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Der Hildesheimer Silberfund
Der rômische Silberschatz von Hildesheim

gehôrt zu den umfangreichsten und qualitâtvoll-
sten Schatzfunden aus der Antike und stellt in
mancherlei Hinsicht ein Unikat dar.

Am spâten Nachmittag des 17. Oktober 1868

stiel3en Soldaten vom 3. Hannoverschen Infan-
terie-Regiment bei der Errichtung eines mili-
târischen Schiefiplatzes am Fu{3e des Galgenber-
ges bei Hildesheim auf grol3e schwarz verfârbte
Metallgefâ{3e. A1s man erkannte, da{3 es sich um
ein grofies, insgesamt ca. 7A Teile umfassendes,
Versteck alten Silbers handelte, wurden die Ge-
fâ{3e vor dem einbrechenden Abend geborgen
und auf Schubkarren in die Kaserne gebrachtl.
Dies geschah in al1er Ei1e, ohne eine genauere
Untersuchung der Fundstelle. Nach Reinigung
und Entfernung der antiken Patina erkannte man
an dem Stil der GefâI3e und den auf ihnen ange-
brachten Gewichtsangaben, da13 es sich um rômi-
sche SilbergefâBe handelt. Auf Befehl des preu-
Bischen Kriegsministeriums wurde der Schatz
nach Berlin gebracht und dem Antikenmuseum
zugewiesen. Die erste wissenschaftliche Bearbei-
tung des Fundes durch E. Pernice und F. Winter
fand anlâ{3lich der grundlegenden Restaurierung
der Stùcke 1.895-99 statt2, wâhrend der einige
Fragmente angepafit und fehlende Teile ergânzt
wurden.

Wegen der ungenauen Fundangaben lâfit sich
nur ungefâhr rekonstruieren, da{3 die Gefâl3e in ca.

L,5-2 m Tiefe in einer rechteckigen ca. L,25 x 0,95
m grol3en Grube gestanden haben. Dabei waren
a1le kleineren Gefâ{3e in drei von Silberplatten ab-
gedeckte, gro{3e Gefâ{3e gestapelt. Neben ihnen
standen ein Klappdreifufi, ein Kandelaber, eine
gro8e rechteckige Schale und zwei Humpen. Ob-
wohl Reste einer ehemaligen Truhe nicht beob-
achtet worden sind, ist von einer solchen auszuge-
hen, da die GefâI3e kaum vom Erdreich verdrùckt
waren3.

Der Silberfund setzt sich zusammen aus sog.
PrunkgefàI3en sowie EIJ- und Trinkgeschirr, wobei
sâmtliche Gefâ{3e deutliche Gebrauchsspuren, eini-
ge sogar alte Reparaturen, Ergânzungen bzw. Um-
arbeitungen aufweisen4. Bereits in der Antike mu{3
das Ensemble geteilt worden sein, da zu einzelnen
der immer paarig gearbeiteten Trinkgefâije die
Gegenstùcke fehlen. Die Speisegeschirrsâtze, die
aus jeweils drei entsprechenden Stùcken bestehen,
sind dagegen komplett erhalten5.

Die auf acht Gefâ{3en lesbaren Namensgraffiti
beziehen sich auf fùnf unterschiedliche Vorbesitzer,
die jedoch keine historisch bekannten Persônlich-
keiten waren. Auch ùber den Vergrâber des Schat-
zes geben sie keine Auskunft. Sie zeigen allerdings,
da{3 die Gefâ{Je nicht einheitlich bestellt, sondern
vererbt oder zusammengekauft worden sind.

Etwa ein Viertel der Gefâ{3e trâgt auf das rô-
mische Pfund von 327,45 g zu 1.2 Unzen ein-
punzierte Gewichtsangaben, die entweder das

Gewicht des einzelnen Stùckes oder aber eines
ganzen Geschirrsatzes, also gewichtsgleicher
Gegenstùcke, bezeichnen, so da13 sich darùber
Rùckschlûsse auf den ehemaligen Bestand zie-
hen lassen6.

Die einzelnen Gefâfie zeichnen sich durch hohe
kùnstlerische Qualitât aus. Flerausragend ist der
aus einem âufieren gegossenen Mantel und einem
getriebenen Einsatz zusammengesetzte groi3e Kra-
ter (Abb. 1)7, dessen Gefâl3wand von feinen Ran-
ken, Blâttern und Blûten eines Gewâchsstammes
ùberzogen ist, zwischen denen Eroten kleine See-

tiere jagen. Mit seiner filigran gestalteten Oberflâ-
che, die engste Paralielen in dem Akanthusranken-
muster auf der Aul3enwand der Ara Pacis in Rom
findet, 1â13t sich der Krater in augusteis che Zeit da-
tieren8.

