
Die rômischen SilbergefâBe

Michael Menninger

Die rômischen Silbergefâf3e
im Rbeinischen Landesmuseum Bonn

Unter den Silbergefâ{3en im Rheinischen Landes-
museum Bonn sind Objekte von ganz unterschied-
licher Herkunft und Zeitstellung vertreten. Darin
spiegelt sich eine Vielfalt von archâologischen Be-
funden, in denen Silberobjekte angetroffen wer-
den.

So stammt die Halsringflasche Nr. 5 (Abb. 14-1,6)
aus einem reich ausgestatteten Brandgrab. Die Fla-
sche ist, wie tbrigens alle Bonner Silberobjekte, nicht
,,aus sichheraus" datierbar.Jedoch la{Jt sich derZeit-
punkt der Bestattung durch Beifunde, vor allem mit-
hilfe von Mùnzen, um 27A n. Chr. einordnen.

Der Becher von Flerzheim Nr. 6 (Abb. 18-20)
war zwei etwa zehnjâhrigen Kindern als Teil der
kostbaren Grabausstattung mit ins Grab gelegt wor-
den. In diesem Falle helfen vergleichbare Becher-
funde aus datierbaren Zusammenhângen weiter.
Auch die zahlreichen Glâserbeigaben und die Lage
des Sarkophages im Vergleich zu benachbarten Grâ-
bern fùhrt zu dem Schlul3, da{3 die Bestattung am
Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. erfolgt sein muf3.

Die Gefâ{3e aus dem Kastell von Niederbieber
Nr. 8-13 (Abb. 23-42) dagegen sind in Kriegszei-
ten von ihren Besitzern versteckt worden oder
verloren gegangen. Wieder geben Mùnzfunde
darùber Auskunft, wann das Ereignis statt gefun-
den hat.

Oft fehlen jedoch genaue Angaben zu den Fun-
dumstânden, wenn Silberobjekte nicht durch ar-
châologische Ausgrabungen, sondern zufâllig bei
Erdarbeiten zutage kommen. Im letzten Fall lassen
sich die Funde nicht durch Beifunde datieren; auch
bleibt der Anlaf3, bei dem die Gegenstânde in die
Erde bzw. in das Wasser kamen, râtselhaft. Durch
die Analyse von Form, Technik und Dekor und
den Vergleich mit gut dokumentierten Funden ge-

lingt es dennoch, Informationen ùber solche Stùk-
ke zu erhalten. Das bekannteste Beispiel ist ein re-
liefverzierter Becher aus Xanten-Lùttingen Kat.
Nr. 1 (Abb. 1-3), der zufâllig beim Kiesbaggern
zutage gefôrdert wurde und den E. Kùnzl in die
wissenschaftliche Diskussion eingefùhrt hat.

Anhand der im Rheinland gefundenen Silberge-
fa{3e lafit sich auch zetgen, wie sich die Vorliebe ftr
bestimmte Gefâ13formen im Laufe der Zeit àndert
und welche Techniken und Dekormotive Anwen-
dung finden. So unterscheidet sich der reich ver-
zierte Becher von Xanten-Lùttingen aus dem
1. Jahrhundert n. Chr. von Trinkgefâfien spâterer
Zeit,wie z. B. dem ebenfalls verzierten Becher von
Flerzheim, der technisch sehr viel einfacher gear-
beitet und dessen Dekor eindeutig Glasgefâ{3en
nachempfunden ist. Wâhrend unter den Silberfun-
den des 1. Jahrhunderts n. Chr. TrinkgefâI3e eine
wichtige Rolle spielen, tritt spâter das Speisege-
schirr in den Vordergrund; zunâchst hinsichtlich
der Menge, jedoch auch in Hinblick auf die Vielfalt
der Formen und des Dekors.

Nicht jeder war in der Lage, Silbergeschirr in
beliebigem Umfang zu erwerben. Besonders die
grofien massiven Platten dùrften sehr kostspielig
gewesen sein. Unter den Servierplatten von Nie-
derbieber befinden sich zwei Sdcke Kat. Nr.
12-13 (Abb. 35-42), die aus Bronze bestehen und
nur eine Plattierung aus Silberblech aufweisen.

Aus einer Gruppe von ovalen Bronzetabletts
mit verzierten Griffplatten ragt das Tablett von
Billig Kat. Nr. a (Abb. 11-13) durch seine Qua-
litât und seine Grôfie hervor. Wahrscheinlich ist
dieses Gefâ13 an der Oberseite mit einem
Zinniberzus versehen, um ein echtes Silbertablett
zu imitieren.
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Nr. 1: Calathws aus Xanten
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2 Kat. Nr. 1: Calathws aws Xanten. Profilzeicbnung

101



Michael Menninger

3 Kat.It{r. 1: Calatbws aus Xanten. Bildfries.

1 Calathus aus Wardt-Lùttingen (Abb. 1-3)
Das Gefâ13 kam 1958 als Einzelfund beim Kies-

baggern im Rheinvorgelânde in der Gemeinde
Vardt-Lùttingen bei Xanten zLttage. Es wurde von
E. Kûnzl in einer umfassenden Studie publiziertl.

Die Calathusform, der ursprûnglichen Bedeu-
tung nach ein geflochtener Korb, ist charakterisiert
durch die leicht konkav geschwungene \Tandung
und die weit ausladende Mùndung, deren Durch-
messer die Gefâl3hôhe ùbertrifft. Das Gefâ13 wirkt
dennoch nicht breit und gedrùckt, sondern schlank
aufstrebend. Der Becher ist aus drei Teilen zusam-
mengesetzt: der profilierten Standplatte, dem relief-
\-erzierten GefâI3mantel und einem glatten Einsatz,
der mit der verzierten Lippe (Pfeifenfries, von
Perlreihen gerahmt) verlôtet ist. Die Standplatte ist
gegossen, die ùbrigen Teile sind gegossen und ge-
rrieben. Verloren sind der Henkel und die Fùllmasse
in der zweischaligen Becherwandung, welche ver-
hindert, dafJ das Relief zerdrickt wird. Am Ge-
f âiJschmuck ist stellenweise Vergoldung erhalten.

Wâhrend silberne Trinkgefâ{3e sonst ùblicher-
s-eise als Paare konzipiert sind, treten Calathi im-
mer einzeln auf2. Diese Form beschrânkt sich auf
Funde der frùhen Kaiserzeit.

1?2

Die Bildzone zeigt im Zentrum eine in
Schrâgansicht nach links gerichtete Frau, die lâssig
auf einem Lehnstuhl thront. Das Haar wird von
einer Haube zusammengehalten. Ein dùnner Chi-
ton bedeckt den Oberkôrper, ist aber von der lin-
ken Schulter herabgerutscht. Um die Beine legt
sich ein krâftiger Mantelstoff. Sie ist eingerahmt
von einer filigranen Aedicula, einem schematisch
angedeuteten Gebâude, das mit Wollbinden und
Bândern geschmùckt ist. Hinter ihr steht eine
weibliche Gestalt in langem, unterhalb der Brust
gegùrtetem Gewand, das ebenfalls die linke Schul-
ter freilâI3t. Um die Hùfte und den linken lJnter-
arm ist ein Mantel geschlungen. Sie trâgt in der
Armbeuge eine erhobene Fackel und fûhrt die
rechte Hand als Zeichen der Verbundenheit an die
Fingerspitzen der sitzenden Frau. Hinter ihr er-
hebt sich auf einem zweistufigen Sockel ein Kult-
kegel (Agyieus oder Baitylos). Von der anderen
Seite nâhern sich der thronenden Frau zwei purro-
hafte Knaben. Der vordere streckt ein Tablett mit
Frùchten (?) empor, der zweite bringt einen Son-
nenschirm und eine Parfumflasche. Auf einen Pfei-
ler gestùtzt beobachtet ein mit Hùftmantel beklei-
deter, unbârtiger Mann die Szene. Hinter ihm ragt



Die rômischen Silbergefâfie

4 Kat.l,{r. 2: Scyphushenkel aus Bonn. Draufsicht.

eine Sâule auf, an der ein Rundschild befestigr ist.
Auf der Spitze steht ein Gefâ{3, das zusammen mit
dem Schild als Weihung in einem Heiligtum aufge-
stellt ist3.

