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Vonvort

-Bei dem Gedanken an das kaiserliche Rom drângen sich der Erinnerung jene [. . .] Erzâhlungen auf von den
Bauten im Meer, den Gârten auf hohen Dâchern, der Vervrendung von Gold und Silber zu den Hufbeschlâgen
ier Maultiere sowie zu den Behâltern fùr Kot, von den Bâdern in Eselsmilch und wohlriechenden Essenzen,
jen Getrânken, in denen kostbare Perlen aufgelôst waren, den aus Pfauengehirnen und Flamingozungen berei-
:eten Gerichten, und was dergleichen mehr ist".
\lit diesen Worten leitete der Philologe Ludwig Friedlânder in den ZOer Jahren des 19. Jahrhunderts das Kapitel
lber rômischen Luxus ein. Er beschreibt darin zahlreiche Beispiele fùr luxuriôses Verhalten wie kostbare
Soeisen, aufwendige Dekorationen und Blumenschmuck, aber auch ùberschwenglichen Bauluxus. Erst ganz am
Ende seiner Aufzâhlung stehen auch Silbergefâfie.

Dem Kônigsberger Ordinarius im 19. Jahrhundert galten silberne TafelgefâBe kaum mehr als Auswùchse von
-\ngeberei und Luxus, gehôrten sie doch in seiner Zeit zur Ausstattung eines gutsituierten bùrgerlichen Haus-
:.:ltes. Dementsprechend sah er in rômischen Silbergefâfien nicht mehr als transportable und schnell verâufler-
!:.re Gegenstânde in gefahrvollen Zeiten.

L-L'er den Besitz eines Museums hinausgehende Ausstellungen mit antikem Silbergeschirr haben in den letzten
i:.hrzehnten in Deutschland nicht mehr stâttgefunden, sieht man einmal von bedeutenden Schatzfunden aus
Kaiseraugst, Resafa oder Hildesheim, ab. l2OJahre nach Erscheinen des Buches von Friedlânder haben Silber-
::tâlie heute nicht mehr die Bedeutung, die sie noch im 19. Jahrhundert harten, nicht, weil sie als Luxusgegen-
;-nde negativ verstanden werden, sondern vor allem wohl aufgrund eines verânderten Wertebewufltseins. Silber
:=r in der zweiten Hâlfte unseres Jahrhunderts in den privaten Haushalten an Bedeutung verloren: Cromargan
:cdarf keiner aufwendigen Pflege. Lângst sind Designer-Produkte mindestens ebenso kostspielig wie solche aus
Si.ber, denen hâufig eher antiquarische Bedeutung zukommt.

Dennoch ist es kein Zufall, wenn das Rheinische Landesmuseum Bonn kurz vor seiner dreijâhrigen Schlie8ung
;-s, letzte archâologische Ausstellung rômisches Tafelsilber zeigt. Anla8 dafùr ist die abgeschlossene Bearbeitung
jer grof3en Prunkschale von Bizerta aus dem Nationalmuseum Bardo in Tunis. Diese einmalige Kostbarkeii
i-rrrauten die damalige Direktorin Frau Prof. Dr. Aicha Ben Abed und der amtierende Direktor Herr Habib
Ben Younès unseren \(erkstâtten ân, um eine Sicherung des Gefâfies vor weiterem Verfall vornehmen zu lassen.
G:rn habe ich dem Vorschlag zugestimmt, die Fertigstellung der RestaurierungzumAnlal3 fùr eine ûbergrei-
::::Je Ausstellung zu nehmen.
:::re 

'orsichtige Anfrage nach Hilfestellung fùr dieses Vorhaben fand ùberall spontâne Zustimmung. Ihre--:tersrùtzung sagten sofort Herr Prof. Dr. F. Baratte (Sorbonne Paris) und Herr Prof. Dr. H. Mielsch,
ùrdinarius fùr Klassische Archâologie an der Universitât Bonn zu. Herr Mielsch schlug die Ausleihe von
>i-bergefâBen aus verschiedenen âgyptischen Tempelschâtzen vor, die sich seit 1907 in der Bediner Antiken-
i;-nmlung befinden und in jùngster Zeit restatriert wurden. Zu diesem Komplex bereitet er selbst eine Publi-
di:ron vor. Der Direktor der Antikensammlung Berlin, Herr Prof. Dr. W.-D. Heilmeyer, legte mit seiner

-eiheenehmigung den Grundstein fùr ,,Das Haus lacht vor Silber". Um die Ausstellung, die in ihrem Titel eine
::::iadung des Dichters Horaz wiedergibt, zu ermôglichen, haben sich weitere Museen fùr die Ausstellungsdau-
ilron s-ichtigen Stùcken ihrer Sammlungen getrennt. Wir danken daher allen Leihgeberinnen und Leihgebern
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se tun stiehtigen stiielten ihter ssnnnlungen getrennt. wir thnlten thhet ellen teihgehttinntn unel teihgeht-tn
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Die Lanx von Bi zertà

Hans-Hoyer v. Prittwitz und Gaffron

Die Lanxvon Bizerta
Bizertal liegt im Norden Tunesiens am Abflu{3 ei-
nes Binnensees ins Mittelmeer. In der Antike war
die Stadt als Colonia Iulia Hippo Diarrh1.1u5 5117

eines der Legaten des Proconsuls von Afrika.
Wirkliche Bedeutung erlangte Bizerta erst zu Be-
ginn der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts, als

die Franzosen nach der Besetzung Tunesiens hier
eine grofie Flottenbasis errichteten. Zu diesem
Zweck wurde 1891 ein groljer Verbindungskanal
zwischen dem See und der Kùste gegraben. Dabei
entdeckte man eine der grôfiten Silberschalen rô-
mischer Herkunft, eine lanx, die wegen ihrer Mal3e
hâufig auch als Tablett bezeichnet wird (Taf. 1-2,
Abb. 1). Nur wenige Angaben liegen zu den Fund-
zusammenhângen vor, die der erste Bearbeiter Paul
Gauckler anfùhrt2. Demnach hat das bis dahin
wohl vollstândige Tablett erst unter der Greifwir-
kung der Baggerschaufel derart tiefgreifende Zer-
stôrungen erfahren, worauf die zu seiner Zeit fri-
schen Schnittspuren ohne jede Oxydation hinwei-
sen. Trotz des schlechten Zustandes erkannte
Gauckler die ùberragende Qualitât der Lanx.

H un dert J ahr e F ors cb ungs ge s ch ich te

Gaucklers technische und archâologische Be-
schreibungen der Lanx aus dem Jahre 1895 sind
âufierst prâzise und daher nicht zuletzt fûr die
jùngsten restauratorischen Mal3nahmen yon we-
sentlicher Bedeutung3. Sehr detailliert setzt sich
Gauckler mit dem zentralen Bildfeld auseinander,
dem Mythos vom musischen \flettkampf zwischen
dem griechischen Gott Apoll und dem kleinasiati-
schen Gefolgsmann des Gottes Dionysos Marsyas
(Taf .4, Abb. 2). Gauckler unterscheidet dabei zwi-
schen der Ûberlieferung der Sage in der griechi-
schen Vasenmalerei und der rômischen Sarkophag-
kunst. Wâhrend die Vasen den Sieg des Gottes
Apoll und damit den Triumph der hôher einge-
schâtzten Kithara-Musik feierten. wùrden die Sar-

kophage grofien \(ert auf eine in ihre Einzelge-
schichten zerlegte Fassung des Mythos legen und
damit das Erzâhlen in den Vordergrund stellen.
Entsprechend datiert Gauckler die Lanx als grie-
chische Arbeit ohne jeden rômischen Einflulj spâ-
testens in den Beginn des 1. Jahrhunderts n. Chr.

Gaucklers Deutungen der weiteren Gôtter- und
Halbgôtterdarstellungen sind bis heure zumeist an-
erkannt, sieht man von kaum begrùndeten Umbe-
nennungen in der Literatur der letzten Jahre aba.

In einem wissenschaftsgeschichtlich bedeuten-
den Aufsatz ùber,,Alcxandrinische SilbergefâI3e
der Kaiserzeit", der 1914 erschien, beschâftigt sich
F. Drexel auch mit der Lanx von Bizerta5. Er weist
auf die Gruppe des ,,rasenden" Dionysos mit dem
Satyr und dem Panther auf einer der beiden Griff-
platten hin, fùr die er eine Paralleie auf dem Henkel
einer Bronzekanne aus Martigny nennr (Abb. 16).

Erst in den 5Oer und 60er Jahren findet die Lanx
wieder Erwâhnung6, die Forschung tendiert zu ei-
ner Datierung in die frùhe KaiserzeitT. Eine Aus-
nahme bildet hier nur G. Picard, der als Erster die
Lanx unter Ilinweis auf eine Griffplatte im Metro-
politan Museum ins 2. Jahrhundert n. Chr. datiert8.
Etwas ausfùhrlicher âu{3ert sich E. Kûnzl 1979 rn
einem Aufsatz ùber die spâtantike Silberschale von
Altenwalde, bei der es sich auch um eine Lanx han-
delte. Kùnzl sieht in der Lanx von Bizerta wegen
der \X/ahl des Themas ,,'Vettstreit zwischen Mar-
syas und Apoll", vor allem aber in der Verwen-
dung der Zentralkomposition einen Vorlâufer der
Schale von Altenwalde. Mit Hinweis auf die Form
und den Stil der Reliefs der Griffe und der Friese
setzt er die Lanx in die Mitte des 2. Jahrhunderts
n. Chr. Kùnzl nennt keine Vergleiche mit datierren
Denkmâlern, so dafi die Datierung anschiiei3ender
Bearbeiter wieder ins 1. Jahrhundert n. Chr. nicht
weiter ùberrascht10. Erst 1996 begrùndet Kùnzl
seine Datierungll: die Griffplatten der Lanx sind
unmi{3verstàndlich -Veiterentwicklungen der Vo-
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Hans-Ho)'er r.. Prittwitz und Gaffron

1 Lanx uon Bizerta. Tunis, Musée ll1ational du Bardo.

gelkopfgriffe des 1. Jahrhunderts, wie der Urnrill
zeige. Daher sei es auch nicht verwr-rnderlich, da13

grolSformatige Griffe der Art von Bizerta in keiner
der vom Vesuv-Ausbruch betroffenen Stâdten ge-

funden rvordcn seien. Unabhângig von Ktinzl da-
tieren auch F. Baratte und N. Hacklânder die Lanx
in diese Zeitl2.
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Trotz dieser zahlreichen Erwâhnungen ist - ab-
gesehen von dem zentralen Motiv mit der Sage

vom \fettstreit zwischen Apoll und Marsl,as - die
Lanx von Btzerta mit ihren vielen Einzelszenen
eher unbekannt geblieben, obwohl sie zu den be-
deutensten erhaltenen rômischen Silberarbeiten
zàhk.



Lanx von Btzerta

2 Mittelbild: \X/ettstreit zwiscben Apoll wnd Marsyas
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3 Mirrelbild; Marsttas.

Bild.er und Friese

Die Lanx von Bizerta gehôrt mit einer Lânge
von 92 cm zu der-r grô{3ten Silbertabietts der Anti-
ke. Sie bestand aus einer Schale von ehemals ca. 65

cm Durchmesser, an die der Standfr.rll als auch die
beiden l-ralbrnondfôrmigen Griffplatten angelôtet
sind. Heute bcstcht die Lanx im wesentlichen aus

zr.vei groljen Teilen, dem Schalcnrand mit den bei-
dcn Griffplatten und der eigentlichen Tcllcrplattc
(Abb. 1). Hinzu kommen zwei Fragmente des âu-
{3eren umlaufenden Frieses.

Neben dem Zentralmotiv und den Szenen der
Griffplatten fallen dcm Betrachter sofort die bei-
dcn Friese auf dem Schalcnkôrper auf. Um das

runde Zentralbild laufen kreisfôrmig zwei tech-
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r-riscl-r und inhaltlich unterschiedliche Friese: dcr in-
nere zeigt Raubtiere, Greife, Amoretten, Vôgel
und Fruchtkorbe 1nbb. 9-11), der andere Szenen
aus dem bukolischen und dionysischen Umfeld
(Abb. 12; 13). Den RandabschlulS des Schalenkôr-
pers bildet ein lesbisches Kymation.

Der Triumph der Musik

Im zentralen Bildfeld, gerahmt von einem orna-
mentalen Frics aus Rosetten und gegenstàndigen
Lotusblùten, erscheint der musische Vettkampf
zwischen dem Gott Apoll und Marsyas, dcm
kleinasiatischen Begleiter des Weingottes Diony-
sos (Taf. a; Abb. 2). Der Sage nach siegt Apoll -
entwecler ar-rfgrund des parteiischen Schieds-

1 Mitrelbild: Kt,bele.
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5 Mittelbild: Silen. 6 Mittelbild: Apoll und Athena.

spruchs einer seiner Musen oder aufgrund einer
unfeinen Anderung der Spielregeln: Apoll schlâgt
vor, sie beide sollten doch ihr Instrument einfach
mal umdrehen bzw. zu rhrer Musik singen13. Bei-
des konnte Marsyas natùrlich nicht. Er mu{Jte we-
gen seines Anspruchs, musikalisch versierter zu
sein als der Gott, einen schrecklichen Tod erleiden:
er wurde gehâutet.

Auf der Lanx hingegen steht Marsyas in zentra-
ler Position mitten im Geschehen - nach der Kon-
vention antiker Darstellungen tritt er damit als
Hauptperson auf (Abb. 3). In felsiger Gegend
spielt der nur mit einem um die Schulter geworfe-
nen Fell bekleidete Marsl.as die Auloi, also eine
Art Doppel-Oboe mit zwei unterschiedlich langen
Corporal4. Ihm zur Seite sitzt links die kleinasiati-

sche Muttergottheit Kybele (Abb. 4), die an ihrer
Mauerkrone und dem Tympanon, einer runden
Trommel, zu erkennen ist. Sie bezeichnet nicht nur
das Land, in dem Marsyas beheimatet ist, sondern
ist auch die von Marsyas besonders verehrte Gôt-
tin, als deren treuester Freund er galtls. X,Iit ihr war
er der Sage nach durch Wâlder und Berge gezogen,
ihre Musik hatte er vervollkommnet. Oberhalb
von Kybele hat sich ein kahlkôpfiger Silen gelagert
(Abb. 5;to und unterhalb von ihm sein Schùler
Olympos (Abb. 7). Auch Olympos ist dank seiner
Kleidung, den persischen Hosen und der phrygi-
schen Mûtze, eindeutig charakterisiert.

