
IV. Topfer in Haltem

1. Ubersicht

Die Fundanzahl der verzierten Arretina aus Haltem hat sich durch Neufunde annahernd verdoppelt.373 Insge- 

samt stehen die Reste von 158 GefaBen zur Verfiigung (Abb. 13). Damit bildet Haltern nach Neuss mit 169 

GefaBen den zweitstarksten Fundplatz verzierter Arretina innerhalb des Imperium Romanum, mit Ausnahme 

der Herstellungsorte selbst. 15 verschiedene Topfer konnten namentlich nachgewiesen werden. Desweiteren 

lieBen sich mehrere Fragmente noch den Rubriken .,gruppo protobargateo“, „Zuweisungen an Ateius“ und 

„Lyon“ zuordnen. 48 GefaBfragmente blieben unbestimmt.

Friihe Topfer, wie sie in Oberaden noch vorherrschen, sind in Haltem selten. Rasinius lieB sich sicher durch 

drei Fragmente nachweisen, C. Annius ist nur durch zwei Wandfragmente belegt. Produkte des M. Perennius 

sind zwar haufiger als die des Rasinius oder gar des C. Annius vertreten, doch sind die Bestimmungen nicht 

so sicher, wie es eigentlich wiinschenswert ware. Die Scherben sind entweder verschollen oder stark fragmen- 

tiert. Nur der AuBenstempel M. PERENNI auf dem Kelchrest HaNr. 6 bringt einmal die absolute GewiBheit.

Durch neun GefaBreste vertreten ist die Offizin des P. Cornelius. Damit sind seine Produkte in Haltern im 

Gegensatz zu anderen Lagem im Nordwesten des Imperium Romanum recht haufig. Durch je einen AuBen

stempel wird der Name des Skiaven Primus bzw. der des Firmeninhabers P. Cornelius uberliefert.

Zwei GefaBe stammen eindeutig aus Lyon (HaNr. 156 und 157), zwei weitere wurden vermutlich auch dort 

produziert (HaNr. 14 und 15). An diese GefaBe anzuschlieBen ist wahrscheinlich auch das verschollene 

Fragment (HaNr. 158) mit dem Innenstempel des ELEVTERF.

Die Masse der GefaBe aus Haltem stammt jedoch aus den Betrieben des Cn. Ateius und seiner Freige- 

lassenen. Hier bietet sich die Mbglichkeit, den jeweiligen Herstellungsorten und den innerbetrieblichen 

Strukturen dieser Werkstatten nachzugehen.

Hinsichtlich der Qualitat iiberwiegen bei den Fragmenten abermals die Qualitat II und die verwandten Qua

litaten (II?, II mit braunem Belag, II mit hellem Belag). Alle anderen Qualitaten sind vergleichsweise selten 

(vgl. Tab. 7). Diese Verteilung ist durchaus in Zusammenhang mit dem groBen Vorkommen von Produkten 

des Cn. Ateius zu sehen. Die Besprechung der einzelnen Qualitaten erfolgt weiter unten, fur jede 

festgestellte Offizin oder Gruppe gesondert.

2. C. Annius (?)

(Taf. 9; HaNr. 1-2)

Nur zwei Wandfragmente weisen in Haltem auf die Offizin des C. Annius hin. Die beiden Stiicke lassen 

von dem reichen Motivschatz des C. Annius nichts mehr erahnen. Einmal (HaNr. 1) ist nur der untere Teil 

der Wandung mit Resten eines Blatterkelchs erhalten, wie er von hellenistischen Reliefbechem und 

Popilius-Bechem her bekannt ist,374 zum anderen (HaNr. 2) linden sich ein stark verpreBter Efeublattfries 

und Blattspitzen. VerpreBte Dekore sind durchaus haufig unter den Produkten des C. Annius.

373 Eine Ubersicht der Altfunde gibt OXE, Haltem (1943) 37. ErfaBt werden dort 74 Exemplare, doch bietet die Tabelle 75 Nummem. 

Nicht mit aufgenommen hatte Oxe vier weitere Scherben von unbekannten Topfem, weil sie ihm anscheinend zu unsicher waren. 

Es handelt sich um HaNr. 102, 114, 152, 155. Vgl. auch Liste 6 mit einem Uberblick uber die alten und neuen Zuweisungen.

374 Vgl. z.B. U. Hausmann, Hellenistische Reliefbecher (Stuttgart 1959) Taf. 1,2; 32,2.
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Die Qualitat II, der beide Fragmente zugewiesen warden, herrscht in Oberaden bei den Produkten des C. 