In die vier Prunkschalen ist jeweils ein gesondert
gearbeitetes Emblem eingesetzt. Die das Mittelbild
rahmenden Friese wie auch die auf den Emblemen
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1 Krater von Hildesbeim.
B e rlin, Antile en s atnmlun g.

2 Atb ena-Scbale. Berlin, Antikensammlung.

des kindlichen, schlangenwùrgenden Herakles
(Abb. 3)12, das wie das Emblem der Athena-Schale
bereits in hellenistischer Zeit entsranden sein dùrf-
te13. Im Gegensatz zu der Athena-Schale wurde
das Emblem des Herakles, wie auch die der beiden
foigenden Schalen, getrieben und Details sorgfâltig
gravlert.

Die beiden anderen Schalen rragen Embleme der
durch Mauerkrone und Tympanon identifizierba-
ren Gôttin Kybeleta und ihres Geliebten Attis15,
der durch seine phrygische Mùtze, den um den
Hals getragenen Torques und die im Hintergrund
erkennbare Mondsichel charakterisiert ist. Abgese-
hen von ihrer Thematik gehôren die beiden Scha-
len auch wegen ihrer GrôBe und der gleichen In-
schrift ,,IV pondo IV uncias V" auf dem Innenrand
des Fu8es zusammen, nach der ursprùnglich zwei
weitere Schalen zu dem Ensemble zu ergânzen
sind16. Die Embleme sind, wie die an den Rândern
sichtbaren Lôcher beweisen, nicht primâr fùr die
Schalen geschaffen worden, sondern dienren im

dargestellten Figuren mit ihren Attributen rragen
noch Reste der ursprùnglichen Vergoldung. Àu-
{3erst qualitâtvoll ist die sog. Athena-schale (Abb.
2)e.Ihr Innenbiid zeigt, eingefalJt von einem Pal-
mettenfries, die auf einem Felsvorsprung sitzende
Gôttin in langem Gewand mit Agis und einem mit
Sphingen verzierten Helm. Mit dem linken Arm
stùtzt sie sich auf einen Schild, in der ausgestreck-
ten rechten Hand hâlt sie ein Steuerruderl0. Die
Aul3enseite der Schale ist mit strahlenfôrmig vom
Boden zum Rand ziehenden glatten Blâttern ver-
ziert, bei denen jedes zweite vergoldet war11. .Vâh-
rend die Schale aufgrund ihres fein gearbeiteten,
klassizistischen Palmettenfrieses wie der Krater in
augusteische Zeit datiert werden mufi, ist das In-
nenbild mit den gelângten Kôrperproporrionen
der Gôttin bereits im spâten 2. Jahrhundèrt v. Chr.
entstanden und erst in Zweitverwendung in die
Schale eingesetzt worden.

Die zweite Prunkschale zeigt, gerahmt von ei-
nem Tier-Akanthusfries, als Innenbild die Bùste
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Antikensammlung.3 H eraleles-Sch ale. B erlin, 4 Kantbaros mit Darstellung eines làndlichen Hei-
Ligt wms. B erlin, Antik. e n s ammlun g.

stehenden Apollonstatue findet sich zwischen zwer

Bâumen eine auf einem Sockel stehende Priapos-

herme, umgeben von zahlreichen, an verschieden-

ste Gegensiânde gelehnte oder gehângte Masken'

Ansatzipuren fùr die Henkel, die ja typisch frlr die

Gefâ{3form sind, lassen sich an beiden Gefâl3en

nicht feststellen.
Zwei unverzierte glatte Becher22 mùssen auf-

grund der auf ihnen angegebenen Ma{Sangaben zu

àitr.- der selten vorkommenden Vierersets er-

gânzt werden23.
Einige Gefâ{Je, wie der mit sechs Theatermasken

,re.zie.ie, in spâthellenistischer Tradition stehende

Maskenbechrr2a, d"t ebenfalls Masken zwischen

gekreuzten Thyrsoi zeigende Kantharos25, der

Lo.bee.26 und der Girlandenbecher (Abb. 5)27,

sind dagegen heute nur noch als Einzelstûcke er-

halten, i.t d.t .t-t die entsprechenden Gegenstùcke

ergànzt werden mùssen.
-Ebenfalls ein Paar bilden zwei gegossene, mil

unterschiedlichen Tierfriesen verzierte Humpen

1. Jairrhundert v. Chr. zunâchst als PhaleraelT, be-

voi sie als Beschlâge verwandtl8 und erst in Dritt-
ver.n endung in die Schalen eingesetzt wurden'

Derartige Prunkschalen dienten eher der reprâ-

sentâtiven Ausstattung eines Trikliniums und wa-

ren im Wesentlichen nicht zum Gebrauch be-

stimmt.
Im Hildesheimer Silberfund nehmen die Trink-

sefâl3e eine sehr wichtige Roiie ein, wobei die ver-

ichiedenen Gefâl3formen vielleicht auf fùr be-

stimmte Getrânke hergestellte Gefâ13e schlielJen

lassen19. TrinkgefâIle wurden immer paarweise

hergestellt, wobei bei ùbereinstimmender Form

gertgfùgige Unterschiede allein in der Dekoration
auftreten kônnen.

