
I. Bestimmung des Topfers und des Herstellungsortes der verzierten Arretina

1. Methodische Grundlagen

Die verzierten Sigillaten aus Oberaden und Haltem bilden durch die Mbglichkeit ihrer engen chronologischen 

Fixierung sowie der hohen Fundmenge einen wichtigen Grundstock fur die allgemeine Bearbeitung dieser Ke- 

ramikgattung. Die Fundstiicke beider Orte stellen in besonderer Weise charakteristisch geschlossene Serien 

dar bzw. veranschaulichen sie die gezielte Belieferung durch bestimmte Tbpfereien. Neben der Bestimmung 

der Firma und des herstellenden Skiaven ist die Feststellung des Herstellungsortes von groBem Interesse. Da 

die primare Bestimmungsmoglichkeit - der Firmenstempel - haufig verloren ist, bietet der Dekor den we- 

sentlichen Anhaltspunkt fur eine Zuweisung. Hier treten kunsthistorische Arbeitsmethoden in den Vordergrund.

Eine weitere Mbglichkeit fur die Ermittlung des Herstellungsortes bieten optische und chemische Analysen 

von Ton und Uberzug. Die optische Begutachtung kann besonders dann, wenn grbBere Untersuchungsreihen 

vorliegen, zu iiberzeugenden Ergebnissen fiihren. Grenzen sind dieser Methode allerdings nicht nur durch 

die individuelle Wahrnehmung der Farben gesetzt. Die Ubertragbarkeit von Ergebnissen eines Fundortes auf 

einen anderen sind kaum mbglich, da unterschiedliche Erhaltungsbedingungen oder andere Belieferungsorte 

eine groBe Rolle spielen. Ebenso muB iiberpruft werden, wie groB die Ubereinstimmung in der Beschaffen- 

heit des Scherbens von unverzierten und verzierten Sigillaten ist. Eine groBe Genauigkeit hinsichtlich der 

Untersuchung der Tonzusammensetzung wird durch die chemische Analyse erreicht, doch lassen sich auch 

hier nicht immer alle Zweifel aus dem Wege raumen. Zur Erlangung einer weitestgehend optimalen Her- 

kunftsortbestimmung sind hier alle aufgefiihrten Mbglichkeiten angewendet worden.42

2. Optische Analysen

Gleichwohl die Bezeichnung Terra Sigillata an ein charakteristisches Aussehen und an eine technisch 

pragnante Ausarbeitung gebunden ist, handelt es sich hierbei keineswegs um eine einheitliche Material- 

gruppe. Beobachtungen zu den diversen Ton- und Uberzugsfarben sowie ihre technische Ausfiihrung und 

Qualitat finden sich vereinzelt schon in den ersten Publikationen zur Arretina.43 Besonders Oxe stellte hierzu 

fest, daB wahrscheinlich Untersuchungen unter dem Mikroskop oder chemische Analysen fur eine Herkunfts- 

bestimmung sehr dienlich sein wtirden.44 45 Er selbst beschrieb bei problematischen Stiicken immer wieder kurz 

deren auBeres Erscheinungsbild, um ihre AuBergewbhnlichkeit zu begriindenA

42 Oxe, Haltem (1943) 47-50 hatte in dem Kapitel „Problem und Methode" drei Wege vorgeschlagen, die diesem Vorgehen zu 

Grunde liegen. Der Feststellung paralleler Vorgdnge auf dem Gebiet der keramischen Industrie in dieser Fruhzeit kann nur in 

sehr beschranktem Rahmen nachgegangen werden. Die in Haltem sicher nachgewiesenen Lyoner Kelche erlauben auch im 

Vergleich mit wenigen Kelchen ahnlicher Provenienz nur geringe Auskiinfte. Die Feststellung von Unterschieden in stilistischer 

und technischer Hinsicht ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, der in den Kapiteln zu den optischen und chemischen Analysen und 

wahrend der Bearbeitung der Omamente zur Sprache kommt. Ebd. 49 stellt OXE optische und chemische Analysen als wertvolle 

Hilfsmittel der Zukunft in Aussicht. Ihm ging es bei dieser Fragestellung hauptsachlich um die Unterscheidung von Produkten 

siidlich und nbrdlich der Alpen, wobei sein Augenmerk besonders auf technische Unterschiede ausgerichtet war, da er davon 

ausging, daB Omamente und Formen in die Provinz mitgenommen wurden. Die „epigraphische Lbsung", die Stempel, ihre 

Formen, das Formular und die Verbreitung der Stempel stellt die abschlieBende Mbglichkeit dar.

43 So schon RlTTERLlNG, Haltem (1901) 19.142-146; Loeschcke, Haltem (1909) 184.186; J. BREUER, Oudheidkde. Mededel. 12, 1931, 

29.38-48.

44 OXE, Haltem (1943) 49.

45 z.B. ders. in: Oberaden I 44 f. zu OaNr. 26.
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Erste systematische Versuche zur Vereinheitlichung der Farbbestimmung stammen aus der Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg.46 Uberlegungen diesem Problem mittels Farbtabellen zu begegnen sind bis heute noch 

nicht abgeschlossen,47 wobei ein umfassendes System bisher nicht vorliegt. Der Vielfalt der Ton- und Uber- 

zugsfarben, die auf verschiedene Zusammensetzung der Tone, auf Anderungen im Brand und nattirlich auf 

die unterschiedlichen Bodenverhaltnisse eines jeden Fundortes zuriickzufuhren sind, ist schwer Rechnung 

zu tragen.

Die zunachst einfachste Form der Klassifizierung ist eine verbale Beschreibung; es liegen dazu einige 

Versuche vor.48 Allerdings macht das Beispiel Conimbriga die Schwierigkeiten einer solchen Untersuchung 

augenfallig, denn hier ist aufgrund der unterschiedlichen Ansprache der Sigillaten eine Gruppenbildung kaum 

mehr mbglich. Die Zahl der zur Verfiigung stehenden Exemplare scheint zu gering gewesen zu sein.49 

Besonders wichtig fur eine Farbklassifizierung ist die Beschreibung der Produkte aus den Herstellungsorten 

selbst, wie z.B. fur die Pisaner Offizin des Cn. Ateius.50 Vergleiche anhand von Farbtabellen haben sich 

bislang fur die Terra Sigillata als nicht sehr hilfreich erwiesen, denn meist fehlen die entsprechenden 

Farbwerte auf der Tabelle.51

Von SCHNURBEIN konnte anhand der gestempelten, unverzierten Sigillaten Halterns ein System erarbeiten, das 

im wesentlichen auf sechs Gruppen, die er „Qualitaten“ nannte, basiert und der Zuordnung zu bestimmten 

Herstellungsorten diente/2 Diesbezuglich boten einerseits die Stempel im Vergleich mit an den Herstellungs-

46 ETTLINGER, Augster Thermen 22 f. teilte bereits unverzierte Ateiusprodukte nach der Technik in drei Gruppen ein: a) Stiicke rein 

«arretinischer Technik», die innerhalb des Schwankungsbereichs im Material der iibrigen, sicher echten arretinischen Ware 

liegen, und die sich davon nur durch die Abfassung oder Form des Stempels distanzieren lassen konnen. b) Stiicke, die der spa- 

teren sudgallischen TS von Montans, Graufesenque u.a. offensichtlich ganz nahe verwandt sind in der Harte des Tones und der 

schon fast ebenso kirschroten Farbe des Uberzuges. Dazu gehbren vomehmlich die Stiicke des Xanthus. c) Stiicke, die eine 

merkwiirdige Mittelstellung zwischen arretinischer Ware, ndmlich in der guten, braunroten und matten Farbe des Uberzuges, 

und unseren einheimischen Imitationen einnehmen durch die aufierordentliche Weichheit des Tones.

47 R. Steiger, Tafel zur Farbbezeichnung rbmischer Keramik in: E. Ettlinger/R. Steiger, Formen und Farbe rbmischer Keramik 

(Augst 1971); s. jetzt auch ETTLINGER in: Conspectus 26 f.

48 z.B. Ordona VI,1, 80 f. beschreibt drei Techniken (A-C). A. FURGER-GUNTI, Die Ausgrabungen im Basler Munster 1. Die spatkel- 

tische und augusteische Zeit (Derendingen - Solothurn 1979) 101 f. unterscheidet bei den unverzierten Sigillaten neun Tonsorten 

nach Ton, Uberzug und Mohsharte. Er ordnet weiter die Tonsorten zwei Fabrikaten zu: Fabrikat A - wohl Arezzo oder Pisa; Fa- 

brikat B - wahrscheinlich Lyon. Ahnlich M. SCHINDLER/S. SCHEFFENEGGER, Die glatte rote Terra sigillata vom Magdalensberg (Kla

genfurt 1977) 16 ff. - Kenrick, Berenice 128 f. In dieser Publikation lassen sich die verschiedenen fabric genannten Gruppen 

wohl fiir die Einteilung des Fundortes Sidi Khrebish nachvollziehen, jedoch nicht auf andere Fundorte iibertragen.

49 A. MOUTINHO de Alarcao, Les Sigillees italiques. In: Fouilles de Conimbriga IV (Paris 1975) 3-5 mit Anm. 2: Nach den 

chemischen Analysen von PlCON miissen die Stiicke aus den Gruppen Ala, Alb, Aid und C aus Arezzo kommen. Die drei Frag- 

mente, die er Pisa zuweisen konnte, stammten aus den Gruppen Aid und C. Die Gruppen wurden somit durch chemische Unter- 

suchungen weitgehend ad absurdum gefiihrt.

50 TAPONECCO MARCHINI, Pisa 6: Iframmenti aretinipresentano una argilia untuosa al tatto, color camoscio-rosato chiaro, afrattura 

netta, e una vemice rosso-arancio piutosto scura. Diese Beschreibung laBt sich direkt neben Arretina aus Haltem stellen, die 

Pisa zugewiesen werden konnte.

51 Anfangliche Versuche zur Beschreibung der Oberadener und Halterner Sigillata mittels der Munsell Soil Color Charts (Munsell 

Color, Macbeth Division of Kollmorgen Corporation, 2441 North Calvert Street, Baltimore, Maryland 21218) zeigten sehr bald 

die Grenzen dieses Verfahrens auf. Fiir die Farbe des Uberzuges der verzierten Halterner Sigillata konnte bis auf wenige, 

geringfiigige Abweichungen nur der unprazise Durchschnittswert 2,5 YR 4/8 ermittelt werden. Sicherlich beinhaltet die optische 

Vergleichsmethode einen groBen Fehlerfaktor. Doch darf wohl behauptet werden, daB Angaben gerade zu Sigillaten nach den 

Munsell Soil Colour Charts eine gewisse Skepsis entgegengebracht werden darf; s. dazu auch die Stellungnahme von V. Niffeler 

in: Jahrb. Schweiz. Ges. Urgesch. 75, 1992, 258, Rez. zu ETTLINGER u.a. in: Conspectus.

52 VON SCHNURBEIN, Sigillata 4-6. Die einzelnen Qualitaten seien hier noch einmal des besseren Verstandnisses wegen abgedruckt: 

Qualitat I: cremefarbener Ton ohne jede Magerung, manchmal auch leicht marmoriert, so dafi sich Anklange an den mit weifien 

Partikeln durchsetzten Ton von Qualitat IV ergeben. Der Uberzug ist in der Regel sehr gut, relativ dick und dicht. Die Oberfldche 

hat matten, seidigen Glanz. Unter dem Uberzug befindet sich ein weiBer Belag. Die Beschaffenheit und Herkunft dieses Belages 

ist unbekannt. VON SCHNURBEIN vermutet, daB die GefaBe in lederhartem Zustand in eine weiBe Engobe getaucht wurden, was 

auch das Fehlen dieses Belages am Boden der GefaBe erklaren konnte (Ebd. 48). Bei den verzierten Sigillaten aus Haltem trat 

der Belag nur im Bereich des Randes auf (was bei Wand- und Bodenscherben leicht zu Fehlinterpretationen fiihren kann). Qualitat 

II: Ton und Uberzug entsprechen der Qualitat I. Es fehlt lediglich der weifie Belag unter dem Uberzug. In einigen Fallen ist vom
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Abb. 1 Zuweisung der unverzierten Halterner Sigillata nach Qualitdt und chemischem Befund. Nach VON SCHNURBEIN, 

Sigillata 22 f.

orten selbst gefundenen Stempein ein Korrelativum, andererseits die parallellaufenden chemischen Untersuchun- 

gen. Danach zeichnet sich fur die unverzierte Arretina Haltems das in Abbildung 1 wiedergegebene Bild ab.53

Das Ergebnis fur GefaBe aus Arezzo bleibt durch die geringe Probenmenge unsicher. Auffallig ist das Fehlen 

der Qualitaten I und III. Die Qualitaten II und II/IV, im Gegensatz zu IVIN und V, sind anteilmaBig gleich 

stark vertreten. Starker differenziert ist die Zuweisung an Pisa; hier heben sich aber dennoch deutlich drei 

Qualitaten mengenmaBig ab: Qualitat I, II und II/IV. In der Gruppe „Italien“ iiberwiegt deutlich Qualitat II 

und daran angeschlossenen Qualitaten wie II? und II/IV. Dazu sind die Qualitaten IV und IV? recht gut ver

treten. Unter den Lyoner Fabrikaten dominiert eindeutig die Qualitat IV, gefolgt von wenigen Stricken der 

Qualitat III.

Ton her die Abgrenzung zu Qualitdt IV nicht sicher zu treffen. Qualitat III: Ton und Uberzug wie bei Qualitdt IV, jedoch unter 

dem Uberzug einfeiner orangefarbener Belag. Qualitat IV: Der Uberzug ist verglichen mit Qualitdt I und II in der Regel etwas 

dimmer, leicht brdunlich oder auch orangestichig und ohne den klassischen seidigen Glanz der Oberflache. Im Ton sind viele 

feine weifie Einsprengsel, die zuweilen fast Sandkorngrdfie haben. Der Ton selbst ist aber sehrfein, bei weichen Stiicken mehlig; 

von der echten sudgallischen Ware ist er wegen der meist hellbraunen Farbe gut zu unterscheiden. Selten finden sich winzige 

Glimmerteilchen im Ton. Die guten Stiicke dieser Qualitdtsgruppe sind schwer von der Qualitatsgruppe II zu unterscheiden. In 

einigen, nicht zu entscheidenden Fallen wurde daher die Qualitdtsbezeichnung II/IV verwendet. Daneben gab es einige Stiicke, 

die dieser Qualitdt zwar dhnlich waren, sich jedoch nicht nahtlos einfiigten, ohne da fl man diese Unterschiede in Worten 

beschreiben kbnnte. Diese Stiicke habe ich mit einem Fragezeichen versehen, denn die Abgrenzung von Qualitdt IV war nicht 

klar genug, um eine eigene Qualitatsgruppe zu bilden; vielleicht ware dies bei einer grofieren Stiickzahl gelungen. Qualitat V: 

Der Uberzug ist dunkel-rotbraun, manchmal rosa-braun bis brdunlich, s ehr fein, mit schwachem mattem Glanz,. Der Ton ist 

rotbraun, ohne erkennbare Einschliisse, bei weicheren Stiicken mehlig. Diese Gruppe setzt sich sehr deutlich von den anderen 

Qualitaten ab.