Annins vor.375 Das vereinzelte Vorkommen in Haltern - im Gegensatz zur Dominanz der Produkte des C. 

Annins in Oberaden - verweist eindeutig auf die friihe zeitliche Stellung des Betriebes.376

3. Rasinius

(Taf. 9; HaNr. 3-5)

Drei Fragmente aus Haltem kbnnen sicher Rasinius zugesprochen werden. Es handelt sich wohl um rein 

ornamental verzierte GefaBe, die - wie haufig innerhalb der Offizin des Rasinius - aus mehreren friesartig 

iibereinander angeordneten Dekorzonen bestanden.

Das einzige erhaltene Kelchrandprofil (HaNr. 4) verweist auf $as friihe Service Ic und gehbrt damit zu den 

altesten Kelchlippenprofilen in Haltem. Es findet wichtige Parallelen in Kelchen des Rasinius aus Oberaden

375 Vgl. OaNr. 10, 14, 15 und 17.

376 D.-W. 143 datieren die Produktionszeit des C. Annius in die mittlere augustische Zeit. Als Datierungshilfe dienen ihnen 

allerdings die Funde Oberadens. Vgl. dazu PRACHNER, Skiaven 18 f. Er setzt den Betrieb nach zwei Schliisselfunden in die Zeit 

von der Mitte des zweiten Jahrzehnts v. Chr. bis etwa zum Ende der augusteischen Periode. Der Beginn wird durch den Panta- 

gathus-Becher in Oberaden markiert. Das Ende gibt vielleicht der Stempel des Dionisius, ein Topfer unverzierter Sigillata aus 

der Firma des C. Annius in der jiingsten Schicht der Zone A 2 a in Bolsena, die um die Wende von Augustus zu Tiberius datiert 

wird, an. Zur Datierung der Schicht s. GOUDINEAU, Bolsena 69; dazu E. ETTLINGER, Germania 49,1971, 266; K. Roth-Rubi in: Con

spectus 43 datiert diese Zone von ca. 30-15 v. Chr. Eine innere Struktur des Betriebes laBt sich nicht sicher rekonstruieren. 

PRACHNER 19 f. ordnet der alteren Phase die Relieftbpfer Pantagathus und Anchoristos zu, einer jiingeren die Relieftbpfer Atticus, 

Chrestus und Eros. In einer mittleren Phase arbeitete Cerdo, wahrend fur die Endphase Topfer belegt sind, die auch vom Betrieb 

des L. Annius bekannt sind.
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(OaNr. 20) und Neuss.377 Die beiden iibrigen Fragmente (HaNr. 3 und 5) stammen aus der Wandung ver- 

schiedener Kelche, die sich in ihrer urspriinglichen Form nicht mehr sicher ansprechen lassen.

Man darf schlieBen, dab die Produkte des Rasinius, ebenso wie die aus Oberaden, aus Arezzo stammen.378 

Die Entstehung der beiden Kelche wird zeitlich nicht sehr weit auseinanderliegen, wie die Rand- und GefaB- 

gestaltung des Kelches OaNr. 20 nahelegen. Die Form des Bechers ist in Haltern fur Rasinius nicht belegt. 

In Oberaden tritt sie zweimal auf (OaNr. 19 und 21), ebenso ist auch die Kelchform dreimal vertreten 

(OaNr. 20, 22 und 24).

Das geringe Vorkommen von GefaBen des Rasinius in Haltern laBt sich zum einen durch die zeitliche Kom- 

ponente erklaren, denn in Oberaden laBt sich dieser Tbpfer haufiger belegen. Zum zweiten kbnnte die unter- 

schiedliche Gewichtung in Haltern und Oberaden fur eine Divergenz hinsichtlich der Belieferung sprechen. 