Die râumliche Gesamtwirkung der Darstellung
tritt zugunsten der ùbersichtlichen Flâchenkom-
position zurùck. Die Szene ist auseinandergezo-
gen, und die einzelnen Figuren agieren wie auf ei-
ner schmalen Bùhne. So erschlie{3t sich die Darstel-
lung dem Betrachter erst dann, wenn er den Becher
in der Hand dreht. Dennoch erreichen die einzel-
nen Bildelemente durchaus râumliche Qualitât.
Der Kùnstler arbeitet dabei mit vielfâltigen Re-
liefabstufungen. So heben sich die Binden und die
Sâule mit den Weihgeschenken kaum vom Grund
ab, wâhrend die Figuren krâftige plastische For-
men entwickeln. Die Stofflichkeit der Kleidung
und der Kôrper ist reich differenziert und meister-
haft ausgedrùckt.

Die Bildkomposition und vor allem die dùnne
und flâchenhafte Konstruktion der Aedicula lassen
sich mit Gemâlden des 3. pompejanischen Stils (au-
gusteische bis claudische Zeit) vergleichen. Der
Oberflâchenstil, der noch Merkmale der ùbersicht-
lichen und ausgewogenen Darstellungsweise der

5 Kat.|{r. 2: Scyphwshenleel aws Bonn. Profilan-
sicbt.

augusteischen Phase bewahrt, zeigt bereits Ele-
mente, die stârker auf Effekte abzielen. So ist der
Mantelstoff der Sitzenden durch tiefe, krâftige
Mulden gekennzeichnet und kontrasriert mit der
flimmernden Oberflâche des dùnnen Chitonstof-
fes. Das Haar des Jringlings ba11t sich zu krâftigen
Lockenknâueln, der Oberkôrper ist nicht nur ana-
tornisch strukturiert, sondern in reich bewegtes
Muskelspiel aufgelôst. Diese Merkmale sprechen
fùr eine Datierung in die fortgeschrittene augustei-
sche Phase (frùhes 1. Jahrhundert n. Chr.).

2 Scyphushenkel aus Bonn (Abb. 4-5)a
Vom Stiftsplatz rn Bonn stammt der massiv ge-

arbeitete Henkel eines Scyphus, der aus drei funk-
tionalen Teilen besteht: dem wulstig gebildeten,
etwa halbkreisfôrmigen eigentlichen Griff, einer
darùber befindlichen Daumenplatte, welche naht-
los in die Umfassung der Gefâ13mùndung ûber-
geht, und einem Gegenlager unterhalb des Ringes.
Ursprùnglich waren die Daumenplatte und das
Gegenlager paralle1 angeordnet und sind jetzt
leicht verbogen. Die Daumenplatte besitzt einen
breit auseinandergezogenen, geraden Abschlu13. Sie
verjùngt sich zunâchst und verbreitert sich dann
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6 Kat.Nr. 2: Mdgliche Rekonstrwktionen
des Gefàfies.

wieder zur GefâI3mùndung hin, wo sie in zwei Vo-
luten einrollt und dann in zwei Vogeikôpfen endet.
Eine Palmette vervollstândigt den Schmuck.

Derartige dreigliedrige Henkel gehôren zln Ge-
fâI3form des Scyphus in der Phase des 1. Jahrhun-
derts v. Chr. - 1. Jahrhunderts n. Chr. Sie waren
paarweise einander gegenùber befesrigt und serzen
die Kontur der Mùndung fort. Die Form ergibt ein
bauchiges Gefâ13. Es kann als schlankes Halbovai
gebildet sein und erhebt sich dann auf einem hohen
Fu{3, oder es ist zylindrisch gedrungen und ruht
stabii auf einem niedrigen Standring (Abb. 6). Bei-
de Môglichkeiten kommen fùr den Griff in Frage.
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3 a/b Kasserollen aus Oberkassel (Abb. Z-tg;s
Die Gefâ{Je wurden Anfang des Jahrhunderts

bei Niederdollendorf (Siegkreis) aus dem Rhein-
bett gebaggert.

Die Kasserollen bestehen aus einem flachen, am
Ende verdickten Griff und einem Becken, das
zum Aufnehmen von Flùssigkeit bestimmt ist. Sie
sind als Paar konzipiert und ihre unterschiedli-
chen Mal3e zeigen, da13 man sie ineinander stellen
konnte. Sie gleichen sich in Hinblick auf die Ver-
zierung der Gefâl3wandung durch jeweiis acht
ovale Dellen und den Reliefdekor an der Ober-
seite der Griffe. Die GefâI3e wurden gegossen, auf
der Drehbank geglâttet und getrieben. Das grôi3e-
re Gefâfi, obwohl unvollstândig erhalten, besitzt
die dickere Wandung und eine weitaus besser er-
haltene Reliefverzierung, welche beim kleineren
Exemplar nicht in der gleichen Sorgfalt angelegt
gewesen seln mag.

Der Griff schwingt in der Mitte ein und trennt
hier die zwei Teile des Dekors. Das verdickte
Griffende wird von zwei Kranichkopfen seitlich
abgeschlossen; in der Mitte prangt ein Mânaden-
kopf, dessen sorgfâltig gescheitelte Frisur ûber das
Griffende hinausragt. ûber den in die Flâche ge-
klappten Ohren liegen zwei Efeublâtter, und um
den Hals legt sich eine Girlande. Von den Vogel-
schnâbeln aus rollen sich zwei Voluten ein, die mit
Rosetten geschmùckt sind. Von hier entwickelt
sich eine prâchtige, vielgliedrige Blùte. Nach einer
Leerzone folgt auf der zum Becken orientierten
Griffhâlfte ein leierfôrmiges Pflanzengeschlinge.
Der Dekor setzt sich zum Beckenrand durch zwei
Elefantenkôpfe mit erhobenen Rùsseln fort; zwei
Kranichkôpfe leiten schlie{3lich zur GefâI3mùn-
dung ùber. Trotz der geringen Reliefhôhe ist der
Dekor âul3erst fein und detailreich angelegt. Die
Oberflache ist durch weiche Hebungen und Sen-
kungen belebt, Details werden durch sorgfâltige
Gravierung hervorgehoben. So sind bei dem run-
den, fùlligen Gesicht sogar die Augenlider angege-
ben, die Kranichkôpfe zeigen Reste ihrer Feder-
struktur, und die Elefantenkôpfe sind mit StofS-
zahn, faltigem Rùssel und netzartig strukturierter
Haut wiedergegeben. Durch die minutiôse Ober-
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7 Kat.lr{r. 3: Kasserollen aws Oberleassel.

flàchenbehandlung gewinnt die Darstellung er-
staunlich plastische Qualitât.