Wâhrend zwei flache Schalen in der Art der me-

garischen Becher geformt und mit Ranken verziert

,.-ir-rdro, zeigen zwei Kantharoi auf ihrem

Hauptfries ein lândliches Heiligtum (Abb' 4), wo-

bei iie Einzelmotive leicht variieren2l' Neben der

Darstellung eines Altars und einer im Hintergrund
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5 Girlandenscb ale pon Hild.esb eim.
Bcrl in, Antiken sam m I un g.

6 H ump en. B erlin, Antib.ensammlwng
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(Abb. 6;us' Wâhrend auf dem vollstândigen Ex-
emplar ein von einem Lôwen angefallener und in
die Knie gesunkener Stier und zwei Hund-Eber-
Kampfgruppen gezeigt sind, befinden sich auf
dem Fries des zweiten Humpens ein Ziegenbock
mit zurùckgewendetem Kopf und zwei hinterein-
ander schreitende Widder. Von den ùbrigen
TrinkgefâIjen, die sich mit ihrem detailliert
gearbeiteten Dekor in augusteis che Zeit datieren
lassen, setzen sich die Humpen mit ihrer grôberen
Machart, der deutlicheren Gravur und der
groljflechigeren Vergoldung deutlich ab. Sie sind
als einheimische, gallische Arbeiten anzusehen,
die erst in flavischer Zert enrstanden sein dùrf-
ten29.

Den zahlreichen Trinkgefâ{3en steht eine ent-
sprechend gro{3e Anzahl an silbernem Eljgeschirr
gegcntber. Es besteht aus drei verschiedenen Sât-
zcn von jeweils drei Tellern, die auf mehrere
Hauptgànge hinweisen, sowie aus vier grolSen und
drei kleinen Nâpfen mit steilem Rand, dercn Rân-
der mit in Niello eingelegten Efeuranken3o verzierr
sind. Die runde Schale mit zwôlf Vertiefungen
(Abb. 71:t wurde zum Servieren von Eiern verwen-
det, mit denen jede rômische Mahlzeit begonnen
wurde. Dazu kommen noch einzelne kleine Scha-
len und Schâlchen und frinf unterschiedlich ver-
zierte runde Plarten, nicht berùcksichtigt blieben
mehrere Henkel, die keinem erhaltenen Gefâ13 zu-
geordnet werden konnten32.

Neben den Gefà13en fanden die Soldaten das Ge-
stell eines zusammenklappbaren Dreifu13es33, des-
sen Beine oben in vergoideten Hermenbùsten und
unten in menschlichen Fù13en enden. Zu diesem
Gestell ist eine Platte zu ergânzen, die auf die aus
den Hermenkôpfen wachsenden Zapfen aufgelegt
werden kann34. Eine ikonographische Besonder-
heit stellt ein kleiner DreifulSls dar, dessen Beine in
Form eines Horusfalken mit âgyptischer Kônigs-
krone und Urâusschlange gebildet sind, ein Motiv,
das in der frùhen Kaiserzeit, wie âgyptische Motive
ùberhaupt, sehr beliebt war.

Ein grofier Teil der verzierten Gefâl3e aus dem
Hildesheimer Silberfund datiert, wie die Verglei-
che mit der Ara Pacis gezeigt haben, aus stilisti-
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7 Eierschale pon Hildesheim.
B erlin, Antile e n sammlun g.

schcn Erwâgungen in augusteische Zert36. Dieses

trifft auch fùr die unverzicrten GefâIJe zu, diePar-
allelen in der Metallgeschirr nachahmenden Terra
Sigillata aus Arrezzo finden37. Von diesen Gefâ{3en

setzt sich eine sog. gallische Gruppe ab, die neben

den bereits erwâhnten Humpen auch einige Teller-
sâtze38 umfafit, die erst in fiavischer Zeit entstan-
den sind. Âlter als diese kaiserzeitlichen Stùcke

sind einzig die in hellenistischer Zeit entstandenen
Embleme der Prunkschalen, die erst sekundâr fùr
den Einsatz in die GefâlJe umgearbeitet worden

sind. Demnach sind in dem Fund Gefâ13e aus ei-
nem halben Jahrhundert vereinigt. Seine Zusam-
mensetzung ist charakteristisch fùr Siiberfunde des