Alie bisher genannten Figuren nehrnen etwa 2/3
der Flâche des Mittelbildes ein. Auch unter diesem
Aspekt wird die ùberragende Rolle des Marsyas
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7 1,4 it t e l o :.,1. O l1' mpos

dcutlich Der cigentliche Sieger des .ù/ertsrreires,

Apo11, rechrs rnit der Kithara, wird - im wahrsten
Sinne des \\-orres - eher am Rande errvâhnt (Abb.
6). Da die Coldplattierung auf seinem gesamten
Oberkôrper fehlt, ist Apolls Haltung ehàr zu ah-
nen als korrkret beschreibbarlT. .Veit schwingt sein
rechter Arm ...us, so da13 seine Hand mit dem Plek-
tron vor denr Gesichr des Marsyas bedrohiich nahe
erscheint. Dazu pa{3t der erwas grimmige Gesichts-
ausdruck - \-enn hier nicht die fehlende Goldplat-
tierung diesen E,indruck hervorrufr. Ihn begieitet

'o)
- !):

nur eine, offensichtlich sehr nachdenkliche, Muse
(Abb. 8), wie die an den Mund gelegte Hand
zeigt18. Sie sitzt vor einem niedrigen Tischchen, auf
dem neben zwei anderen, nicht mehr identifizter-
baren Gegenstânden, ein Kranz liegt. Wahrschein-
lich handelt es sich um Siegespreisele. Im Hinter-
grund zwischen den beiden Kontrahenten srùrzr
sich Athena (Abb. 6), erkennbar am Helm, Gôttin
des Handwerks und der Weisheit, auf ihre Lanze.
Ohne erkenntliche Stellungnahme blickt sie auf
den spielenden Marsyas. Sie, die einstige Erfinderin
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I

I

des Flôtenspiels, hatte dieses gleich wieder aufge-
geben, weil das Spielen ihre Gesichtsmimik verun-
staltete.

Fùr eine Interpretation erscheint die zentrale
dominierende Position des Marsyas râtselhaft, da
keine der zahlreichen Ûberlieferungen des Mythos
von einer Umkehrung des Ausganges wei{3. Auch
die schon von Gauckler genannten Sarkophage des

2. Iahrhunderts kennen nur einen - schrecklichen -
Ausgang der Geschichte2o. Darum geht es in die-
sem Bild offensichtlich nicht. Hier steht erwas an-
deres im Vordergrund. In der antiken Ûberliefe-
rung gilt Marsyas von alters her als weiser Silen
und als Erfinder musikalischer Techniken2l. }ive-
or( (Verstand) und Icogpoorivrl (Besonnenheit)
werden ihm zuerkannt, er gilt als wahrer Meister
des Flôtenspiels. In der Darstellung auf der Lanx
ist vor diesem Hintergrund die Hervorhebung des
im Mythos eher marginal behandelten Augen-
blicks zu verstehen, in dem zunâchst Marsyas sein
Spiel vortrâgt. Die Hervorhebung der musikali-
schen Fâhigkeiten des Marsyas auf der Lanx lâ13t

vermuten, da{3 das zentrale Thema des Mittelbildes
die Bedeutung der Musik ist.

Glùck.szeichen

Im Abstand von ca. 5,5 cm umzieht das Mittel-
bild ein goldplattierter Fries mit Lebewesen wie
Amoretten, Vôgeln, Leoparden, einem Greifen
(Abb. 9), einem Vildschwein (Abb. 10), einem
Stier (Abb. 11) und verschiedenen Frùchtekôrben.
Trotz der Fùlle unterschiedlicher Motive liegt auch
hier eine gewisse Gliederung vor: zwischen zwei
fliegenden Amoretten erscheint rechts und links
eines Korbes oder eines Kraters antithetisch ein
Tierpaar. Dieses kann von der gleichen Gattung
sein, wie z.B. zwei Vôgel oder zwei Raubkatzen, es

kann aber auch ein Raubtier einem Beutetier oder
ein Vogel einem Keiler oder Stier gegenùbergestellt
se1n.

Dazwischen sind zusâtzliche Fùllmotive aufge-
fùhrt wie Getreideschùtten, Rosetten, Fùllhôrner
und Pinienzapfen; unter dem Schwanz des Stieres
findet sich eine Raute (Abb. It)zz. Viele dieser

symboitrâchtigen Darstellungen haben seit augu-
steischer Zeit eine positive Bedeutung23, mit ihnen
wird die Aussage des Gesamtbildes der Lanx ver-
stârkt.

Im Heiligtwm d.es Dionysos

Zum Rand hin lauft um diese zweidimensional,
eher malcrisch angelegten Bilddarstellungen ein re-

8 Mittelbild: Mwse.
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9-11 Innerer Fries, Awsscbnitte
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liefierter Fries mit Szenen aus làndlichen Heiligtù-
mern (Abb. 12-13). Trotz des fragmentarischen
Zustandes lassen sich die Grundzùge seines Auf-
baus rekonstruieren. Denn im Bereich oberhalb
des Zentralmotivs hat sich ein dafiir ausreichender
Abschnitt erhalten. Vor dem Gesicht der einzig ,,in
situ" im Fries erhaltenen Maske eines Satyrs (Abb.
12) erscheint ein Lagobolon (ein Hirtenstab, auch
zum Erlegen von Hasen verwendet), mit einer Tâ-
nie (Binde) umwickelt. An vier weiteren Stellen des

Frieses sind noch Reste eines entsprechenden Ban-
des festzustellen. Aufgrund der Regelmâljigkeit
seines Auftretens lâfit sich die ehemalige Position
der fehlenden drei Masken erschliel3en. Insgesamt
acht solcher Masken von Satyr- und Mânadenkôp-
fen - einer der Mânadenkôpfe (Abb. 14) ist, aller-
dings ohne direkten Anpaf3, erhalten - gliederten
einzelne Szenengruppen voneinander ab.

Vor der Satyrmaske spielt eine Szene in einem
lândlichen Heiligtum (Abb. 12). Nach rechts

schreitet ein fellbekleideter Mann, der ein Schaf
schultert. Vor ihm geht ein kleiner Knabe, in seiner
rechten Hand eine Situla (Eimer) haltend2a. Seinen
linken Arm fal3t eine gewandete Frau mit ver-
schleiertem Hinterkopf. Das Gewand ist ihr von
der rechten Schulter geglitten - ein vereinzelt nach-
weisbares Motiv bei Darsteilungen von Verehre-
rinnen des Dionysos25. Vor ihr streut ein bârtiger
Silen mit Stirnglatze etwas in die Flamme auf ei-
nem Rundaltar. Rechts neben dem Altar steht eine
Flerme schrâg unter einem knorrigen Baum, viel-
leicht ein Hinweis auf das hohe Alter des Heilig-
tums26. Auf diese Szene eilt von links eine Flôten-
spielerin zL\ -vor der ein Panther herspringt. Dem-
nach handelt es sich um eine Mânade.

Im Rùcken der Satyrmaske ist ein Ausschnitt
einer lândlichen Szene erhalten. Ein âlterer Mann
sitzt nach links auf einem Felsen, mit seiner rech-
ten Hand greift er in einen vor ihm stehenden
Korb. Seine Kleidung, die ùber die linke Schulter

12 AwJlerer Fries, Awsscbnitt: Opferszene.
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13 Auf erer Fries, Ausscbnitt.

gefùhrte untergcgrirtete Exon-ris, ist tvpisch fùr
einfache Landlcute2z. Ihm gegen,-lbcr sitzt auf ei-
nem Felsen eine halbbekleidete Frau, die ar_rch ih-
rer Haltung ï/egen eine Ortsgôttin, eine Nvmphe
ist28. Vom Tvpus her kônnte es sich auch um-dic
Gôttin der Liebc selbst, um Venus handeln, doch
wâre es erstaunlich, wenn diese sich cinem Land-
mann zuwendet. Im Hintergrund, gewisserma{3en
rechts von der Nvmphe, befindet slch ein kleincr
Rundtempel, r'or ihr lagert ein Vidder. Nach
links ist der Fries nurmehr fragmentarisch vor-
handen, soda13 der szenische Clrar.akter nicht zu
rekonstruieren ist (Abb. 16): ein FuB nach links,
ein Baum. Nacl-r einer gro{3en Lùcke sind gerade
noch die Restc einer Tânie als Hinr-eis au] eine
Maske zu erkennen, bei der es sich rvohl urn die
Mânade (Abb. 14) handelt; es sch[e13t sich eir-r
Altar unter einem Baum an. Auf eine rveitere
Lùcke folgen Blùten r.on einem Baum, eine pan-
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flôte und Bânder s,'cisen auf die nâchste, nach
links blickende Maske (Abb. 13). Auf diese
schreitet ein bekleideter Mann mit ciner Frucht-
schale zu, dem ein Pantl-rer vorwegspringt. Ein
Baum sowie eine auf dem Boden stehende weitcre
Fruchtschale trcnnen diesen Mann von cinem in
Riickenansicht gezeigten unbeklcideten Satvr (?),
dcr nach links blickt. Hier bricirt der Fries wieder
ab, dann folgen ein Altar und die Reste einer
Tânie als Hinrveis auf die nâchste Maske.

Das nâchste Friessegn-rcnt findet sich dann un-
terhaib der Griffplarte r-echrs i-om Mittelbild (Abb.
15). Auch hier- sind u.ieder nur einzelne Figuren
erhalten. Von links nach rechrs sind hier ,., .ik.rr-
nen: Reste einer Tânie, dic eine Maske rekonstru-
ieren lâ1jt, ein Baum mit einem iiber cinen Ast ge-
hângten TierfelI, ein schrâg stel-render Altar. Àuf
eine kleinerc Lùckc folgt cin dickbâuchiger Silen,
der bis auf Gesâ13 und Oberschenkcl unLekleidet
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ist und eine auf ihn zutanzende Mânade in Rùk-
kenansicht29.

Zwischen die Figuren, meist in Hôhe ihrer Kôp-
fe, sind vereinzelt Gegenstânde wie ein Trinkhorn
oder eine Schale mit Frûchten geserzr, die als ty-
pisch dionysische Attribute gelten kônnen.

Garanten fùr ein plùckliches Leben -
der alre uid der jïnge Dionysos

Auf dem eigentlichen Schalenkôrper ist der
Gott, auf den a1les hinweist, an keiner Stelle darge-
stellt, auch wenn vielerlei Personen aus seiner IJm-
gebung, Tiere oder Gegenstânde wie die vo11en
Fruchtkôrbe auf dem Tierfries gleichsam synonym
fùr ihn stehen: Dionysos als der Spender aller
Lustbarkeiten. Der Gott tritt erst auf den beiden
halbmondfôrmigen reliefierten Griffplatten der
Lanx, hier nun aber an jeweils zentraler Stelle auf.

Auf dem rechten Griff (Taf. 1,1. Abb. 15) wendet
sich der junge Gott, gestùtzt auf einen jungen Satyr,
in abruptem Ausfallschritt nach links. Er dreht den
Kopf zurùck und blickt auf einen hinter ihm gehen-
den bârtigen Mann, dessen Arme auf dem Rucken
verschrânkt bzw. eher gefesselt sind. Die abrupte
\Tendung hin zu dem Bârtigen ist deutlich aggressiv:
mit drohend angelegtem, wie eine Lanzegehaltenem
Thyrsosstab zielt der Gott auf sein Gegenùber3o.
Wie zur Bestâtigung dieser aggressiven Haltung ge-
genùber dem Gefesselten springt ihn auch noch ein
Panther an. Getrennt von einem hohen Pfeiler, auf
dem ein von einem Tuch verhùllter Liknon (Korb)
steht, beobachtet diese Szene ein im Rùckenakt ge-
zeigter Satyr, der seine rechte Hand nachdenklich
oder erschreckt an den Mund fùhrt. Das Bild vrird
zu den Seiten rechts von einer Zypresse, links von
einem knorrigen Baum abgeschlossen.

Diese Szene ist vô1lig ungewôhnlich. Denn die
Darstellung eines derart agressiven persônlichen
Vorgehens des Gottes gegen einen Widersacher ist
ohne Parallele. Die Stùtzgruppe selbst - ohne den
Panther - war schon F. Drexel bekannt von der
Attasche einer Bronzekanne aus Martigny (Abb.
16)31, die aus einem Hort des 2./3.Iahrhunderts n.
Chr. stammt.

14 Auflerer Fries, Awsscbnitt: Mànadenleopf.

Der bedrohte Gefesselte, bàrtig, nackr, ist ohne
jedes Attribut oder nàher charakterisierende Bild-
elemente nicht zu identifizieren. Nun gibt es

durchaus Gegner des Dionysos, die auch im My-
thos eine Rolle spielen Dazu gehôrt der thrakische
Kônig Lykurg, der die Armee des Dionysos gefan-
gennahm und dafùr mit \X/ahnsinn bestraft wurde,
oder Pentheus, Kônig von Theben, der den Gott
wegen seiner verwahrlosten Erscheinung gefangen
nehmen wolite und prompt dem tVahnsinn verfiel.
Ob allerdings einer von diesen oder auch andere
Widersacher gemeint sind, lâ13t sich nicht verifizie-
ren. Verblùffend ist indessen die Wahl gerade die-
ser Figur des Gefesselten. Der Typus ist nâmlich
von den Marsyas-Sarkophagen bekannt; dort han-
delt es sich um den nach dem \Tettkampf gefesselt
abgefùhrten Marsyas (Abb. tz;lz. Die beiden Un-
terschiede zwischen dem Marsyas von den Sarko-
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15 Grffilatte mit jugendlicbem Dionysos.

phagen und der Figur des Lanxgriffes liegen darin,
da8 die Figuren seitenverkehrt sind ur-rd in der un-
terschiedlichen Kopfhaltung, denn letztere blickt
nach oben. Auf den Sarkophagen, auf denen Mar-
s,vas nicht zu Dionysos gebracht wird, sondern zu
dem Baum, an dem er aufgehângt und gehâutet
wird, hâlt er den Kopf gesenkt.Trotz dieser ûbcr-
einstimmung des Typus mu{3 die Deutung des Ge-
fesselten offenbleiben, da diese Version vom Mlr-
thos her nicht ùberliefert ist.

Auch die Figur des Satyrs im Rûckenakt ist be-
kannt (Abb. 1S;;:' auf stadtrômischen Sarkopha-
gen steht er wiederhoit a1s nachdenklicher oder ah-
nungsvoller Beobachter ncben Szenen mvrhischer
Ereignisse. \(/eitere Zeugen scheiner-i auch die bei-
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den Medaillon-Kôpfe links und rechts in einer Vo-
lute der Griffplatte zu sein, dte zu diesern Ereignis
aufblicken.