Zwei Kasserollen aus Tekiya an der unteren Do-
nau, die zusammen mit Mùnzen der Zeit des Kai-
sers Domitian gefunden wurden, bieten in Hin-
blick auf den Dekor mit ovalen Dellen sowie die

Griffverzierung einen guten Datierungsanhalt. Al-
lerdings breiten sich die Pflanzengeschlinge der
Tekiya-Kasserollen stârker ùber die Flâche aus und
sind effektvoli bewegt. Wâhrend sich die Exempla-
re aus Tekiya somit gut in flavische Zeit (spâtes 1.

Jahrhundert n. Chr.) einfùgen, môchte man die
Kasserollen aus Oberkassel frûher ansetzen. Ihr
Stil ist noch dem augusteischen Klassizismus ver-
pflichtet. Der Dekor ist kùh1und ûbersichtlich an-
gelegt; um die Ornamente ist viel Platz. Vergleich-
bare Dekorelemente und identische Stilmerkmale
findet man bei einem Kasserolienpaar aus der Casa
del Menandro in dem 79 n. Chr. vom Vesuv ver-
schùtteten Pompeji. Zwei Kasserollen aus der
ebenfalls vom Vesuv verschùtteten Villa von Bos-
coreale zeigen sich ebenfalls stilistisch eng ver-
wandt. So wird man die ganze Gruppe eher in der
ersten Hâlfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. ansicdeln,
im Umkreis augusteischer Kunsttradition. Der
Herstellungsort dùl'fte in Campanien liegen.

Das seltene Motiv der Elefantenkôpfe begegnet
wieder bei einer Kasserolle des 2. Jahrhunderts n.
Chr. in Lyon.

4 Tablett von Billig/Euskirchen (Abb. 11-t:;e
Die ovale Platte mit flach gewôlbtem Becken,

schmalem, profiliertem Rand und horizontal an-

B Kat.Nr.
Kasserolle.

3: Profilzeicbnung d,er kleineren
Maflstab 1:1.
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9 Kat.ltlr. 3: Unteransicbt der le/eineren Kasserolle.

setzenden Griffplatten ruht auf einem wulstigem
Standring. Eine der Griffpiatten ist abgebrochen.
An mehreren Stellen des durch Korrosion ange-
griffenen Beckens befinden sich Flickungen. Der
Standring war angelôtet und wurde durch alte Re-
staurierung mittels dreier Stifte befestigt. Die
Oberseite des Tabletts ist mit einem Vei{3metall-
ùberzug (Zinn ?) versehen.

Der Dekor wurde zusammen mit dem Becken
bereits in der Gul3form in zartem Relief angelegt
und kalt nachgearbeitet. Der Beckenrand wird von
einem schlichten profilierten Band gerahmt. Be-
sonders verziert sind die beiden grofiflâchigen
Griffplatten, welche die Gefâl3konrur harmonisch
fortfùhren. Das Zentrum bildet jeweils ein schlan-
ker Kantharos, aus dem Volutenranken entwâch-
sen, die sich zunâchst in Volutenbânder, dann in
dùnne Tentakeln mit Rosettenblùten einrollen. Im
Scheitel der Komposition sitzt eine Muschel. Vo-
gelkopfe bilden mit ihren Schnâbeln den ûbergang
zur Kontur des Beckens; sie setzen die Tradition
der Kranichkôpfe, wie sie im 1. Jahrhundert auf
den Kasserollen von Oberkassel begegnen, fort.
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10 Kat.Nr. 3: Die grôJ3ere Kasserolle.

Das Tablett von Billig gehôrt zu einer Gruppe
von ovalen Servierplatten, deren Griffe mit ver-
gleichbarem Dekor geschmùckt sind. Die Form
eignet sich u. a. dazu,lângliche, auch hei13e Speisen
aufzutragen (Fisch, Braren u.s.w.). A. Radn6ti hat
die Gruppe ausgehend von einem Exemplar aus
Regensburg ausfùhrlich erforscht; daher hat sich
die Bezeichnung,,Typ Regensburg" eingebûrgerr.
Dieser Typus wurde vom spâten 2.-3. Jahrhundert
n. Chr. hergestellt und war besonders im Bereich
Gallien, Belgica und Niedergermanien verbreitet.
Darùber hinaus sind einige Exemplare im freien
Germanien bezeugt. Radn6ti nimmt fùr unsere
Platte eine Werkstatt im nôrdlichen Teil Galliens
an.

Das Tablett von Billig dùrfte wie viele der
Vergleichsstùcke mit Zinn iberzolen sein, um das
teure Silber nachzuahmen. Gegenùber den zahlrei-
chen verwandten Platten weist das Tablett zwei
Besonderheiten auf: Mit einer Gesamtlânge von
48,4 cm gehôrt es zu den grôBten Exemplaren sei-
ner Art. Auch ist sehr ungewôhnlich, da13 der De-
kor der Griffpiatten bereits in der Gu8form ange-



Die rômischen Silbergefâ{3e

11 Kat.l,{r. 4: Tablett aws Billig.

legt war. Aufier einem zweiten Stûck in Paris sind
alle ùbrigen Platten in kaltem Zustand lediglich
durch eingetiefte Linien verziert worden.

5 Halsringflasche aus Bonn (Abb. 14-16)7
Die Flasche stammt aus einem reich ausgestat-

teten Brandgrab an der Ecke Adolfstral3e - Im
Krausfeld. Der Aschenbehâlter war mit einer
Grabstele aus der Zeit um 200 n. Chr. abgedeckt.
Im Inneren befanden sich auflerdem Glâser, ein
Tonkrug, Mùnzen von Domitian (95/96 n.

Chr.) bis Victorinus (269 n. Chr.) und Gold-
schmuck.

Das vollstândig erhaltene Gefâ{3 ist nahtlos aus

einem einzigen Stùck Silberblech getrieben und
wurde im Anschlu{3 auf der Drehbank geglâttet.
Davon zeugen die zahlreichen Hammerspuren im
Inneren des GefâlJes und am Boden. Die Gefâl3un-
terseite trâgt eine Dornmarke von der Befestigung
an der Drehbank. \7. Haberey hat die einzelnen
Arbeitsschritte des routinierten Silberschmiedes
nachgezeichnet und macht deutlich, mit welcher

technischen Meisterschaft die Flasche ihre jetzige
Form erhielt.

Der Aufbau des Gefâ13es ist klar gegliedert: Auf
dem niedrigen, schrâg ansetzenden Standring ruht
der birnenfôrmige, straff geschwungene Gefà{Jkôr-
per. Er wird durch einen im Schnitt ungefâhr
dreieckigen Halsring abgeschlossen, auf den der
breite, annâhernd zylindrische Hals fo1gt. Die
Mùndung weitet sich trichterartig. Zwei feine Ril-
len unterhaib und eine Rille oberhalb rahmen den
Halsring. Eine weitere setzt die Trichtermùndung
von der Randlippe ab.