53 Ebd. 22 f.; vgl. Asciburgium 165: Sicher italisch sind die Qualitaten I, II, und V. Wahrscheinlich kommen sie aus Arezzo oder 

Pisa. Moglicherweise gallischen Ursprungs sind die Qualitaten III und IV.
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Ettlinger benutzte fur die Bearbeitung des Neusser Materials dagegen keine abstrakten Ordnungsschemata, 

um die Sigillaten zu gruppieren, sondern eine verbale Beschreibung.54 Dabei ist die Qualitat des Uberzuges, 

d.h. Dicke, Farbe und Glanz der Oberflache sowie die Haftung auf dem Tonkem zu beachten. Fur den Ton 

gilt es neben der Farbe auch die Konsistenz zu bestimmen: Eiegt eine feine Magerung vor oder ist der Ton 

homogen, ist der Scherben mehlig-weich und laBt sich leicht zerreiben oder ist er eher hart?55 So geben sich 

beispielsweise Waren aus Arezzo durch einen hochglanzenden Uberzug zu erkennen, der meist fest mit dem 

Tonkem verbunden ist.56 Produkte aus Pisa weisen dagegen einen hellen, streifig oder fleckig abplatzenden, 

orangeroten, dick aufgetragenen Uberzug von schbnem, brillantem Glanz auf. Der Ton der Pisaner Erzeug- 

nisse ist aufierordentlich fein und weich. Er lafit sich in vielen Fallen miihelos zwischen den Fingern zu 

Staub zerreiben.51 Eetztere Beschreibung trifft auf viele Ateius-Stiicke zu, weshalb Ettlinger einen Zusam- 

menhang mit dem Werkstatt-Fund in Pisa sieht, auch wenn - wie sie schreibt - die chemische Untersuchung 

Halterner und Neusser Sigillaten eine weite Spannbreite an verschieden aussehenden Tonen und Uberziigen 

gerade fur Pisa aufzeigt. Es diirften die meisten der seinerzeit von Oxe und STENICO als ,provinzial’ be- 

zeichneten GefaBe unter diese Kategorie fallen.55

Ein zweites pisanisches Produkt des Cn. Ateius, das auf Grund der Stempel spater anzusetzen ist, weist einen 

dunklen Uberzug auf und ist recht hart. Es erinnert damit an die friihen stidgallischen Produkte.59

ETTLINGERs Beschreibung der Kategorie „Lyon“ mit einem orangeroten Belag unter einem zum Abblattern 

neigenden Uberzug deckt sich in manchen Punkten mit der Qualitatsstufe III nach VON Schnurbein.60 Doch 

kommen auch gute, italischer Ware sehr nahe stehende Stiicke unter der Bezeichnung „Lyon“ vor.61 Diese 

zeichnen sich durch eine matte, manchmal auch leicht irisierende Oberflache aus. Es treten auch braunrote 

und ganz matte Uberziige auf. Der Ton kann hell bis dunkel- oder rbtlich-ocker sein, homogen, aber oft doch 

nicht so fein wie der italische, manchmal biscuitartig und luftigf1

Untersuchungen der unverzierten und der dekorierten Arretina aus dem Lagervicus in Moers-Asberg (s. Tab. 

5) durch Bechert/Vanderhoeven konnten die Ergebnisse aus Haltern nicht nur stiitzen, sondern noch um die 

zwei Qualitaten I/V und II/V erweitem.63 Auch verzierte Arretina lieB sich dort nach den Qualitaten VON 

SCHNURBElNs einstufen. Die Qualitat II iiberwiegt hierbei eindeutig. Von 25 Stiicken dieser Zuweisung ge- 

hbren immerhin zehn zu Ateius-Produkten. Die Qualitat II/V, die hier neu an einem GefaB von Crestus und 

Euhodus festgelegt worden ist, tritt in dieser Form in Haltern nicht auf; dafiir zeigen aber die Produkte der 

beiden Freigelassenen in Haltern durchaus vom Gros der Ateius-Tbpfer abweichende Qualitaten. An sicher 

aus Arezzo stammenden Produkten (C. Annius, Rasinius, M. Perennius Tigranus und Bargathes) konnten 

in Moers-Asberg die Qualitaten II und V in etwa gleicher Anzahl festgestellt werden. Es sind die gleichen 

Qualitaten, wie sie sich auch bei den gleichnamigen Tbpfem in Oberaden und Haltern feststellen lieBen. 

Besonders zu vermerken ist in Moers-Asberg bei einem Produkt des Tigranus die Qualitat II/V. Die keinem 

Tbpfer zuweisbaren Exemplare zeigen in der Tendenz ein von der Qualitat II und II/V dominiertes Bild.

54 Ettlinger, Novaesium 19.

55 Ebd. 17-21. Wegen vieler nicht faBbarer Zwischenstufen verzichtete sie auf stereotype Bezeichnungen, etwa durch Zahlen oder 

Buchstaben. Dabei gibt sie zu bedenken wie relativ Begriffe wie „hart“ und „weich“ o.a. in der Beschreibung von Sigillaten sind. 

Die Lagerungsbedingungen der einzelnen Scherben miissen natiirlich ebenso beriicksichtigt werden. Der schwere Neusser Boden 

hat dem Glanzton libel mitgespielt und in vielen Fallen die Oberflache des Glanzes beraubt Es kommt bfters vor, dafi an 

Scherben ein und desselben Gefdfies der Uberzug heute ganz verschieden aussieht. Dieselbe Feststellung trifft besonders auf die 

in Oberaden gefundenen Sigillaten zu, die dort im mergeligen Lehmboden lagerten.

56 Ebd. 18 u. Farbtafel Nr. 4.

57 Vgl. ebd. 18 u. Farbtafel Nr. 8. Ebenso Taponecco Marchini, Pisa 6.

58 OXE, Rhein 38 ff.; ders., Haltern (1943) 54 ff.; zu den verschiedenen Mbglichkeiten des Sigillata-Ersatzes. Speziell zu den 

Produkten des Cn. Ateius ebd. 62 ff.; STENICO, Liste 14.

59 Ettlinger, Novaesium 74 u. Farbtafel Nr. 11; vgl. dies, in: Conspectus 26.

60 Von Schnurbein, Sigillata 6; Ettlinger, Novaesium 18 u. Farbtafel Nr. 6.12.

61 Ebd. 18 u. Farbtafel Nr. 9.

62 Ebd. 18 f.

63 Asciburgium 164-166.



Optische Analysen 11

Qualitat V ist nur zweimal vertreten, Qualitat I taucht hier zum erstenmal auf. Zwei Stiicke konnten nicht 

in das Qualitatenschema eingeordnet werden. Dabei handelt es sich in einem Fall um ein Produkt des P. 

Cornelius. Auffalligerweise fehlen in Moers-Asberg die Qualitaten III und IV, die Hinweise auf Produkte 

aus Lyon ermbglichen konnten.

An unverzierter Arretina aus der Forumsgrabung in Xanten konnten die Qualitaten nach VON Schnurbein 

weiter bestatigt werden.64 Ebenso wurden hier gleichzeitig Ubereinstimmungen mit den von Ettlinger 

erkannten Unterschieden festgestellt.65 Anscheinend nicht ubertragbar waren die Halterner Qualitaten auf die 

unverzierte Arretina aus Augst.66

Die meisten der mit Hilfe der Qualitatsmerkmale entstandenen Systeme kbnnen in erster Linie nur fur den 

jeweiligen Fundort oder ftir benachbarte Orte sprechen. Das mag nicht nur an den spezifischen bodenabhan- 

gigen Erhaltungsbedingungen eines jeden Fundortes liegen, sondern auch an den unterschiedlichen Export - 

schwerpunkten der Arretinahersteller. So scheinen die Rhein- und Lippelager nach den Ubereinstimmungen 

in den Qualitaten ihren Bedarf an Sigillata weitgehend aus denselben Quellen gedeckt zu haben.

Ftir die verzierte Arretina gait es zu iiberpriifen, inwieweit sich die durch VON SCHNURBEIN, Bechert/ 

Vanderhoeven und Ettlinger an den unverzierten Sigillaten aus Hal tern sowie an den unverzierten und ver- 

zierten Sigillaten aus Moers-Asberg und Neuss erarbeiteten Ergebnisse auf Oberaden und Haltem tibertragen 

lassen. Die Bestimmungen der in der vorliegenden Publikation behandelten Arretina wurden mehrfach in 

grbBeren zeitlichen Abstanden vorgenommen. Nach Vergleichen der jeweiligen Ergebnisse zeigte sich eine 

weitgehende Ubereinstimmung, so daB eine gute Basis geschaffen war.67 Als Vergleichsstiicke standen ftir 

die Bestimmung der einzelnen Qualitatsstufen jeweils charakteristische Proben glatter Sigillaten aus Haltern 

zur Verftigung.68 Chemische Proben von acht verzierten GefaBen aus Haltern, die von M. PlCON vorgenom

men wurden,69 70 boten weitere Vergleichsmbglichkeiten. Diese wurden anschlieBend dem Ergebnis der op- 

tischen Bewertung gegentibergestellt.

Neben der Qualitatsbestimmung gilt es im folgenden ftir eine Herkunftsbestimmung der verzierten Arretina 

aus Oberaden und Haltern die Stempel und Ornamente zu untersuchen sowie eine Verbreitung der Produkte, 

um im Sinne einer Synopse zu haltbaren Ergebnissen zu gelangen.

Oberaden

Der Erhaltungszustand

Die Erhaltungsbedingungen ftir Sigillaten sind in Oberaden nicht sehr giinstig.7" Der Uberzug ist haufig 

wegen des schweren Lehmbodens nicht mehr erhalten. An der extrem nassen Nordwestfront des Lagers 

wurden die Scherben sogar vbllig aufgeweicht. Dennoch stammen aus diesem Areal auch sehr gut erhaltene

64 U. HEIMBERG, Bonner Jahrb. 187, 1987, 414 mit Anm. 17. Der weifie Belag, charakteristisch fur die Qualitat I, war nicht 

vorhanden, ebensowenig der orangefarbene Belag der Qualitat III.

65 Ettlinger, Novaesium 18 f. u. Farbtafel.

66 A.R. Furger, Jahresber. Augst 5, 1985, 126 mit Anm. 21 konnte auf Grund zu hoher Unsicherheiten keine Zuteilungen 

vomehmen.

67 Ftir die Bearbeitung wurde ein Auflichtmikroskop mit einer max. 60fachen VergroBerung benutzt. Aus restauratorischen Griinden 

waren die meisten Stiicke mit Praparationslack getrankt worden. Fur eine optische Beurteilung ergeben sich daraus leichte Pro- 

bleme. Der Ton erscheint etwas dunkler, der Uberzug bekommt grundsatzlich einen Seidenglanz. Durch Vergleiche mit unver

zierter Sigillata aus Haltem, die ahnlich behandelt worden war, konnten aber durchaus tiberzeugende Ergebnisse erzielt werden.

68 Vgl. VON SCHNURBEIN, Sigillata 186 ff. Die GefaBe: Nr. 4; 5 (Qualitat I); Nr. 75; 96; 102 (Qualitat II); Nr. 46; 88 (Qualitat III); 

Nr. 52; 53; 87 (Qualitat IV); Nr. 9; 45 (Qualitat V; Nr. 156 (Qualitat I/V?). - Die durch VON SCHNURBEIN groBziigigerweise zur 

Verfugung gestellten Notizen mit ersten Bestimmungen eines groBen Teiles der verzierten Terra Sigillata aus Haltem waren 

zusatzlich eine wichtige Orientierungshilfe.

69 Ebd. 175 Tab. 8 Proben: 191-198.

70 Vgl. Oxe in: Oberaden I 36 f.



12 Bestimmung des Tbpfers und des Herstellungsortes der verzierten Arretina

Abb. 2 Herkunftsort und Qualitat - Oberaden.

Sigillaten. Besonders die Kelch- und Becherfragmente OaNr. 9, 10, 20, 21, 22 und 31 weisen einen 

weitgehend intakten Uberzug und einen festen Tonkern auf. Stark in Mitleidenschaft gezogen sind aber die 

meisten diinnwandigen Becherfragmente, die oft in kleinste Stiicke zerscherbt waren; ein Dekor ist haufig 

nur noch zu erahnen. Doch gibt es auch hier Ausnahmen, wie z.B. die sehr gut erhaltenen und extrem diinn- 

wandigen Becherreste OaNr. 9 und 21.

Die unterschiedlichen Erhaltungsstufen lassen sich nur teilweise durch die verschiedenen Fundstellen im 

Lager erklaren. Auffallig ist, dab gerade Scherben, die weitlaufig der Qualitat V zugewiesen werden konnten, 

einen harteren Tonkern und besser haftenden Uberzug besitzen als die Scherben der Qualitat II mit einem 

mehligen Tonkern, auf dem sich auch ein qualitativ guter Uberzug im Laufe der Zeit nicht halten konnte.

Die Qualitaten

Die Qualitatsstufen VON SCHNURBElNs lieBen sich ohne grbBere Probleme auf die Oberadener Sigillaten 

iibertragen. Das Spektrum der Qualitaten ist dabei recht schmal. Es kommen im wesentlichen nur drei 

Qualitaten mit leichten Varianten vor (vgl. dazu Liste 1 und Tab. 6), und zwar: I?; II; II?; V; V?.

An einem Stuck konnte die Qualitat I? festgestellt werden. Es handelt sich um ein Produkt des C. Annius 

mit einer sicheren Zuweisung an Arezzo. Qualitat II ist am haufigsten vertreten. Die Produkte dieser Qualitat 

stammen, wie auch die Bestimmung der Tbpfer (C. Annius und Rasinius) erschlieBen laBt, aus Arezzo. Sechs 

Stiicke innerhalb der Qualitatsgruppe II sind zu zerscherbt, um gesicherte Tbpferbestimmungen zuzulassen, 

doch stimmen sie in Ton und Uberzug mit den bestimmbaren Stricken iiberein, so daB hier ebenfalls von 

einer Herkunft aus Arezzo ausgegangen wird.

Problematisch ist die Zuweisung des Bechers OaNr. 26, der der Qualitat II? zugeordnet wurde. Der auBerst 

feine, mehlige, grau-beige Ton und der zum streifigen Abplatzen neigende Uberzug erinnern an das „erste“
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pisanische Produkt aus einer Offizin des Cn. Ateius.71 Ob der Becher tatsachlich aus Pisa stammt, muB aller- 

dings noch eingehender untersucht werden. Ein Vergleich des Dekors mit Bechern des Cn. Ateius im Stile 

der „gruppo protobargateo“ wird weiter unten noch vorzunehmen sein.72

Drei weitere Fragmente der Qualitat II? blieben ohne Zuweisung. Mbglicherweise handelt es sich hierbei 

um pisanische Produkte. Nur eines wurde dem C. Annius zugewiesen und stammt damit aus Arezzo.