Zum dritten kbnnen diese „fruhen“ Stiicke in Haltern aber auch im Reisegepack mitgefuhrt worden sein.379

4. M. Perennius Tigranus

(Taf. 9.10; HaNr. 6-9)

Die Betriebe der Perennier sind von alien arretinischen Manufakturen am besten untersucht worden. In 

Arezzo selbst wurde die Tbpferei durch die Grabungen PASQUls und FUNGHINls gegen Ende des letzten Jahr- 

hunderts ergraben.380 Sie lag in der Nahe der heutigen Kirche S. Maria in Gradi. Allgemein wird der Beginn 

der Produktion verzierter Arretina mit dem Auspragen derartiger Keramik in der Firma des M. Perennius 

gleichgesetzt. Der genaue Zeitpunkt laBt sich bisher nicht sicher ermitteln.381

Man geht heute nach STENICO von vier Produktionsphasen innerhalb des Betriebes aus, die eine relative 

Abfolge aufzeigen:382

1. Phase: „fase pretigranea“; das Cognomen des M. Perennius ist unbekannt. In den Formularen erscheinen

vor dem Namen des Firmeninhabers die Sklavennamen des Cerdo, Pilemo, Pilades und Nice

phoros. STENICO datiert diese Phase etwa in die Jahre 25-15 v. Chr.

2. Phase: „fase tigranea“; es erscheint das Stempelformular M. Perennius Tigranus. Als einziger signieren-

der Sklave ist Felix bekannt. Die Datierung ist unsicher und bisher nicht absolut gefaBt. Man 

wird aber damit zu rechen haben, daB Tigranus und Bargathes lange Zeit gleichzeitig produziert 

haben und Tigranus erst nach der Zeitenwende seine Tatigkeit beendete.383

377 Ettlinger, Novaesium Taf. 54,1 - Rasinius.

378 Die Qualitaten II, III und V sind jeweils einmal vertreten. Bis auf Qualitat III sind die beiden anderen schon in Oberaden an 

GefaBen des C. Annius und des Rasinius aufgetaucht. Sie sprechen klar fur Arezzo.

379 Diese Feststellung ist keine Hilfskonstruktion, sondem gibt sicher den tatsachlichen Vorgang wieder. Vgl. IHM, Bonner Jahrb. 

102, 1898, 111; OXE, Haltern (1943) 52. E. ETTLINGER, Friihaugusteische Arretinain der Schweiz. Limes Studien. Schr. des Inst, 

fur Ur- und Friihgesch. der Schweiz 14 (Basel 1959) 48; dies., Novaesium 100. Bezogen auf vereinzelte friihe, unverzierte 

Sigillaten aus Neuss wamt sie davor, daran den Beginn des gesamten Bestandes festzumachen. Von Schnurbein, Sigillata 81.

380 U. Pasqui, Not. Scavi 1884, 369 ff.; ders. Not. Scavi 1893, 138 ff.; ders. Not. Scavi 1896, 458 ff. V. Funghini, Antichi vasi fittili 

aretini (Florenz 1893).

381 Vgl. dazu A. OXE, Bonner Jahrb. 138, 1933, 81 ff.; ders., Rhein 30. Die Modelschiissel des Cerdo M. Perenni mit der 

Darstellung des Herkules Musagetes wird mit der Restaurierung des aedes Herculis musarum in Rom in Verbindung gebracht 

und danach datiert. Der Tempel wurde 29 v. Chr. durch L. Marcius Philippus emeuert. Vgl. D.-W. 15 f.; Marabini MOEVS, Boll. 

d’Arte 66, Ser. VI, 1981, 14 ff. - Ettlinger in: Conspectus 6 setzt den Beginn des Betriebes ins 3. Jahrzehnt v. Chr.

382 A. STENICO, I figli di Agamennone a Sminthe. Toreutica e Ceramica aretina. In: Arte in Europa. Raccolta di Studi di Storia 

dell‘Arte in Onore di Wart Arslan (Mailand 1965) 34 f.; ders., Liste 15. Ebenso PORTEN PALANGE, Antiquarium 9. Bargathes 

(1984) 12; vgl. D.-W. 33-54: A. Die Cerdo-Gruppe; B. Pilades; C. Der Tigranuskreis; D. Der Bargatheskreis; E. M. Perennius 

Crescens und M. Perennius Satumus.

383 H. COMFORT, Am. Journal Arch. 46, 1942, 90 ff. Dazu ETTLINGER, Novaesium 43 u. Taf. 60,1: Spate Arbeiten des Tigranus sind im 

Norden sehr selten. Comfort weist vor allem auf das vollig unklare Verhdltnis der zeitlichen Stellung des spdten Tigranus zu 

Bargathes hin. Beide haben gleichzeitig existiert und zwar zur Zeit des Endes der Importe von italischer Sigillata in den Norden.
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3. Phase: „fase bargatea“; es erscheint der Firmenstempel M. Perennius Bargathes. Sklavennamen sind

keine bekannt. Stenico bezweifelt die von Dragendorff gegebene Datierung, der einen Beginn in 

der spataugusteisch-fruhtiberischen Zeit fur mdglich halt.384

4. Phase: Der Betrieb wird nun von M. Perennius Crescens und dann von M. Perennius Saturnf...] geleitet.

Hier wird nun der zeitliche Ansatz ganzlich hypothetisch. STENICO gab fur die Betriebe der 

Perennier ein Enddatum gegen 40 n. Chr. oder etwas spater an.