Flaschen bilden gegenùber Henkelkrùgen im rô-
mischen Trinkgeschirr die Ausnahme. Sehr beliebt
wird dieser GefâI3typ dagegen seit dem 4. Jahrhun-
dert n. Chr. vor allem im sassanidischen Flerr-
schaftsbereich. Die Bonner Halsringflasche, die
nach Aussage der im Grab befindlichen Mùnzen
um die Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. entstan-
den sein dùrfte, ist als Vorlâufer der ganz âhnlich
aufgebauten, oft reich verzierten sassanidischen
Prunkgefâ{3e anzusehen.
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12 Kat.l{r. 4: Tablett aus Billig. Profilzeichnwng. Maflstab 1:3.

6 Becher aus Rheinbach-Flerzheim
(Abb. rz-zo;s

Der Becher wurde in einem Sarkophag mit zwei
Kinderbestattungen auf dem Gelânde der Villa der
Secundinii bei Rheinbach-Flerzheim, Rhein-Sieg-
Kreis, zusammen mit Glâsern und einer Gagat-Sta-
tuette gefunden. In dem Becher waren Schmuckge-
genstânde deponiert. Die Bestattung wurde am
Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. angelegt.

Bis auf einen 2 cm langen horizontalen Ri13 in
der Wandung ist der Becher intakt.

Anders als im 1. Jahrhundert findet man bei
Trinkgefâ{3en des 3. Jahrhunderts n. Chr. keine
aufwendigen Becher mit figûrlichem Dekor und
gesondert gearbeiteter glatrer Innenwandung
mehr.

Der halbkugelige Becher mit leicht ausbiegender
Mùndung wurde aus einem stark kupferhaltigen
Silberblech getrieben. Am Rand sind zwei antike
Flickungen zu erkennen; eine davon ist in auffâllig
heller Legierung ausgefùhrt. Nach dem ûberdre-
hen wurde die Verzierung eingehàmmert: Zwel
Register mit je 6 von Punktreihen gerahmten kreis-
runden Dellen bilden den Hauptdekor. Die Kreis-
mitte weist .ieweils einen spitzen Eindruck auf und
jede zweite Delle ist durch Vergoldung herausge-
hoben. In die Zwischenrâume sind mit verschieden
gro8en Punzen symmerrisch aufgebaute Gebilde
eingeprâgt. Zur Lippe hin wird der Dekor durch
ein stilisiertes, von Perlreihen gerahmtes Eierstab-
muster abgeserzt. Der Eierstab findet sich wieder

Tablett13 Kat.Nr. 4:
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aws Billig. Grffilatte.
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15 Kat.lr{r. 5: Halsringflascbe aws Bonn

als Trennelement zwischen den zwei Hauptdekor-
zonen. Eine gro8e Kreisdelle dient als Standring.

Form und Dekor sind, wie man schon seit lan-
gem erkannt hat, den mit Schliff verzierten Gefâ-
lJen aus Glas nachempfunden. Fùr den Typus hat
sich der Name Leuna-Hassleben eingebrir[ert. Es
handelt sich hierbei um einen germanischen Be-
stattungsplatz, bei dem zwei gleichartige Silberbe-
cher von âhnlich hohem Kupfergehalt mit Mùnzen
aus der Zert. um 27A n. Chr. gefunden wurden
iAbb. 21). Dort kam jedoch auch eine glâserne
Schale mit Schliffdekor zutage, die den Silberbe-
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16 Kat.Il1n 5: Halsringflasche aws Bonn.
Profilzeichnung. M af stab 1 : 1.

chern Pate gestanden haben mag. Die glâsernen
Schalen gehôrten sicher zur Kategorie der Luxus-
glâser. Ihre Herstellung war aufwendig und teuer.
So ist es wohl zu erklâren, da{3 man Silberschalen
herstellte, die das g1âserne Vorbild in das kostbare
Material Silber umserzten, obgleich sich die opti-
schen Effekte geschliffenen Glases beim Werkstoff
Silber gar nicht verwirklichen lassen. Dennoch
ahmt der Dekor die Schlifftechnik des Glashand-
werkers nach: Die verschieden grofien Punzen sind
den Schleifkôpfen des Glasschleifers nachempfun-
den.
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7 Schâlchen (Abb. 22-23.tq

Ûber den Fundort des Schâlchens von gedrùck-
ter Halbkugelform mit engem, niedrigem Stan-

dring ist nichts bekannt. Ein nachlâssig ausgefùhr-

ter Perlstab aus ovalen Elementen ziert den Rand.

Gefàf e aus dem Kastell aon Niederbieber 1a

Aus dem Kastell von Niederbieber werden
zwei mit Silber ùberzogene bronzene Platten und
vier Silberschâlchen im Rheinischen Landesmuse-
um Bonn, ein weiteres, mit zahlreichen Graffiti
versehenes Silberschâ1chen in Koblenz aufbe-
wahrt.

Wâhrend ein Schâlchen (Kat.Nr. 8) als Einzel-
stùck geborgen wurde, stammen die ùbrigen Fun-
de in Bonn aus zwei bemerkenswerten Zusam-
menhângen: In einer Offiziersunterkunft neben

der Via praetoria, der Strafie, die vom Sûdtor auf

das Stabsgebâude (Principia) zulàuft, waren im
Ful3boden zwei Platten (Kat.Nr. 12-1,3) und ein
Bronzekessel eingegraben. Der Kessel enthielt
zwei Schâlchen mit Niellodekor (Kat.Nr. 10-11)

und etwa 900 Silbermùnzen, die bis zum Jahr
259/26A reichen. Ein weiterer Fund kam bei ei-

nem ôstiich der Principia liegenden Gebâude
(Werkstatt) zutage. An seiner ôstlichen Aul3en-

wand fand sich ein silbernes Schâlchen (Kat'Nr.
9), Goldschmuck, ein Onyxkameo und ein klei-
ner Schatz von Mùnzen aus der Zeit von Cata-
calia bis Valerian I (211-258). Anhand der Mùnz-
funde 1â13t sich das Ende des unter Commodus
gegrùndeten Kastells aul 260 n.Chr. eingrenzen'
Die gewaltsame Zerstôrung, welche durch Brand-
schutt und Skelettfunde belegt ist, ist entweder

einem Ûberfall der Franken zuzuschreiben oder

war Folge einer Auseinandersetzung zwischen
der regulâren rômischen Armee und den Truppen
des Gallischen Sonderreiches. Auch fùr' die im
Kastell gefundenen Silberobjekte ist damit ein

wichtiger zeitlicher Anhaltspunkt gewonnen: Sie

datieren alle in die Phase vor 260 n.Chr.

B Schâlchen aus Niederbieber (Abb. 25-zeStt
Die Vand des niedrigen Schâlchens' dessen

Form etwa einer gedrùckten Halbkugel entspricht,

ist an mehreren Stellen zerstôrt. Es ist vôllig unver-
ziert. Der Standring ist modern.

9 Schâlchen aus Niederbieber (Abb. 27-28)12

Das vorzùglich erhaltene Schâlchen ruht auf ei-
nem niedrigen, scharfkantig ansetzenden Stand-
ring. Im Zentrttm ist innen wie aullen der Abdruck
eines Dorns von der Befestigung an der Drehbank
erhalten. Ein Perlstab mit drei bis vier Zwi-
schengliedern zrert den Rand, an dem deutlich Be-
arbeitungsspuren zu erkennen sind.