In Oberaden zeigt sich anteilmaBig eine hohe Anzahl von GefaBen mit der Qualitat V bzw. V?, die mit den 

Tbpfem C. Annius und Rasinius verbunden ist. Diese Stiicke sind den Betrieben in Arezzo zuzurechnen.

Die verschollenen Stiicke konnten nur noch uber Punzenvergleiche eingeordnet werden. Sie scheinen aber 

alle aus Arezzo zu stammen.

Die Abbildung 2 zeigt die Zuweisung zu bestimmten Herstellungsorten nach den Qualitaten sowie den 

Stempel- und Motivauswertungen. Arezzo ist in der Zeit der Belegung von Oberaden der beherrschende 

Belieferer des Lagers. Pisa scheint ebenfalls vertreten zu sein. Klarheit kbnnen hier nur chemische Analysen 

und weitere Funde erbringen.

Haltern

Der Erhaltungszustand

Der Erhaltungszustand der Halterner Sigillaten ist recht gut, denn die in Haltern vorherrschenden, trockenen 

Sande bieten optimale Konservierungsbedingungen. Vom annahernd kompletten GefaB bis zur kleinsten 

Scherbe kommen alle Fragmentierungsgrade vor.

Die verschiedenen Erhaltungsgrade lassen sich in manchen Fallen deutlich auf die unterschiedliche Herkunft 

der einzelnen GefaBe zuriickfuhren. Produkte der Qualitat V aus der Offizin des P. Cornelius besitzen z.B. 

einen hart gebrannten Scherben und sind deshalb sehr gut erhalten, wahrend GefaBe der Qualitat II, die vor- 

nehmlich aus der Pisaner Offizin des Cn. Ateius stammen, haufig einen mehligen Tonkern besitzen, auf dem 

der Uberzug manchmal schlecht haftet. Keine Unterschiede lassen sich mit dem bloBen Auge zwischen 

Stiicken der Qualitat II aus Oberaden und Haltern erkennen. Leichte Unterschiede scheinen aber bei der Qua

litat V vorzuliegen. Die Scherben sind in der Regel harter gebrannt, der Ton ist um eine Spur braunlicher.

Grafitti wurden keine entdeckt. Dies muB nicht unbedingt damit zusammenhangen, daB nur wenige FuBplat- 

ten und Bodenscherben gefunden wurden: Das Besondere im Dekor eines jeden GefaBes mag dem Besitzer 

zur Identifikation seines Eigentums ausgereicht haben.73 Auch die soziale Stellung des ehemaligen Besitzers 

kbnnte sich hier bemerkbar machen.

Die Qualitaten

Die fur Haltern erarbeiteten Qualitatsstufen sind im Verhaltnis zu den Oberadener nicht nur wegen der 

hbheren Fundmenge komplizierter. Vertreten sind im wesentlichen neun Qualitatsstufen mit verschiedenen 

Varianten (s. dazu Liste 2 und Tab. 7). Fur zwei Fragmente konnte keine Qualitat ermittelt werden. Sie 

wurden mit einem Fragezeichen versehen.

In Haltern wurde Qualitat I sechsmal und Qualitat I? zweimal festgestellt. Bis auf zwei unzugewiesene 

Stiicke handelt es sich um Produkte aus dem Umkreis des Cn. Ateius. Da der weiBe Belag anscheinend nur 

im Randbereich auftritt, ist die Zuweisung zu dieser Qualitat nicht unproblematisch. Ganz sicher vorhanden 

ist der Belag auf dem Kelch HaNr. 27 mit dem Stempel ATEI.74

71 Ettlinger, Novaesium 18 u. Farbtafel Nr. 8.

72 s.u. S. 28.

73 Die zum Vergleich herangezogene verzierte Arretina wies bemerkenswerterweise ebenfalls keine Grafitti auf.

74 s. Farbaufnahme in: B. Trier (Hrsg.), 2000 Jahre Romer in Westfalen (Mainz 1989) 55 Abb. 34, hier ist der Belag gut sichtbar.
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Auffallig sind die vielen Untergruppierungen zur Qualitat II. Neben einer fraglichen Zuweisung in sechs 

Fallen (II?), gibt es zwei Varianten, die hauptsachlich durch ihren Belag charakterisiert sind: einen hellen 

einerseits und einen braunlichen andererseits. Qualitat II mit braunem Belag wurde je einmal an einem 

Fragment des Hilarus, des Zoelus, des Crestus und Euhodus und in zwei Fallen an einem GefaB der Zu

weisung Cresti Atei Euhodi festgestellt. Qualitat II mit hellem Belag konnte an zwei Produkten von Cresti 

Atei Euhodi erkannt werden. Von sieben GefaBen dieser Qualitaten stammen funf aus der Produktion der 

Freigelassenen Crestus und Euhodus. Ob diese Auffalligkeit so zu interpretieren ist, daB sich hier ein be- 

sonderer Produktionsort zu erkennen gibt, soli im folgenden noch untersucht werden.75 Mbglicherweise han- 

delt es sich auch nur um eine abweichende Herstellungstechnik.

Von den beiden unterschiedlichen pisanischen Fabrikaten, die Ettlinger in Neuss feststellen konnte, laBt sich 

eines sicher in Haltem nachweisen.76 Das helle, weiche Fabrikat mit mehligem Ton und einem dicken, hell 

orangeroten, leicht absplittemden Uberzug scheint der Qualitat II und seiner Variante II/IV zu entsprechen.77

In acht Fallen war eine Trennung zwischen den Qualitaten II und IV nicht mehr mbglich, so daB hier die 

Qualitat II/IV vergeben wurde. Es handelt sich um verschiedene Tbpfer: Je ein Stuck wurde der „gruppo 

protobargateo“, Ateius-Zuweisungen, Hilarus, Xanthus und an einen unbekannten Tbpfer in Lyon zugeteilt. 

Drei Fragmente blieben unbestimmt.

Von der Qualitat II mit hellem oder braunlichem Belag hebt sich deutlich eine weitere Qualitatsstufe (III) 

ab. Diese unterscheidet sich in Ton und Uberzug zwar nicht von Qualitat II, zeigt jedoch einen orangefar- 

benen Belag unter dem Uberzug, der bei insgesamt fiinf Fragmenten vorkommt. Die Verteilung auf Tbpfer 

differiert stark. Je ein Fragment stammt von Rasinius, Hilarus, Ateius (?) und eines aus Lyon (HaNr. 157), 

wie die chemische Analyse ergab. Ein Stuck der Qualitat III? kommt aus der Produktion des Cn. Ateius. 

Die Herkunftsbestimmung muB hier noch durch weitere Untersuchungen iiberpruft werden.78

Viermal trat die Qualitat IV in Erscheinung. Zwei Fragmente dieser Qualitat blieben ohne Tbpferzuweisung, 

und zwar der Becherrand HaNr. 148 sowie das Fragment HaNr. 142. Dariiber hinaus kommt diese Qualitat 

bei zwei aus derselben Offizin stammenden Kelchen HaNr. 14 und 15 vor. Ihr Herstellungsort ist noch 

unbekannt; ob sie der Qualitat nach, die in aller Regel bei glatten Sigillaten aus Haltern auf eine Lyoner 

Provenienz verweist,79 tatsachlich aus Lyon stammen, kann nur durch chemische Analysen verifiziert werden. 

Zu beachten ist, daB der Lyon zugewiesene Kelch HaNr. 156 die verwandte Qualitat II/IV besitzt, die 

allerdings auch an arretinischen (HaNr. 12), pisanischen (vgl. HaNr. 34, 40, 50) und italischen (vgl. HaNr. 

117, 122, 134) Produkten zu beobachten war.

Produkte des P. Cornelius (HaNr. 19, 21, 23 und 24) sowie ein Stuck des Rasinius (HaNr. 5) weisen einen 

mehr rbtlich-braunen Ton auf bei einem braunlichen, gut haftenden Uberzug. Sie wurden der Qualitat V 

zugewiesen. Die Produkte des P. Cornelius durfen sicher mit der bei Arezzo gelegenen Offizin in Cincelli 

in Verbindung gebracht werden, wie das Fragment des Rasinius sicher aus Arezzo stammt. Ein Fragment 

des Rasinius aus Oberaden (OaNr. 22) weist die gleiche Qualitat auf. Die in Moers-Asberg beobachtete 

Qualitat II/V fand sich bei der Arretina aus Haltem nicht.80

75 s.u. S. 95 ff.

76 Ettlinger, Novaesium 18; 74.

77 Das zweite harte Produkt ist bisher nicht nachweisbar; s. dies, in: Conspectus 26.

78 s.u. S. 94.

79 Von Schnurbein, Sigillata 22.

80 Asciburgium 166: Die Qualitaten II und V scheinen nach Material und Herkunft viel enger beieinanderzuliegen, als es zundchst 

den Anschein haben mag. Beide Qualitaten sind sicher italisch, zwischen beiden gibt es — zumindest im Asberger Material - 

zahlreiche Ubergdnge (...).
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3. Chemische Analysen

In der archaologischen Literatur existieren nur sehr wenige Ergebnisse von chemischen Analysen verzierter 

Arretina.81 Das Gros der Untersuchungen liefern die unverzierten Sigillaten, die auf Grund grbBerer 

Fundmengen und besserer Eigenschaften hinsichtlich ihrer chronologischen Einordnung bevorzugt ausgewahlt 

warden. Die wenigen bekannten Angaben zu verzierter Arretina sind tabellarisch aufgeftihrt. Erganzt werden 

sie durch die Analysen von neun Kelchen und drei Modelschiisseln aus Haltern:82

Fundort/Publikation Topfer Herkunft

Neuss

Ettlinger (1983a) Taf. 56,2

Ettlinger (1983a) Taf. 57,3

Ettlinger (1983a) Taf. 58,2

CN. ATEI; XANTHI 

ATE I

Pisa 

Arezzo 

Pisa

Bregenz

Zabhelicky Scheffenegger (1985) 28 Nr. 1; 40 Nr. 1 Ateius Arezzo

Saintes

Tilhard (1988) 120 Nr. 32 Taf. 34,14 CRESTI/ATEI Pisa

Bei diesen publizierten Stiicken bestand nicht die Mbglichkeit einer Autopsie, doch bieten sie iiber ihren 

Stempel oder ihren Dekor zusatzliche Kriterien fur die Herkunftsbestimmung. Die chemisch analysierte 

Arretina aus Haltern konnte dagegen direkt fur vergleichende Untersuchungen herangezogen werden: 

HaNr. Topfer Qualitat Herkunft

49 Xanthus? II Pisa

51 Xanthus? II Pisa

57 Cresti Atei Euhodi II „ltalien“

69 Ateius? II „ltalien“

103 Ateius? III „ltalien“

156 ? II/IV Lyon

157 ? III Lyon

Deutlich tritt zutage, daB auch die chemischen 

Analysen oft nicht eindeutig sind. So wurden eini- 

ge Proben durch die Zuweisung „Italien“ einem 

der beiden Produktionsorte Pisa oder Arezzo zuge- 

rechnet. Andere Orte scheinen durch den Dekor 

ausgeschlossen zu sein. ja es lassen sich durch den 

optischen Befund eher Affinitaten zu pisanischen 

Produkten erkennen. Es handelt sich um die Stiik- 

ke HaNr. 69 - Qualitat II; HaNr. 103 - Qualitat 

III; HaNr. 57 - Qualitat II. Pisa tritt nach der

chemischen Analyse zweimal in Erscheinung; HaNr. 51 - Qualitat II; HaNr. 49 - Qualitat II. 

Hervorzuheben ist die Zuweisung zweier Reliefkelche an Lyon: HaNr. 156 - Qualitat III; HaNr. 157 - 

Qualitat II/IV.

4. Zusammenfassung

Es gait im vorhergehenden, anhand der Qualitatseinteilungen sowie der Tbpferzuweisungen und - einge- 

schrankt - der chemischen Analyse den Herstellungsort der verzierten Arretina aus Oberaden und Haltern 

zu bestimmen. Die Qualitatseinteilungen der unverzierten Sigillata Halterns lieBen sich ohne grbBere Pro- 

bleme oder Abweichungen auf die verzierten Sigillaten Oberadens und Halterns iibertragen. Miteinbezogen 

werden konnten auch die Ergebnisse der Fundplatze Neuss und Moers-Asberg.

81 s. die Zusammenfassung mit ausfiihrlicher Literaturliste: G. Schneider/B. Hoffmann in: Conspectus 27-38. Zu den Proben aus 

Haltern ebd. S. 32.

82 Vgl. J. Lasfargues/M. Picon in: von Schnurbein, Sigillata 6-21.175 Tab. 8 Proben Nr. 191 (HaNr. 69); 192 (HaNr. 157); 193 

(ImNr. 8); 194 (HaNr. 103); 195 (HaNr. 51); 196 (HaNr. 156); 197 (HaNr. 57); 198 (HaNr. 49); 199 (ImNr. 2); 200 (ImNr. 

3); 206 (ImNr. 1). Probleme der chemischen Zuweisung: ebd. 23. Vgl. auch Ettlinger, Novaesium 69 f.
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] Arezzo/Pisa □ LyonItalien □ Lyon? | Unbekannt

Abb. 3 Herkunftsort und Qualitat - Haltem.

Besonders wichtig ist der Vergleich der Ergebnisse Oberadens und Halterns miteinander, da sie jeweils 

wahrend der Germanenkriege einen Fundplatz der mittleren und der spaten augusteischen Zeit markieren. 

Beiden Fundorten gemeinsam ist die Dominanz der Qualitat II, zu der auch die Varianten II? und - in 

Haltern - II mit hellem und braunem Belag gerechnet werden miissen. Wahrend in Oberaden Qualitat II 

hauptsachlich an Gefaben des C. Annius und des Rasinius, die in Arezzo produzierten, beobachtet werden 

konnte (sechs Fragmente der Qualitat II blieben allerdings ohne Tbpfemachweis!), labt sich an der Halterner 

Arretina eine Trennung nach Produktionsorten innerhalb der Qualitatsstufe II nicht so leicht nachvollziehen. 

Nach der Tbpferbestimmung bilden in Haltern Produkte aus Pisa einen Schwerpunkt.

In Anlehnung an die Ergebnisse VON SCHNURBElNs und PlCONs83 zur glatten Sigillata (Abb. 1) lassen sich etwa 

folgende Herkunftsorte bestimmen: Die Qualitaten I, II und V sind eindeutig italischen Ursprungs, 

wohingegen Qualitat IV hauptsachlich, wenn auch nicht ausschlieblich, mit Lyon in Verbindung gebracht 

werden darf, da sich diese Qualitat auch in geringer Anzahl unter den italischen Produkten fand. Qualitat 

III bzw. III? kann nicht eindeutig gefabt werden; sie ist fur Pisa ebenso wie fur Lyon nachzuweisen.