Der vorhandene Motivschatz der beiden Perennier ist enorm groB. D.-W. haben insgesamt 28 Motivzyklen 

mit diversen Untertypen verzeichnet.38'1 Die Halterner Kelche lassen nur in einem Fall diesen Reichtum er- 

ahnen. In zwei Fallen kann von einer recht sicheren Bestimmung ausgegangen werden (HaNr. 6 und 7).386

Besonders gut gearbeitet ist der Kelchrest HaNr. 6. Dargestellt ist der von Kentauem gezogene Wagen der 

Omphale aus dem Herakles-Omphale-Zyklus. Zwei Jtinglinge schreiten hintenher. Dieses Motiv mit dem in 

Frauenkleidem sitzenden Herakles wird gem als Hinweis der augusteischen Propaganda auf den im helleni- 

stischen Osten verweichlichten M. Anton gesehen, wohingegen die Omphale auf Kleopatra bezogen wird.387 

Dagegen wird die auf dem Kelch HaNr. 7 dargestellte Szene mit Niken und DreifuB auf Apoll zu beziehen 

sein, der den siegreichen Augustus verbildlichen soil. Treffen die Interpretationen zu, so hatte man hier den 

Triumph des Augustus liber M. Anton in Form zweier verschliisselter kleiner Reliefdarstellungen vorliegen.

Bei dem fragmentierten Randstiick HaNr. 9 laBt sich eine figiirliche Szene zumindest vermuten. Denkbar 

ware z.B. eine Jagdszene oder der Daduche aus dem Herakles-Omphale-Zyklus.388 Eine verbindliche Zuwei- 

sung dieses Stucks ist jedoch nicht gegeben. Einzig der Rosettenfries laBt eine Zuschreibung an eine der 

beiden mittleren Phasen der Perennier sinnvoll erscheinen. Ein weiteres kleines Wandfragment (HaNr. 8) 

kann liber den Eierstab der Werkstatt der Perennier zugewiesen werden.

Nur zwei Fragmente lieBen sich von der Form her naher bestimmen. Es handelt sich jeweils um einen Kelch 

der Form D.-W. Ic bzw. Ih.389 Durch seine Randausbildung gehdrt der zuerst genannte Kelch sicher nicht 

mehr zu so frlihen Kelchen wie der Xantener Perennius Kelch, der von Oxe dem „Meister mit den Zahn- 

lticken“ zugeschrieben wurde.390 Die restlichen zwei Stlicke stammen aus der Wandung verschiedener Kelche.

Die Fragmente aus Haltern gehbren zur 2. bzw. 3. Phase der Perennier-Betriebe. HaNr. 7 muB wahrschein- 

lich noch gegen die Mitte des ersten Jahrzehnts v. Chr. datiert werden. Entstanden sind alle Kelche in 

Arezzo. Stellt man die bisher bekannt gewordenen GefaBfragmente des M. Perennius Tigranus und 

Bargathes im Rhein-Lipperaum zusammen, so ergibt sich nur eine kleine Anzahl, die aber durchaus mit der 

Anzahl der Produkte von C. Annius, Rasinius und P. Cornelius verglichen werden kann.

Neuss bildet den starksten Fundhorizont mit elf Tigranus- und acht Bargathes-GefaBen.391 In Moers-As- 

berg392 fanden sich Produkte des Tigranus und des Bargathes je zweimal. In Castra Vetera393 ist Tigranus 

einmal vertreten. Dazu kommen noch zwei GefaBe dieses Tbpfers aus Mainz.394 Verzierte Kelchfragmente

384 D.-W. 46 ff.

385 D.-W. 55-118. s. dazu Bargathes (1984) 110: unveroffentlichte Stiicke werden hier vorgestellt.

386 Oxe, Rhein 60. Die Wamung Oxes vor einer vorschnellen Zuweisung des Kelches HaNr. 7 an M. Perennius Tigranus und statt 

dessen mit der prinzipiellen Moglichkeit einer Zuschreibung an die Offzin des Cn. Ateius zu rechnen, rniiB nach den bisher 

bekanntgewordenen Punzen aus dem Betrieb des Letztgenannten nicht mehr beachtet werden. Der Eierstab ist wohl doch 

eindeutig dem M. Perennius Tigranus zuzuschreiben.