!:-:-:lr-

17 Kat.Nr. 6: Villa rustica aws Rheinbacb - Flerz-
beim mit Hauptgebàud.e wnd Gràbern.
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18 Kat.Nr. 6: Becber aws Rbeinbach - Flerzbeim.

10 Schâlchen aus Niederbieber (Abb. Ze:4tt
Die Wandung des Schâlchens mit niedrigem

Standring weist Eindellungen und kleine Beschâdi-
gungen auf. Der verdickte Boden zelgt an der Un-
terseite einen Dornabdruck und eine Kreisrille von
der Ûberarbeitung an der Drehbank. Als Beson-

20 Kat.lt{r. 6: Becher aws Rbeinbach - Flerzbeim.
Innenansicht.
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19 Kat.Ixlr. 6: Becber aws Rbeinbacb - Flerzbeim.
Profilzeicbnung. M aflstab 1 : 1.

derheit sind die schwer lesbaren, geritzten In-
schriften an der L]nterseite zu erwâhnen. Wie bei
dem Schâlchen aus Niederbieber in Koblenz, das
elf Graffiti aufweist, dùrfte es sich auch hier um
Besitzerinschriften handeln. Den Rand ziert ein
sorglos gearbeiteter Perlstab. Im Zentrum der In-
nenseite ist ein stilisiertes Weinblatt eingetieft und
mit Niello-Paste ausgefùllt.

11 Schâlchen aus Niederbieber (Abb. ::-35;t+
Das Schàlchen mit ursprùnglich weich gerunde-

tem Profil ist gestaucht, wovon ein Knick und ver-
schiedene Beschâdigungen in der \Tandung her-
rùhren. An der Unterseite des verdickten Bodens
sind ein Dornabdruck vom ûberdrehen sowie
Spuren von Metallabhub zu beobachten. Den
Rand ziert ein Perlstab, dessen ovale Elemente
bohnenfôrmig ausgeprâgt sind, mit je zwei Zwi-
schengliedern. Der Hauptdekor am Grund des
Schâlchens ist wieder in Niellotechnik ausgefùhrt.
Er hat die Form einer Rosette, die von einem Kreis
aus aneinandersto8enden Dreiecken umgeben
wird.

Die silbernen Schâlchen aus dem Kastell gehô-
ren zur umfangreichen Gruppe âhnlicher Schâl-
chen von der Form einer gedrùckten Halbkugel
und mit niedrigem Standring, die Baratte als ,,Leit-
fossilien" des 3. Jahrhunderts n. Chr. bezeichnet.



Die rômischcn Silbergef;1le

21 Becher aws Leuna-HaJ3leben. Halle, Landesmuset,m.

Derartige Schâlciren fanden beirn Mahl wohl als
acetabula, als So13er-rschâlchen, Vcrwendung. Der
nach innen vcrbreiterre Rand soil ein ûberschwap-
pcn des Inhalts verhindern. Baratre hat die Be-
zeichnung ,,Typ Ambleteuse" eingefùhrt. E,r
konr-rte 29 Exemplare auflisten, wobei Merkmalc
wie Perlrand und Nicllodekor in Gallien und irn
Rheinland konzentricrt sind. Der Perlrand wurde
in kombinierter Technik durcl-r Metallabhub und
mit Punzen hergestellt. Die Niellotcchnik erfrer-rte
sich in der Spâtantike grol3er Beliebtheit. Bei die-
sem Verfahren wird die Flâche des Motives zu-
nâchst als flache Mulde in das Mctall eineeticft.
Aus pulverisiertem Silber und Scl-rwefel wird cine
hei13e Paste hergestellt und in die Fonl-r gcfùllt.
Nach dcn-r Glâtten der Oberflâche erscheint die
schwarze Niellopaste in reizvollcm Kontrast zum
hellen Silber. In der Regel werden fr-ir diese Tech-
nik geometrische Motive und r.or a11em Rosetten
rrcrwendct.

Gegenstândlicl-re Motive wie das Weinblatt auf
Kat.Nr. 10 sind selten. Ar-rs Xanten sramrnt ein
zweitcs Schâlchen, das rnit einen Fischmotiv vcr-
ziert ist15.

12 Silberplatrierter Bronzetcller aus Niederbie-
ber (Abb. 36-+t1to

Der flach gervôlbtc Teller ist aus Bronze gegos-
sen, der niedrige Standring war angelôtet und wur-
de mithilfe von Metallstiften modern fixiert. Das
von zahlreichen Spriingen r-rnd Flickungen ùbersâ-
te Gefâ13becken geht in einen horizontalen Rand
ûber, der bis auf geringe Teiie r.ollstândig erhalten
ist. Dort ist ein von zwei kantigen Perlreihen gc-
rahmter Bildfrics angebracht, der noch Spuren ei-
ncs Weifirnetallùberzuges ber.vahrt. Die Motive he-
ben sich in flachem Relief vom Grund ab; eingra-
vierte Linien fùr Umrisse, Binnenzeicl-rnung und
Oberflâchensrrukruren ergânzen die Darstellungs-
weise.

Die gesamte Oberseite dcs Tellers wurde in der
Antike mit einem dùnner-r Silberblech ùberzogen,
das heute gcsondert auf eincr Kur-rststoffunterlage
befcstigt ist. Es zeigt viele Beschâdigungen und iit
an einigen Stellen ergânzt. Der Bildfries wurde
auch auf dieser silbernen Oberflâche durchge-
drùckt und nachgravrert. Allerdings fel-rlen Detiils
und generell wirkt diese Version gegenùber dem
Bronzc-Original etwas flau.

Der Dckor gliedcrt sich in vier Teile. Als Trenn-
elemente dicnen vier Maskcn, rvobei jeweils eine
mit Haarbeutel ausstaffierte Maske und eine mit
um das Haupt geschlungenen Flaarsrrâhnen einan-
der zugewandt sind. Die vier Zwiscl-rcnrâume fiillt
ein nach links springendes Raubtier, flankiert von
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22 Kat.Nr. 7: .Schàlcben. 23 Kar.Nr. 7: Schàlchen. Profilzeicbnwng
Mafstab 1:1.

ffim

24 Plan des Kastells rson Niederbieber. (1) Prinicpia; (2) Praetorium; (3) Horrewrn
wnd Fabrica; (4) Bad,egebAwde; (t) Stàlle; (6) in Reihen angeordnete Herde,
Reste der bôlzernen Mannschaftsunterleùnfre; (x) Fwndstellen der SilbergefàJle.

lt4



Die rômischen Silbergefâ{le

25 Kat.Nr. 8: Scbàlchen aws Niederbieber.

26 Kat.]r{r. B; Schàlcben aws l"lieclerbieber
Profilz eichnwng. M aJlstab 1 : 1.

27 Kat.lrtrr. 9: Scbàlchen aus Niederbieber.

28 Katlrtr. 9: Scbâlchen aus I'{ied,erbieber.

Profilzeicbnung. Mafstab 1 : 1.
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29 Kat.lr{r. 10: Schàlcben aus },{iederbieber

30 Kat.l'{r. 10; Scbàlchen aus Nied,erbieber.
Profilzeichnung. M a,Sstab 1 : 1.

aws Niederbieber. 32 Kat.lr{r. 10: Scbàlcben aus l,{iederbieber
Innenclekor.