Fiir Oberaden (Abb. 2) ergibt sich demnach eine hauptsachliche Belieferung aus Arezzo (64%).84 Pisa scheint 

mit wenigen Produkten vertreten zu sein (12%).85 Unbekannt blieb der Herstellungsort von vier Stricken (9,5%).

Fiir Haltern vermittelt Abbildung 3 eine Ubersicht der Herstellungsorte, wie sie sich aus den festgestellten 

Qualitaten, den chemischen Analysen und den Zuweisungen nach Stempein und Punzen ergaben. Produkte 

aus Arezzo machen danach nur 15,2% der Gesamtmenge aus. Es wurden hier die Belege fiir sichere und

83 VON Schnurbein, Sigillata 22 f.

84 Rechnet man noch die sechs unsicheren Stiicke (Arezzo?) hinzu, sind es sogar 78%.

85 Produkte aus Lyon fehlen. Unter den Stempein auf unverzierter Sigillata befinden sich bereits solche, die auf Lyon hinweisen. 

z.B. OXE in: Oberaden I Taf. 48,9.
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fragliche Stiicke zusammengezogen. Bis auf die noch unsicheren Topferzuweisungen an M. Perennius 

Tigranus (HaNr. 8-9) darf von sicheren Zuweisungen an diesen Herstellungsort ausgegangen werden. Be- 

merkenswert darunter sind die Ateiuskelche HaNr. 25-26.

Eindeutig aus Pisa stammt mit 22,8% die Mehrzahl der Halterner Funde. Mbglicherweise lassen sich zu den 

36 Stricken aus Pisa noch 22 hinzunehmen. Es handelt sich hierbei ausschlieBlich um Erzeugnisse aus dem 

Umkreis der Ateius-Werkstatten. Ebenso besteht zwischen der Zuweisung „Arezzo/Pisa“ und den Ateius- 

Werkstatten ein unmittelbarer Zusammenhang. Sie bildeten 5,7% der Fundmenge. Unter den Stricken mit 

der Provenienzangabe „Italien“, die 31% der Funde ausmachen, verbergen sich wahrscheinlich noch einige 

Ateius-Produkte aus Pisa. Der grbBere Anted dieser Gruppe konnte jedoch nicht mehr eindeutig einem Ort 

zugewiesen werden. Hier kbnnen nur chemische Analysen oder Neufunde weitere Klarheit schaffen, um zu 

einer deutlicheren Trennung zwischen Arezzo und Pisa zu gelangen.

Nur zwei Kelche HaNr. 156 und 157 stammen sicher aus Lyon. Vermutlich kbnnen hieran die GefaB- 

fragmente HaNr. 14 und 15 nach dem Ton und Uberzug angeschlossen werden. Die Herkunft des verschol- 

lenen Kelchbodens HaNr. 158 mit dem Innenstempel ELEVTERF wird nach dem Stempelformular auch 

in Gallien zu suchen sein. Er wird daher unter Vorbehalt den Kelchen aus Lyon zugeordnet. - Die verzierten 

Stiicke aus Lyon bilden damit im Verhaltnis zu den unverzierten Sigidaten aus Lyon in Haltern eine ver- 

schwindende Minderheit (Lyon 1,2% bzw. Lyon? 1,8%). Ohne Angabe des Herstellungsortes blieben drei- 

zehn Fragmente (8,2%). Es sind dies zumeist verschollene oder stark fragmentierte Stiicke ohne Dekor, die 

fur eine Bestimmung keine Anhaltspunkte bieten.

5. Stempel

In der Regel gibt es auf verzierter Arretina mindestens einen Stempel, der den Firmenbesitzer oder diesen zu- 

sammen mit einem herstellenden Skiaven benennt. Stempel von Freigelassenen sind selten. Die Anbringung 

ist unterschiedlich: Aus Oberaden sind bislang flinf Stempel bekannt, die alle auf der AuBenseite von Bechem 

- mitten im Dekor - plaziert sind. In Haltern fanden sich Stempel ausschlieBlich auf Kelchen, wo sie als Innen- 

oder AuBenstempel bzw. kombiniert vorkommen. Anbringung und Form der Stempel ist tbpfereispezihsch.

Die Stempel sind in vielerlei Hinsicht interessant.86 Schenkte man ihnen zunachst Aufmerksamkeit, weil sie 

namenskundlichen Untersuchungen reiches Material lieferten,87 so wurden sie bald wichtig, weil sie im Ver

bund mit bestimmten GefaB- oder Dekorformen Hinweise liber die Organisation des Arbeitsablaufes offenba- 

ren konnten. Es lieB sich liber Vergleiche herausfinden, welche Tbpfer gleichzeitig oder nacheinander arbei- 

teten. Neben innerbetrieblichen Strukturen wurden unter anderem auch Produktionsgemeinschaften zweier 

Tbpfer oder Betriebsverkaufe mit dem Wechsel von Skiaven dokumentiert. Generell ermbglichen Stempel 

eine Erforschung der soziaL, wirtschaftsgeschichtlichen und organisatorischen Hintergriinde eines bestimmten 

Produktionszweiges der frlihen Kaiserzeit in chronologisch faBbaren Zeitraumen.88

Die Variationsmbglichkeiten der auBeren Form der Stempel und ihrer Formulare sind vielfaltig.89 Berlicksich- 

tigt werden mlissen daher besonders die unterschiedlichen Schreibweisen der Namen, die Ligaturen, Bei- 

zeichen und die Form der Kartuschen. Es lassen sich nicht nur die Hersteller eines bestimmten GefaBes able-

86 Einen guten Uberblick uber Aussagembglichkeiten von Stempein gibt PRACHNER, Skiaven 1-6.

87 So A. OXE, Rheinisches Mus. 59, 1904, 108-140. Stempel wurden anfangs nur in Umschrift wiedergegeben, was sich mit den 

Verbffentlichungen der Halterner Stempel zu Anfang dieses Jahrhunderts anderte. Sie wurden einheitlich als Faksimile im MaB- 

stab 1:1 reproduziert und ausfiihrlich beschrieben. Beriicksichtigt wurden GefaBform, Dekor und Parallelfunde. Vgl. RITTERLING, 

Haltern (1901) 136-143 Taf. 28.29; Dragendorff, Haltern (1903) 75-78 Abb. 7; E. Kruger, MAK 4, 1905, 99-101 Abb. 10; 

Loeschcke, Haltern (1909) 163-190 Taf. 26-29; Hahnle, Haltern (1912) 37-39 Taf. 16; s. auch Prachner, Skiaven 5.

88 Vgl. dazu ebd. mit Anm. 22, wo einige Beispiele aufgezeigt werden.

89 Hierzu grundlegend der umfassende Katalog der arretinischen Stempel von O.-C.; s. auch die Rezension von H.G. SIMON, 

Germania 49, 1971, 259-264. - Eine Auflistung der Neufunde ist jedoch dringend notwendig. Zu einzelnen regionalen oder auf 

bestimmte Fundorte beschrankten Ubersichte vgl. PRACHNER, Skiaven 4 mit Anm. 16 u. 17.
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Cresti Atei Euhodi 17,9%

Cresti Euhodi 10,1

Cn. Ateius Xanthi 21,4%

M. Perennius 3,6%

Cn. Ateius Hilarus 7,1%

Eleuterf 3,6%

Cn. Atei Euhodi 3,6%

Primus (P. Corneli) 3,6%

P. Corneli 3,6%

Narcissi Atei 3,6%

Cn. Atei Zoeli 3,6%

Atei 10,7% Cn. Atei 7,1%

Abb. 4 Prozentuale Verteilung der Stempel - Haltern.

sen, sondern auch in vielen Fallen der Herstellungsort und die zeitliche Stellung.90 Wichtig ist aber, wie im 

Faile einiger Stempel aus Haltern, der nachvollziehbare Status der stempelnden Personen. Handelt es sich 

z.B. bereits um Freigelassene des Cn. Ateius, die unabhangig an einem anderen Ort Reliefkeramik produ- 

zierten oder gehbrten sie zum Firmengebilde des Cn. Ateius und leiteten fur ihn eine Filiale?91

Wahrend die vier Oberadener Stempel allein durch die Nennung der Hersteller C. Annius und Rasinius 

sicher dem Produktionsort Arezzo zugewiesen werden kbnnen, laBt sich die Herkunft der in Haltern 

vorkommenden Stempel nicht so einfach Ibsen. Primar vom Stempel ausgehend, kommen Parallel stiicke aus 

einem Tbpfereibezirk92 in Arezzo oder Pisa als Vergleichsmbglichkeit in Frage. Die durch chemische Ana- 

lysen zugewiesenen Stempel oder Dekorelemente liefem erganzende Hinweise.93

Auf der Halterner Reliefkeramik sind 28 Stempel belegt. Davon stammen 24 (85,7%) Stempel aus Werk- 

statten des Cn. Ateius (vgl. Abb. 4).94 95 Die sog. Partnerstempel des Crestus und Euhodus (CRESTI/EUHODI 

und CRESTI ATEI/EUHODI) iiberwiegen deutlich mit 28,5%, gefolgt von den Produkten des Xanthus mit 

21,4%. Zwei Stempel gehbren zu P. Cornelius aus Cincelli. Der AuBenstempel des M. Perennius Tigranus 

gehbrt zu den selteneren Funden im Norden. Er darf unmittelbar an die Seite des seit langem bekannten Kel- 

ches aus Xanten gestellt werden.9? Der Stempel des Eleuter stellt noch immer ein Problem dar, denn die Her-

90 Auf Grund der engen Datierung von Oberaden (11-8/7 v. Chr.) ist eine weitere Differenzierung in zeitlicher Hinsicht nach den 

Stempelformularen nicht mbglich. Diese Feststellung gilt auch fur die meisten Stempel Haltems. Allerdings vermitteln die Stem- 

pel des Euhodus als Sklave und dann zusammen mit Crestus als Freigelassenem eine zeitliche Abfolge. Auch die AuBenstempel 

des Xanthus in tabula ansata lassen innerhalb der Stempel Haltems eine Zuordnung gegen Ende des Hauptlagers zu.

91 Prachner, Skiaven 212 zu den Partnerstempein. - Der Verbreitung von Stempein des Cn. Ateius, seiner Skiaven und 

Freigelassenen wird in den Kapiteln zu den entsprechenden Tbpfem nachgegangen, s.u. Kap. IV 10.

92 Stempel aus dem Topfereischutt in Arezzo sind nicht publiziert. G. Maetzke, RCRF Acta 1, 1958, 25; E. ETTLINGER, RCRF Acta 

4, 1962, 27 und PORTEN Palange, Ateius 183 mit Anm. 2 erwahnen einige Stempelvarianten. Sonst gibt es eine Reihe von Stem- 

peln auf GefaBen, die Arezzo zugewiesen wurden und hinlanglich bekannt sind. Vgl. KatNr. 1-18. Aus Pisa sind Stempel fotogra- 

fisch reproduziert verbffentlicht worden: TAPONECCO MARCHINI, Pisa 8 Abb. 3b Taf. 1,2-6; 2,1.2.5. Unklar bleiben hier allerdings 

die GefaBformen und die Gattung. Weiter existieren noch einige auf chemischem Weg „Pisa“ zugewiesene Stempel vgl. KatNr. 

190, 191 u. 303.

93 Fraglich bleibt allerdings die Ubertragbarkeit von chemisch untersuchten Stempein unverzierter Arretina bzw. sicher fur einen be- 

stimmten Produktionsort belegter Stempel auf die dekorierte Arretina. Ob ein Tdpfer glatter Arretina mit einem Relieftbpfer gleichen 

Namens identisch ist, mufi in jedem Einzelfall gepriift werden. Auch muB einer zeitlichen Staffelung Rechnung getragen werden.

94 Von den 902 Stempein der glatten GefaBe stammen 286, d.h. 31,7% von Ateius-Tbpfem. Vgl. VON SCHNURBEIN, Sigillata 81.

95 Vgl. Oxe, Rhein Taf. 1,1.
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kunft dieses Topfers ist ungewiB. Die Angabe eines „F“ hinter seinem Namen fur fecit scheint auf Gallien 

zu weisen.

Die vorherrschende Kartuschenform ist rechteckig. Einzeilige Innenstempel sind funfmal vorhanden. Es han- 

delt sich dabei ausnahmslos um Firmenstempel des Ateius (Stempel-Nr. 1-5). Die zweizeiligen Innenstempel 

gehdren bis auf den Stempel des Eleuter (Stempel-Nr. 27) auch zu den Betrieben des Cn. Ateius und seiner 

Freigelassenen (Stempel-Nr. 6-12a; 16-24). Vier der AuBenstempel sind von Xanthus. Dreimal ahmen sie 

eine Steininschrift in Form einer erhbhten Tafel mit vertieften Buchstaben nach (Stempel-Nr. 12b-14). Ein- 

mal erscheint die Stempelform als tabula ansata mit tordiertem Stab oben und unten (Stempel-Nr. 15). Von 

der auBeren Gestaltung ahnlich sind die beiden Stempel aus der Offizin des P. Cornelius. Der Firmeninhaber 

P. Cornelius imitiert mit seinem Stempel eine Steintafel mit vertieften Buchstaben (Stempel-Nr. 25).96 Primus 

(Stempel-Nr. 26) gibt seinen Namen wie Xanthus in erhbhten Buchstaben wieder.

Damit dominieren also eindeutig die Stempel aus dem Umkreis des Ateius. Die zwei dem P. Cornelius zu- 

weisbaren Stempel sind jedoch eine Besonderheit, da solche im nordwestlichen Raum des Imperiums selten 

vorkommen. Uber die Herkunft dieser beiden Stempel gibt es keine Zweifel, sie kommen aus Cincelli. Das 

Fragment mit dem AuBenstempel des Primus weist die fiir P. Cornelius typische Qualitat V auf.

Der GroBteil der Ateius-Produkte stammt aus Pisa. Bei einigen Stempein besteht zumindest die Mbglichkeit 

einer Herkunft aus Arezzo. Das kbnnte fiir die Stempel-Nr. 1-4 gelten, von denen Stempel-Nr. 2 und 3 ver- 

schollen sind und die beiden anderen unterschiedliche Qualitaten aufweisen (I und III?). Dariiber hinaus wird 

die Bestimmung des Herkunftsortes von Stempein durch unsauberes Einstempeln oder VerschleiB erschwert.