1. Jahrhunderts: Wâhrend Trinkgefâ{3e, wie auch
bei den Funden aus der Casa del Menandro und
Boscorea1e39, zahlenmâ{3ig weit ùberwiegen, treten
sie in Kontexten des 2. und 3. Jahrhunderts seltener
aufao. In dieser Zeit finden sich hâufiger Teller oder
Plattenal. Schon von daher ist a1s Zeitraum fùr die
Deponierung des Hildesheimer Silberfundes die
zweite Hâ1fte des 1. Jahrhunderts anzunehmen42.

Von Anfang an hat die Datierung der Niederle-
gung des Fundes im Mittelpunkt des Interesses ge-

standen, wobei in vielen Fâllen der Fundort, weit-
ab von den rômischen Reichsgrenzen im barbari-
schen Germanien, die Interpretation beeinf1ul3tea3.

So wurde versucht, die Vergrabung mit der rômi-
schen Offensive gegen die Germania Libera und
die gescheiterte Okkupation 9 n. Chr., namentiich
mit Varus, in Verbindung zu bringen. Da13 es sich

aber nicht urn das persônliche Silber von Varus
handeln kann, 1egt, neben der spâteren Datierung
der Humpen, allein schon die ,,geringe" Anzahl
der Gefàfie nahe41. So ist wahrscheinlich in den
GefâIlen der Besitz eines Offiziers aus den an den

Germanienfeidzùgen, môglicherweise an dem Ba-
taveraufstand (el n. Chr.), beteiligten Truppen zu
sehen, wofùr auch die ursprûngliche Nutzung der
Kybele- und Attis-Embleme als Phalerae sprechen
wùrden.

Anmerk.wngen
1 Spât.r" Einlieferungen weiterer
Funde, wie auch die Sicherstcllung
von 722 g eingeschmolzenen Silbers
bei eincm Hildesheirner Silber-
schmied, bewcisen, cla1l nicht alle
Fragmente gcborger-r worden sind.
Bei der Ar-rffindung rv'aren die mei
sten Gefâl3c beschâdigt: Fast alle

weicl'rgelôteten Teile wic Henkel,
FiiiJe und Embleme hattcn sicl-r von
den Gefâfikôrpern gelôst, und Teile
des Silbers, beispielsweise die Einsât-
ze) waren nahczu vollstândig korro-
diert.

2 Pernice und'il/inter 1901.

3 Bei d". Nachgrabung dr-rrch Au-
gust r,. Cohausen fanden sich unter-
halb der Gefâile Reste einer sc}twar-
zen Schicht, die fiir eine Hoizkiste
sprechen, n'ie sie auch bei dem spâtan-
tiken Siiberschatz von Kaiseraugst re

konstruiert werden konntc: A. R. Fur-
ger u.a.) Dcr Silberschatz r-on Kaiser-
augst, Augster Museumsh. 7 (1981)7.

4 Die Zusammensetzun€i des Fundes
1â11t im Gegensâtz zu den Funden von

\Wettingen (Ch. Simonett, ZAK 8,

1946, Lt{'.) und Berthouville (Babelon
1916) nicht auf Tempelgut schl:icilen.

s Dafi di" Rôrner ihr Tafelgeschirr in
Sâtzen verwendeten, belegt u. a. auch
ein Grabgemâlde aus Pompeji in Nea-
pc1: H. Kâhler, Rom und seine tVelt

(1958) Taf. 143.

6 Di" heute zu beobachtenden Ge-
wichtsabweichungen sind durch lan-
gen Gebrauch und .jetzt fehlende Ein-
sâtz. bzq . Henkel zu t rkliren.
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7 Inv.3779,62. Dm 0,353 m; H 0,36
m. Einsatz: H 0,331 m; Dm 0,381 m;
Gewicht 4432,6 g. - Der grolle Krater
ist wâhrend des 2. Weltkrieges verlo-
ren gegangen und nur noch in einer
Nachbildung erhalten. Vorhanden ist
allein der Einsatz mit Mùndungsrand.
Nach der hier angebrachten Inschrift
,,Cum basi pondo XXXXI" hat der
Krater mit der zugehôrigen Basis ur-
sprùnglich 13425,45 g gewogen. - Per-
nice u. \Winter 1901, Taf. 32-33; Geh-
rig 1980, 14 Nr. 2-5; E. Kùn21,
AKorrBl 26, 1,996, 75f1.