Unterl-ralb dcr Standleiste, auf der die eben ge-
schildcrte Szene spiclt, findet sich eine Reihe von
Tierdarstellungen. Jcweils an den Rândern hat ein
Leopard einen Bock (links) oder eine Lôwin einen
Wildescl (rechts) geschl;rgen und beginnt mit dem
Mal-rl. Zrvischen diesen beiden Gruppen sind zwei
kleinere Tierc dabei, Frùchte aus einem umgeleg-
ten Korb zu fressen. Wâhrend rechts cindeutig ein
Hase zu erkennen ist, àhnelt das linke Tier mit
seinem buschigen Schwanz eher einem Eichhôrn-
chen oder einer Hôrnchenart ganz allgemein. Hin-
ter seinem Rùcken liegt ein umgefaller-rcr kleiner

::t:,):::).::1:..:.,:)taataa:aat::t)::a),,/.,tLr/r,A/lr/llt:,,:4,:Lt),tat)a:4,:a,a,ra,:t.:::::ttt
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1 6 Bronzehanne aus Martigny, reliefverzierter
Henkel mit Stùtzgruppe. Genf.

Krater. Im Zentrum dieser Tiergruppen, genau un-
terhalb der Stùtzgruppe, liegen Kymbala, ein aus
zwei Schallbecken bestehendes Schlaginstrument.
Unterhalb dieses Instrumentes weist die Lanx ei-
nen geschwungenen Schlitz auf, in dem P. Gauck-
ler eine Ose fùr einen Lederriemen zum Anheben
der Lanx vermutetl4.

Dieselben Tiere, allerdings in andcrer Anord-
nung, finden sich zu FùBen der Darstellung auf

dem anderen Griff ( Taf .1,2. Abb. 18). Hier ist nur
anstelle einer der beiden Kôrbe ein Liknon, eine
Getreideschùtte, mit Frùchten wiedergegeben. Der
Ûberf1u13 an Furter, der den Tieren hier vorliegt,
steht in engem Zusammenhang mit dem Auftreten
des Gottes. Derartige Bilder kùnden unmi{3ver-
stândlich von der ersr durch Dionysos môglich
werdenden ûberquellenden Fù11e und Reichtum.

Oberhalb der Standleiste eilen zwei Satyrn auf
einen bârtigen Dionysos zu, dessen Unterkôrper
als Hermenschaft, als eine Art Pfeiler, wiedergege-
ben ist. Der Gott steht zwischen einem Altar und
einem Krater, in seiner rechten Hand hâlt er einen
Zweig mit Mohnkapseln, in seiner linken einen
lânglichen Gegenstand (eine Flôte?35) und eine
Traubendolde. Auf die Trauben aus ist offensicht-
lich ein Panther oder - genauer formuliert - ein
Pantherfell, das sich der rechts herbeieilende Satyr
um den Arm geschwungen hat. Der Satyr selbst
geht auf einen bekannten und oft wiederholten
klassizistischen Typus zurick36, das Detail des
selbst als Fell noch gierigen Panthers ist dagegen
wohl eine originelle Hinzufùgung des Kùnstlers.

Die Figur dieses Satyrs ist gegenùber den ande-
ren Figuren der Szene zu gro{3 ausgefallen, so dai3
die Standleiste hier einen deurlichen Knick aufwei-
sen mu1337. Von der anderen Seite her schreitet auf
die Herme ein bârtiger Satyr mit Pferdeschw eif zt,
sein Lagobolon (Hirtenstab) geschultert und in der
anderen Hand die Lâufe einer Ziege haltend. An
diesem Satyr fallen die sorgfâltig gekâmmten FIaa-
re auf, die zu einem Naturdâmon nicht so recht zu
passen scheinen. Eher in dieses Ambiente gehôrt
der dickbâuchige Silen, der die beiden Auloi blâst.
Typisch frir ihn ist das vor dem Bauch geknorete
Gewand38.

Der archaistische Dionysos als Gewandherme
wird seit hellenistisch er Zejt h;ufig dargestellt3e. In
der Kaiserzeit wird sein Bild zu einem Symbol fùr
ein glùckliches Leben. Auf der Lanx ist diese Dar-
stellung vor a1lem wegen ihrer Gegenùberstellung
mit dem jugendlichen, kâmpferischen Gott von
Bedeutungao. Eine derartige Konfrontation wird
auf den Sarkophagen als Symbol des den Tod
ùberwindenden Gortes eingesetzt4l.
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I7 Stadtrômiscber Sarleopbag, Ausschnitt mit gefesseltem Marsyas. Rom,
Tbermenmusewm.
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1B Lanx von Bizerta, Griffplatte mit Dionysosherme.
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Datierung

Bereits bei der Suche nach den auf der Lanx
verwendeten Figurentypen wurden fast aus-
schlie{3lich Vergleiche aus der Sarkophagkunst her-
angezogen. Auch fùr die Datierung der Lanx ist die
Heranziehung von Sarkophagen notwendig, da fùr
diesen Bereich der rômischen Kunst inzwischen
eine relativ dichte Chronologie erstellt ist. Aller-
dings fâl1t die stilistische Einordnung von beliebig
gewâhlten Figuren schwer, da die Verwendung
-von z. T. sehr langlebigen und immer wieder glei-
chen Typenvoriagen eine genaue Datierung un-
môglich macht. Fùr die zeitliche Einordnung der
Lanx ist daher hier zunâchst die Dionysos-Satyr-
Stùtzgruppe der Griffplatte gewâhlt, die schon we-
gen ihres ungewôhnlichen Motivs auffiel. Gegen-
ùber der Fù11e von publizierten Stùtzgruppen ist
diese Darstellung offensichtlich seltena2. Auf die
Attasche einer Bronzekanne aus Martigny mit
eben dieser Gruppe hatte bereits Drexel aufmerk-
sam gemacht (Abb. 16)43. Diese Kanne datiert A.
Leibundgut der Form nach ins 2. Jahrhundert n.
Chr.aa. Den Satyr dieser Stùtzgruppe zeigt ein at-
tischer Sarkophag aus der Zett zwrschen 150-160
n. Chr.as. Die Datierung der beiden voneinander
râumlich wie auch von der Gattung her unabhân-
gigen, aber typologisch zusammenhângenden
Stùcke in zeitliche Nâhe zueinander hat enrspre-
chend Konsequenzen fùr die Datierung der Lanx.
in die Mitte des 2. Jahrhunderts weisen auch die
Satyrmasken in den Voluten der Griffpiatten
(Abb. 19, 20), deren ein wenig starr wirkende auf-
geplusterte Backen sich in den Masken eines Sar-
kophages im Louvre wiederfinden (Abb. 21)a6, der
um 150 datiert wird. Ailgemein vermitteln die Fi-
guren der Lanx eine bei a11er Bewegung eigentùm-
lich starre Halrung. Dieselbe Erstarrung erscheint
auch in den um 160 n. Chr. entstandenen Stuckre-
liefs der Nekropole von St. Peter in Rom47. Es ist
daher sicher berechtigt, auch die Lanx aus Bizerta
in das dritte Viertel des 2. Jahrhunderts n. Chr. zu
datieren. Zu prifen ist allerdings, wo die Lanx
einst hergestellt wurde, um die stilistischen Bezùge
zu sichern.

Herleunft

Genau in dieser Zeit, d. h. ab 1so n. Chr. bis in das
zweite Viertel des 3. Jahrhunderts, ist die Darstel-
lung des musischen Wettstreits zwischen Apoll und
Marsyas ein wiederholt gewâhltes Thema der Auf-
traggeber von Sarkophagen in Rom4B. In den Pro-
vinzen, in denen Sarkophage hergestellt werden, wie
z. B. in Athen oder in Dokimeion in Phrygien, war
dieses Thema offensichtlich nicht gefragt. Es ist da-
her sicher kein Zufall, wenn auch in den anderen
Denkmâlergattungen Darstellungen von Apoll und
Marsyas im italischen Raum vorherrschen4g - und
in den Provinzen des westlichen Nordafrika, die oh-
nehin sehr engen Bezug zu Rom haben50. Hier sind
es im 3. und 4. Jahrhundert Mosaiken5l, die den
musikalischen \flettstreit darstellen.

Mit der ùber die Darstellung des Mythos be-
grûndeten, vorsichtigen Annâherung an diese bei-
den Kunstzentren soll nun wieder vom Silber die
Rede sein. Weder aus Rom noch aus dem westli-
chen Nordafrika sind Funde von SilbergefâI3en der
mittleren Kaiserzeit bekannt. In Rom sind demge-
genùber wiederholt Tonimitationen von Silbertel-
lern oder -Tabletts gefunden worden52. Sie sind ein
wichtiger Ersatz fùr die Originale, da sie Hinweise
auf entsprechende Werkstâtten in der Hauptstadt
des Reiches geben. Es ùberrascht daher nicht, dafi
eine der Lances aus Ton einen Rand mit einem
lesbischen Kymation zeigt, der dem der Lanx aus
Bizerta vergleichbar ist53. Ein zusâtzliches Argu-
ment fùr diese Herkunftsbestimmung ermôglicht
auch die einzige Parallele zu der Lanx von Bizerta,
die Lanx aus StrâZe (Slowakei) (Taf. :;l+. Beide Ge-
fâBe sind in ihrer Qualitât wie vor allem in der
Technik mit den goldenen Plattierungen und ei-
nem umlaufenden reliefierten Fries miteinander
vergleichbar. Der wegen seiner Darstellungen un-
gewôhnliche Fries mit Szenen aus der mythischen
Vorzeit Roms kann nur in Rom gefertigt worden
sein. Unter dieser Voraussetzung ist wohl auch die
Lanx aus Bizerta in Rom hergestellt worden. Dem
widerspricht nicht der Fundort in Nordafrika.
Denn ob Hippo Diarrhytus als Sitz eines Legaten
im 2. Jahrhundert ein Zentrum der Silberindustrie
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19 Grffilatte, Volwte mit Satyrmaslee. 2A Grffilatte, Volute mit Satyrmaslee.

21 Girlandensarbophag, Lùnettenbi/d. Paris, Lourtre.
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war, ist bisher nicht belegt. Die gleiche Frage stellt
sich auch frir Karthago, von wo erst aus dem 4.

Jahrhundert einzelne Silbergefâfie bekannt sind55.
Die Prosperitât des westlichen Nordafrika scheint
im Wesentlichen ohnehin erst im Laufe des 3. Jahr-
hunderts eingesetzt zu haben.

Nun sind die gro{3en Silbertabletts aus Bizerta
oder Strâae nicht die einzigen erhaltenen Exempla-
re. Schon lânger publiziert sind drei einzelne Griff-
platten, von denen zwei im Metropolitan Museum
in New York und eine im Louvre aufbewahrt wer-
den56. In jùngster Zertwurde ein weiteres Exemplar
aus dem Kunsthandel bekannt5T. Von diesen steht
einer der beiden New Yorker Griffe mit Dionysos
in einem von Panthern gezogenen \7agen der Lanx
von Bizerta stilistisch sehr nahe, wie der Umril3 so-
wie die Verwendung einer Standleiste fùr die
Hauptfiguren zeigen. Dieses Stûck stammt den An-
gaben nach aus dem lran - vielleicht liegt hier, wie
im Fall der Lanx von StrâZe, ein weiteres Beispiel fùr
ein Geschenk an einen befreundeten Fùrsten vor.
IJnter diesen Umstânden ist wohl auch fùr die da-
zugehôrige Lanx eine Entstehung in Rom anzuneh-
men. Etwas frùher sind die andere New Yorker
Griffplatte mit derJagdszene und diejenige aus dem
Kunsthandel (a1s ,,Die Sabinerinnen beenden den
Krieg" gedeutet) njcht zuletzt wegen ihrer filigra-
ner erscheinenden Umri{3linie zu datieren. Zwar
findet sich auch aufdiesem zuletzt genannten Stùck
eine Standlinie, doch ist sie im mittleren Teil fast bis
an den Schalenrand herangefùhrt, was ein grô{3eres
Bildfeld ermôglicht. Als jùngstes Beispiel in dieser
Reihe ist die Griffplatte aus dem Louvre (mit der
triumphierenden Venus) zu sehen. Auch diese ist
wohl noch im 2. Jahrhundert entstanden.

Anmerk,wngen

Verzuendung

Mit ihren zahllosen Bildern und ihren vielteili-
gen Szenerien fanden derart auffallende Tabletts
wie das von Bizerta a1s repràsentative Biickfânger
genùgend Aufmerksamkeit. So konnte man beim
Gastmahl den Marsyas-Mythos als Anla{3 fùr eine
ausfùhrliche Diskussion ùber die Musik n'âhlen.
Denn da8 Marsyas nach der Vorstellung der Zeit-
genossen des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr.
gleichsam die Musik verkôrperte, zeigen die Sar-
kophage mit der Darstellung des Mythos. Die in
diesen Sarkophagen Bestatteren erreichten ihre
Heroisierung - so meinte man - und damit ihre
Unsterblichkeit durch die Musikss. Eine Konno-
tation der Lanx auch in dieser Richtung war
schon wegen der Gegenùberstellung der beiden
Dionysoi auf den Griffplatten, die auch im sepul-
kralen Bereich Bedeutung hatten, môglich. Dar-
ùber hinaus hatten die dionysischen Szenen allge-
mein einen engen Bezug zu einem Gastmahl. Ge-
rade im Kreis der Gâste wurden die Symbole fùr
Reichtum und ÛberflufJ verstanden und verfehl-
ten ihre Wirkung nicht. Auf dieser ùbertragenen
Ebene konnte die Lanx in jedem Fall genutzt
werden. Offensichtlich wurden aber verzierte
Platten auch tatsâchlich zum Auftragen von Spei-
sen verwendet. Zumindest aus der Spâtantike ist
uns ein - allerdings sehr drastisch - geschilderter
Fall ùberliefertse: auf einem Gefâ13 sei eine wun-
derschône Najade (Quellnymphe) dargestellt, nur
sei es bedauerlich, dafJ das Verlangen, das sie aus-
1ôse, gleich wieder zunichte gemacht sei, weil die
darùber gegossene Sauce das Bild verschwinden
liefie.

5 F. Drexel, BJb. 118, 1909,184f.

6 C. Picard, Mélanges Déonna. Co1l.
Latomus 28, 1957,385ff.; A. Adriani,
Divagazioni intorno ad una coppa pae-
sistica del Museo di Alessandria
(L959) 26; F. Matz, 

^IONY>IAKHTE,\ETH. Archâologische IJntersu-
chungen zum Dionysoskult in helleni-
stischer und rômischer Zeit. Abh.