Die Kelche des Xanthus, der wahrscheinlich auch glatte Sigillaten in Lyon herstellte, kommen sicher alle aus 

Pisa.97 Schwieriger wird die Zuweisung der mit den sog. Partnerstempein versehenen GefaBen, die zwei von 

den anderen Stricken abweichende Qualitaten ergaben.98 99 100 Doch wird es sich nach dem chemisch zugewiesenen 

Stempel aus Saintes wohl auch hier um Pisa als Herstellungsort handeln. Sehr einheitlich prasentieren sich 

nach der Qualitat III die beiden Stempel von CN.ATEIVS/HILARVS. Diese Produkte stammen sicher aus 

Pisa, wie ein Stempelfund dort belegt. Euhodus und Zoelus" haben sicherlich ebenfalls in Pisa gearbeitet.1(1(1

Katalog der Stempel aus Oberaden (Taf. 39)

Bislang waren nur die Stempel-Nr. 1-2 durch die Publikation Oxes bekannt. An den Stempel-Nr. 1, 3-5 

konnten die Qualitaten V bzw. V? und I? erkannt werden. Sie stammen alle aus Arezzo. Die Offizin des C. 

Annius dominiert eindeutig.

96 Stempel-Nr. 25 ist verschollen.

97 Verschollen sind die Stempel-Nr. 10 und 11. Bis auf HaNr. 42 (Stempel-Nr. 15) mit Qualitat I?, wiesen alle iibrigen Xanthus- 

Stempel (Nr. 12a.b-14) die Qualitat II auf.

98 Stempel-Nr. 17, 19 und 20 sind verschollen. Die Qualitat II mit braunem Belag besitzen die Stempel-Nr. 18, 21 und 24. Qualitat 

II mit hellem Belag laBt sich an den GefaBen mit den Stempel-Nr. 22 und 23 nachweisen. Eine Differenzierung nach den beiden 

Qualitaten und den beiden Formularen CRESTI EVHODI und CRESTI ATEI EVEIODI kann danach nicht beobachtet werden. 

Doch wird es sich nach dem chemisch zugewiesenen Stempel aus Saintes wohl auch hier um Pisa als Herstellungsort handeln. 

TlLHARD, Saintes Abb. 21,42.

99 Der Stempel-Nr. 6 CN. ATEI/EVHODI ist verschollen. Stempel-Nr. 16 CN.ATEI/ZOELI weist Qualitat II auf.

100 VON SCHNURBEIN, Sigillata 131. So ETTLINGER, Novaesium 73: OXEhatte einige der Ateius-Stempel auf Grund der Verbreitung und 

Formgebundenheit bestimmter Stempelfassungen auf Herstellungsorte auBerhalb Arezzos, wahrscheinlich in Gallien oder sogar 

am Rhein geschlossen. Wenn wir heute wissen, dab eine Manufaktur, die ganz auf den Export nach Gallien gerichtet war, in Pisa 

lag, so widerspricht das Oxes Erkenntnis nicht. Die von ihm zusammengestellten Stempelgruppen kamen eben weitgehend von 

dort - und nur zum Teil, wie wir heute wissen, aus Lyon. Er hatte den Umfang und die Mbglichkeiten des antiken Seehandels 

unterschatzt. OXE, Haltem (1943) 54 ff. u. 62 ff. kommt zu dem SchluB, daB die meisten Haltem beliefemden Betriebe nbrdlich 

der Alpen gelegen haben miissen. Die Mehrheit der Ateiusprodukte (unverzierte und verzierte Sigillata) kam fiir ihn nicht aus 

Arezzo, sondem aus der Provinz. Im wesentlichen hat seine Feststellung, daB nicht einmal 1% der in Haltem gefundenen Arretina 

des Ateius aus Arezzo kommt, bis heute Giiltigkeit. Die Untersuchungen VON SCHNURBElNs zur unverzierten Terra Sigillata aus 

Haltem kbnnen dies mit eindrucksvollen Zahlen belegen: VON SCHNURBEIN, Sigillata 16.
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Stempel-Nr. 1 (OaNr. 1)

AuBenstempel: [PANTA] GATHVS/C ANNI. Qualitat V?.

Publiziert: Oxe in: Oberaden I 43 f. 47 Nr. 2 Taf. 47a1; 48,2. O.-C. 83bb,12.

Die feingeschnittenen, erhbhten Buchstaben befinden sich auf einer rechteckigen Tafel, die vom Reliefgrund 

abgehoben ist. Der Name des Pantagathus ist eindeutig aus den restlichen Buchstaben zu erschlieBen. ATHV 

sind ligiert.

Stempel-Nr. 2 (OaNr. 3)

AuBenstempel: ]ANN[I]. Verschollen.

Publiziert: Oxe in: Oberaden I 47 Nr. 3 Taf. 48,3. O.-C. 83bb,12.

Der Stempel ist nur durch das bei OXE wiedergegebene Faksimile bekannt. Es handelt sich aber sicher um 

die zweite Halfte eines Formulars wie Stempel-Nr. 1.

Stempel-Nr. 3 (OaNr. 6)

AuBenstempel: C [ANNI], Qualitat I?.

Unpubliziert. Fund-Nr. Oa 83.030/al.

Nur noch die Abkiirzung des Praenomens hat sich auf einer rechteckigen Tafel erhalten. Der Buchstabe 

selbst ist wie die Tafel erhbht. Der Name des Topfers Annius muB erganzt werden. Er ist ebenso verloren 

wie der Name des Topfers, der sich sicherlich an anderer Stelle auf dem GefaB befand.

Stempel-Nr. 4 (OaNr. 4)

AuBenstempel: ]C ANNI. Qualitat V.

Unpubliziert. Fund-Nr. Oa 90.007/al.

Auf einer rechteckigen Tafel befinden sich die erhbhten, fein geschnittenen Buchstaben. Sicher muB der 

Name PANTAGATHVS vor C ANNI erganzt werden.

Vgl. zu Nr. 1-4: O.-C. 82’a.c.e.g.h.k1-2.l.o.

Stempel-Nr. 5 (OaNr. 19)

AuBenstempel: ]SIN[. Qualitat V.

Unpubliziert. Fund-Nr. Oa 90.310al.

Die unscheinbaren und stark in Mitleidenschaft gezogenen Buchstaben sind erhbht wiedergegeben. Recht 

gut erkennbar sind der untere Teil des S und des I. Der sich an das I anschlieBende Buchstabenrest kann 

als erste Haste eines N gedeutete werden. Zusammen mit den Dekorresten lassen diese Uberreste auf die 

Tbpferei des Rasinius schlieBen. Der Stempel lautet danach RASIN. Zu erganzen ist wahrscheinlich noch 

der Name des Topfers, der separat eingepunzt war.

Vgl. O.-C. 1486a.b.d-k; C. Goudineau, Arch. Class. 20, 1968, Taf. 106,2.3.

Die Stempel aus Oberaden unterstreichen die dominierende Rolle des Pantagathus C. Anni an diesem Ort. 

Ist Stempel-Nr. 5 richtig gelesen, ware auch der zweithaufigste Eieferant durch einen Stempel belegt.

Katalog der Stempel aus Haltern (Taf. 39)

Die Stempel sind zum grbBten Teil bereits verbffentlicht. Zuletzt widmete ihnen Oxe101 eine Gesamtbe- 

trachtung, die zugleich auch auf die Bestimmung der Herkunftsorte der GefaBe und ihrer Stempel abzielte. 

Dies soil auch hier bei der Gegeniiberstellung dieser Stempel mit wichtigen Neufunden der Hauptaspekt sein. 

Gerade die Entdeckung der Betriebe in Pisa und Eyon sowie chemische Untersuchungen haben das Feld 

erweitert. Die Vorstellung und Beschreibung kann knapp gehalten werden, da die Stempel an sich bekannt 

sind. Zugleich erfolgt die Angabe der Qualitatsstufe sowie gegebenenfalls die der chemisch untersuchten 

Vergleichsstticke anderer Fundorte.

101 Oxe, Haltern (1943) 19 ff. 64 ff.
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ATEIUS ohne Praenomen

Stempel-Nr. 1 (HaNr. 27)

Innenstempel: ATEI. Qualitat I.

Publiziert: VON Schnurbein, Sigillata Taf. 86.

Der Schnitt des Stempels ist fliichtig. Die Buchstaben stehen in einem einfachen Rahmen, der auf der 

rechten Seite nicht erscheint, da der Stempel nicht gleichmaBig eingedriickt wurde. TE sind ligiert. Wahr- 

scheinlich wurde der Stempelstock aus Holz gefertigt. Besonders der Querbalken des T liber dem E zeigt 

den charakteristischen keilfbrmigen Schnitt eines Messers, das zunachst tief angesetzt wurde, dann aber 

flacher verlaufend einen Spitzer werdenden Schnitt hinterlieB.

Vgl. O.-C. 144,737.

Stempel-Nr. 2 (HaNr. 31)

Innenstempel: ATEI. Verschollen.

Publiziert: Hahnle, Haltern (1912) 43 Nr. 287; O.-C. 144,737.

Innerhalb eines einfachen Rahmens mit abgeschragten Ecken sind die Buchstaben eingetieft. TE sind 

kontrahiert. Auch hier ist zu beobachten, daB die rechte Seite des Stempels nicht so tief eingedriickt wurde 

wie die linke.

Stempel-Nr. 3 (HaNr. 32)

Innenstempel: ATEI im Doppelrahmen. Verschollen.

Publiziert: Oxe, Haltern (1943) 20 Nr. 542; 47 zu R 29.102 O.-C. 144,781.

Der doppelte Rahmen ist an den Langs- und Schmalseiten eingezogen. Wiederum sind die Buchstaben T 

und E ligiert.

Die Variationsbreite der Stempel des Ateius ohne Praenomen ist relativ hoch. Parallelen sind daher schwer zu beurteilen. 

ATEI (TE ligiert) kommt sowohl in Arezzo als auch in Pisa vor: G. Maetzke, RCRF Acta 1, 1958, 25; Porten Palange, 

Ateius 183 mit Anm. 2 erwahnt AuBenstempel CN. ATEI und Innenstempel ATE, ATEI und CN.ATEI fur Arezzo. Fur 

Pisa: Taponecco Marchini, Pisa 8 Taf. 1,6; 2,1. Die Zuweisungen der Halterner Stempel an einen bestimmten 

Herstellungsort kann nicht mit Sicherheit vorgenommen werden. Es kommen allerdings nur Arezzo und Pisa in Frage: 

O.-C. 144. Da die Stempelform von Stempel-Nr. 3 nur nordlich der Alpen vorkommt, schloB Oxe auf eine provinzielle 

Entstehung. Mbglicherweise verweist diese Feststellung auf Pisa.

ATEIUS mit Praenomen

Stempel-Nr. 4 (HaNr. 33)

Innenstempel: CN ATEI. Qualitat II (brauner Belag).

Publiziert: Oxe, Haltern (1943) 20 Nr. 550; 47 zu R 30; O.-C. 145,339.

Die sauber geschnittenen Buchstaben stehen in einem einfachen Rahmen. AT in Ligatur.

Stempel-Nr. 5 (HaNr. 34)

Innenstempel: CN ATEI. Qualitat II/IV.

Publiziert: Oxe, Haltern (1943) 20 Nr. 425; O.-C. 145,344.

Die Umrahmung der Buchstaben wird duch Zweige an der Unterseite und den Schmalseiten gebildet. Nach 

oben ist der Stempel offen. Zwischen dem Praenomen und dem Nomen steht ein Punkt. ATE sind ligiert. Der 

Ausrichtung der Hasten des A folgend steht das N etwas schrag, das C wird dadurch nach oben gedriickt. 

Stempel der Form CN. ATEI sind ebenso wie ATEI fur Arezzo und Pisa belegt. Taponecco Marchini, Pisa 8 Abb. 3b 

Taf. 1,5.6; 2,1; G. Maetzke, RCRF Acta 2, 1959, 25. Prachner; Skiaven 30.

CN. ATEI/EVHODI

Stempel-Nr. 6 (HaNr. 37)

Zweizeiliger Innenstempel: CN.ATEI/E[VH]ODI. Qualitat II.

102 Nicht Nr. 540 wie Oxe, Haltern (1943) 47.
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Publiziert: Hahnle, Haltern (1912) 43 Nr. 290; O.-C. 160,58.

Zweizeiliger Stempel mit einfachem Rahmen. Eine Leiste trennt die obere und untere Zeile. Buchstaben 

teilweise unleserlich. Am deutlichsten ist das Praenomen des Ateius zu erkennen. Wahrscheinlich sind T und 

E bei ATEI ligiert. Es ist nicht sicher, ob bei EVE1OD H und O zusammengezogen sind. Das V ist nur an 

der oberen rechten Ecke kenntlich; die linke Haste des H kann nur im oberen Bereich abgelesen werden. 

Das D weist eine kleine Verlangerung im oberen Teil auf, die wohl die Ligatur von D und I anzeigt.

CN. ATEIVS HILARVS

Stempel-Nr. 7 (HaNr. 38)

Zweizeiliger Innenstempel: CN. ATEIVS/HILARVS. Qualitat III.

Publiziert: VON SCHNURBEIN, Haltern Taf. 94.

Die obere und untere Zeile werden durch eine Leiste getrennt. Ein einfacher Rahmen umgibt das Formular. 

Zwischen Praenomen und Nomen des Ateius befindet sich ein Punkt. Das S bei ATEIVS und HILARVS 

ist spiegelverkehrt.

Stempel-Nr. 8 (HaNr. 39)

Zweizeiliger Innenstempel: C[N.]ATEIVS/HI[LA]RVS. Qualitat III. Wie Nr. 7.

Unpubliziert. Fund-Nr. Ha 53 A Gr 25.

Vgl. O.-C. 166,1.3.4.8. Der gleiche Stempel wurde in dem Tbpfereiabfall einer Ateius-Offizin in Pisa gefunden: vgl. 

Taponecco Marchini, Pisa 8 Taf. 1,3; Ettlinger, Novaesium 74 halt Hilarus zu Recht fur einen Arbeiter des Cn. Ateius 

in Pisa.

Da sowohl Cn. Ateius als auch Hilarus im Nominativ erscheinen, ist Hilarus wohl ein Freigelassener.

NARCISSI ATEI

Stempel-Nr. 9 (HaNr. 41)

Zweizeiliger Innenstempel: NARCIS(S)I/[CN.A]TE. Qualitat II.

Unpubliziert. Fund-Nr. Ha 53 B Gr. 13.

Zweizeiliger Stempel ohne Rahmen. Eine breite Leiste steht zwischen den Zeilen. Das Stempelbild ist nur 

sehr schwach aufgepragt. Im Streiflicht laBt sich sicher der Name des Narcissus im Genitiv in der oberen 

Zeile lesen,103 wahrend in der unteren Zeile nur noch die Buchstaben TE, die sich zusammen mit dem freien 

Raum am Anfang der zweiten Zeile sinnvoll als [CN. AT]EI erganzen lassen, deutlich zu erkennen sind. 

Vgl. O.-C. 170 - NARCI.S/AEI; ebd. 1111 - hier wird vermutet, dab die Stempel auf glatten Gefaben, die allein 

Narcissus nennen, auch aus einer Offizin des Ateius stammen. J.-L. Tilhard, Revue Arch. Est et Centre-Est 11, 1972, 

353: Innenstempel NARCIS/CN.ATEI.SANTI; s. dazu jetzt auch ders. u.a., RCRF Acta 31/32, 1992, 253 Nr. 82 - Pisa 

(?); J.-L. Fiches, Cahiers Figures et Prehist. et Arch. 22-23, 1973-74, 289 Nr. 98 Abb. 12: Innenstempel NARCIS/[] 

SVATE []/NTI. Narcissus hat nur als Sklave signiert, so Prachner, Skiaven 36.