8 G. Moretti, Ara Pacis Augustae
(19a8); S. Settis in: Kaiser Augustus
und die verlorene Republik, Ausst.
Kat. Berlin (1988) 400ff. - Vgl. dazu
auch dic Ranken auf den Schùsseln in
London (S. Hayne., AntK 4. 196 I,
3Off. Taf. 16,2-4) bzw. den Lôwen-
greif auf der Kanne aus Boscoreale
(Pirzio Biroli Stefanelli 1991., 26Af.
Nr. 39 Abb. 101-102) und den Sky-
phos aus Goslawitz f. Wieslowiejski,
Ber. RGK 7A, 1982,227 Nr. 1Tal.
66b. 6/A\.

e Inv.3779,1. Dm mit Henkeln 0,325
m; H (max.) 0,076 m; Dm des Em-
blems 0,16 m; Gewicht 1984 g. - Der
innere Palmettenfries und der
Schmuck der AuiSenseite wurden zu-
sammen mit dem Schalenkôrper ge-
gossen. IJnter dem Emblem ist in die
flache Schale eine sechsstrahlige Roset-
te eingraviert. Auf der Ansatzstelle
des Fufies sind drei Zeichen als grie-
chische Gewichtsinschriften angege-
ben, wonach die Schale 2128,73 g, also
142 g mehr als heute wiegen mùljte.
Die besondere Qualirâr des aus insge-
samt sechs Teilcn hergcrreilten Stùk-
kcs wird an dem gegossenen Emblem
deutlich, das an vielen Stellen weniger
als I mm srark ist. - Perrice u. Vinter
1901, Taf. 1-2; Gehrig 1980, 13 Nr. I;
Pirzio Biroli Stefanelli 1991. 271 Nr.
91 Abb.167.

1o Y/ie bereits F. Imhoof-Blumer,
Monnaies grecques (1883) 130 Nr. 71,
gezeigt hat, handelt es sich bei dem
Steuerruder nicht um ein charakteristi-
sches Attribut der griechischen
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Athena, sondern es wird im Gebiet
der kilikischen Kûste Astartc und Ty-
che beigegcben und liBr Arhena dem.
entsprechend als mit der grofien Gôt-
tin identifizierte Athena Polias erschei-
nen. Siehe dazu: H. Kùthmann, Unter-
suchungen zur Toreutik des zweiten
und ersten Jhs. v. Chr. (1959) 44f[.

11 I- Blatt-otiv scl'rlieilt sich die
Schale an frùhhellenistische Silberscha-
len aus Àgypten an: M. Pfrommer,
Studien zu alexandrinischer und gro8-
griechischer Toreutik frùhhellenisti-
scher Zeit (1987) 75f1.85 Anm. 4t2
Taf. 48-50.

12 Inv.3779,2. Dm 0,214 m; H 0,054
m; Gewicht 635 g. Schlangen und Ge-
wand des Kindes sind vergoldet. *
Pernice u. \il/inter 1901, Taf. 3; Gehrig
1980, 14 Nr. III; B. Barr-Sharrar, The
Hellenistic and Earl;' Imperial Decora-
tive Bust (1987) 141 Nr. H 25 Taf . ZZ.

13 Vgi. zu. Datierung eine Tyche-
Phalera aus Lauersfort in Berlin: F.
Matz. Die Lauersforter Palcrae,
B\flPr e2 \1932) 2A Abb.4 Tâ[. t;
Barr-Sharrar tO. 141. Nr. 151f. Nr.
H 29-31 Taf . t3.

la Inv.3779,3. Dm 0,188 m; H 0,042
m; Gewicht 465,31 g. - Der nach
rechts gewendete Kopf und die dage-
gen unbewegten Schulrern zeigen. daB
die Darstellung auf eine Statue der
Gôttin zurûckgeht, die sie rhronend
mit Mauerkrone auf dem Kopf und
Tympanon in einer Hand darstellt. -
Pernice u. \ilinter 1901, Taf. ,{; Gehrig
1980, 16f. Nr. 13.

t5 Inv.3779,4. Dm 0,189 m; H O,O,t4

m; Gewicht 339,13 g. - \X/ie im Fall
der Kybele-Schale scheint auch dieses
Emblem auf ein statuarisches Vorbild
zurùckzugehen, dessen rechter Arm
erhoben gewesen sein mu8. - Pernice
u. \Winter 1901, Taf. 5; Gehrig 1980,
16f. Nr. 14.