Dieser Beitrag hâtte nicht entstehen 2 P. Gauckler, La patère de Bizerte.
kônnen ohne Hinweise und Diskus- MonPiot 2,1,895,77ff.Die Fragmente
sionsbeitrâge von G. Daniels, N. Fran- eines zvreiten Gefâ13es, ein ,,zisellier-
ken, H. Herdejùrgen, U. Hôckmann, ter" Rand mit Bruchstûcken eines Frie-
Chr. Kunze, H. Mielsch, U. Sobottka- ses, sind heute nicht mehr vorhanden.
Braun, Chr. Vorster und E. Zwierlein-
Diehl. 3 Vgl. den Beitrag von U. Sobottka-

Braun.
1 arab. Benzert,franz.Bizerte, ital. Bi-
serta. 4 s. daz, Anm. 16 und 18.

t
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Akad. Wiss. Mainz (1,964) 45 Nr. 24,
48; 54 Nr. 6, 56.

/ H. Môbin, in: Festschrift F. Matz
(1.962) 97 datiert die Lanx ,,nicht vor
Claudius"; ebenso M. Yacoub, Le
Musée du Bardo (1970) 60; D. E.
Strong, Greek and Roman gold and
silver plate (1966) U9; Th. Kraus,
Das rômische \Weltreich. Propylâen
Kunstgeschichte 2, 1967, 277 Nr.
37A a, datiert sie an das Ende des

1. Jhs.

8 C. Pi."rd, Mélanges Déonna. Coll.
Latomus 28, 1957,38Bf.

e E. Kùn21, Die Kunde N.F. 30,
1979,133ff. bes. 13lff. Eine ùberarbei-
tete Fassung dieses Aufsatzes ,,Die
spàtantike Silberschale von Altenwal-
de" wurdc 1988 vom Fôrderverein
Cuxhaven herausgegeben; s. o. den
Beitrag von H. Mieisch.

ro LIMC II 1 (1994) 427 Nr. 462 b
s. v. Apollon/Apoll (E. Simon); M.
Fantar, L'Africa românâ. Atti del IV
convegno di studio Sassari, 12.-
14.12.1e86 (le8b) 152f. Ta{. 2-4: P.

B. Rawson, The myth of Marsyas in
the Roman visual arts. BAR Inter-
national Series 347 (1987) 31f.33.
119f. Nr. 11; LIMC VI 1 (1992)
221 Nr. 29 s. v. Leto/Latona
(G. Berger-Doer); LIMC VI 1

(1992) 371 Nr. 27 s. v. Marsyas I
(A. Veis).

11 E. Kù'lzl, BJb 195, 1gg5,7g6lt.

12 F. Ba.atte, La vaisselle d'argent en
Gaule dans I'antiquité tardive (1993)
187.194; N. Hacklânder, Der archai-
stische Dionysos (1996) 59 Anm. 196.

1l Die literarischen Quellen sind zu-
sammengestellt bei P. B. Rawson a.o.
3ff.

11 Di. b.id.rr Insrrumente wurden
ùber zwei getrennte Zungen gebiasen.
Es handelt sich al'o nichr, wie man
hâufig meint, um Flôten.

15 Diod. t, sgff.
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16 G. Berg"t Doer erkennt in dieser
Figur den lydischen Berggott Tmolos:
LIMC VI 1 (1992) 271 Nr. 29 s. v.
Leto/Latona.

17 Gerade der rechte Arm wie auch
der Gesichtsausdruck des Apoll sind
in der schon von Gauckler a. O.
(Anm. 2) 86 verôffentlichten Rekon-
struktionszeichnung {a1sch wiederge-
geben.

18 Anstelle einer Muse als Leto gedeu-
tet: LIMC YI 1 (1992) 221 Nr. 29 s.

v. Leto/Latona (G. Berger-Doer).

rs Solche Siegespreistische sind hâufig
auf irleinasiatischen Mùnzen des 2.

und 3. Jhs. im Zusammenhang mit der
Verleihung der Neokorie (Errichtung
eines Tempels und Festspiele fùr Kai-
serkult) abgebildet: trajanisch: RIC
685-688; 2.-3. Jh.: BMC (Lydia) 3a2,
1o,l Taf. 35; 3. Jh.: SNG S1g. v. Au-
lock 1905,3297.7518.

2a 1993 waren ca. 30 stadtrômische
Sarkophage mit Szenen der Marsyas-
sage bekannt: G. Koch, Sarkophage
der rômischen Kaiserzeit (1993) 76;
G. Koch - H. Sichtermann, Rômi-
sche Sarkophage (1982) 158{.; H.
Sichtermann - G. Koch, Griechische
Mythen auf rômischen Sarkophâgen
(c751 3etl \r.35-36 Tai.82.1-2 u.
83-8 9.

21 s. dazu A. H. Borbein, Marb\WPr
1973 (1974) 51.

22 Ein" Raute findet sich als offen-
sichtliches Fûllelement zusammen mit
einer Rosette auf dem Medaillon einer
Schale, die einen Amor zeigt: F. Barat-
te, Le trésor d'argenterie gallo-romai-
ne de Notre-Dame^d'A11ençon (1981)
42[.T^f.13.

23 Der ihnen zugrunde liegende Ge-
danke des goldenen Zeitahers, der Au-
rea Aetas, ist lângst erkannt und aus-
fùhrlich geschildert, z. B. von P. Zan-
ker, Augustus und die Macht der Bil-
der (198/) 171ff .; s. a. E. Simon, Au-
gustus. Kunst und Leben in Rom um
die Zeitenwende (1986) 211ff.

'o Vgl. den Amor mit Situla auf dem
Medaillon einer Schale: F. Baratte
a.O. (Anm. 22)Taf. 1,3.

2s Ft. den Hinweis auf die wegen
Verschleierung und rutschendem Ge-
wand,,typischen" Verehrerinnen des

Dionysos bin ich Chr. Vorster sehr
dankbar, die mich auf das Fragment
einer Formschùssel der Tùbinger
Sammlung aufmerksam machte: H.
Dragendorf - C. \il/atzinger, Arretini-
sche Reliefkeramik (1948) 233 Nr.
569 Taf.38; ein weiteres Beispiel auf
einer Formschùssel aus der Verk-
statt des Numerius Naevius Hilarus:
H. Klumbach in: J. Garbsch, Terra
Sigillata. Ein rVeltreich im Spiegel sei-
nes Luxusgeschirrs. Ausst.-Kar. Mùn-
chen (1982) 34 Abb. rechts oben. -tffiederholt taucht dieser Typ auch
au{ den Griffen silberner Kasserollen
auf, z.B. in Genf: Baratte 1989, 208f.
Nr. 160; ebd. zlz Nr. 193 auf einer
Kasserole aus den'r Schatzfund Chatu-
zange.

26 Derartige Szenen sind geschildert
von Matz a.O.44fl.

" \ gl.erwa die Bronzesraruel(e eines
Fischers im Museum von Rabat: H. P.
Laubscher, Fischer und Landleute
(1982) 27f . Taf . 1,2.

28 Derartige auf Felsen sitzende
halbbekleidete Frauenfiguren sind
seit der hellenistischen Zeit gelâufig
(dazu: Verf., Der \Wandel der
Aphrodite [1988] passim), fùr die
Kaiserzeit bietet sich zum Vergleich
an: I. Bragantini - M. de Vos,
Museo Nazionale Romano. Le Pittu-
re II 1: Le decorazioni della villa Ro-
mana della Farnesina (1982) 191 Taf .
97.

z' Sie entspricht dem Typus TH 52
von F. Matz, Die dionysischen Sarko-
phage. ASR IV 1 (1963) 40 Nr. 52.

30 Bei a1ler Qualitât in der Darstel-
lung ist dem Kùnstler hinsichtlich der
Anzahl der Beine ein Mi8geschick un-
terlaufen, denn nur die des Dionysos
sind zu sehen.
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I1 A. Leibundgut, Die rômischen Bron-
zen der Schweiz. \(estschweiz, Bern
und \X/allis (1980) 133f. Taf. 163; S.

Kùnzlin: E. Kùnzl 1993a,1.35 Abb.26.

32 H. Si.ht.t*ann - G. Koch, Grie-
chische Mythen auf rômischen Sarko-
phagen (1975) 39 Kat. 35 Taf. 82,1; 83.

33 B. Hùbner, Ikonographische Un-
tersuchung zum Motivschatz der
stadtrômischen mythologischen Sarko-
phage des 2. Jhs. n. Chr. (1990) 95ff.
(Standbildmotiv 4.2).

34 Gauckler a.O. (Anm. 2) 80.

35 A,rf die Mohnkapseln und die Flô-
te (?) machte mich Chr. Kunze auf-
rnerksam.

36 Allgemein zum Typus: F. Matz,
Die dionysischen Sarkophage. ASR
IV 1 (1968) 23 Nr. 13 (TH 13). - Sar-
kophag im Museo Nazionale Romano
(Rom): F. Matz, Dic dionysischen Sar,
kophage. ASR IV 3 (1969) 377 Nr.
2a9; G. Koch - H. Sichtermann, Rô-
mische Sarkophage. HdA (1982) 193.
264 Abb.228.

37 Auch hier scheint eine gewisse Un-
bektmmertheit des Kùnstlers vorzu-
liegen, vgl. Anm. 30.

38 S"holr auf Terra Sigillata-GefâBen
des Tôpfers Germanus im 1. Jh. n. Chr.
findet sich dieser Silen: F. Oswald - T.
D. Pryce, Terra Sigillata (1966)Taf .33
Nr. 14; die Datierung in neronisch-f1a-
vische Zeit ebd. SS. - R. Knorr, Sùdgal-
lische Terra-sigillata- GefàIle von Rott-
weil1tot2; Taf. XV,1, e-tl.

39 N. Hacklânder, Der archaistische
Dionysos (1996) 34f . mit Hinweisen
auf Parallelen in der Keramik. N.
Franken machte mich auf eine Ton-
schale in Athen aufmerksam, die auf

Abbildungsnachweis

beiden Griffplatten einen archaisti-
schen Dionysos zeigt, s. Beitrag N.
Franken Kat. B 1.

"a Dazu Hacklânder a. O. 57If .

41 Hacklânder a. O. 59.

42 E. Pochmarski, Dionysische Grup-
pen. Eine typologische lJntersuchung
zur Geschichte des Stùtzmotir.s (1982)

43 s. Anm. 5.

aa Leibur.dgut a. O. (Anm. 31) 133{.

a5 Sarkophag aus Patras im Athener
Nationalmuseum: H. rViegartz, AA
1977,188 Anm. 90; T. Stefanidou-Ti-
veriou in: G. Koch (Hrsg.), Grabes-
kunst der rômischen Kaiserzeit (1993)
134 Abb.57,3.

a6 H. Herdejùrgen, Stadtrômische
und italische Girlandensarkophage 1.

Die Sarkophage des 1. und 2. Jahrhun-
derts. ASR VI 2,1 (1996) 141 Nr. 110
Taf. oo,+.

a7 H. Mielsch - H. v. Hesberg, Die
heidnische Nekropole unrer Sr. Peter.
Die Mausoleen E-I und Z*PSI. Me-
morie XVI 2 (1995) 183 Abb. 214.
Fùr den Hinweis danke ich H.
Mielsch, der mir damit erste Anhalts-
punkte fùr die Datierung vermittelte.

48 s. zuletzt G. Koch, Sarkophage der
rômischen Kaiserzeit (1993) 76.

a9 Anf einer der Imitationen von Sil-
bergefâBen aus Sarsina (bei Ravenna)
ist auf dem Mittelmedaillon die Schin-
dung des Marsyas dargestellt, s. G. V.
Gentili in: I problemi della ceramica ro-
mana di Ravenna deila Valle padana e

dell'alto Adriatico. Atti del Convegno
internationale, Ravenna 1A.a,2.5. 1969
(Bologna 1972) 187f . Abb. 5 (fûr den

Hinweis danke ich F. Baratte). - Es sei
nicht verschwiegen, da8 auch in den
Nordwestprovinzen im 3. Jh. der My-
thos wiedergegeben wird, s. M. Kemp-
chen, Mythologische Themen in der
Grabskulptur (199 5) 1 1 6 (freundlicher
Hinweis von C. Klages).

s0 Hi.t spielt sicher auch die geogra-
phische Nâhe eine gewichtige Ro11e,

denn z. B. werden im 3. Jh. Sarkophage
last ausschliel3lich aus Rom imporrierr.

51 M. F"trt". in: A. Mastino (Hrsg.),
L'Africa romana. Atti del IV con-
vegno di studio Sassari, 12.-14.12.
1986 (1987) 151ft.

52 Dazu s. o. den Beitrag von N.
Franken.

t' M.J.Vermaseren - C. C. van Es-
sen, The excavations in the Mithraeum
o{ the church in Santa Prisca in Rome
(1965) 483 Nr. 14l,486 Abb. 402 (den
Hinweis verdanke ich N. Franken).

54 s. o. den Beitrag von C. Wôlfel.

5s Sttong a.O. (Anm. D 2A3 Abb. 66
b.

56 N.* York, Mctropolitan Museum:
Pirzio Biroli Stefanelli 1991,279 Abb.
192 (Dionysos fâhrt auf Panrherwa-
gen);71.7 Abb. 193 (Jagdszene). - Pa-
ris Louvre: Baratte 1989, 229f. Nr.
187 Abb.; zu letzterer s. den Beitrag
von H.-H. v. Prittwitz und Gaffron.

57 C^t. Sotheby's New York, Antiq-
uities and Islamic Art, 17.1,2.1996,Nr.
1 12 (Abb. und Rûckseitenumschlag);
s. o. den Beitrag von H. Mielsch.

s8 R. Tu'can, ANR\( II 16,2 (1978)
1732.

5e H. Mielsch, AA 1.992,47t[.

1-15. 1B-20 Rheinisches Landesmuseum Bonn (H. Lilien-
thal); 1,7 DAI Rom Inst. Neg. 6998A;21 Bildarchiv Marburg
Neg. 162969; 16 nach A. Leibundgut, Die rômischen Bron-
zen der Schweiz III. rX/estschweiz, Bern und Wallis (1980)
Taf. 163 rechts,
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U. Sobottka-Braun

Spurensuche auf der Lanxvon Bizerta
Zwischen dem Zeitpunkt der Auffindung der Lanx
von Biserta und dem Eingang in die Restaurie-
rungswerkstatt des Rheinischen Landesmuseums
liegen rc6 Jahre undokumentierter Restaurie-
rungsgeschichte. Anhand von Fotografien, der Pu-
blikation von P. Gaucklerl und der Untersuchung
neuzeitlicher Bearbeitungsspuren auf dem Objekt
wurde der Versuch unternommen, die Restaurie-
rungsma{3nahmen der Vergangenhelt zu rekon-
struieren.