CN. ATEI XANTHI.

Stempel-Nr. 10 (HaNr. 48)

Zweizeiliger Innenstempel: CN ATEI/[X]ANTHI. Verschollen.

Publiziert: RlTTERLlNG, Haltern (1901) 138 Nr. 43; LOESCHCKE, Haltern (1909) 160 Nr. 109; Hahnle, Haltern 

(1912) 86 Nr. 109; O.-C. 176,107a.

Ein Zweig teilt das Stempelformular in zwei Zeilen. ATEI (TE sind ligiert) erscheint vollstandig mit 

Praenomen. Die untere Zeile ist etwas in Mitleidenschaft gezogen. Es lassen sich deutlich die Buchstaben 

AN ausmachen. Die nachfolgenden Buchstaben THI sind nur zu erahnen. Wahrscheinlich sind sie ligiert. 

Es besteht kein Zweifel daran, daB es sich um XANTHI handelt.

103 Der Platz auf dem Stempelholz (?) reichte wahrscheinlich nicht fur das ganze Formular aus. Rechts wurde etwas Freiraum 

gelassen und mit breiten Buchstaben begonnen, die dann aber immer schmaler werden muBten. Vielleicht ist Narcissus deshalb 

nur mit einem S geschrieben worden.
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Stempel-Nr. 11 (HaNr. 46)

Zweizeiliger Innenstempel: CN ATE[I]/XANTHI. Verschollen.

Publiziert: Loeschcke, Haltern (1909) 160 Nr. 110; O.-C. 176,107b.

Zwischen oberer und unterer Zeile liegt ein Zweig. Die rechte obere Ecke ist verloren. Es handelt sich aber 

eindeutig um CN ATE[I]. T und E sind ligiert. Die Abfassung des Namens XANTHI in der unteren Zeile 

bedeutet eine Abweichung zu Stempel-Nr. 10. Die Buchstaben ANTH sind ligiert. Die linke Langshaste des 

H weist je einen kleinen Strich auf, der von den Enden zur Mitte des Querstriches zieht.

Stempel-Nr. 12a.b (HaNr. 44)

Zweizeiliger Innenstempel (Nr. 12a): CN ATEI/XANTHI. AuBenstempel (Nr. 12b): XANTHI. Qualitat II. 

Publiziert: Oxe, Haltern (1943) 21 Nr. 381; O.-C. 176,108.

Stempel-Nr. 12a: In Abweichung zu dem sonst sehr ahnlichen Stempel-Nr. 10 folgen die Ligaturen des 

Sklavennamens auf den Stempein Nr. 11 und 12 einem anderen Schema. Hier sind die Buchstaben ANTH 

zusammengezogen. Innerhalb des Buchstaben H ziehen oben und unten von der linken Haste je zwei feine 

Striche zum Querbalken.

Stempel-Nr. 12b: Der AuBenstempel ist vergleichbar mit Stempel-Nr. 14, jedoch etwas grober in der 

Ausftihrung. Die Buchstaben sind in eine Tafel eingetieft. NTH sind ligiert. Das I ist eindeutig vorhanden. 

Der gleiche Innenstempel findet sich in Neuss auf einem Kelch und wahrscheinlich einer Schiissel (Drag. 29?): vgl. 

Ettlinger, Novaesium 51 Nr. 194.194a - mit der Zuweisung an Pisa. Diese Stempelform ist gut am Niederrhein und an 

der Lippe dokumentiert. Stempel liegen aus Mainz, Xanten, Vechten sowie Moers-Asberg vor.

Stempel-Nr. 13 (HaNr. 43)

AuBenstempel: XANTHI. Qualitat II (brauner Belag).

Publiziert: Oxe, Haltern (1943) 22 Nr. 438a. O.-C. 176,109 (rekonstruierter Innenstempel!); 177,338 

(AuBenstempel).

Die Buchstaben sind in eine erhohte Tafel, die eine Steininschrift nachahmen soil, eingeschnitten. Die 

Ausftihrung ist sehr fein. Ligiert sind die Buchstaben NTH.

Vgl. O.-C. 177,7.8.15.26.36.39.42.(56).62.74.98.(99).(105).110.

Stempel-Nr. 14 (HaNr. 47)

AuBenstempel: XANTHI. Qualitat II.

Unpubliziert. Fund-Nr. Ha 54 C Gr 1 a.

Auch dieser Stempel imitiert eine Steininschrift. Die Tafel ist vom Reliefgrund leicht abgehoben. Die 

Buchstaben sind im Gegensatz zu Stempel-Nr. 13 allerdings etwas grober geschnitten. Die Ligatur von NTH 

ist gleichformig.

Vgl. O-C 177,202.273.337.338.341. Gleicher AuBenstempel auf einem „Zwillingsstuck“ in Neuss vgl. Ettlinger, 

Novaesium Taf. 56,2 - mit der Zuweisung an Pisa.

Stempel-Nr. 15 (HaNr. 42)

AuBenstempel: XANTHI. Qualitat I?.

Unpubliziert. Fund-Nr. Ha 53 A Gr 26.

Die Buchstaben sind erhbht, oben und unten werden sie von je einer tordierten Leiste begleitet. Seitlich 

linden sich dreieckige Ansatze. Der Stempel ist also in der Form einer tabula ansata wiedergegeben. NTH 

in Ligatur.

Vgl. O.-C. 177,10.25.(49).79.157.(230).312. Die von Oxe vertretene Datierung dieser Stempelform von 16-21 n. Chr. 

kann nach der Festlegung des Enddatums des Hauptlagers von Haltern nicht aufrecht erhalten werden. Sicherlich richtig 

ist aber der zeitliche Ansatz dieser Stempelform kurz vor 9 n. Chr. Bereits in friihtiberische Zeit gehort der Kelch in 

Vindonissa mit gleichem AuBenstempel. Der Innenstempel XANTHI in planta pedis verweist aber - wie auch der 

Steilrand - auf einen zeitlich spateren Ansatz.1"4 Das wohl jiingste Beispiel befindet sich auf einem Kelch, der allerdings 

den Innenstempel des L. Rasinius Pisanus tragt und in die zweite Halfte des 1. Jhs. n. Chr. zu datieren ist. Hier wurde 

sicher eine Modelschiissel des Xanthus noch einmal wiederverwendet.104 105

104 E. Ettlinger/R. Fellmann, Germania 33, 1955, 373. Der Kelch wird um 20 n. Chr. datiert.

105 G. PUCCI, La ceramica aretina: „Imagerie“ e Correnti artistiche. In: L'Ecole Fran^aise de Rome. A la fin de la Republique et au
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CN. ATEI ZOELI

Stempel-Nr. 16 (HaNr. 52)

Zweizeiliger Innenstempel: CN ATEI/ZOELI. Qualitat II.

Publiziert: Loeschcke, Haltern (1909) 160 Nr. 114; Hahnle, Haltern (1912) 84 Nr. 114; O.-C. 180,30.

Zweizeiliger Stempel im Rahmen. Eine Leiste trennt die obere und untere Zeile. Der Stempel ist sehr fein 

geschnitten. Auffallig ist, daB das E durch eine Haste und drei Punkte, die die Haste nicht beriihren, ange- 

geben wird.

Die Stempelform ist auch von glatten Sigillaten bekannt: VON SCHNURBEIN, Sigillata 223 Nr. 423-424; Asciburgium 173 

Taf. 56,66. Zoelus oder Zoilus - beide Schreibweisen kbnnen vorkommen - hat in Pisa fur Cn. Ateius gearbeitet. Vgl. 

TAPONECCO MARCHINI, Pisa 8, Taf. 2,2 - Pisa; EAAI (1958) 757 s.v. Ateius (STENICO); Asciburgium 173 zu Stempel-Nr. 

67: Dafi den Schreibweisen ZOELVS und ZOILVS moglicherweise eine zeitliche Differenzierung zugrunde liegt, ist 

keineswegs sicher; die Zeitspanne fiir den mbglichen Wechsel ist auf jeden Fall minimal.

CRESTI EUHODI

Stempel-Nr. 17 (HaNr. 68)

Zweizeiliger Innenstempel: CRESTIZHEVOD(I). Verschollen.

Publiziert: Oxe, Haltern (1943) 21 Nr. 377; O.-C. 182 h1.

Zweizeiliger Stempel ohne Rahmen. Zwischen den Zeilen liegt ein Zweig, der noch an den rudimentaren 

Astchen erkennbar ist. Die linke obere Ecke ist nicht ganz eingestempelt worden, das C ist daher nur im 

unteren Teil erhalten. Bis auf die zu klein geratenen Buchstaben T und I, sind alle Buchstaben sauber 

geschnitten. Bei Euhodus sind die Buchstaben H und E vertauscht. Moglicherweise ist auch das I vorhanden. 

Der gleiche Stempel liegt in feinerer Ausformung aus Moers-Asberg vor: Asciburgium 173 Taf. 56,68. Crestus und 

Euhodus haben nach ihrer Vorstellung in Gallien gearbeitet. Tilhard, Saintes Abb. 21,42. Prachner, Skiaven 29.212 mit 

Anm. 116 - Tasse Haltern 7 u. Platte Haltern 1 mit chemischer Zuweisung an Pisa (Partnerstempel).

Stempel-Nr. 18 (HaNr. 65)

Zweizeiliger Innenstempel: CREST/E[VHO]D. Qualitat II.

Publiziert: Hahnle, Haltern (1912) 43 Nr. 295; O.-C. 182 h2.

Die Buchstaben der oberen Zeile sind recht sauber geschnitten, allerdings gehen die oberen Enden teilweise 

in den Rahmen iiber. Weitgehend verloren ist die untere Zeile. Hier hat sich nur das D vollstandig erhalten. 

Das E ist lediglich noch zu erahnen. Der Stempel schlieBt sich in der Ausfiihrung nahtlos an die Stempel-Nr. 

19-24 an.

Stempel-Nr. 19 (HaNr. 67)

Zweizeiliger Innenstempel: EVHOD(I)/CRESTI. Verschollen.

Publiziert: Loeschcke, Haltern (1909) 160 Nr. 93; Hahnle, Haltern (1912) 86 Nr. 93; O.-C. 182i.

Zweizeiliger Stempel mit einer Leiste zwischen den Zeilen. Der obere Teil ist beschadigt. An den 

vorhandenen Buchstabenresten kann der Name des Euhodus klar identifiziert werden. Die untere Zeile ist 

deutlich zu erkennen.

CRESTI ATEI EUHODI

Stempel-Nr. 20 (HaNr. 64)

Zweizeiliger Innenstempel: CRESfTI] ATEI/EVHOD(I). Verschollen.

Publiziert: Ritterling, Haltern (1901) 138 Nr. 38; Loeschcke, Haltern (1909) 160 Nr. 92; Hahnle, Haltern 

(1912) 86 Nr. 92; O.-C. 182 k1.

Zweizeiliger Stempel mit Rahmen und einer Trennleiste zwischen den Zeilen. Die obere Zeile ist im 

mittleren Teil unkenntlich. Ateius erscheint ohne Praenomen. Buchstaben TEI in Ligatur. Das D in Euhodus 

ist unsauber geschnitten. Die obere Rundung fallt spitz aus (vgl. Stempel-Nr. 6).

Debut du Principal (Rom 1981) 104 mit Abb. 1.
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Stempel-Nr. 21 (HaNr. 62)

Zweizeiliger Innenstempel: CR[EST]I ATEI/EV[HO]DI.

Publiziert: Hahnle, Haltern (1912) 43 Nr. 291; O.-C. 182 k2.

Die Ausfiihrung ist der von Nr. 20 sehr ahnlich, aber nicht identisch: Die Buchstaben sind voller, das D ist 

rundlicher.

Stempel-Nr. 22 (HaNr. 54)

Zweizeiliger Innenstempel: CRESTI ATEI/EVHODI. Qualitat II/IV.

Publiziert: Hahnle, Haltern (1912) 43 Nr. 292; O.-C. 182 k3.

Wie Stempel-Nr. 21, aber leicht variiert. Die Mittelleiste ist nur zu erahnen.

Stempel-Nr. 23 (HaNr. 56)

Zweizeiliger Innenstempel: CRESTI ATEI/EVHODI. Qualitat II (heller Belag).

Publiziert: Hahnle, Haltern (1912) 43 Nr. 293; O.-C. 182 k4.

Wie Stempel-Nr. 21 und 22. In der unteren Zeile des sehr deutlich geschnittenen Stempels sind lediglich das 

E und das V leicht verletzt.

Stempel-Nr. 24 (HaNr. 59)

Zweizeiliger Innenstempel: CRESTI ATEI/EVHODI. Qualitat II (brauner Belag).

Publiziert: Hahnle, Haltern (1912) 43 Nr. 294; O.-C. 182 k5.

Wie Stempel-Nr. 21-23. Die einzelnen Buchstaben sind teilweise beschadigt. Wahrscheinlich ist dies auf die 

Abnutzung des Stempelstockes zuriickzufuhren.

Die Partnerstempel der Freigelassenen Crestus und Euhodus iiberwiegen deutlich auf der verzierten Sigillata in Haltern. 

In Neuss fehlen sie ganz. Ein Stempel ist aus Moers-Asberg bekannt: Asciburgium Taf. 59,13. - Zu den Partner

stempein: Prachner, Skiaven 212 mit Anm. 116.

P. CORNEL1

Stempel-Nr. 25 (HaNr. 18)

AuBenstempel: P. COR(N)ELI. Verschollen.

Publiziert: Dragendorff, Haltern (1903) 75 f. Abb. 6,1; 7,6; Loeschcke, Haltern (1909) 174 Nr. 128; Oxe, 

Rhein Taf. 68,302; O.-C. 478,49.

Zu dem Stempel muB sicher der Name eines Skiaven erganzt werden, der jetzt verloren ist. Vgl. Stempel-Nr. 

26. Die Buchstaben erscheinen eingetieft in eine Tafel. Hinter dem Praenomen steht ein Punkt. RN sind ligiert.

Stempel-Nr. 26 (HaNr. 23)

AuBenstempel: PRIMV(S). Qualitat V

Unpubliziert. Fund-Nr. Ha 64 A Gr 27.

Hier muB sicher der Stempel des P Cornelius erganzt werden, der sich mit auf dem Kelch befunden haben 

muB. Der Name des Primus ist in erhohten Lettern wiedergegeben. Das S ist nicht eindeutig erkennbar.

Vgl. Loeschcke, Haltern (1909) 184 Taf. 29; O.-C. 532 (PRIMVS und P. CORNELI); 1003 (PRIMV/CMEM); 

1099-1100.2065.2129.