16 Danach mùfite das Ensemble insge-
samr 1446,24 g, bzw. jedc Schale ca.
361 g gewogen haben. Die hohe Ab-
weichung der Kybele-Schale von dem

Durchschnittsgewicht ist durch die
Bleiverfùllung hinter dem Embiem zu
erklâren.

17 Diese Phalerae dienten als Aus-
zeichnungen ftr die unteren Militârr
rânge bis zum Centurio: E. Kùnzl in:
Augustus und die verlorene Republik,
Ausst. Kat. Berlin (1988) 564f. Nr.
390-391. - Zur hellenistischen Datie-
rung vgl. eine Bùsre in Tiflis: Barr-
Sharrar a.O.141 Nr.24.

18 Rerte des tVeichlots sind noch an
den Seiten des Attisemblems sichtbar.
Môglicherweise haben die Embleme
auch frûhere ersetzr, so da8 sich da-
durch der Gewichtsunterschied erklâ-
ren liefie. Vergleichbare Môbelbeschlâ-
ge sind aus Pompeji bekannt: F. \X/in-
ter - E. Pernice (Hrsg.), Die hellenisti-
sche Kunst in Pompeji V. Hellenisti-
sche Tische, Zisternenmùndungen,
Beckenuntersàtze, Altâre und Truhen
(1932) 7 lff . T al. 46-56.

19 Ebenfalls dem Trinkgeschirr zuztt-
rechnen sind môglicherweise einige
der im Fund ebenfalls vorhandenen
Kasserollen: Gehrig 1980, Nr. 43-46.

2o 1. In,r. 3779,6.Dm 0,148 m; H
0,09 m; Gewicht 495,89 g. 2. Inv.
3779,5. Dm 0,148 m; H 0,06 m; Ge-
wicht 395,03 g. - Beide ursprùnglich
ohne FiiBe und Henkel gcarbeirÀre
Schalen sind vollstàndig mit B1âttern,
Blùtenbâumen, kleinen Vôgel-r und
Insekten verziert. - Pernice u. \Winter

1901, Taf. 6-2; Gehrig 1980, 18 Nr.
17-18.

21 7.Inv. 3779,13. Dm 0,146 m; H
0,125 rn; Gewicht 585,,t6 g. 2. Inv.
3779,14. Dm 0,144 m; H 0,125 m; Ge-
wicht 585,46 g. - Pernice u. Iil/inter
19A1,TaL 13-16; Gehrig 1980, 19 Nr.
23-26.

22 7.Inu.3779,8.DmO,119 m; H
0,109 m; Gewicht Ta,27 g.2.Inv.
3779,7.Identtsche MaBe. - Beide Be-
cher sind an der Mûndung mir einem
von zwei Perlreihen eingefal3ten stili-
sierten Blattkranz, der von rechtek-
kigen ornamentierten Gliedern durch-
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brochcn wird, verzicrt. Auf den Ge-
fn(fri8en findet sich die Gewichtsin-
schrift ,,H pondo VII semis iuncias II
scripula V", was einem Gewicht von
2516.14 g cntsprichr. Mir den zu ergân-
zenden Henkeln ist fùr die beiden er-
haltenen Bechcr ein Gcwicht von 1200
g anzunehmen. - Pernice u. tffinter
1901, Taf. 8; Gehrig 1980, 18 Nr.21;
Pirzio Biroli Stefanelli 1991, 272 Nr. 95

Abb. 123. - Zum T1'pus vgl. die Becher
aus den Fùrstengrâbern von Lùbsow:
E. Pernice, PZ 4,1912,1.26ff .

2l N.b.tr dem Fund von Hildcshcim
kommt ein wciterer Vierersatz allein
in dern spâtrômischen Silberschatz
von Kaiseraugst vor: Cahn u. Kauf-
mann-Heinimann 1984, 152ff. Nr.
43 -46. 47 -5A (St. Martin-Kilcher).

2a Inv. 3779,12. Dm 0,147 m; H 0,063
rn; Gewicl'rt 382,58 g. - Die charakteri
stischcn Schilfblattpaarc findcn sich
ebenfalls am Bodenteil des Chrysesbe-
chers in London: S. Haynes, AntK 4,
1961.,3A1f. bes.34 Taf. 16,1. - Pernice
u. \Winter 1901, Taf. 12; Gehrig 1980,
17 Nr. 15-16; Pirzio Biroli Stefanelli
1991,272 Nr.93 Abb. 169-171.

2s Iny.3779,71,. Dm 0,105 m; H 0,13
m: Cewicht 478.7c) g. - lernicc u.
-ffinter 1901, Taf. 11;Gchrig 1980, 18

Nr. 19-20; Pirzio Biroli Stefanelli
1991, )7 I Nr.92 Abb. lo8.