31 Kat.Nn 10: Scbâlchen
Innendeleor.

11,6



Die rômischen Silbergefàfie

;

35 Kat.Nr. 11: Scbàlchen
Innendeleor.

33 Kat.l{r. 11: Scbàlcben aws Niederbieber.

34 Kat.Nr. 11: Scbàlcben aus Niederbiebev
Profilzeicbnung. Mafstab 1 : 1.

aus Niederbieber.

zwei nach rechts flùchtenden Beutetieren. Die
Raubtiere sind nicht eindeutig gekennzeichnet. Es

kônnte sich um Panther, Tiger, Lôn in und Hund
handeln. Die Grasfresser sind durch ihren Kôrper-
bau und vor al1em durch Hôrner und Geweihe a1s

Hirsch, Reh, Antilope und Steinbock charakteri-
siert. Als Fùll- und Trennelemente dienen fransen-
besetzte Tympana links neben den Masken, mit
Schleifen geschmùckte Thvrsosstâbe rechts von ih-
nen sowie rechts neben den Raubtieren, wâhrend
links vor jedem Raubtier ein Bâumchen eingefùgt
ist. Zuweilen sind Gelândeangaben angedeutet.

Thyrsosstàbe und Tympana zâhlen zu den At-
tributen des dionysischen Kreises. Auch die Mas-
ken, obgleich nicht eindeutig charakterisiert, fùgen
sich in diesen Zusammenhang, da Dionysos nicht
nur Gott des Weines und der Ekstase, sondern
auch der Masken und des Theaters ist. Wahr-
scheinlich sind Mânaden, die Begleiterinnen des

Gottes, gemeint.
Die Tagdszenen sind mit dem ersten Themen-

komplex schwer in Beziehung zu setzen Spie-
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36 KatNn 12: Bronzeteller mit Silberiiberzug aus Nied,erbieber.

37 Kat.Nr. 12: Bronzeteller mit Silberùberzwg aws Nied.erbieber. Profilzeichnwng. Maflstab 1:2.
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Die rôrnischen Silbergefâlje

3B-39 Kat.Nn 12: Teller aus ],,[ieclerbieber.

1en sie auf die Licbe zur Jagd an oder auf die
Vorliebe der Rômer fùr Tierhetzen in der Arena?
Viclleicht weisen beide Themen auf das Gelage
hin, in dessen Rahmen die Platte Verwendung
fand: Dionr.sisches steht fùr Wein und Ausge-
lassenheit, die Tiere fùr das erjagte Wild. Man
mu13 abcr mit der Interpretation nicht so weit
gehen: Der Bildfries erfreut den Betrachter schon
durch dic Viell-alt der Motive, die in das System
der kompositorischcn Ordnung e ingebunden
sind.

Zwar tst dcr Teller mit seinen Bildern einzigartig,
die Idec des Dekors ist jcdoch seit dem 2. Iahrhun-
dert n. Chr. weit verbreitet. Vor allem massive sil-
berne Platten dùrften zu der weniger kostspieligen
Imitation angeregt haben. F,ntsprechend verziert
sind daneben auch Schùsscln, Becher und Eimer.
Masken oder Kôpfe, meist aus dem dionysischen
Kreis, werden regelhaft zur Trennung der vier Bild-
segmente eingesetzt; die Zwischenrâume kônncn
au{3er mit Jagdszenen aucl-r mit lândlichen Szencn
und sakralidyllischen Elemenren ausgefùllt sein.
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40-41 Kat.lr{r. 12: Teller aws l'{iederbieber. Bilclfries.

Unserem Te1ler âm cngsten verwandr sind die
Fragmente einer in dcr Antike zerhackten runden
Platte von Saulzoir bei Cambrai. Sie besteht eben-
falls aus einem Bronzekern mit einem Silberùber-
zug atrf der Bildseite, und die Rahmung des Frie-
ses mit einer kantig ausgeprâgten Perlreihe ist
ganz entsprechend. Neben ciner erhaitenen Mas-
ke, dionysischen Attributen und Tierkampfsze-
nen sind dort auch sakralidr'llische Elemente ver-
wendet.

na

13 Silberplattierte Bronzeplatte (Abb. 42*$)17
Die kreisfôrmige Platte besteht aus einem Bron-

zekcrn, der auf beiden Seiten mit dùnnem Silber-
blech ùberzogcn ist. An der oberen Kanre lôst sich
das Silber stelienweise ab, doch verlâuft die ur-
sprùngliche Naht eher nahe der lJnterkante des
Randes. Die Platte ist vôllig eben und ruht auf eincm
breiten, niedrigcn Standring. De r Rand steigt
schwach an und wird durch einen undeutlichen
Perlstab mit jeweils zwei Trennelementcn ge-
schmtickt. Zwei Dornabdrûcke im Zentrum der



Die rômischcn Silbergefâ13e

12 Kat.l,{r. 13; Bronzeteller mit Silberiiberzug aus }',liederbieber

I i'r,.:,--_-.

t21

43 Kat.Nr. 13: Platte aws lt{ierJerbieber. Schematische Darstellungvon Bronzekern wnd Silberawflage.
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11 Kat.l{r. 14; Muscbelschale aws Kôln.

Ober- und Unterseite zeugen von dcr Nachbehand-
lung an einer Drehbank.

Vergleichbare flache Platten kamen im ungcfâhr
zeitgleichen Schatzfund von Rethel, nordôstlich
von Reims, zutage. Drei runde Platten aus Silber
weisen ebenfalls einen Perlstab als Randverzicrung

auf. Allcrdings sind die Randprofile verschieden
und im Zentrum befindet sich jeweils ein Niello-
Medaillon. Eine grolje, krcisfôrmige Platte r.'on 48

cm Dm besteht dagegcn wie unser Exemplar aus ei-
nem Bronzekcrn mit Silberùbcrzug. Sie trâgt kei-
nerlei Dekor und zeigt ein vergleichbares Randpro-

45 Kat.lVr. 11:

122

Muscbelscbale aus Kôln. Profilzeichnung. Mafstab 1;2.



Die rômischen Silbergefâfie

fil.DerartigePlattenwurdenwahrscheinlichalsSer- Die Schale stammr aus keinem dokumentierten
viertabletts verwendet. Auf einem Mosaik des 3. Fundzusammenhang. Glùcklicherweise existiert ein
Jahrhunderts n. Chr. aus Antiochia dient ein solches Gegenstùck, das aus einem gut datierbaren Grab von
Exemplar als lJntersatz fùr verschiedene Vorspei- Zilpich/Enzen srammt. Die Bestattung wurde in der
sen: einem Paar von Eierbechern mit Lôffeln, zwei zweiten Hâlfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. angelegt.
SchweinsfùI3en, zwei Artischocken und einem ace- Beide Muschelschalen dùrften demnach in diesem
tabulum (Saucenschâ1chen). Zeitraumentstanden sein. Muscheln derselben Form

aus Glas, die im Kô1ner Raum gefunden wurden,
14 Muschelschale aus Kô1n (Abb. ++-+5;ts sprechen fùr eine lokale Hersteilung sowohl der g1â-
Das Gefâ{3 wurde in Kôln an der Aachener Stra- sernen als auch der zwei silbernen Exemplare.