Stempel des P. Cornelius auf Reliefkeramik sind im Nordwesten des Reiches relativ selten; diesbeziiglich 

stellt Haltern mit zwei Exemplaren eine Besonderheit dar. Auf glatter Sigillata kommt in Neuss ein einziger 

Stempel des P. Cornelius vor: Ettlinger, Novaesium 55 Nr. 296. Zwei Stempel stammen aus Mainz und aus 

Vindonissa: O.-C. 479. Aus Haltern sind zwei weitere Stempel des P. Cornelius von glatter Sigillata bekannt: 

VON SCHNURBEIN, Sigillata 226 Nr. 498 (P. Corneli); Nr. 499 (P. Corneli/Priscus).

ELEUTER

Stempel-Nr. 27 (HaNr. 158)

Zweizeiliger Innenstempel: ELEV/TER F. Verschollen.

Publiziert: Oxe, Haltern (1943) 24 Nr. 388; O.-C. 621.

Der Stempel ist folgendermaBen aufzulosen: ELEVT(H)ER(VS) F(ECIT).

Parallelen sind unbekannt. Ein Tbpfer gleichen Namens ist von zwei weiteren GefaBen aus Rom und Todi bekannt; ob
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es sich dabei um denselben Tbpfer wie aus Haltern handelt, ist wenig wahrscheinlich. Vgl. O.-C. 1130a.b: Innenstempel 

ELEVTER L.NONI. Die Zugabe des F fur FECIT scheint auf eine Fertigung des GefaBes in Gallien zu verweisen, viel- 

leicht sogar in Lyon. Auf glatten Sigillaten Lyoner Fertigung fanden sich Stempel eines XANTVS F. Vgl. A. u. J. Las- 

fargues/H. Vertet, Figlina 1, 1976, 43.83 Nr. XXXIX,2; VON SCHNURBEIN, Sigillata 223 Nr. 417-422. Es scheint daher 

angebracht, fur den Halterner Stempel das gleiche Herkunftsgebiet anzunehmen, solange bis Neufunde die Situation 

erhellen.

M. PERENNIUS TIGRANUS

Stempel-Nr. 28 (HaNr. 6)

AuBenstempel: M.PERENNI. Qualitat II?.

Unpubliziert. Fund-Nr. Ha 84.638/a3.

Auf einer rechteckigen Tafel linden sich die erhbhten Buchstaben M PERENNI in starker Ligatur. P und E 

sind ebenso wie ENN zusammengezogen. Der Stempel ist durch zahlreiche Parallelen bekannt. Erganzt 

werden muB als separater Stempel TIGRANI.

Vgl. O.-C. 1248,1 ff. Verbunden mit dem Herakles-Omphale-Zyklus sind bes. O.-C. 1248, 10.12a-b.15.17.

6. Dekor

Hinsichtlich einer stilistischen und motivischen Untersuchung des Dekors der Oberadener und Halterner 

Arretina gebiihrt den in den Produktionsorten gefundenen Modelschiisseln und Punzen besondere Auf- 

merksamkeit.106 Abgesehen davon, daB diese selbst als Handelsobjekte in Betracht kamen und dadurch nicht 

mehr am ursprtinglichen Herstellungsort und gelegentlich sogar in anderem zeitlichen Kontext gefunden 

werden kbnnen,107 bilden sie zusammen mit den von den Tbpfem gestempelten GefaBen den Ausgangspunkt 

der Tbpferbestimmung.

Im einfachsten, allerdings sehr seltenen Fall laBt sich ein reliefgeschmucktes GefaB mit einer bestimmten 

Modelschiissel zur Deckung bringen. Der Normalfall ist allerdings eher die Untersuchung einzelner Motive 

auf GefaBen und Formschtisseln. Stilistische Eigenheiten, wie z.B. freihandig in die Modelschiissel einge- 

schriebene Zugaben oder bestimmte Dekorationsschemata, kbnnen ftir eine Tbpferbestimmung ebenfalls her- 

angezogen werden, doch ist ihre Aussagekraft begrenzt.108 Eierstabe bieten dagegen in vielen Fallen sichere 

Zuweisungsmbglichkeiten.109

Eine Voraussetzung fur diese Arbeitweise ist die genaue Kenntnis der Vergleichsstiicke. Der Idealfall, die 

Autopsie, ist durch die weitraumige Fundverteilung und Aufbewahrung in den unterschiedlichsten Samm- 

lungen kaum mbglich. Recht groBe Fundserien, besonders von Produkten aus dem Umkreis des Cn. Ateius 

in Haltern, erbffnen hier allerdings gute Vergleichsmbglichkeiten innerhalb eines geschlossenen Fund- 

komplexes. Das Gros der Vergleichsstiicke ist vor allem tiber die unterschiedlichsten Verbffentlichungen zu 

erreichen. Es sind dies entweder Bearbeitungen zu bestimmten Fundorten oder Kataloge von Sammlungen. 

Nur wenige Publikationen weisen die Punzenabbildungen im MaBstab 1:1 auf.110 Auch Zeichnungen im MaB-

106 Zum Punzenkatalog s.u. Kap. IX 6.

107 Zu Modelschiisseln aus Arezzo in Lyon: M. PICON, Revue Arch. Est et Centre-Est 25, 1974, 61-69. Kelch des Xanthus mit dem 

Innenstempel L. R.PIS.: ebd. 104 Abb. 1.

108 Allgemein OXE, Rhein 20-23. Die Handschrift des Formers. Die Scheidung von anonymen Meistem innerhalb der Betriebe der 

Perennier, die von Oxe und D.-W. untemommen wurden, sind nicht unwidersprochen geblieben. Oxe, Rhein 22.31.42 „Meister 

mit den Zahnliicken"; D.-W. 38 ff. „Tigranus-Meister A-E“ (der „Tigranus-Meister A“ entspricht dem „Meister mit den 

Zahnliicken“ nach OXE); ebd. 41 ff. „Bargathes-Meister A-B“ (Bargathes-Meister A = Palmettenstil nach Oxe, Rhein 35). 

Ablehnend auBerten sich STENICO, Pisani-Dossi 414 mit Anm. 10; ders., Liste 15 ff.; PORTEN PALANGE, Antiquarium 9 f. mit Anm. 

22; dies., Num. Ant. Class. 11, 1982, 193 ff. Demgegeniiber hielt A.S. Fava, Bull. Comm. 80, 1965-67, 73 eine Ablehnung der 

anonymen Meister nicht fur notig.

109 Hahnle, Reliefkeramik 77 Abb.; wiederaufgenommen bei: D.-W. 18 Abb. 1; Oxe, Rhein 9 mahnt allerdings zur Vorsicht.

110 Wie z.B. G. Behrens, Mainzer Zeitschr. 12/13,1917/18, 37 Abb. 23; Stenico, Rasinius 53-86; K. ROTH-RUBI, H. Arch. Seminars
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stab 1:2 fiir GefaBprofile und Dekor gehbren nicht zum Standard. Ublich sind photographische Abbildungen 

unterschiedlichsten MaBstabes. Dies sind keine guten Bedingungen fiir stilistische und motivische Vergleichs- 

untersuchungen. Wiinschenswert ware die Erstellung eines Figuren- und Ornament-Indexes, wie er z.B. fiir 

die Tbpfereien in Rheinzabern oder Trier existiert.111 Eine vielleicht an der Genauigkeit numismatischer Be- 

schreibungen ausgerichtete Vermessung der Punzen ist kaum mbglich. Allein material- und herstellungs- 

bedingt stellt sich ein und dieselbe Patrize durchaus unterschiedlich dar."2

Grundlegende Arbeiten zur arretinischen Reliefkeramik, wie die von Hahnle, Oxe, Dragendorff, Watzinger 

und Stenico, haben die Basis fiir die vorliegende Bearbeitung geschaffen.113 Den iibergreifenden 

Untersuchungen zu den Motiven und Typen wichtiger Tbpfer aus Arezzo, wie sie Dragendorff und 

Watzinger vornahmen, standen in der Folgezeit mehr Arbeiten zu einzelnen Topfern gegeniiber.114 Letztere 

Vorgehensweise erscheint angesichts der Verbindung der Tbpfer untereinander vorteilhafter zu sein.

Im Hinblick auf die Funde aus Haltern ist das Fehlen einer Publikation der Tbpfereifunde des Cn. Ateius 

aus Arezzo und Pisa bedauerlich, auch wenn iiber Umwege Zuweisungen an die eine oder andere Offizin 

mbglich sind.115 Von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung des Tbpfers und des Herstellungsortes eines 

kleinen Bechers aus Oberaden (OaNr. 26). Er gehbrt eindeutig in den Umkreis der „gruppo 

protobargateo“,116 zu der maBgeblich Produkte der Tbpfereien des M. Perennius Bargathes, des Cn. Ateius 

und des P. Cornelius zu rechnen sind. Ettlinger hat die Vermutung geauBert, daB es sich bereits um ein 

Pisaner Produkt des Cn. Ateius handeln kbnne.117 Zu den Schwierigkeiten und Grenzen der Bestimmungs- 

mbglichkeiten wird im folgenden noch detailliert Stellung genommen.118

Der Hinweis von Ettlinger, sich bei der Tbpferbenennung tunlichst zuriickhaltend zu auBern,"9 wurde 

weitgehend beriicksichtigt, doch schien es manchmal angebracht zu sein, Vermutungen von hohem Wahr- 

scheinlichkeitsgrad zum Ausdruck zu bringen. Die Besprechung der Einzelstiicke und die sich anschlieBende

Bern 4, 1978, 14-20.

111 H. RlCKEN/C. FISCHER, Die Bilderschiisseln der romischen Tbpfer von Rheinzabern. Mat. zur Rom.-Germ. Keramik 7 (Bonn 1963); 

I. HULD-ZETSCHE, Trierer Reliefsigillaten. Werkstatt 1. Mat. zur Rdm.-Germ. Keramik 9 (Bonn 1972). F.P. PORTEN PALANGE arbeitet 

zur Zeit an einem solchen Index, vgl. Kurzberichte im Jahrb. RGZM 33,2, 1986, 838-840; dies. Jahrb. RGZM 34,2, 1987, 768 

f. - Als erstes Ergebnis ihrer Bemtihungen konnte PORTEN PALANGE nachweisen, dab ein groBer Teil der Formschiisseln aus den 

Grabungen zu Ende des letzten Jahrhunderts in Arezzo vom Ausgraber selbst gefalscht worden sind: RCRF Acta 31/32, 1992, 

169 ff. Zu den Falschungen speziell: dies., Arch. Korrbl. 19, 1989, 91-99. Betroffen sind u.a. zum Teil die Modelschiisseln und 

Punzen der Museen in Oxford, New York, Boston und Mtinchen. Da die meisten Sammlungen in der ersten Halfte des 20. 

Jahrhunderts publiziert und wegen ihrer eindeutigen Bestimmungsmdglichkeiten (Modelschiisseln mit Tdpferstempeln!) sofort 

rezipiert wurden, muB bei Tbpferzuweisungen sehr vorsichtig vorgegangen werden. Besonders stark wirken sich diese 

Erkenntnisse auf die Produkte der Perennier aus. - Auch die Berliner Punze mit einer Symposiumsszene ist gefalscht. D. 

HEILMEYER, Arch. Anz. 1989,2, 261-270.

112 Vgl. B. HOFFMANN, RCRF Acta 17-18, 1977, 144. Tonschrumpfungen wahrend der Trocknung und des Brandes und die Art und 

Weise der Einstempelung kbnnen zu verschiedenen MaBverhalnissen fiihren; dazu auch dies., Formgebung 61 ff. zur Frage der 

Werkstattfiliation iiber die Typologie von Punzen, bes. 66 f. mit Anm. 138a.

113 Hahnle, Reliefkeramik; Oxe, Rhein; D.-W. 33 ff.; Stenico, Liste.

114 Gekoppelt an Oberaden und Haltern sind Studien zu Pantagathus C. Annius und Cn. Ateius, die von OXE schon friih durchgefiihrt 

wurden; Oxe in: Oberaden I 64 ff. und ders., Haltern (1943) 34.62 ff. Seine Beschaftigung mit den Haltemer Funden erbrachte 

besonders fiir die Ateius-Funde die Trennung in Produkte aus Arezzo und „provinziale“ Produkte. - STENICO, Rasinius - zu Rasi- 

nius; H. Klumbach, Jahrb. RGZM 22, 1975,47-61 - zu P. Cornelius; PORTEN PALANGE, Num. Ant. Class. 11, 1982,193-213 - zu 

Vibienus; Bargathes (1984) - zu M. Perennius Bargathes; PORTEN PALANGE, Ateius 183-209 - zu Cn. Ateius/Arezzo.

115 Vergleichsstiicke lassen sich iiber STNICO, Liste, POSTEN PALANGE, Ateius 183-209, TAPONECCO Marchini, Pisa 3-9 und P. ZAMARCHI 

GRASSI/D. Bartoli, Museo Archeologico Nazionale G. Cilnio Mecenate di Arezzo (Florenz 1988) 27 f. heranziehen. - Der Katalog 

(s. Kap. IV. 10) zu den Produkten des Cn. Ateius, seiner Skiaven und Freigelassenen stellt den Versuch dar, eine Trennung nach 

herstellender Hand und Produktionsort zu erreichen. Er basiert zu groBen Teilen auf den vorgenannten Arbeiten und den danach 

vorgenommenen Bestimmungen.

116 Stenico, List 16.

117 Ettlinger, Novaesium 40.

118 s.u. S. 70 ff.

119 Ettlinger, Novaesium 41.
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Topferbestimmung ist bewuBt nach den Fundorten Oberaden und Haltern getrennt. Es lieB sich dabei in 

einigen Fallen nicht vermeiden, daB Tbpfer doppelt aufgefiihrt werden.

7. Eierstabe

Die erste grundlegende Zusammenstellung und Zuweisung verschiedener Eierstabe an bestimmte Tbpfer nahm 

Hahnle vor.120 Er konnte insgesamt 29 Eierstabtypen auflisten, die er im MaBstab 1:1 verbffentlichte. Da er 

von gestempelten GefaBen bzw. Modelschiisseln in Arezzo ausging, haben die Zuweisungen heute noch Be- 

stand. Danach lassen sich Fragmente schon allein nach dem Eierstab einer bestimmten Offizin zuweisen.