26 ln\.3779,c). Dm 0,156 m; H O,O9

m: Ccq icht 514.20 g. - Pernicc u.
-il/inter 1901, Taf. l; Gehrig 1980, 19

Nr.22.

27 Inv.3779,70. Drn 0,125 m; H 0,082
m; Gewicht 3A1,,12 g. - Der gesarnte
Grund ist vergoldet und setzt sich da-
mit von den getriebenen silbcr{arbe-
nen Reliefs ab. Vergleichbare, aus Blu
men, Frùchtcn und Blâttern zusam-
mengesetzte Girlanden {inden sich er
neut an der Ara Pacis (s.o. Anm. 7).

Vgl. dazu auch einen Bechcr aus Alise-
Sainte Reine (Pirzio Biroli Stefanelli
1991,254f . Nr. 15 Abb. 8). - Pcrnice
u.'il/inter 1901, Taf. 10; Gehrig 1980,
13f. Nr. II; Pirzio Biroli Stefanelli
t9el, 273 Nr. e4 Abb. I 72.

28 1.It'r.'. 3779,66. Dm 0,1/5 m; H
0,359 m; Gewicht 1688 g. 2. (nur Bild-
fries erhalten) Inv.3779,67. Dm 0,179
rn; H 0,14 m. - Die Hintergrùnde der
Friesc, wic ar-rch die Bcine und die
Schwânzc der Tiere sind vergoldet.
Die am Rand der Mùndung erkennba-
ren Lôtspuren wcisen auf einen ehe-
mals eingepa8ten Einsatz oder eine an-
ders geartete Anstùckurlg. - Pernicc
u. -il/intcr 1901, Taf. 38-41; H. Kiith-
mann, JbZMusMainz 5, 1958, 128ff.;
Gehrig 1980, 14f. Nr. IV. 8; Pirzio Bi
roli Stefanelli 1991,273 Nr. 99 Abb.
178.279-284.

29 Die Datierung dicscr Humpen
hat in der Forschung zu dcn stârk-
sten Kontroversen gefùhrt: G. Bruns,
BerlMus NF 3, 1953, 3Zf{., wolite sie

aufgrund des tVechsels von horizon-
talen 'Wûlsten mit glatten Partien ins
spàte 4. Jh. datieren. Da jedoch be-
reits Gefâ(e dcr Spâtlatène-Zeit diese
Charakteristika aufweisen und das

am Standfu8 des vollstândig erhalte-
nen Humpens sichtbare Zickzackmu-
ster Paralleler-r auf augusteischen Grif-
fen aus dem Lager von FIaltern
(Mitt. A1t.-Komm. \Westfalen 5,

1909, Taf. 35, 2-5) und dem mittel-
kaiscrzcitlichen Becherpaar aus Bry-
sted/Dk (Voss u. Orsnes-Christensen
1948. 255 Abb. a2; linder. i:r eine
entsprechende Spâtdatierung nicht
aufrechtzuhalten. R. Stupperich, Der
Hildesheimer Silberschatz, :in:'W.
Schlùter (Hrsg.), Kalkriese Rômer
im Osnabrtcker Land. Ausst.Kat.
Osnabrûck (1993) 283tï. daticrt diese
sog. gallischc Gruppc ebenfalls in au-
gusteische Zeit, indem er die Blàtter
der Hildesheirner Humpen mit de
nen der Afrika-Schale aus Boscoreale
vergleicl'rt. Aufgrund der z.T aufgebo
genen, plastischer dargestellten Blât-
ter der Boscoreale Schale fâllt es aller-
dings sc}rwer, die lJnterscl'riede rein
qualitativ und nicht auch zeitlich zu
begriinden. Zur Datierungshilfe las-
sen s:ich dagegen eindeutiger dic be-
reits von R. Nierhaus, Die Kunde
N.F. 20, 1969, 52{11. vcrglichencn Si-
gillaten aus La Graufesenquc aus der
zweiten Hàlfte des 1. Jhs. heranzie-
hcn.

30 1. Kl"ir." Becher: Inv.3779,24.Dm
0,073 m; H 0,042 rn; Gewicht 119,94
g (eber.rso Inv.3779,25-26). 2. Grofie
Becher: Inv. 3779,21,1,. Dm 0,114 m;
H 0,061 m; Gewicht 315,30 g (ebenso
Inv.3779,2A-23). - Pernicc u. 'ùTinter
1901, Taf. 18; Gehrig 1980, 19f. Nr.
27. 28; Pirzio Biroli Stefanelli 1991,
272 Nr.96 Abb. 175. - Vgl. zum Niel-
lo-Dekor: F. Baratte, AntK 21, 19l8,
40ff.