387 Vgl. etwa P. Zanker, Die Macht der Bilder 2(Miinchen 1990) 65 ff. u. 90 ff.

388 Etwa D.-W. 91, Motivzyklus XVII oder 82, XI,3.

389 Diese Randform, zudem mit dem gleichen Rosettenfries, ist fur NICEPHOR/PERENNI aus Bolsena belegt. C. GOUDINEAU, 

Melanges Ecole Frang. Rome 80, 1968, 168 ff. Taf. 1,1.

390 OXE, Rhein Taf. 1,1.

391 Ebd. Taf. 5,12; 7,16.19-21; 9,28.30; 13,59.60; ETTLINGER, Novaesium Taf. 54,2; 58,3-5; 60,1.7.8.24; 61,1.14.

392 Asciburgium Taf. 58,3.4 - Tigranus (Qualitaten II/V und V) und Taf. 58,1.2 - Bargathes (Qualitaten II und V).

393 OXE, Rhein Taf. 1,1.

394 Ebd. Taf. 18,77.78.
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des Bargathes liegen dann noch einmal aus Kbln395 und zweimal aus Bonn396 vor. Rechnet man die vier Ti- 

granus-GefaBe aus Haltem und das Fragment aus Oberaden (OaNr. 25) dazu, dann kame man im Raum 

zwischen Mainz und Castra Vetera auf insgesamt 21 Tigranus- und 13 Bargathes-GefaBe (vgl. Tab. 11). 

Sehr unsicher ist die Zuweisung eines Fragmentes aus Augsburg-Oberhausen an Bargathes.397 Vergleicht 

man dagegen die Fundmengen dieser Tbpfer an Orten im Mittelmeerraum (Tab. 12), so wird deutlich, daB 

die Perennier verstarkt in diesen Raum lieferten. In Bolsena und Ordona beherrschen sie anscheinend den 

lokalen Markt durch ihre Belieferungen mit Reliefkeramik.398

5. „gruppo protobargateo“

(Taf. 10.11; HaNr. 10-13)

Auf die Problematik und das Punzenrepertoire der unter der Bezeichnung „gruppo protobargateo“ zusam- 

mengefaBten Produkte des Cn. Ateius und des M. Perennius Bargathes ist bereits oben zu dem Becher 

OaNr. 26 eingegangen worden.399 Die Zuweisung der vier aus Haltern erhaltenen Wandscherben zu dieser 

Gruppe kann nach dem erhaltenen Dekor zweifellos vorgenommen werden. Unklar bleibt die nahere Zuwei

sung an Cn. Ateius oder Bargathes. Auf zwei Fragmenten ist der Eierstab Typ 5 erhalten, der von beiden 

Tbpfern ebenso wie die PunzenNr. 62, 189 und 237 benutzt wurde. Unter den Neufunden der letzten Jahre 

befindet sich auch ein - in Haltem seltener - Becherrest (HaNr. 13). Die Aufteilung der unteren 

Dekorhalfte in Dreiecke erinnert sehr an die Produkte des C. Annius in Oberaden (z.B. OaNr. 1 u. 4), doch 

ist es nurmehr eine schwache Reminiszenz an diese technisch und kunsthandwerklich hoch stehenden 

Becher. Der stumpf-braune Uberzug bedeckt einen knappen Dekor bestehend aus dreieckigen Feldern, in 

die senkrecht stehende Kolben gesetzt wurden. Ahnliche Kolben tauchen z.B. auf der Becherscherbe OaNr. 