Die nachfolgenden Arbeiten zu dem Thema hielten sich an das von Hahnle vorgegebene System. Eine groBe 

Ubersicht bieten Oswald und Pryce, wobei jedoch durch den verkleinerten AbbildungsmaBstab viele 

Charakteristika verloren gehen.121 OXE untersuchte insbesondere verschiedene Auspragungen von Ateius- 

Eierstaben.122 Dragendorff und Watzinger zeigten durch die emeute Abbildung der Typentafel nach Hahnle 

die Giiltigkeit der Bestimmungen auf.123 Weitere Ubersichten bieten STENICO zu Rasinius und ein 

Ausstellungskatalog aus Arezzo zu M. Perennius Bargathes.124

Die Bestimmung der Eierstabe auf der Arretina aus den Fundorten Oberaden und Haltern ist grbBtenteils un- 

problematisch. Schwierig ist die Zuweisung des Eierstabes des Bechers OaNr. 26 bzw. der ahnlich zu beurtei- 

lenden Wandscherben OaNr. 27 und 28 (Typ 7). Es handelt sich hbchstwahrscheinlich um eine Variante des 

Eierstabes Hahnle, Reliefkeramik Nr. 12,125 der eine genaue Trennung der Produkte des Cn. Ateius von denen 

des M. Perennius Bargathes (haufig im Stil der „gruppo protobargateo“ verziert) bisher nur anhand von Tbp- 

ferstempeln oder anderen sicher zuweisbaren Punzen zulaBt. Es scheint neben der „klassischen“ Ausftihrung 

eben auch eine Anzahl von Varianten zu geben, die schon OXE beschrieb.126 Neben Zwischenstabchen mit ha- 

kelnadelfbrmigem Ende nennt er auch solche mit langsgeschlitztem Stabchen. Sehr schwierig zu differenzieren 

sind auch die an sich klar als Ateius-Produkte erkennbaren Eierstabe. Einerseits fehlen noch wichtige Publika- 

tionen, andererseits zeigen die Eierstabe der bekannten GefaBe oft nur minimale Unterschiede. Die unter- 

schiedliche Auspragung des Eierstabes auf ein und demselben GefaB ist offensichtlich herstellungsbedingt.

Es fallt nun auf, daB nicht nur in Haltern die meisten „Ateius-Eierstabe“ einem bestimmten Grundschema 

folgen, das leicht variiert wird.12 Auch z.B. Xanthus scheint oft einen besonders fein geschnittenen Eierstab 

verwendet zu haben (Typ 8B), der sich mit Produkten aus Pisa verbinden laBt, wie entsprechende Vergleiche 

ergeben haben.

Die im folgenden gemachten Beobachtungen zu Eierstaben der Ateius-Offizinen stellen einen Versuch ihrer 

Differenzierung dar. Sie entstanden an dem Material aus Haltern und wurden dann nach Mbglichkeit auf die 

Fundstiicke anderer Fundorte iibertragen.'2s

120 Hahnle, Reliefkeramik 77 Abb..

121 F. OSWALD/T.D. Pryce, An Introduction to the Study of Terra Sigillata (London 1920 ND 1965) Taf. 30.

122 OXE, Rhein 34. - Eine kleine Anzahl von Eierstaben verschiedener Tbpfer ist auf Taf. 71 reproduziert.

123 D.-W. 18 f. Abb. 1.

124 STENICO, Rasinius 53 Nr. 1-8; Bargathes (1984) Taf. 2,1-6.

125 Vgl. OXE, Rhein 34. E. Ettlinger in: Gestalt und Geschichte [Festschrift K. Schefold] Antike Kunst Beih. 4 (Bern 1967) 115 mit 

Anm. 5; Bargathes (1984) 15 Taf. 2,1.

126 OXE, Rhein 34.

127 Eine Unterteilung der Ateius-Eierstabe hatte bereits HAHNLE, Haltern (1912) 96 f. vorgenommen. Er unterschied drei Typen a-c, 

denen er einige Beispiele zuordnete: a. breiter Eierstab mit diinner Zunge darunter eine Strichelreihe. HaNr. 54 und OXE, Rhein 

Taf. 38,139a; b. breiter Eierstab mit diinner Zunge, darunter ein dicker Perlstab. HaNr. 56, 59 und 65; c. breiter Eierstab mit diin- 

ner Zunge. HaNr. 62 und ebd. Taf. 17,73. Die Differenzierung erfolgte auch wegen der begleitenden Strichelreihen und Perlstabe. 

Diese Unterteilung konnte allerdings nicht nachvollzogen werden. Alle Stiicke wurden hier dem Typ 8B zugeschrieben.

128 s.u. S. 195 ff.
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Rasinius

nnDwjw
Typ 1

Langgezogener, schmaler Eierstab mit einem Kern und einem 

umlaufenden Stabchen. Ein Zwischenstabchen fehlt.

HaNr. 4

Vgl. STENICO, Rasinius 53 Nr. 7 = HAHNLE, Reliefkeramik Nr. 17a.

Typ 2

Kleiner Eierstab, bestehend aus einem flachen Kern, einem um

laufenden Stabchen und einem langen, wohl rechts angelehnten 

Zwischenstabchen mit loffelartigem Ende.

OaNr. 22

Vgl. STENICO, Rasinius 53 Nr. 3 = HAHNLE, Reliefkeramik Nr. 20.

M. Perennius Tigranus

UMKO
Typ 3

Feingeschnittener Eierstab, bestehend aus einem leicht gewblb- 

ten Kern und einem umlaufenden Stabchen. Das Zwischen

stabchen ist rechts angelegt.

HaNr. 7

Vgl. Hahnle, Reliefkeramik Nr. 9.

Typ 4

Breit angelegter Eierstab mit einem leicht gewblbten Kern und 

einem umlaufenden Stabchen. Ein Zwischenstabchen fehlt. Die 

einzelnen Ovuli sind immer auf Distanz gesetzt.

HaNr. 6 und 8

Vgl. Hahnle, Reliefkeramik Nr. 1.

Eierstab der Form Hahnle Nr. 12

Typ 5

Langlicher Eierstab mit flachem Kern und einem umlaufenden 

Stabchen. Das rechts angelegte Zwischenstabchen besitzt ein 

nach rechts offenes, hakenfbrmiges Ende. Er entspricht Hahnle, 

Reliefkeramik Nr. 12 bzw. Bargathes (1984) Taf. 2,1. Probleme 

mit der Zuweisung hatte schon Oxe.129 130 131 Ettlinger13" konnte 

ebenfalls keine genaue Zuweisung durchfiihren. Der Eierstab 

wurde von Cn. Ateius und Bargathes in Arezzo benutzt.1'1 

Problematisch ist eine Zuweisung von Stricken aus dem Um- 

kreis der „gruppo protobargateo“. Wie es scheint, setzte der bei 

Dragendorff/Watzinger132 ..Bargathes Meister A“ genannte Tbp- 

fer diesen Eierstab in Arezzo in der Perennius Offizin (neben

129 OXE, Rhein 34.

130 E. Ettlinger in: Gestalt und Geschichte [Festschrift K. Schefold] Antike Kunst Beih. 4 (Bern 1967) 115 f. mit Anm. 5; 118 f. 

datiert GefaBe mit diesem Eierstab zwischen 5 v.-lO n. Chr. Vgl. dazu K. ROTH-RUBI, H. Arch. Seminars Bern 4, 1978, 18.20.

131 Bargathes (1984) 15.

132 D.-W. 44 ff.
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Mbogeo

S. Maria in Gradi) zu Beginn der Bargathes-Phase ein. Die zur 

gleichen Zeit laufende Perennius-Offizin in Cincelli hat nur 

kurz bestanden. Mit der Auflbsung dieses Betriebes verschwin- 

det der Eierstab im Bargathesbetrieb, wahrend er bei Cn. Ateius 

noch weiterhin Verwendung findet.133 Die von Porten Palange 

angesprochenen Ateius-Stiicke aus Arezzo weisen vielfach 

diesen Eierstab auf. Eine Variante scheint aber auch in Pisa 

vorzukommen.134

HaNr. 10, 12 und 25

Die Zuweisung kann sich im Einzelfall nur an den zusatzlich 

vorhandenen Punzen orientieren. Mbglich sind Zuweisungen an 

Cn. Ateius und M. Perennius Bargathes, also Produkte aus dem 

Umkreis der „gruppo protobargateo“.135

Typ 6

Langlicher Eierstab mit einem flachen Kern, einem umlaufen- 

den Stabchen und einem rechts angelehnten Zwischenstabchen 

mit einem nach links gebffneten, hakenfbrmigen Ende.

HaNr. 26

Vgl. Eierstab Typ 5.

Typ 7

Schmaler Eierstab aus einem Kern, einem umlaufenden Stab

chen und einem rechts angelehnten Zwischenstabchen, das 

langsgeschlitzt ist.

OaNr. 26-28

Vgl. Oxe, Rhein Taf. 22,110.112.

Cn. Ateius und „Filialen“

Die typischen, in Ateiusbetrieben verwendeten Eierstabe folgen einem bestimmten Grundtyp, der mehr oder 

weniger stark variiert. Augenscheinlich lassen sich drei Haupttypen unterscheiden. Meist ist der Kern (mehr 

oder minder gewblbt) von einem Stabchen begleitet. Von der Grundanlage her kann der Eierstab schmal 

U-fbrmig oder breiter V-fbrmig angelegt sein. Ein Zwischenstabchen - zumeist links angelegt - lang, schmal 

und glatt oder zugespitzt, ist fast immer vorhanden. Dazu kommt eine haufig nachlassig ausgefiihrte Pres- 

sung der Punzen, die mithin eine sichere Trennung erschwert. Eine Zuweisung an bestimmte Tbpfer oder 

an Herstellungsorte ist in einigen Fallen mbglich. Cn. Ateius scheint in seiner Offizin in Arezzo hauptsach- 

lich den Eierstab Typ 5 benutzt zu haben, wahrend aus dem Betrieb in Pisa wohl hauptsachlich Eierstabe 

wie die unter Typ 8 subsumierten Auspragungen zu kommen scheinen. Allerdings ist auch in Pisa ein Eier

stab in Gebrauch, der dem Typ 5 recht nahe steht.136

Typ 8A

Flacher Kern, zwei umlaufende Stabchen und ein links ange- 

legtes, schmal langliches Zwischenstabchen, das stumpf endet. 

U-fbrmig.

HaNr. 32, 98, 103, 104

133 Bargathes (1984) 14 f.

134 Taponecco MARCHINI, Pisa Taf. 1,8.

135 Stenico, Liste 16.

136 Taponecco Marchini, Pisa Taf. 1,8.
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Typ 8B

Breit angelegter Eierstab (V-formig) mit leicht gewblbtem 

Kern, zwei umlaufenden Stabchen und einem langen, spitzen, 

links angelehnten Zwischenstabchen.

HaNr. 31, 43, 47, 49 (Pisa), 51 (Pisa), 54, 56, 57 („Italien“), 

59, 60, 62, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 90, 94, 97, 

101 und 105

Vgl. OXE, Rhein Taf. 6,14; 10,34; 13,56; 14,61; 19,86; 36,137; 38,139;

Ettlinger, Novaesium Taf. 60,24; TlLHARD, Saintes Abb. 34,13 - ATEI 

(Pisa).

Nach den Parallelen und den chemischen Analysen scheint eine Zuweisung dieses Eierstabtyps an die Offizin 

in Pisa gerechtfertigt zu sein.

Die beiden folgenden Eierstabe schlieBen sich dem Typ 8B in der Grundanlage an, wobei Typ 8B1 fast iden- 

tisch ist und nur durch das gerade verlaufende Zwischenstabchen und die Breite variiert. Typ 8B2 besitzt 

ebenso ein gerade verlaufendes Zwischenstabchen, fallt aber durch die auBerst sauber gearbeitete Punze auf.

Typ 8B1

Relativ breit angelegter Eierstab mit Kern und einem umlaufen

den Stabchen. Mit langem, geradem, links anliegendem Zwi

schenstabchen. Hauhg bildet eine einfache Strichelreihe den 

unteren AbschluB.

HaNr. 27

Typ 8B2

Sehr fein geschnittener Eierstab mit leicht gewblbtem Kern und 

zwei umlaufenden Stabchen. Das Zwischenstabchen ist links 

angelegt, schmal und schlieBt gerade ab.

HaNr. 38

Vgl. Taponecco Marchini, Pisa Taf. 2,8.9 mit dem gleichen Eierstab 

in Pisa. Es ist demnach sicher richtig, den Halterner Eierstab der 

Ateius-Offizin in Pisa zuzuweisen.

Typ 8C

Relativ schmaler Eierstab mit leicht gewblbtem Kern und zwei 

umlaufenden Stabchen. Das Zwischenstabchen ist links ange

legt. Insgesamt wie Typ 8B, aber etwas kleiner.

HaNr. 29 und 96

P. Cornelius

Typ 9

Uber dem Eierstab verlauft unmittelbar eine Perlreihe, die aber 

nicht direkt zur Punze des Eierstabes gehbrt. Dieser lauft leicht 

V-fbrmig zu. Er besitzt einen sehr flachen Kern und zwei um- 

laufende Stabchen. Das Zwischenstabchen ist rechts angelegt. 

Das untere Ende lauft schrag zu.

HaNr. 21

Vgl. Hahnle, Reliefkeramik Nr. 29.

Typ 10

Uber dem Eierstab verlauft eine Perlreihe. Der eigentliche Eier

stab hat einen hochgewblbten Kern und zwei umlaufende Stab

chen. Das unten abgeschragte Zwischenstabchen liegt rechts an.
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HaNr. 17, 19 und 20; AnNr. 3

Vgl. HAHNLE, Reliefkeramik Nr. 28.

Singulare Eierstabe

Typ 11

Breiter Eierstab mit einem flachen Kern, zwei umlaufenden, 

relativ breiten Stabchen und einem rechts anliegenden Zwi

schenstabchen, das unregelmabig breit erscheint.

HaNr. 128

Typ 12

Langlicher Eierstab mit einem leicht gewblbten Kern und einem 

umlaufenden Stabchen. Das lange, schmale Zwischenstabchen 

ist rechts angelegt und oben durch einen ,Steg’ mit dem 

umlaufenden Stabchen verbunden. Die einzelnen Ovuli sind auf 

Distanz gesetzt.

HaNr. 74

Vgl. M. Labrousse in: Melanges d’Archeologie et d’Histoire offerts a 

A. Piganiol 1 (Paris 1966) 540 Abb. 6 - ahnlicher Eierstab, jedoch 

ohne sichere Zuweisung; A.W. Mees, Verzierte Terra Sigillata aus den 

Ausgrabungen bei Vechten in den Jahren 1920-1927. Oudheidkde. 

Mededel. 70, 1990, 120. 152 mit Abb. 1,1 - ohne Zuweisung. Es be- 

steht eine gewisse Nahe zu Hahnle, Reliefkeramik Nr. 9. Allerdings 

ist Nr. 9 etwas kleiner. Ob der Eierstab den Offizinen des Ateius zu- 

zuordnen ist, bleibt ungewiB.

Typ 13

Leicht gewblbter Kern mit zwei umlaufenden Stabchen und 

einem links angelegten Zwischenstabchen, das der Lange nach 

gespalten ist. Eine Zuweisung ist nicht mbglich.

HaNr. 126

Typ 14

U-fbrmiger Eierstab mit leicht erhbhtem Kern und einem um

laufenden Stabchen. Das in einer charakteristischen Spitze 

endende Zwischenstabchen liegt links an. Es verjiingt sich nach 

oben hin. Die einzelnen Ovuli sind auf Distanz gesetzt.

HaNr. 107
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