{3e gefunden und 1889 erworben. Wie Funde aus Pompeji bezeugen, waren Scha-
Der Rand ist aus Fragmenten zusammengesetzt; len oder Becken, welche die Form einer Muschel

grô{lere Teile des Gefâl3beckens sind erhalten, so nachahmen, schon im 1. Jahrhunderr n. Chr. in
da{3 die Form gesichert ist. Es handelt sich um eine Gebrauch. Weitere Muschelschalen stammen aus
getriebene, flach gewôlbte Schale, welche durch 20 Funden des 2.-3. Jahrhunderts. Die Verbindung
Rippen als Muschel charakterisiert ist. Den kreis- der Muschel mit dem nassen Element legt nahe,
fôrmigen, horizontal ausbiegenden Rand ziert an dafi derartige Becken als Waschgefâ{3e verwendet
der Oberflâche eine Perlreihe aus halbkugelig her- wurden; diese Annahme wird durch bildliche Dar-
vortretenden Buckeln. stellungen bestâtigt.

Anmerlewngen
I H 12,2 cm; Drn Rand 14 cm; Dm
Fulj 8 cm; Inr'.Nr. 58,4.
E. Kùn21, BJb 169, 1969, 32lff.; N.
Himmelmann. AnnPi.a Ser. l, 4. l,
1974, 152[.; H. Froning, JdI 1980,
130f.; V. Fehrentz, JdI 10S, 1993,
166ff.; M. Menninger, IJntcrsuchun-
gen zu den Glâsern und Gipsabgùssen
aus dem Fund von Begram/Afghani-
stan (1996) 138{.

2 s. o. den Beitrag S. Kùnzl Anm. 23.

3 Z,-rr Deutung s. E. Kiinzl a.O.342
ff; dazu auch s. u. den Beitrag D.
Grassinger.

a H 3,4 cm; B 4,5 cm; Inv.Nr. 40.33.
Vgl. Scyphus auf hohem Fu13 aus A1c-
sia: Baratte 1989,29.66f. Nr. 9; ferner
Scyphi auf niedrigem Standring aus
Pompeji: Pirzio Biroli Stefanelli 1991,
152f. Abb. 129-1.31 Nr. 6zf.

s a) H 6 cm; Mûndungs-Dm 10,3;
Mùndungs-Drn innen 9,6; Dm Boden
6,2 cm;L Griff bis Randrille 9,4 cm; D
Grilf 2-3,4 mm; Gewicht 245 g;

Inv.Nr. 50.10,1. Kleine Teile vom Rand

des Gefâllbodcns und der \Wandung er- mann 1984, 169; F. Baratte, La vaiselle
gânzt, drei Hackspuren am Bodenum d'argent en Gaule dans l'antiquité tar-
bruch aullen, sonst intakt. b) L Griff dive (1993) 244.-5. auch Kùnzl 1993b
9,5 cm; D Griff: 2-5 mrn; Mùndungs- 176fï., dle ebda. 184 noch grôfiere ova-
Dm innen 10 cm; Gewicht 236 g; le Plattcn anfùhrr. - Ein Exempiar aus
Inv.Nr. 50.105. Griff mit Verzierung Xanten Inv.Nr. C 7139 wird dem-
ausgezeichnet erhaltcn, unterer Teil nâchst von H.-J. Schalles publiziert.
des GefâiSbeckens fchlt.
E. Ncuffer, BJb 151, 1951,194ff .Tat. 7 H 12,2; Dm Rand ca. 5 cm; Dm
11-12. Aus Rheinischer Kunst und Fufi 4,9-5 cm; grô1lter Dm 2,5 crn bei
Kultur. Auswahlkatalog des Rheini- H ,1,3 cm; Gewicht 176 g; Inr..Nr.
schcn Landesmuseums Bonn (1963) 90 52.92.
Nr. 46. - Vgl. aus Tekiya: D. Mano- -ù/. Haberey, BJb 160, 1960, 285f{.,
Zissi, Les trouvailles de Tekiya (1957) bes. 289-292 Abb. 1 1,5 Taf. ,tO; H. v.
90ff. Nr. 32-33Taf .20-22. Boscoreale: Petrikovits, Die Herkunft eincr sasani-
Héron de Viliefosse 1899, 103f. Taf. dischcn Silberflaschenf orm. TrZ 32,
23,3; F. Baratte, Le trcsor d'orfèvrerie 1969,3n{f ., Abb. 2,7 und Taf. 6,1. *
romaine de Boscoreale (1986) 31{. - Zur Form s. F. Baratre, La vaiselle
Casa del Menandro: A. Maiuri 1933, d'argent en Gaule dans 1' antiquité
357f. Nr. 18-19 Taf. 49. 51; Pirzio Biro- r::Lrdive (1993) 79[.
li Stefanelli 1991,163 Nr. 78 Abb. 148f.

Lyon: Baratte 1989, 198 Nr. 143. 8 D^7,7-8,1cm; H 5,3-5,4 cm; Ge
n'icht 42 g; L.rv.Nr. E 252/84 erc,4.6 H2,5 cm; L 48,,1 B 24,2; Inv.Nr. F. Gelsdoif, RheinMusBonn 1986, H.

118.1 . 2,261.;F. Baratte, La vaiselle d' argent
A. Radn6ti, Eine ovalc Bronzeplatte en Gaule dans 1' antiquité tardive
ausRegensburg.BayVgBl30,1965, (1993)22t.233Taf.4,2;M.Gechter,
188ff. Taf. 8,1 Nr. 36; St. Martin-K:il- Der rômische Gutshof von Rheinbach
cher in: Cahn u. Kaufmann-Heini Flerzheim, in: Archâologie in Nord
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rhein--il/estfalcn. Ausst. Kat. Kôln
099A) 251tt. - Vergleiche: -ff. Schulz,
Ein germanischer Bestattungsplatz der
spàtrômischen Kaiserzc:it (1953) 62: Sil
berschalen von Leuna G:ab 2, 1917
(TaI. 5,1) und Grab 3,1926 (Taq,25,1);
K. Painter in: Baratte 1,989,1,9 Abb. 5;

119ff. Nr. 58-61; F. Fremersdorf, Die
rômischerr Cl.i.cr mit Schlil[, Bcm.r-
lung und Goldauflagen aus Kôln. Die
Denkmâler des rôrnischen Kôln VIII
t1967t9o Taf. 88. - Dic \ crzicrung i:r
âhnlich ar-rf dem Becher aus dem
Schatz{und -il/ettingen: \X/. Drack - R.
Fellmann, Die Rômer in der Schweiz
(1988) 241 Abb.224,7; ein âhnlicher
Becher auch im Schatzfund Coleraine:
Antiquity 11,1.937,39. '15 Taf. 3 (rnit
Mùnzcn bis 420 n. Chr.). Vgl. ar-rch Oli
ver 1977, 168 Abb. 1 15 (ftu diese Hin-
wcisc danke ich U. Heimberg).

9 H 4 cm; Dm 8,8 crn; Gewicht 89 g;

Inv.Nr. 62.696.

10 Z,-rr Kastellanlage s. E. Rittcrlilrg
in: E. F'abricius (Hrsg.), Der oberger-
manisch-râtische Limes des Rômerrei-
cl.rcs. Lieferung LV B Nr. Ia (1c)37)
,{8; H. Schônberger, BeTRGK 66,
1985, 177 E 29; A. fohnson, Rômische
Kastelle (1987) 313ff.