Fundgeschichte

Wie von Gauckler beschrieben wurde die Lanx
von Bizerta 1891 als Lesefund bei Ausbaggerungs-
arbeiten in der Fahrrinne der Hafenzufahrt gebor-
gen. Die Platte war von einer marinen Kruste be-
deckt, die jedoch an einigen Stellen von der Bag-
gerschaufel beschâdigt wurde, so da{3 silberfarbe-
nes Grundm etal| zu sehen war. Ob die Platte im
Ganzen oder bereits fragmentiert geborgen wurde,
ist nicht bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dafi
die durch die Lagerung auf dem Meeresgrund ent-
standenen Korrosionsschâden, insbesondere in Be-
reichen geringer Materialstàrke, dazu fùhrten, dafi
der etwa 4 Kilo schwere Mittelbereich mit dem
Standring bei der Bergung herausbrach. Die De-
formationen der Platte sind ebenfalls auf die enor-
men mechanischen Krâfte zurùckzufùhren, die
durch den Aufprall der Baggerschaufel entstanden.
Die Lotnaht, mit der die Griffplatte B am Rand
lrefestigt wurde, wàr zLt einem Drittel aufgebogen.

Berichtet wurde von der Bergung eines Frag-
mentes einer weiteren Lanx, welches heute nicht
mehr existiert.

Die ersten bekannten Fotografien2 der Silber-
platte entstanden nach der Entfernung der marinen
Kruste zwischen 1892 und 1894.

Schlag- und Feilspuren auf der Oberflâche der
Lanx lassen auf ein mechanisches Abtragen der
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Auflagerungen schlielSen. Klebungen und Nieder-
legungen im Bereich der Goldeinlagen wurden mit
Schellack ausgefùhrt, wie Reste in Vertiefungen
vermuten lassen. Auf Ergânzungen mit Metallble-
chen oder Lôtungen (was zu dieser Zeit durchaus
gângiger Restaurierungspraxis entsprochen hâtte)
verzichtete man. Die Einzelteile der Platte wurden
auf einen Holztrâger montiert. In den Randbereich
des Mittelteiles mit dem Standring bohrte man vier
Lôcher, durch die Schrauben zur Befestigung ge-

dreht wurden. Die Abbildungen wurden 1895 in
der Publikation von Gauckler3 verôffentlicht, le-
diglich der Holztrâser wurde durch eine Fotoretu-
sche entfernt.

Mindestens ein weiteres Mal wurde die Silber-
platte bearbeitet. Die ersten Festlegungen der
Goldfolie hatten sich vermutiich geiôst und wur-
den mit einem filmbiidenden Kleber erneut vorge-
nommen, wie an Rûckstânden dieses Klebers zu
sehen war. Die Lanx wurde auf einen neuen Trâger
umgelagert, mit dem sie im Ausstellungsraum des

Bardo Museums auf die Wand montiert wurde.
Ein Foto dieser Prâsentation ist 1987 in einem
Aufsatza verôffentlicht worden. Vergleicht man
die beiden Aufnahmen, ist festzustellen, dafi in der
Zwischenzeit im Bereich des dionysischen Frieses
Substanz verlorengegangen war. Es ist anhand der
Fotos nicht môglich, eine Aussage darùber zu ma
chen, ob die Oberflâche der Lanx nochmals bear-
beitet wurde.

1986 wurde die Lanx von Bizerta nach Bonn
gebracht. 1988 fanden erste Voruntersuchungen im
Rômisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz
sowie im Anorganisch-Chemischen Institut der
Universitât Zirich statt. Dabei wurden Rôntgen-
bilder und Fotografien der Lanx angefertigt sowie
Reinigungsversuche und Probereduktionen im
Wasserstoffplasma5 durchgefùhrt. Mit der endgùl-
tigen Bearbeitung der Silberplatte wurde 1,996 im
Rheinischen Landesmuseum begonnen.
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I

Erhabwngszustand 1996

Das heutige Erscheinungsbild der Lanx von Bi-
zerta ist stark geprâgt von der grâulichen Farbe
des Grundmetalls Silber, den Deformationen so-
wie dem Materialverlust vor allem im Bereich des

dionysischen Frieses. Die Silberplatte ist in vier
Teile gebrochen und besteht aus zwei wesentli-
chen Teilen, dem profilierten Randbereich mit
den Griffplatten und dem Mittelbereich, und aus

kleineren Fragmenten wie einem Stùck aus dem
dionysischen Fries, einer Maske aus dem diony-
sischen Fries und Resten abgesprengter Oberflâ-
chenbereiche mit anhaftenden marinen Auflage-
rungen.

Das Basismaterial Silber ist von einer zâhen
Sprôdigkeit. Durch die Lagerung im Meerwasser
ist die gesamte Silberoberflâche in eine grâuliche
Korrosionsschicht umgewandelt worden. Diese
geht bis zu erner Schichtdicke von 1 mm ins Ba-
sismaterial. Es hat sich ein Schichtaufbau von
Korrosionsschicht-Silberkern-Korrosionsschicht
(Querschnitt) gebildet, der im Grenzbereich ztr
Trennung neigt. Da der Silberkern duktiler ist als

die Korrosionsschicht, sind bei der Deformierung
der Platte Teile der antiken Oberflâche abge-
platzt, oder es entstanden feine Haarrisse in der
Korrosionsschicht. Die Bereiche der Korro-
sionsschicht mit erhaltener antiker Oberflâche
sind eben, homogen und leicht glânzend. Wo die-
se Schicht verloren ist, der Metallkern sichtbar
wird, ist eine rauhe kristalline Struktur zu beob-
achten.

Die Goldplattierungen und Goldeinlagen hatten
sich in vielen Bereichen teilweise von oder voll-
stândig von ihrem Untergrund abgelôst. Durch die
mechanische Einwirkung bei der Auffindung, ins-
besondere bei der zentralen Figurenszene, waren
Teile der Goldfolie aus dem Grundmetall gerissen
und gefâltelt worden. Bei einer frùheren Restaurie-
rungsma{3nahme war die Folie so weit wie môglich
geglâttet und niedergelegt worden. Durch die
nachlassende Haftung des Klebers hat sich die un-
ter Spannung stehende Goldfolie erneut gelôst (Fe-
dereffekt).

Auffâllig ist, dafi die Vergoldung im Bereich des
Tier-Erotenfrieses auch in Bereichen stârkerer
Verformung sehr gut haftet und fast keine Verluste
zu beobachten sind, was auf eine andere Vergol-
dungstechnik zurickzufihren ist6.

An dem Teilstùck mit den Griffplatten waren
Reinigungsproben durchgefùhrt worden, wie
Putzmittelreste in den Vertiefungen zeigten. Ver-
mutlich wird es sich dabei um ein handelsùbli-
ches Silberreinigungsmittel gehandelt haben. Die
Verunreinigung der Goldplattierungen auf
Griffplatte A waren ebenso entfernt worden, wie
die noch anhaftenden Reste der marinen
Auflagerungen auf den Rûckseiten der Griffplat-
ten.

Das seinerzeit im \Tasserstoffplasma reduzierte
Fragment aus dem dionysischen Fries und die Ein-
zelmaske zeigten an ihrer Silberoberflâche eine
matte, kristalline Struktur von aluminiumartiger
Farbe. Die g1ânzende Oberflâche der Maske war
durch Polieren verdichtet worden.

Die Bereiche der Oberflâche, die von den Ar-
beitsproben ausgenommen waren, bedeckte eine
schmierige Schmutzschicht. Auf der Rùckseite des

Mittelteils befanden sich Reste mariner Auflage-
rungen.

Bearbeitung

Bei der Entwicklung eines Bearbeitungskon-
zeptes wurde keine Frage so kontrovers disku-
tiert wie die des zukùnftigen optischen Erschei-
nungsbildes der Lanx. Die Sehgewohnheit 1â13t

uns einen metallisch glânzenden Gegenstand er-
warten, wenn wir von einer Silberplatte hôren.
Der Erhaltungszustand der Lanx von Bizerta
schlie{3t aber eine Abnahme der Anlauf- besser
Korrosionsschicht aus, da somir die antike
Oberflâche zerstôrt wùrde. Nur eine Reduktion
der korrodierten Oberflâche wûrde diese in me-
taliisches Silber umwandeln und den Silbercha-
rakter erzeugen, ohne Material abzutragen. Diese
Oberflâche entsprâche aber nicht der ehemaligen
antiken Oberflâche, da aufgrund der Dicke der
Korrosionsschicht eine schwammige, relativ lok-
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ker aufliegende, matte Silberschicht zurùckbliebe.
Diese hâtte, aufgrund der groljen Oberflâche,
eine erhôhte Neigung, erneut anzulaufen.

An dem reduzierten Fragment des dionysi-
schen Frieses ist zu beobachen, daiJ poren und
Haarrisse in der Oberflâche frei liegen und bei
der leichtesren mechanischen Belastung ein Ma-
terialverlust eintritt. Dies ist u. a. auf Jen Volu-
menschwund bei der Reduktion der Korrosi-
onsschichten zu metallischem Siiber und der
schlechten Haftung der neugebildeten Metall-
kôrner zurùckzufùhren. Nur durch Glùhen der
Silberplatte wùrde eine gute Haftung der
reduzierten Silberschichten erreicht -..d"n.Die Wahl des Reduktionsverfahrens, na{3che-
misch oder im 'Vasserstoffplasma, spielt dabei
keine Rolle. Die reduzierten Silberschichten zei-
gen bei beiden Verfahren die gleichen Eigen-
schaften.

Ein weiterer zu bedenkender Aspekt bei der
Anwendung von Reduktionsverfahren ist die
Môglichkeit der farbigen Gestaltung von Silber-
objekten in Form von niellierten oder intentionell
patinierten Flâchen. Deren Unterscheidung von
Korrosionsschichten, die durch die Anwesenheit
von Schwefel gebildet wurden, ist nicht immer
eindeutig môglich/. An einem Obiekt kônnten
sowohl intentionell patinierte Flâchen neben kor-
rodierten vorliegen. Vor einer Reduktion mù{3ten
die intentionell geschwârzten Flâchen abgedeckt
werden.

Die gut erhakenen, schwârzlich glânzenden Be-
reiche der antiken Oberflâche der Lanx von Bi-
zerta sind sehr wahrscheinlich durch Korrosion
der ehemals hochglanzpolierten Flâchen entstân-
den. Eine in Teilbereichen vorgenommene inren-
tionelle Schwârzung der Silberplatte ist nicht
nachzuweisen, sie kann aber auèh nicht grund-
sâtzlich ausgeschlossen werden.

Da es keine konservatorischen Grùnde fùr eine
Reduktion der Korrosionsschichten gibt und das
Ergebnis im Fall der Lanx von Bizerta vom âs-
thetischen und ethischen Standpunkt sehr zwei-
feihaft erscheint. - kam diese Methode- n-i.cb-t-, z:-'c^

Anwendung.
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. Die Reinigung der Oberflâche der Silberplatte
hatte zum Ziel, die Putzmittelreste zu entfernen
und die schmierige Staub- und Schmutzschicht
abzunehmen. Dazu dienten unterschiedlich ge-
formte Feinwerkzeuge aus Holz und Kunstsàff
sowie mit deionisiertem \Tasser oder Seifenwur-
zelabsuds getrânkte Wattestâbchen. Kleberreste in
den Gruben oder auf den Rûckseiten der gelôsten
Goldeinlagen konnten, wo dies môglich war, me-
chanisch mit einem Skalpell und einer spitzen
Pinzette abgehoben werden, da sie kaum mehr
Haftung zum Untergrund hatten.

Die marinen Auflagerungen auf der Rûckseire
des Mittelteils wurden mittàls Skalpell und Scha-
ber entfernt. Dies hatte zum Zweck, eventuell
vorhandene Inschriften oder noch sichtbare Bear-
beitungsspuren sowie die ursprùngliche Form des
Standringes freizulegen.

Um weiterem Verlust von originaler Substanz
vorzubeugen, wurden die gelockerten Goldfolien
mit einem Kleber aus Methylmethacrylat festge-
legte. Bereiche der Korrosionsschicht, die abz'u-
blâttern drohten, wurden mittels einer Spritze mit
feiner Kanù1e mit einer Acrylatlôsurrg ,rrrt"r-
spritzt. Wo die Klebekraft des Acrylats nicht aus-
reichte,. wurden punktuell Klebungen mit einem
Epoxidharz vorgenommenlo.

Da auf Ergânzungen môglichst verzichrer wer-
den sollte, wurde die Silberplatte auf einen
Kunststofftrâger montiert, der neben der Siche-
rung gegen mechanische Beschâdigung die Aufga-
be hat, die Einzelreile der Silberplatte wieder iu
einem optischen Ganzen zu schiiefJen. Dieser
mu13te derart gestaltet sein, dafi er die Verwerfun-
gen der Einzelteile aufnimmr, um das Gewicht
gleichmâ{3ig zu verreilen. Die Fragmenre wurden
zum Teil in den Trâger eingelassen und/oder
punktuell mit Sicherungsstiften aus Kunsrstoff fi-
xiert.

Die Randzone mit den Griffplatten wurde
leicht erhôht in der ursprùngliihen position
montiert. Das Ma13 der Erhôhung enrsprach we-
nig mehr als der Hôhe des Standringès, da der
ll""l^ -r-ll^- -,,- :.- D^.^rL^---:-r- r . r ..rlrrrr r\4rruuLlLt!tr lçtLtll ScwLltul.'wâr.
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Standring montiert
fûr Lôtung

Standrrnq und Platte

nach dem Drehen

1 Montage des Standringes

Zwr H erstellungs- und Deleorationstechnih

Die Lanx von Bizerta mi{3r mit den Griffplat-
ten 90,8 cm Lânge. Da die Platte in Lângsrich-
tung gestaucht ist, betrug ihre ursprùngliche Lân-
ge etwa 93,0 cm. Der Durchmesser betrâgt in der
Lângsrichtung 64,0 cm, in der Breite 68,0 cm. Der
im Querschnitt omegafôrmige Standring ist 1,0
cm hoch und hat einen Innendurchmesser von
40,0 cm. Die Materialstârken sind aufgrund der
technischen Ausfùhrung sowie des Erhaltungszu-
standes der Platte sehr unterschiedlichl l. Die
Stârke der Griffplatten (Grundfhche zwischen
den Figuren) betrâgt 5,5 mm, der in diese einge-
setzten Medaillons etwa 17 mm und die Blech-
stârke des Mittelteiles 1,6 - 1,9 mm. Die Silber-
platte wiegt heute 8,574 kg, davon entfaTlen 3,642
kg auf das Mittelteil mit dem Standring. Es waren
keinerlei Inschriften zu beobachren, entsprechend
fehlen auch Angaben zum Gewicht der Platte
oder zum Hersteller. Somit 1â{3t sich das ehema-
lige Gevricht der Lanx nur vermuten, wenn man
das rômische Normalpfund von 327,45 g zu
Grunde legt und davon ausgehr, da{3 bei schwe-
rem Silbergeschirr bestimmte Gewichtskategorien
wie 9, 15 oder 30 Pfund usw. ùblich waren12. Bei
einer 30 pfùndigen Platte wâre ein Gewicht von
9,824 kg zu erwarten. Auch wenn der Material-
verlust nicht 100%ig zu berechnen isr, liegt die
Differenz von 1.,25 kg bei der Lanx von Bizerta
durchaus im realistischen Bereich.