27 auf, die Cn. Ateius zugewiesen wurde. Diese Parallele reicht hier aber nicht fur eine Bestimmung aus.400

Obwohl keine Randscherben erhalten sind, die eine zeitliche Eingrenzung absichem kbnnen, darf eine Ent- 

stehung dieser Fragmente nach Aussage des Dekors in der Zeit um Christi Geburt angenommen werden.401 

Der Entstehungsort ist wohl in Arezzo zu suchen, doch kann theoretisch auch Pisa in Betracht kommen.402

6. P. Cornelius

(Taf. 12-14; HaNr. 16-24)

Der Betrieb des P. Cornelius lag in Cincelli in der Nahe von Arezzo.4"' Bisher sind uber 60 Arbeiter, von 

denen aber nur acht Reliefkeramik signierten, durch Namensstempel bekannt.4"4 Uber die Anfange seines Be- 

triebes lassen sich nur Vermutungen anstellen. Er begann wohl zunachst mit der Produktion glatter Sigillaten, 

um dann im zweiten Schritt - wahrscheinlich erst um Christi Geburt - Reliefkeramik herzustellen.405 Eine Da-

395 Ebd. Taf. 15,68.

396 Ebd. Taf. 15,63.65. Der Fundort Bonn muB fur das letztgenannte Fragment in Frage gestellt werden.

397 Ulbert, Augsburg 15 f. Nr. 3 u. Abb. 1,3.

398 Gemessen an der glatten Sigillata ist die Reliefkeramik selten (Verhaltnis 90:1). GOUDINEAU, Melanges Ecole Franc. Rome 80, 

1968, 185; Ordona VI, 1, 85.

399 s.o. S. 70.

400 Vgl. aber auch KatNr. 153 aus Augst.

401 E. ETTLINGER in: Gestalt und Geschichte [Festschrift K. Schefold] 4. Beih. zu Antike Kunst (Bern 1967) 118 f. datiert die 

Benutzungszeit dieser Variante des Eierstabes vom Typ 5 etwa von 5 v.-lO n. Chr. Ein friiheres Datum liefert der Becher aus 

Oberaden fiir die etwas kleinere Variante.

402 In Pisa sind Beispiele vorhanden: TAPONECCO MARCHINI, Pisa Taf. 1,8; 2,11. - Es wurden Qualitat II bzw. II/IV festgestellt.

403 IHM, Bonner Jahrb. 102, 1898, 112 f.; D.-W. 161 ff.; EAA II (1959) 855-857 s.v. P. Cornelius (STENICO); KlumbaCH, Jahrb. RGZM 

22,1975,47; PRACHNER, Skiaven 64. - Nicht mehr eingearbeitet werden konnte: C. TROSO, Il ceramista aretino Publius Cornelius. La 

produzione decorata a rilievo. Pubblicazioni della Facolta di lettere e filosofia dellTJniversita di Pavia 63 (Florenz 1991).

404 O.-C. 480 ff. Antiocus, Bituhus, Eros, Faustus, Heraclides, Parides, Primus und Rodo.

405 D.-W. 163 halten einen Beginn kurz nach Christi Geburt oder sogar erst in tiberischer Zeit fiir mbglich. H. COMFORT in: Studies
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tierung in spataugusteisch-fruhtiberische Zeit lassen auch die Randprofile der Kelche zu, die haufig Steilran- 

der (z.B. HaNr. 19 oder AnNr. 3) und mehrfach aufgewulstete Rander aufweisen. Aufwendig gestaltete 

Lippen sind sehr typisch fur diese Tbpferei (z.B. HaNr. 16, 17 und 24).406 Uber die innere Organisation ist 

wenig bekannt. Die Punzen wurden anscheinend von alien Tbpfern gemeinsam benutzt, wodurch genaue Zu- 

weisungen von GefaBen ohne einen Stempel an einen bestimmten Topfer unmbglich werden. Eine zeitliche 

Abfolge der einzelnen Arbeiter laBt sich bisher ebenfalls nicht ablesen.407 Mbglicherweise gehbrt der Sklave 

Eros in die Anfangsphase. Nur wenige Stiicke lassen sich auf Grund der technischen Feinheit und Dekoration 

als frfih ansprechen. Sie scheinen zum Umfeld des M. Perennius Bargathes und Cn. Ateius zu gehbren.408

Viele Motive lassen sich auf Vorbilder aus den Betrieben der Perennier, des Rasinius und des C. Annius zu- 

riickverfolgen.409 Es gab aber auch eigene Entwiirfe: Tierkampfe, Marsyas-Mythos, Demeter und Kore, Fi- 

guren mit einem Wagen.410 Szenische Darstellungen sind selten. Menschliche Figuren tauchen zumeist zwi- 

schen dem rahmenden Dekor auf. Rein vegetabiler Schmuck ist haufig, ebenso wie Randapplikationen (vgl. 