31 Inv.3779,68. Dm 0,27 m; H 0,059
m; Gewicht 514 g. - Auf der Rùcksei-
te der Schalc bcfindet sich die In-
schri{t ,,MARSI pondo II uncias II
scripr-rla II", so dalJ von einem ur-
sprtnglichcn Gcwicl'rt von 7 71,7 5 g
âusgegângen werden mu(. A1s ein ehe-
maliger Besitzer w:ird Marsus ge-
nânnt. - Pernice u. \(inter 1901, Taf.
42; Gelrrig 198A, n Nr. 50; Pirzio Bi-
roli Stefanelli 1997,273 Nr. 100 Abb.
1,74.

32 Sàmtliche ùbrige Gefâlje katalogar-
tig bei Gehrig 1980 erfa8t.

33 Lnv.3779,57. Dm (Platte) a)73 m;
H 0,708 m. - Ebenfalls um einen Aus-
stâttungsgegenstand handelt es sich
bei einem Kandelabcrfu8 (L'rv.

3779,56. Drn Lampentcller 0,129 m;
H 0,092 m; Gewicht 1,153,08 g), der
mrL Palrnetterr und Sphingen r eru ierl
ist. - Pernice u. -il/inter 19a1,Ta[.27;
Gehrig 1980, 15f. Nr. 10.

34 Diese Platte trâgt die Gewichtsan-
gabe ,,Pondo V r-rncia XI scripula VI"
von 1945,4 g und wiegt damit 108,6 g
weniger als angegeben, begrùndbar
durch die hcutc vcrlorcnen Griffe.

35 Inv.3779,54. Dm Platte 0,089 m;
H 0,151 m; Gewicht 294,61 g. - Auf
dern Scheibenrand befindet sich die In-
schrift ,,M. Scatonis II pondo II sernis
scmunciam", nach der es sich hier ehe-
mals ebenfalls urn ein Set gehandclt
haben muR, das zurarnmen 812.27 g
gewogen hat. - Pernice u. til/inter

1901, Taf. 25; Gehrig 1980, 20 Nr. 33.

'u Vgl. dazu auch die Ranken auf ei-
nem Skyphos aus Boscoreale:Pirzio
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Biroli Stefanelli 1991,262 Nr. 45 Abb.
39.106.

37 H. Dragendorf - C. lVatzinger, Ar-
retinische Rcliefkeramik (1 948) pas-
sim; Roth-Rubi 1984,175ff .; F. Patur-
zo, Arretina Yasa (1,996) 71ff .

38 Nierhaus 1969,2216; Gehrig 1980,
Nr. 9. 34-36.

39 Maiu.i 1933; F. Bararte, Le trésor
d'orfèvrerie romainc de Boscoreale
(1 eB6).

40 Si.h. hierzu den Hortfund von
Chaourse: tValters 1921, 38ff. Nr.
144-1.82. - Seit dern 3. Ih. zeichnet

sich insgesamt eine Vorliebe {ûr Glas-
gefâi3e ab: F. Fremersdorf, Die rômi-
schen Glâser mit Schli{f, Bemalung
und Goldauflage aus Kôln (1967) 96
Taf . 32lf .75ff.

ll l-. Drerel. Ccrmania 9, 1925,
D2ff.; Cahn u. Kaufmann-Heini-
mann 1984; K. S. Painter, The
Mildenhall Treasure, Roman Silver
from East Angiia (1977); K. J.
Shelton, The Esquilinc Treasure
(1e81).

42 Lr d.t'r Funden von Tivoli, Casa
del Menandro und Boscoreale ist nur
jeweils eine gro13e Servierplatte vor-
handcn.

a3 Dafi der Zeitpunkt der Vergra-
bung und die Herstellung der einzel-
nen GefâIle auch weit auseinanderlie
gen kônncn, wird durch Plin. nat.
33,1.57;34, '17, ùberliefert, der von
dcr rômischen Vorliebe fùr alte Ge-
genstânde und der Sarnmelleiden-
schaft von kostbaren Gold- und Sil-
bergefâ1len berichtet. Siehe dazu
auch: H. Luschey, Die Phiale (1939)
nff.

aa Als Vergleich ist eine Notiz bei
Plin. nat. 33,11,143, anzu{thren,
nacl'r der Pompeius Paulinus, Statthal-
ter r on Nicdergerrnanien in rreroni-
scher Zeit, auf einem Feldzug 12000
Pfund Silber bei sich fùhrte.

Abbildungsnachwcis
1 / Staatl. Musccn Preullischer Kulturbesitz Berlin (1 J. Lau-
rentius u. 2-7 I. Lrckerr)
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