Die Lanx von Bizerta wurde aus mindestens sie-
ben Einzelteilen gefertigt: der runden Platte, zwei
Griffplatten und vier Medaillons, die zu den Grif-
fen gehôren. Ob der Standring bereits in einem mit
der runden Platte gegossen oder separat gefertigt
und anschlief3end aufgelôtet wurde, ist nicht ein-

deutig zu bestimmenl3. Seine Form 1â{3t aber ver-
muten, da13 der Standring erst in einem zweiren
Arbeitsgang aufgelôtet wurde, indem das Lot an
die Innenseite des Standringes angelegt wurde
(Abb. 1). Wie bei den Medaillons der Griffplatten
sprechen auch bei dem Standring gu8technische
Grùnde fûr eine getrennre Fertigung. Diese Teile
haben gegenùber der Wandstârke der Platte eine
viel grô{3ere Dicke und wùrden beim Gu{3 in einem
Stûck als letztes ersrarren und in diesem Bereich
zur Bildung von Guf3fehlern neigen.

Ob die Einzelteile der Silberplarte im direkten
oder indirekten \ffachsausschmelzverfahrem ge-
gossen wurden oder in einer Kombination beider
Verfahren, ist nicht nachweisbar, da die Silberplat-
te nach dem Gu13 beidseitig ùberarbeitet und somit
auch eventuell vorhandene und im Rohgufi noch
sichtbare Montage- oder Bearbeitungsspuren des
Wachsrohlings enrfernt wurden. Es ist anzuneh-
men, da{3 die runde Platte bereits in ihrer Grund-
form mit den Reliefdarstellungen gegossen wurde.
Ebenso scheint der abgewinkelte Rand bereits im
'Vachsmodell angelegt und nicht durch Schmieden
und Anstauchen entsranden zu sein. Schmiede-
oder Treibspuren sind weder im Randbereich noch
im ebenen Bereich der Platte vorhanden. Die
Rùckseite der runden Platte ist nachweislich auf
der Drehbank geglâttet worden14. Der Zentrrer-
punkt und Drehrillen besonders im Bereich des
Standringes sind noch vorhanden.

Die Darstellungen auf den Griffplatten sind
massiv und scheinen wie die Hohlkehle entlang des
geschwungenen Randes bereits im \X/achsmodell

angelegt und nicht aus dem vollen Material ge-
schnitten worden zu sein. Es fâllt auf, dafi sich die
tieferliegenden Flâchen exakt in einer Ebene befin-
den. Die Rùckseiten wurden vermurlich durch
Schleifen geglâttet, Schaberspuren sind nicht zu er-
kennen.

Folgende Arbeitsschritte kônnen fùr die Her-
stellung der Silberplatte angenommen werden:
Gu13 der Einzelteile und anschlie{3endes Einsetzen
und Verlôten der Medaillons in die Griffplatten
sowie Auflôten des Standringes auf die runde Mit-
telplatte. Die Lôtungen wurden mit einem Hart-

__o_
Lôtung ausoefûhrt

i
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lot15 ausgefùhrt. Die planen Flâchen wurden ent-
weder durch Schleifen oder Abdrehen geglâttet.
Die profilierten Bereiche wurden durch Gravieren,
Ziseiieren und Polieren ausgearbeitet. Die Verwen-
dung von Punzen bei den umlaufenden Dekorbân-
dern konnte nur fùr den Perlrand beobachtet wer-
den. Die fùnf verschiedenen floralen Motive des

Bandes sind in unregelmâBiger Abfolge mit dem
Stichel frei aus der Hand geschnitten worden. Als
nâchstes wurden die Vergoldungen ausgefùhrt,
wobei drei verschiedene Vergoldungstechniken zu
unterscheiden sind: 1. die Folienvergoldung auf
den profilierten Darstellungen und Dekors, 2. die
planen Goldeinlagen der zentraien Figurenszene
und 3. die Blattvergoldung des Tier-Erotenfrieses
(Abb. 2).

Zur Yorbereitung der Folienvergoldung der
profilierten Bereiche wurde an den dafùr vorgese-
henen Stellen entlang der Kontur der Figuren mit
einem spitzen Meissei oder Stichel ein Grat ge-
schnitten. In Teilbereichen wurde der Untergrund
zur besseren Haftung der Goldfolie mittels eines
Punzens aufgerauht. Entsprechend zugeschnittene
Goldfolie wurde auf die ausgearbeiteten Reliefs ge-

legt, mit feinem Werkzeug angearbeitet und ent-
lang der Kontur in den aufgestochenen Grat ge-

trieben. Anschliel3end wurden Feinheiten der Reli-
efs nachziseliert.

Fùr die Gestaltung der zentralen Figurenszene
mit umlaufendem floralen Dekor wurden die Dar-
stellungen mit einer Rei{3nade1 anskizziert und die
Flâchen fùr die zweifarbigen Goldeinlagen mit ei-
nem Meissel oder Stichel aus dem Grundmetall
ausgehoben, wobei entlang der Kanten zum besse-
ren Halt der Goldeinlagen unterschnitten wurde.
Auch hier wurde der Untergrund zur besseren
Haftung der Einlagen mit einem Punzen aufge-
rauht. Die entsprechend der Grô{3e zugeschnitte-

2AA

nen Goldeinlagen wurden in die Gruben eingetrie-
ben und anschliel3end durch Schleifen geglâttet.
Abschlie{3end wurde die lineare Zeichnung mit ei-
nem Stichel in die Oberflâche geschnitten (Taf.
6,1). Die Ausfùhrung erscheint stellenweise sehr
spontan, folgt in der Linie nicht immer sauber der
Kontur der Goldeinlagen oder der Grenzlinie zwi-
schen den verschiedenfarbigen Goldtônen, die ja
ganz bewul3t als gestaiterisches Mittel, z. B. beim
Faltenwurf eines Gewandes, eingesetzt wurden
(Taf .6,2).

Bei der Vergoldung des Tier-Erotenfrieses fallen
zwei Dinge auf, zum einen die gute Haftung der
Goldauflagen, sogar in Bereichen starker Defor-
mationen, zum anderen ein schwârzlich gIànzen-
der etwa 1,5 cm breiter umlaufender Streifen im
Bereich der Darstellungen. Die dichte, porenfrei
und hauchdùnne Schicht liegt in der Ebene der
antiken Oberflâche und unterscheidet sich bei der
mikroskopischen lJntersuchung deutlich von niel-
lierten Oberflâchen.

Es handelt sich um eine Blatrergoldung, die
nach der Gravur der linearen Darstellung aufge-
bracht wurdei6. Typisch fùr diese Art der Vergol-
dung sind die geraden Schnittkanten der Gold-
blattstùckchen (Taf. 6,3) und die gleichmâfiige
Schichtdicke.

Fùr die Ausfùhrung der Blattvergoldung auf Sil-
berobjekten mit sehr hohem Feingehaltlz kônnen
zwei Môglichkeiten in Betracht gezogen werden.
Entweder die Diffusionsvergoidung, bei der das

Gold direkt auf das Silber aufgelegt und dann er-
wârmt wird, oder das Auflegen des Goldes auf eine
Silberamalgamschicht, die anschliefiend erwàrmt
wird18. Hierzu wird das flùssige Quecksilber auf
die zu vergoldende Zone aufgetragen und direkt in
das Kristallgitter des Silbers eingebaut. Beim an-
schlie{Senden Anlegen des Blattgoldes bleiben Be-
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reiche der Silberamalgamschicht frei. Da bei der
Rôntgenfluoreszensanalysel9 im Zwischenbereich
der Vergoldung (schwârzlich glànzende Schicht)

Quecksilber an mehreren Me{Spunkten nachgewie-
sen wurde und im angrenzenden Silber nicht, ist
eine Blattvergoldung auf einer Silberamalgam-
schicht anzunehmen. Vielieicht ist die Anwesen-
heit von Quecksilber auch die Erklârung fùr ein
anderes Korrosionsverhalten in diesem Bereich,
was zu der gut erhaltenen, dichten, leicht glânzen-
den Oberfâche fùhrte2o.

Vermutlich erst nach Fertigstellung der Vergol-
dungen wurden die Griffplatten mit einem

Weichlot2l am abgewinkelten Rand der runden
Platte angebracht. Die Lôtungen sind nicht sehr
sauber ausgefùhrt und schliefJen einen dauerhaften
Gebrauch einer Platte mit solchem Gewicht aus.
Weitere Hinweise gegen einen Gebrauch der Lanx
in der Antike sind: das Fehlen von Abriebzonen an
der Unterseite des im Querschnitt runden Stand-
ringes und die als scharfe Kanten erhalten geblie-
benen Bereiche an der Hohlkehle entlang des ge-
schwungenen Randes der Griffe. Die Kanten wâ-
ren wâhrend der Nutzung durch das Entfernen
von Anlaufschichten mit schleifenden Reinigungs-
mitteln gerundet worden.
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schlossen werden (qualitative Analyse). Unter fol-
genden Voraussetzungen kann die Fluoreszenzin-
tensitât auch Aufschlul3 ûber die prozentuale Zu-
sammensetzung der Probe geben (quantitative
Analyse) und in prozentuale Elementgehalte um-
gerechnet werden:

1. Annahme einer homogenen Elementvertei-
lung in der bestrahlten Stelle: Schichten aus ver-
schiedenen Materialien kônnen die Homogeni-
tâtsbedingung verletzen. Das ist genau dann der
Fall, wenn die Dicke der obersten Schicht kleiner
als die Tiefe, aus der man noch Strahlung nach-
weisen kann (maximale Analysiertiefe), ist (2. B.
Blattgold auf einer Silberunterlage) oder wenn
die Verhàltnisse in der Oberflâche durch Korro-
sion verândert worden sind (Korrosionschich-
ten).

Typische Analysiertiefen sind 10-20 pm. \7enn
die Dicke grôfier als diese Analysiertiefe ist, kann
die gesamte einfallende anregende Strahlung absor-
biert und zur Anregung genurzt werden. Dadurch
vereinfacht sich die Berechnung der Elementgehal-
te erheblich.

2. Annahme einer lokal ebenen Oberflâche: Da-
mit eng verknùpft ist die Kenntnis des Auftreff-
winkeis des anregenden Strahls bzw. des Abstrahl-
winkels der Fluoreszenzstrahlung, die als Parame-
ter in die Berechnung eingehen. Fehler in der Win-
kelbestimmung durch Unebenheiten kônnen sich
relativ drastisch auf das Berechnungsergebnis aus-
wirken (ein Winkelfehler von *2Oo kann in Einzel-
fâllen, z. B. furchige Lôtstellen, Fehler von bis zu
40% bewirken). Dementsprechend sorgfâltig wur-
den die Analysestellen ausgewâhlt.

3. Annahme der 100%-Bedingung: Darunter
versteht man die Voraussetzung, da13 alle im Un-

Rôntgenfluores zenza{ralyse der Lanx von
Rizerta
Wâhrend der Restaurierung der Lanx von Bizerta,
eines rômischen Silbertabletts aus der Mitte des
2. Jahrhunderts n. Chr., bestand die Môglichkeit,
Rôntgenfluo r esz enzanal)rs en am B onn er B es chleu-
niger ELSA des Physikalischen Institutes durchzu-
fùhren. Zielsetzung dieser zerstôrungsfrei arbei-
tenden Elementanalysemethodc war es, Beitrâge
zur Klârung von Fragen zu liefern wie:

1. die Identifizierung r.'on verschiedenen Goldle-
gierungen und des damit verbundenen Herstel-
lungsverfahrens (2. B. Feuervergoldung)

2. die genaue Zusammensetzung des Basismate-
rials der Silberpiatte

3. die Verwendung von Lotmaterialien und die
Bestimmung der Art des Lotverfahrens und

4 . die Zusammen geh ôri gkeit des zentralen Teiles
der Silberplatte und dem Randbereich mit den
zwei Griffplatten.

D ie U nters uch ungsme th o d.e

Die Messungen wurden mit einer spezieilen Me-
thode der Rôntgenfluoreszenzanah,se (RFA)
durchgefùhrt. Dabei wird ein S).nchrotronstrahl,
der aus der durch die Ablenkung von elektrisch
geladenen Teilchen im Beschieuniger entstehenden
Synchrotronstrahlung ausgeblendet wird, auf das
Untersuchungsobjekt gelenkt, in welchem Fluo-
reszenzstrahlung induziert wird. Die hohe Intensi-
tât der Svnchrotronstrahlung ermôglicht bei diesen
Messungen die Verwendung von Strahldurchmes-
sern von 200 pm bei gleichzeitig kurzen Mel3zeiten
von 5 Minuten. Da jedes Element charakteristischc
Fluoreszenzlinien aussendet, kann durch Messung
der Fluoreszenzstrahlung auf die im lJntersu-
chungsgegenstand enthaltenden Elemenre ge-
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Stelle l4 o+b

Ste[[,e l5r

1 Kennzeichnwng der analysierten Stellen der Lanx von Bizerta

Stc[Ne ] 9c

Stelle l7

SIelle 22

St<elle 2ll

Steli,e 2l

Stclle l.û

Steite t 8

Stelle l9b
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tersuchungsobjekt enthaltenen Elemente ùber
ihre Fluoreszenzstrahlung nachweisbar sind. Die
zur Messung von Fluoreszenzintensitâten ver-
wendeten Detektoren kônnen,,leichte" Elemente
(mit Ordnungszahlen unter 18) nichr erfassen,
somit mu13 deren Anteil entweder bekannt oder,
wie im vorliegenden Fall, vernachlâssigbar klein
sern.

Zusâtzlich zu den oben genannren Vorausset-
zungen schrânken geometrische Bedingungen wie
die Grô13e des lJntersuchungsobjektes die Aus-
wahl der analysierbaren Stellen ein, da die Mel3sta-
tion râumlich stark begrenzt ist. Dies ist der
Grund, weswegen z. B. eine Griffplatte nicht un-
tersucht werden konnte.

Im vorliegenden Fal1 werden die oben genann-
ten Voraussetzungen meist gut erfûllt. Daher bietet
sich diese oberflâchensensitive und zerstôrungs-
freie Methode der Multielemenranair.se, die noch
auf Elementgehalte von wenigen Tausendstei Ge-
wichtsprozent (^Massenanteil in Prozent) sensitiv
ist, fùr den metallischen IJntersuchungsgegenstand
bevorzugt an.