HaNr. 17 und 21; vgl. auch AnNr. 3). In Haltern reichen die Motive von ornamental verzierten GefaBen 

fiber die gespannten Lbwenfelle zu mehr oder minder erzahlenden Szenen, wie auf dem Skyphos mit einem 

eleusinischen Thema. Herakles erscheint auf dem Primus-Kelch mit Fullhorn. Auf dem Skyphos ist er fiber 

die im Heraklesknoten verbundenen Lbwentatzen und die Keule angedeutet.

Von den neun Fragmenten aus der Offizin des P. Cornelius weisen zwei einen AuBenstempel auf. So kann 

durch den Stempel des PRIM VS (HaNr. 23) ein Kelch naher bestimmt werden.411 Der zweite AuBenstempel 

(HaNr. 18) nennt den Firmeninhaber P. Cornelius. Beide Stempel sind unvollstandig. Da die GefaBe nicht 

intakt sind und in diesem Betrieb Skiaven und Inhabername getrennt eingestempelt wurden, ist meist nur 

einer von beiden erhalten. Zu PRIMVS muB also P. CORNELI erganzt werden, wahrend im anderen Fall 

ein Sklavenname zum Fabrikinhaber dazutreten muB.

Die Werkstattzuweisung an P. Cornelius hingegen laBt sich in alien Fallen zweifelsfrei bestimmen, da die Pro- 

dukte auBerst typisch sind. Die Haltemer Stiicke sind sich in Ton und Uberzug412 bis auf eine Ausnahme (Sky

phos HaNr. 22) sehr ahnlich. Weiter ist der Gebrauch zweier charakteristischer Eierstabe zu bemerken (Typ 

9 und 10). Die technische Ausfuhrung ist bei alien GefaBen bis auf leichte Verpressungen der Reliefs gut.413

represented to D.M. Robinson 2 (Saint Louis 1953) 159 spricht sich fur einen Anfang um Christi Geburt aus. Der Betrieb lauft 

bis in tiberische Zeit hinein. A. STENICO, Athenaeum Pavia N.F. 33, 1955, 215-16 denkt an einen Beginn in spataugusteischer 

Zeit. In EAA II (1959) 856 s.v. P. Cornelius (STENICO) wird von einer fase seriore della produzione di Arezzo gesprochen, also 

einer fortgeschrittenen Zeitstufe, die man mit kurz nach Christi Geburt umschreiben darf. KLUMBACH, Jahrb. RGZM 22, 1975, 

48. Ettlinger in: Conspectus 6 datiert dem Stil nach etwa spataugusteisch bis friihtiberisch.

406 Vgl. dazu auch Comfort in: Studies represented to D.M. Robinson 2 (Saint Louis 1953) 158 mit Abb. 2; A. Moutinho de Alarcao 

in: Fouilles de Conimbriga (Paris 1975) Taf. 1,2. - Die erhaltenen Randscherben weisen, bis auf eine Ausnahme (HaNr. 24), 

einen Steilrand mit einer gewulsteten, bandartigen Lippe auf, die senkrecht uber der Wandung liegt. Auch bei einigen Wand- 

scherben (HaNr. 21 u. 23) ist davon auszugehen, dab sie urspriinglich einmal einen Steilrand besaBen. So setzt sich bei ihnen 

wie bei den erhaltenen Randscherben (HaNr. 16, 19 u. AnNr. 3) oberhalb des Eierstabes die Wandung nach einer haufig gerie- 

felten, leicht vorspringenden Leiste, steil nach oben hin fort. Das Randfragment (HaNr. 24) weist eine bandartige, geriefelte 

Lippe auf, die leicht unterschnitten ist. Die Wandung darunter ist stark geschnurt. Es handelt sich um einen Abkbmmling der 

Form D.-W. I c.d, gehbrt also vielleicht noch zu den Formen des Uberganges von Service I zu Service II. Parallelen sind kaum 

vorhanden, die Ausbildung des Randes und der anschliebenden Wandung sind mithin schwer zu beurteilen. - Vereinzelt, auch 

im Formengut Haltems, ist der Skyphos (HaNr. 22), der eine direkte Parallele in Besancon besitzt.

407 Prachner, Skiaven 64.

408 EAA II (1959) 856 s.v. P. Cornelius (STENICO); STENICO, Liste 16; KLUMBACH, Jahrb. RGZM 22, 1975, 48 ff.

409 D.-W. 162.

410 D.-W. 161 ff.; EAA II (1959) 856 s.v. P. Cornelius (Stenico).

411 PRACHNER, Skiaven 66: Der produktivste RT [Relieftbpfer] mit der breitesten Streuung war Primus... COMFORT in: Studies 

represented to D.M. Robinson 2 (Saint Louis 1953) 160 ff. versucht den Topfer Primus enger einzugrenzen, stellt jedoch fest, 

dab er teilweise die gleichen Punzen wie Antiochus und Rodo benutzt.