11 H ohue Standring 4 cm; Dn'r 10,3;
Gcwicht 1,22 g;Inv.Nr 32292.

12 H 3,5 cm; Dm: 8,5 crn; Gewicht
128 g; Inv.Nr. E 1708.
E. Ritterling, BJb 10/, 1901, 59f.; H.
Lehner, BJb 120, 1911,282 Nr.5 Taf.
17,15. ; Oliver 1977, 164f . Nr. 1 1 1.

13 H 3,5 cm; Dm 9,6 cm; Gcwicht 96
g; Inv.Nr i8124.
H. Lchner, BJb 120, 1.911,1911,282
Nr.3 Taf. 1.7,1.4;H. Lehner, Fùhrer
durch das Provinziahnuseum Bonn. I:
Die antike Abteilung (1924,) 106; Oli-

ver 7977,164f. Nr. 109; F. Baratte, Re-
marques à propos de quelques objets
gallo-romains en argent à décor niellé.
AntK 21, 1978,41 Nr. 13 Ta{. 11, 4;

Baratte 1984, 84 Abb. 6; F. Barattc in:
Alqcrrterie romaine et bvzlntiire
(1988) 88 Nr. 8 Taf. 1, 3; Pirzio Biroli
Stefanelli 1991,286[. Nr. 139 Abb.
187. 189; F. Baratte, La vaisclle d'ar-
gent en Gaule dans l'antiquité tardive
(1993) 100 Nr. 18. - Schâlchen aus

Niederbicbcr in Koblenz: H. U. Nu-
ber, Germania 59, 1981,, 327f1.

Ia lrJ3,7; Dm 10,2; Gervicht 115 g;

Inr'.Nr. 18125.
H. Lclrner, BJb 120, 1911,1911,282
Nr. 'l Taf. XVII,13; H. Lehncr, Fùhrer
durch das Provinzialmuseum Bonn. I:
Dic antike Abteilung (1924,) 106; Oli
ver 1977,164f. Nr. 1 10; F. Baratte, Re-
marques à propos de quelques objets
gallo romains en argent à décor niellé.
AntK 21, 1978,11Nr.3 Taf. 11,5; F.
Baratte in: Argenterie romaine ct by-
zantine (1988) 88 Nr. B Ta{. 1, 3; Pirzio
Biroli Stefanelli 1991.,286[. Nr. 139

Abb. 187. 1 89; F. Barattc, La vaiselle d'
argent en Gaule dans l'antiquité tardivc
(1993)99[. Nr. 17Taf. 17f.

15 Zu^ GefâBtypus: F. Baratte, La vai-
sellc d'argcnt en Gaule dans 1'antiqr-r:ité

tardivc (1993) 64ff . -Zum Niellodc-
kor: F. Bar;rtte, AntK 21, 1978,10 45;
Baratte 1984, 15f.; St. Martin-Kilcher,
Jahresbericl'rte aus Augst und Kaiscr-
augst 5, 1985, 164ff.; Baratte 1989,27;
F. Baratte, La r.aisellc d'argent en Gau-
le dans 1'anriquiLé rardive { I 993 r q6[f. -
Zur Technik des Perlrandes: J. Lang -
R. Holmes. Britrnrrir l.l. 1981. lgzil.;
Baratte 1989, 24f. Abb. 5-6. - Zun'r Sil-
berschâlchen aus Xanten s. Beitrag F.
Gelsdorf Abb. 1.

16 Gesamt-Dm 32,5 cm; Drn Full 1O

cm; B Rand 2,5 crn; Inv.Nr 18122.

Drexel 1909, 189 Nr. j4 Taf. 9,2;H.
Lehner, BJb 120, 1911,281 Nr. 1 Taf.
17,11;18,1 2; F. Baratte, La vaiselle
d'argent en Gaule dans I' antiqr-rité tar-
dive (1993) 2'[2. - Fragnrcnt von Saul-
zoir: Baratte 1989, 160 Nr. 106.

Zum figiirlichen Dckor: F. Baratte, La
vaiselle d'argent en Gaule dans l'anti
quité tardive (1993) 14611.

17 Drn Rand 32,5 cm; Drn Fuij 20 cm;
H bis 1 cm; Inv.Nr. 18123.
H. Lehner, BJb 120, 1911,281f. Nr.2
T al. 1,2,12; - Vergleichsstùcke: F. Barat-
te u. a., Orfèvrcrie gallo-romaine. Le
trésor dc Rethel (1988) 63fI. Nr. 4;

/Off. Nr. 6-l; bcsonders 1 17 Nr. 16. -
Mosaik von Antiochia: D. Lcv:i, An-
tioch Mosaic Pavements (1947) 132ff .

Taf .21 :.+; F. Baratte, Le trésor d'orfc-
vrerie romaine de Boscoreale (1986) 21.

18 Dm Rand 19,5-19,8 cm; F{ rekon-
struiert 5,5 cm; Inv.Nr. 6433.
H. Lehner, Fiihrcr durc}r das Provin-
zialmuseum in Bonn I. Die antike Ab
teilung (1924), 106. - Vcrgleichsstùck
aus Ziilpich-Enzen: A.-8. Follmann
Schulz, Ein rômischer Grabfund des 4.

Jhs. n. Chr. aus Zùlpich Enzen, Rhcin-
land. KôlnerJb 22, 1989,49ff. Die dort
genànnte, auf Jahresringanalyse beru-
hende Datierung r-rm 356 n. Chr. ist in-
zwischen leider hinfâllig, die Bestim-
mung der Holzprobe war damals an-
scheinend zu optimistisch (Hinweis U.
Heirnberg). - Muschclgcfâ1Je aus Sil-
bcr: Pirzio Biroli Stcfanelli 1991,166
Abb. 155f. Nr. 80 81 (Pompeji); Barat-
tc 1989, 149 Nr. 95 (Graincourt); 169f.
Nr. 115-116 (Rethel). - Par:rllclcn aus

Glas: F'. Fremersdorf, Rômisches ge-
formtes Glas in Kôh'r (1961) Taf.
154-158. - Zur Funktion: Cal'rn Kauf-
mann-Heinimann 1984,401 Abb. 159;
F. Barattc u.a., Orfèvrerie gallo-romai-
ne. Le trésor de Rcthel (1988) 89 Abtr.
54; Martin-Kilchcr 1989, 19f.

sche Denkmalpflege Sachsen-Anhalt, Haile (L. Bieler); 6.
13. 2A. 32 M. Menninger; 2.3 nach E. Kùn21, BJb 169,
1969,324 Abb. 3; 344 Abb. 18; 14 nach \X/. Habercy, BJb
160, 1960, 290 Abb. 5; 1Z nach M. Gcchter, RheinMus
Bonn 1986, H.2 Abb. S. 18; 2'l nach A. Johnson, Rôrnische
Kastelle (1987) 314 Abb. 215.

Abbildungsnachweis
1.4.5.7.9. 10. 11. 15. 18. 21. 25.27.29.3r.33.35.36.
38-42. 44 Rhein. Landesmuseum Bonn (18. 21. 25 H. Ltll-
enthal; 27. 29. 33 G. Fùssenich-Hintzen); 8. 12. 16. 19. 23.
26.28. 30. 34. 37. 13.45 Zeichnungen S. \X/isci'rl'rusen,

Rhein. Landesmuseum Bonn; 21 Landesarnt f. Archâologi
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