Dwrcbfiibrwng

Die gebrochene Silberplatte bestehr, wie auch
Abb. 1 zu entnehmen ist, im wesentlichen aus drei
Teilen: dem profilierten Randbereich mit den zwei
Griffplatten (Analyse der Goldstellen 17, 79a,2I;
der Basisstellen 15, 16,2a; der Lôtstel1en 14a, 1,1b,

18, 19b), dem runden Mittelstùck (Analyse der
Goldstellen 6,7,8, 10, 11a, 1,1,b,24,26; der Ba-
sisstellen 9, 72,1.3; der Basisstellen 23, 25, 27, 28,
weiche sich im Zwischenbereich von Vergoldun-
gen auf einem schwârzlich glânzenden ca. 1,5 cm
breiten umlaufenden Streifen befinden) und einem
Fragment aus dem dionysischen Fries (Analyse
der Goldstellen 1, 4; der Basisstellen 2, 3). Zusàtz-
lich wurden noch analysiert: ein abgesprengtes
Goldplâttchen (Analyse der Goldstelien 5a [Vor-
derseitel, 5b [Rùckseite]) und ein herausgelôstes
und poliertes Stùckchen Lot (Analyse der Lôtstel-
1e 22).

Abb. 1 zeigt die Lage der analysierten Stellen.
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Das Basismaterial

Da schon optisch unterschieden werden konnte
zwischen normalem Basismaterial und Basismate-
rial in einer schwârzlich glànzenden Schicht, wur-
den auch die analysierten Stellen dementsprechend
in zwei Kategorien unterteilt. Dabei fàllt auf, da13

sich die beiden Arten, die im folgenden mit Basis I
und Basis II bezeichner werden, lediglich durch die
bei Basis II hinzukommenden Elemente Quecksil-
ber und Nickel (in Spuren) unterscheiden:

Basis I: Die Stellen 2,3,9, 73, 15,16 und 2O mit
nicht nachweisbarem Quecksilbergehait (Tabelle
1).

Basis Ii: Die Stellen 72, 23,25 und 28. Diese
Stellen liegen ausnahmslos in der schwârzlich glân-
zenden Schicht zwischen den Vergoldungen in
dem die zentrale Figurenszene umschlie{3enden
Tier-Erotenfries (Tabelle 2).

Diskussion der Ersebnisse bei
den Basisstellen

Beim Basismaterial handelt es sich bei Mittelwer-
ten von (92,5t1,6)'/" bzw. (93,6+2,0)% um Silber
hohen Feingehaltes, vergleichbar mit heutigem
Sterlingsilber (92,5'Â). Dabei liegt der Silbermittel-
wert in Basis II um erwa 1%" hôher. Der Einflu{3
des mit diesem Verfahren nicht nachweisbaren
Chlors (,,leichtes" Element mit der Ordnungszahl
17, vgl Annahme 3) im Silberchlorid (AgCl,
Hornsilber) der Korrosionsschicht scheint ver-
nachlâssigbar zu sein, denn die Elementgehalte der
Stelle 3, bei der es sich um freigelegtes, also weir-
gehend korrosionsfreies Basismaterial handelt,
weichen nicht signifikant von denen der anderen
korrodierten Basisstellen ab.

Die Gold-, Blei- und Wismutl-Mittelwerte lie-
gen hôher als die Anteile von typischen Kupella-
tionswerten (Gold Al-7,A%o; Blei 0,1-1,0%; Wis-
mLrt 0,01-0,1%). Normalerweise fùhrt die Kupel-
Iatlon zu blei- und wismutârmerem Silber. Der
Wismutanteil nimmt bei Basis II (mit Ausnahme
der Ste1le 28) sogar dieselbe GrôlSenordnung wie
Blei an. Hohe Goldanteile (grôBer 1%) kônnen
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Tabelle 1.: Zwsammensetzung der Basisstellen ntit nicbt nachraeisbarem Queck.silbergehalt in Gewichts-%o

't Die Stelle 15 wurde wegen ihrer schlechten Statistik nicht im Mittelwert berûcksichtigt.
't't Die Standardabweichung ist ein Ma13 fùr die Breite der Verteilungskurve, welche die Streuung der Einzelergebnisse einer Mes-
sung um den Mittelwert beschreibt.
'r''r'r Hier und im folgendem ist {ùr jedes Element der Mittelwert des statistischen Fehlers der Fluoreszenzintensitât in Prozent
angegeben, welcher (unter Vernachlàssigung weiterer Fehlerquellen) eine Abschàtzung fùr den relativen Fehler des berechneten
Gewichtsprozentwertes darstellt.

Tabelle 2: Zwsammensetzung der Basisstellen mit Quecksilber in Geuticbts-%o

IE

Stélla, r Silher Kupfer Blei Gold \Tismut Eisèn

2 91,,2 17)
" t' - 2,8 L,66 0,42 0,21

3 91 1 3,1 0 1,5 1',46 0,35 0,26

9 90,1 4,27 2,1 )7) 0,56 0,68

13 94,4 2,46 0,9 1.,94 0,55 0,r4
't6 91.,7 3,96 l17 1,68 ^)) 0,70

20 94,2 2,38 1,7 1,,1,4 0,34 ô79

15'r 94,4 1,49 214 1,87 0,47 aJ7

Mitfèl#eit 92;5 7)\ 1;8 1,70 o;41 0;3,8

StâÀdârdatiw.*ri l16 0,81 0,6 0r37 Q:;12 n .)1

mittl. stat. FehlerTo :i:t)i I 2 5 3 12 t4

Stelle Si]ber Kùpfer, Blei Gà}d. Wismuq 'ï,isèn Queeksilbei Nickel

1,2 93,8 ) 
^'7

0,5 2,66 0,59 0,17 n')')

23 q55 1,98 ^L r,29 0,39 0,04 0,41, 0,01

25 94,8 1,87 0,9 1.,62 0,52 0,09 0,23

28 94,4 1,3 5 4,4 2,57 0,96 0,10 0,20 0,03

Mittelwer! ,..,93;6 1,8,2 1'6 7nl a;62 0;10 A326; 0i02

Sfandardabw,, )^ 0;28 I,7 al5]9 A,2L r 0;04 0;081 0.;.01

Stândàidab*rrz 2;l L5;4 107,3 29';2 '3+,3; +4,4 4:,7,1

20s
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durch die Verwendung goldreicher Erze zustande
kommen.

In der Literatur gelten Kupfergehalte grô1jer
0, 5 

o/o oftmals schon als b eab sichii gte" Zule gi eiun 92,Spiering.und Eggert machen jedoch pir.rrîb.1, difi
ein erhôhrcr,,Kupfergehalr auch auf *eniger sorg_
tâlti ge Kup ella rion zuri ckzufihren s ein klnrrt"3]

Interessanr ist die Tarsache, da13 Basis II im Ver_
gleich mit Basis I einen erhôhten Anteil der edleren
Komponenten (2.8. Gold, Silber) und einen niecl_
rigeren Anteil der unedieren KoÂponenten (2. B.
Eisen, Kupfer) aufweist. Erklârbar wâre dies ju..h
das Phânomen der Oberflâchenanreicherung (Ab_
reic_herung der unedlen Metalie in der Ob.iflà.h.
und damit Anreicherung der Edeimetalle), welche
offensichtlich im Bereich der schwarzen Schicht
verstàrkt auftritt.

Der in der schwarz,en_ Schicht gefundene signi_
fikante Quecksilbergehalt von (0,)6+0,Og)% steht
sehr wahrscheinlich mit dem irr di.r.- Bereich
angewendeten Vergoldungsverfahren in unmittel_
barem Zusammenhang. Geht man davon aus, da13
dabei eine dûnne euàcksilberschicht auf das Ba_
srsmaterlal aulgetragen wurde und bedenkt man
dre sehr gute Lôslichkeit von euecksilber in Sil_
ber (pures Quecksilber zieht schlon bei Raumtem_
perarur in wenigen Minuten 1O_15 prm tief in eine
Siiberunterlage ein5, so lafit sich der geringe
Quecksilbergehalt in Verbindung mit dem Ver_
dampfungsproze8 bei der Vergo"ldung und dem
weireren Eindiffundieren dà, ...ibl.ib.rrd"r,
Quecksilbers in die Silberplatte (in einem Zeit_
raum von ûber lZOO Jahren) und der damit ver_
bundene.n ,,prozentvalen Verdùnnung., des
Quecksilb ergehaltes erklâren.

Da13 vom Elementgehalt her nicht unterschieden
werden kann zwiscËen Basissteilen, die ,i.h ,.rf
d.em profilierten Randbereich befinâen, und Ba_
sissteilen des zentralen Fragments der Siiberplatte,
spricht fùr die Zusammengehôrigkeit beider Teile.

Die Goldsrellen

Die Goldstellen unterscheiden sich in ihrer Legie_
rungszusammensetzung, aiso dem Gold_Silber_

ta6

Verhâltnis (was auch optisch anhand ihrer unter_
schiedlichen Fârbung .ikerrnb", ist), sowie in dem
unterschiedlich starken Vorkommen von eueck_silber. Dabei lassen sich sechs Untergruppi.ùngen
angeben, drei ohne bzw. mit g..irr"g.r, Q.r..kîil_bergehalten (Gold I, Gold II, ôold'III) und drei
Tl, 9",.:5:ilbergehalten im prozentbereich (Gold
IV, Gold V, Gold VI).

Bis auf die Stellen I7a, 11b,24 und 26, welche
im blattvergoldeten Bereich im die ,.rrrr"l. Figrl_
renszene umschiie{3enden Tier_Erotenfries iiegin,
finden sich aile anderen Steiien enrweder auf dem
profilierten Randbereich, wo Folienvergolciung
vorliegt, bzw. auf der Mittelplarte, wo iUi, "rïden blattvergoldeten Bereich) ,.rr pinrr" Goldein_
lagen vorkommen. Da die Golddicken der Gold_
folien und der Einlagen im Berei.h ,ror, 1 mm
bis .0,1 mm liegen, 

-k"r.r, 
-un bei maximalen

Analysiertiefen im Mikrometerbereich sicher
sein, da8 man keine Elemente der Basisunterlage
mitanalysiert. Fùr die blattvergoldeten Stellen da-
gegen ist keine Analyse der èoldlegierung môg_
lich. da die Rôntgeniiuo..rr"nrr,.rh'luns der Sil_
berbasis durch die dùnne Goldauflag"e durch_
scheint (r. ,,t.).

_ 
Gold I (Gold hoh-en Feingehaltes, kein eueck_silber nachweisbar) (Tabeile 5)
Goid II (Gold-Silber-Verhâltnis etwa 5:2, ver_

einzelt.sq_y* von euecksilber) (Tabelle 4)

^ Go.ld _III (Gold-Silber-Verhâitnis von 1:1, kein
Quecksilber) (Tabeile 5)

- Gold IV (Gold hohen Feingehaltes âhnlich GoldI,{.f mit Quecksilberanteii"von 1%) (Tabelle 6)
. Gold V (Gold-silber-Verhâlt"i, Z,t, euecksii_bergehalt von einigen prozent) tTabelle Zi

^ Gold_VI (Gold-silber-Verhàltnis kleiner 1:2,
Quecksilbergehalt von einigen prozent) (Tabelle gj

Diskussion der Ergebnisse bei
den Goldstellen ô

Natûrlich vorkommendes Gold enthâk immer er_
was_ Kupfer.und Siiber. Dabei kommen alie nur
denkbaren ùbergànge von praktisch reinem Gold
(mit 2'Â Silberanteil) bis hin zu silberreichem Gold
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Tabeile 3; Zwsammensetzwng oon Gold I in Geutichts-o/o

Stellé Gold Silber Kupfer Eisen Wismui Nickel

6 96,6 2,6 0,5 ^')^ 0,1 0,06

7 96,3 2,8 0,5 4,25 0,1 0,05

t7 96,4 3,0 nt 0,13 0,3 0,04

Mittelwert 96,4 2,8 0,4 0;19 0;05

', Stândâidib;: 0r1 n7 0,1 0,05 0,1 o;01

-'--l sa1 ,e/fFehl'at 1
-7

33 19 43 23

Tabelle 4: Zwsammensetzung pon Gold II in Gert,ichts-o/o

Sfellé Gold Siiber Kupfer Eisên \Vismut Nickel Blêi Quècksilbel

4 71,5 26,4 1,2 0,28 0,1 0,05 ^l 0,6

5a 67,4 31,,6 0,5 0,05 0,'[ 0,05 0,1 0,2

5b'' 6Q,3 35,0 2,6 1,74 0,1 0,03 0,3

8 68,9 34,4 n) 0,1.9 0,1 0,06 0,1

21 71,9 26,5 ^1 0,63 ^) 0,04 0,1 4,4

Mittelwèrt 70,,4 28.;6. 0;5 a,2g 0;1 0,05 0,1 0t4

Stândaidàbw: 1',85 2:41 0,42 o;215 Q04 0,005 U,UJ 0,14

I 2 28 t2 ',",;'36 24 25 90

'r Die Stelle 5b wurde bei den Mittelwerten nicht berùcksichtigt, da es sich um die Rùckseite einer Goldeinlage handelt, die, wie
auch die Analyseergebnisse zeigen, noch stark mit Basismaterial kontaminiert ist.

Tabelle 5; Zwsammensetzung von Gold III in Geuticbts-oÂ

Srellè G,old Silber Kupfei Eisen \flismut Nièkèl Blei

10 49,3 48,8 0,83 0,77 4,07 0,03 ^'l

miitl. stat' roÂ,Fehlei 0,8 2 I B 36 35 30

-
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Tabelle 6: Zwsammensetzung von Gold. IV in Gewtichts-oÂ

Stelle Gold Silber Kupfer Eisen lfiimut Nickel B1éi Quècks,ilbei

I 93,8 15
"t' 0,8 0,41 0,1 0,04 a) 1.1

mittl. stat. eÂFéhler 0,5 6 32 9 +3 28 47 41

Tabelle 7: Zusamntensetzung von Gold, V in Gewichts-o/o

Tabelle 8: Zwsarnmensetzung von Gold VI in Gewicbts-o/o

Stellè Gold Silbèr Kupfer Ei.sen Wismut Nickel Blêi QùeCksilber

24 64,4 32,3 o)9-r-' 0,15 0,11 0,06 0,15 )\
26 54,4 34,8 1,54 0,25 ^)7

î,7)-,, - 8,0

Mittelweir 59,4 33,6 0,92 0,20 0,1-9 A';!4 51

Standardabw. 5,0 1,2 4.62 0,05 0,08 a,28 )7

mittl' stât. oÂFehler
1 4 4 10 5 I 1,0 5

Stelle Gold Silber Kupfer Eisen Tflismut Niêke1 Blei Quècksilb,èr

11a 28,7 65,7 1,1,2 434 0,12 ^) 3,8

l9 24,6 72,0 0,41 0,56 4,1.2 0,42 ô) 2,1

VIittèlwer.t 26,6 618;r9 0,76 io;45 0,12 0,A-2 n') )g

Sràndârdâbw, tô 7) 0,35 0,11 0,00 0,00 0;0 0,9

rnittl. stat. '%Fehler 1 1 27 10 28 J/. t4 9
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(bis zu 50% Silberanteil l,,Elektron"l) vor6. Bei der
Analyse der Goldstellen wurde ebenfalls ein rei-
ches Spektrum an Gold-Silber-Legierungen festge-
stellt. Diese kônnen auch durch einfaches Zulegie-
ren im Schmelztiegel hergestellt werden.

Spuren von \Tismut und Nickel wurden bei al-
len Stellen in relativ gleichen Mengen gefunden.
Dabei liegen die \Tismutgehalte im Bereich von
0,1% bis 0,3oÂ, die Nickelanteile zwischen O,O2

und 0,06%. An den Ste11en, an denen Blei gefun-
den wurde, lagen die \ferte bis auf den Ausreil3er
bei Stelle 26 (mit 0,72'Â) immer im Bereich zwi-
schen 0,1 und 0,3"/o.

Zu Gold I: Hierbei handelt es sich um Gold
mit hohem Feingehalt, wie er mit rund 96,Â im
oberen Grenzbereich der natùrlichen Vorkom-
men liegt. Schon bei einem Silbergehalt kleiner
3% spricht Riederer von Lâuterung (Reinigung
des Goides von Silber)Z. Die Stellen 6 und 7 sind
Goldeinlagen, bei der Stelle 17 liegt Folienvergol-
dung vor.

Zu Gold Ii: Diese Legierung ist reicher an Si1-

ber, das Gold-silber-Verhâltnis betrâgt etwa 5 zu
2. Goldplattiert sind die Stellen 5a, 5b, 8, folienver-
goldet die Stellen 4,2l.EinVergleich der Element-
gehalte von Stelle 5b, bei der es sich um die Rùck-
seite der abgesprengten Goldeinlage handelt, mit
denen der Basis belegt auch die optische Tatsache
der Kontamination mit Basismaterial. Der geringe

Quecksilbergehalt von (0,4+0,1 )oÂ , der an drei von
vier Stellen auftritt, ist vermutlich auf natùrliche
Verunreinigung oder Kontamination wâhrend der
Goldherstellung zurùckzufûhren.

Zu GoId III: Bei der Goldeinlage (lanzettenfôr-
mige Einlage) des umlaufenden Dekors um die
zentrale Figurenszene der Mittelplatte wurde ein
Gold-Silber-Verhâitnis von 1:1 gefunden. Eine sol-
che Legierung wird Elektron genannt und zeichnet
sich durch die charakteristische bla8gelbe Fârbung
aus8. Aufgrund der ôrtlichen Lage dieser Stelle
macht die Verwendung einer anderen Goldfarbe
Sinn (s. Abb. 1). Allerdings fehlen weitere Messun-
gen zvr Absicherung dieses Befundes.

Zu Gold IV: Diese Stelle âhnelt in ihrem E1e-
mentgehalt sehr der Gruppe Gold I: Der um 2,6

Prozentpunkte niedrigere Goldgehalt ist mit
93,8"/o immer noch recht hoch, es handelt sich also
auch hier um eine silberarme Goldlegierung. Er-
staunlich ist der relativ hohe Prozentgehalt von
Quecksilber mit 1,1'Â.Die Stelle liegt im Bereich
des profilierten Randbereichs, ist also folienvergol-
det. Anheuser hâlt Quecksilbergehalte von 1 bis
2% bei Folienvergoldung durch Kontamination
bei der Herstellung fùr môglich9. Eine Verunreini-
gung dùrfte in dieser Grô{Senordnung unwahr-
scheinlich sein. Da der Goldgehalt grofi ist und
man nicht die Elementverhâltnisse aus dem lJnter-
grund beobachtet, ist die betrachtete Stelle zumin-
dest so dick wie die maximale Analysiertiefe von
20 mm: Es handelt sich also nicht um Blattgold
(typische Dicken kleiner 1 mm), damit scheidet die
weiter unten beschriebene Vergoldungsmethode
mit Blattgold, wie sie wahrscheinlich im Tier-Ero-
tenfries angewendet worden ist, aus.

Zu Gold V: Kennzeichen dieser Stellen ist der
mit 2,5 bzur. 8'Â (grôfiter vorkommender Queck-
silbergehalt) relativ hohe Quecksilberanteil. Die
Stellen 24 und 26 liegen im Tier-Erotenfries und
wurden aufgrund der geraden Schnittkanten der
Goldblattstùcke als Blattvergoldung identifiziert.
Hierbei mu13 beachter werden, da{3 wegen der
Blattvergoldung die Analysiertiefe grôfier als die
Golddicke ist. Deshalb erhâit man srarke Beitrâge
aus dem darunterliegenden Basismaterial (Silbera-
malgamschicht), z.B. durchdringt die Fluores-
zenzstrahluns der betrachteten Silberlinie aus der
Unterlage unter der Annahme typischer B1att-
golddicken die darùberliegende Blattgoldschicht
zu ca.90%. Dies tàuscht einen hôheren Silberge-
halt im Gold vor, der wahre Goldgehalt ist also in
Wirklichkeit grô1jer. Daher macht die Angabe ei-
nes Gold-Silber-Verhâltnisses keinen Sinn, denn
ohne eine Dickenannahme fùr die Goldschicht ist
die Bestimmung der Goldmenge nicht môglich
(s. Voraussetzung 1).

In Zusammenhang mit den Quecksilberfunden
im Gold und im umliegenden Basismateriall0 liegt
die Vermutung nahe, da13 Feuervergoldung vor-
liegt, die im Mittelmeerraum ab dem 2. bis 3. Jahr-
hundert n. Chr. verstârkt auftritt. Dabei scheidet
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das Verfahren des Aufstreichens einer Goldamal-
gam-Paste aus, vielmehr wurde hier das zweite aus

der rômischen Kaiserzeit bekannte Verfahren des

Auflegens von Goldfolien auf die mit Quecksilber
bestrichene Metallunterlage angewendet. Die
schwârzlich glânzende Schicht stellt demnach den
Bereich dar, wo das Quecksilber aufgestrichen
worden istl1. Anheuser hat dieses Verfahren ùber-
prùft und dabei Quecksilbergehalte von 25 bis
5Ao/" in der 10 bis 15 pm dicken Silberamalgam-
Zwischenschicht gefundenl2. Da ein Teil der

Quecksiiberfluoreszenzstrahlung von der darùber
liegenden Goldschicht absorbiert wird (etwa 18%
bei einer angenommenen Blattgolddicke von 1

pm), erscheint auch der Quecksilbergehalt niedri-
ger. Au{Serdem lôst sich Quecksilber schon bei
Raumtemperatur hervorragend in Silber, woraus
sich folgern 1â11t, da13 sich der prozentuaie Gehalt
mit der Zeit. durch weiteres Eindiffundieren in die
Unterlage verringern kann.

Zu GoId VI: Die Stelle 11a liegt ebenfalls im
Tier-Erotenfries und ist eine Blattvergoldung. Da
hier der Quecksilbergehalt bei fast 4o/o liegt, nimmt
man ebenfalls Feuervergoldung wie oben beschrie-
ben an. Die Stelle 19a sollte eine Folienvergoldung
eines profilierten Kopfes auf der Griffplatte sein.

Trifft dies zu, wâre die Legierung besonders arm
an Gold, das Gold-Silber-Verhâltnis nimmt den
Wert 1 zu 3 an. Da jedoch auch aufgrund des

Quecksilbergehaltes von ùber 27o starke Àh"li.h-
keit zu den feuervergoldeten Stellen im Tier-Ero-
tenfries besteht, wâre auch hier eine Blattvergol-
dung mit durchscheinendem Basismaterial (wie
oben beschrieben) denkbar.

Die Lôtstellen

Insgesamt wurden drei Stellen nâher untersucht,
von denen bekannt bzw. vermutet worden war,
da{3 es sich dort um Lôtstellen handelt. Dabei wur-
de sowohl Hart- als auch Weichlot gefunden. Die
Ergebnisse sind jedoch nur bedingt von quantitati-
vem Wert, da bei den meist furchigen Stellen (au-
13er bei Stelle 22, bei der es sich um ein herausgelô-
stes und glatt poliertes Einzelstùck handelt) der

21,0

Auftreffwinkel der anregenden Strahlung und der
Abstrahlwinkel der Fluoreszenzstrahlung nur
grob geschâtzt werden konnte.

Hartlot (Silber-Kupfer-Lot im Verhâltnis 10:1)
(Tabelle 9)

Weichlot (Zinn-Blei-Lot im Verhâltnis 2:1) (Ta-
bel1e 10)

Weichlot (Blei-Zinn-Lot im Verhâltnis 2:1) (Ta-
beile 11)

Diskussion der Ergebnisse bei den Lôtstellen

An den Stellen 18 und 19 ist ein profiliertes Me-
daillon (vergoldeter Kopf, eines von vier Medail-
lons, zwei auf jeder Griffplatte) eingesetzt worden.
Dabei wurde ein Silber-Kupfer-Lot verwendet,
dessen Verhâltnis recht genau 1.0 zu 1. betrâgt. Der
Schmelzpunkt liegt etwa bei 875oC, es handelt sich
also um ein Hartlot (Schmelzpunkt ûber 450"C).
Ob jedoch eine Lotlegierung hinzugefùgt (Hart1ô-
ten) oder eine Paste aus einer nichtmetallischen
Kupferverbindung verwendet wurde, welche in ei-
nem dreistufigen Prozef3 zu Kupfer reduziert wird,
das dann in das Silber eindiffundiert und so fùr
eine Bindung sorgt (Diffusionslôten, Reaktionslô-
ten, kolloidales Hartlôten)11, kann nicht bestimmt
werden.

Die Analyse des herausgelôsten Lotstùckes 22,

welches aus dem Bereich zwischen der Griffplatte
und dem profilierten Randbereich stammt, zeigt
ein Zinn-Blei-Lot mit einem Verhâltnis von2 zu 1..

Solche Weichiote waren in der rômischen Kaiser-
zeit zum Zusammenfùgen von neu hergestellten
oder zur Reparatur schadhafter GefâfJe und Gerâte
weit verbreitetll.

Eine andere Stelle im profilierten Randbereich,
die Stel1e 1.4b, zeigt ebenfalls ein \fleichlot, das aus

den Hauptbestandteilen Blei und Zinn besteht.
Der Bleianteil ist etwa doppelt so grofi wie der des

Zinns. Ein Vergleich mit den Basiselementgehalten
und der Steile 14a, die nur 1 mm entfernt von 14b

liegt, 1â13t vermuten, da{3 hier noch nicht das Lot,
sondern nur der Auslâufer des Lotes (hoher Blei-
gehalt, kein Zinn) auf dem Basismaterial getroffen
wurde.
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Tabelle !O: Zwsammensetzung des Weichlots in Gewicbts-o/"

mm von 14b entfernt 1iegt, zeigt im Vergleich mit,der Ztsammensetzung des Basismaterials, dafi man

hier nicht eine Stelle ,r* r.,, ,r"à.rn wohl teilweirè 
"rr.ËBrrir-aària1 

mit dem Strahi getroffen hat'

I

Tabelle 9: Zwsammensetzung d'es Hartlots in Gewicbts-o/o

::rSteilê Silb,èr Kupfèr :Eisen Gô1d .'Blei:',. $ilismut

18 87,8 8,75 2,34 0,49 0,44 0,16 0,03 0,02

19t) 89,5 8,82 1,45 0.10 0,11 0.02

10: I4::::'.: 'll'. '::':35'.'
miitlrstàt:'%Féhlèi, 1 I 5 9..,'

..:rstallèr, ",,zinn .Blèi,,, Silbér figêR,': .Kup{er',, 'zink
":Gôkl

Nirk , .M:àngân

22 64,8 33,43 1,03 0,28 0,252 0,091 0,055 0,030 0,06

:'.:.t-.. .,-il
4'',., 5 3,tt' "10

...,.:7.,.,. :.r,f 2 . . -24

Tabelle 11: zwsarnru.ensetzwng des weichlots in Gewicbts-o/o

srellè'' Zinn ,Blei Silbei Eiben rKùtfêi: Zïnk'; '.Gôld.::,. 'Nickel S{lismui

1.4a'l 28,4 67,3 0,34 2,46 r,1 0,021 0,4

14b 27 55,0 1 1,8

i.4:
0,80 1^') ^', 0,3 2,8

10 J ,67." 2{ L6,,,:
r:1 1
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Zwsammenfassung

Der Silberteller besteht aus hochlôtigem Silber (16

Lot Â 1.A0oÂ, die Lanx hat ca. 15 Lot). Bei den
Vergoldungen konnten vier verschiedene Gold-
Silber-Legierungen unterschieden werden. Neben
der Folienvergoldung der profilierten Bereiche
und den Goldeinlagen der zentralen Figurenszene
wurden starke Hinweise (Quecksilbergehalte im
Prozentbereich) auf Feuervergoldung (hier: Blatt-
vergoldung auf einer mit Quecksilber bestrichenen
Silbermetallschicht) vor allem im Bereich des um
dre zentrale Figurenszene umlaufenden Tier-Ero-
tenfrieses gefunden. Zwei Lotarten wurden nach-
gewiesen, ein Silber-Kupfer-Hartlot, wo ein Me-
daillon in die Griffplatte eingesetztwurde, und ein
Zinn-Blei-Weichlot, mit dem die Griffplatte und
der profilierte Randbereich verbunden worden
sind. Die Gleichartigkeit des Basismaterials auf
dem profilierten Randbereich und dem zentralen
Fragment der Silberplatte spricht frir die Zusam-
mengehôrigkeit beider Teile.
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Tafel 1

1 Lanx r.ton Bizerta. Griffplatte mit jwgendlichem Dionysos. Tunis, Musée National du Bardo.

2 Lanx aon Bizerta. Griffplatte mit Dionysosberme. Tunis, Musée National du Bardo.
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Tafel 4

Lanx von Bizerta. Mittelbild.

21,6



Tafel 5

=Li:-ll*

.tt-; i
: !,

217



Tafel 6

1 Lanxvon Bizerta. Goldeinlage aws dem floralen Dekor
der Mittelszene.
2 Lanx aon Bizerta. Zrueifarbige Goldeinlage mit Linearer
Zeichnwng (Gezuand des Olympos).
3 Lanx von Bizerta. Blattuergoldung aws dem Tier-Eroten-
fries.

21,8



TafeI 7

1 Lanx oon Strâze. Szene 1-1'

2 Lanx'oon Strâze. Szene 1-8.
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Tafel 8

Lanx von StrâLe. Szene 9-12.
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