412 Der Uberzug besitzt einen leicht seidigen Glanz und ist dunkelrot-braun. Er liegt dick auf und haftet gut auf dem Tonkem. Der 

Ton ist rosafarben, fein, zumeist hart gebrannt. Zuweisung an die Qualitat V. Die Herkunft dieser Stiicke ist in Cincelli, dem 

bekannten Produktionsort des P. Cornelius zu suchen. Abweichend ist nur die Qualitat II des Skyphos HaNr. 22.

413 EAA II (1959) 856 s.v. P. Cornelius (STENICO): Die Qualitat ist haufig schlecht, da die Model zu stark mit Sand gemagert wur-
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Karte 1 Verbreitung verzierter Arretina aus der Tbpferei des P. Cornelius. - Primus: Alcacer do Sal 

1; Haltem 1; Merida 1; Mogador 1. - Antiochus: Conimbriga 2. - Fidus: Ceuta 1. - P. Cor

nelius (allg.): Alexandria 7; Ampurias 1; Anreppen 1; Athen 1 (+ 1?); Besangon 1; Castel 

Gubileo 1; Ceuta 1; Devin 1; El Pradillo (Herrera de Pisuerga) 1; Epfach-Lorenzberg 1; 

Genf 1; Haltem 8; Korinth 1; Leicester 1; London 1; Moers-Asberg 1; Mogador 1; Morganti- 

na 1; Nijmegen 1; Ordona 1 (?); Paestum 1; Palencia 2; Pollentia 8; Rom 1; Sidi Krebish 3.

Produkte des P. Cornelius gehoren zu den selteneren Vertretern der Arretina im Norden (Karte 1; Tab. 11). 

Allerdings sind seine Erzeugnisse innerhalb des Imperium Romanum (Tab. 12) sehr weit gestreut.414 Die 

Anzahl der in Haltern gefundenen GefaBe ist verglichen mit anderen Fundplatzen auBergewbhnlich hoch.415

den, wodurch sie schnell abnutzten. Ein zu langer Gebrauch der Model minderte zudem die Qualitat. - Uber die kiinstlerische 

Leistung besteht ein eher ungiinstiges Urteil, so Comfort in: Studies represented to D.M. Robinson 2 (Saint Louis 1953) 157: 

The bowl’s overall artistic merit is no higher than one expects from the shop of Cornelius. KLUMBACH versuchte zu relativieren 

und driickte es milder aus. Verglichen mit M. Perennius Tigranus und Rasinius sind seine Produkte tatsachlich anspruchsloser. 

Die wenigen Punzen aber werden so variantenreich eingesetzt, daB deutlich ein „omamentales Geschick“ zutage tritt. Es ist zwei- 

fellos eine dekorative Kunst, die sich hier manifestiert, aber von einer rokokohaften Grazie, die den Reiz der Endphase einer 

Entwicklung ausstrahlt. KLUMBACH, Jahrb. RGZM 22,1975, 60. - Der Kelch HaNr. 19 besitzt allerdings einen hohen technischen 

Standard. Die benutzten Punzen sind funktionell eingesetzt. Betrachtet man die gleichzeitigen Produkte des Xanthus, so wird man 

vom kiinstlerischen Standpunkt keine groBen Unterschiede feststellen kbnnen.

414 Schon OXE hatte eine solche Verbreitung beschrieben. Er kam auf ein „gutes Dutzend" GefaBe im Norden, s. OXE, Haltem 

(1943) 53. Der Sachverhalt hat sich seitdem kaum verandert.

415 PRACHNER, Skiaven 67: Sind schon die SG [Servicegefdfe] der Firma und ihrer ST [Servicetbpfer] in den Provinzen relativ wenig 

verbreitet, so trifft das fiir die RG [Reliefgefafie] in viel stdrkerem Mafie zu. Nur 2 RT [Relieftbpfer] sind aufierhalb Italiens in 

Spanien belegt, mit dem Firmenstempel ist im ganzen Niederrhein-Lippegebiet nur ein RG in Haltern versehen. Am Mittel- und 

Oberrhein konnte bisher keiner nachgewiesen werden. Zusammen mit den wegen bestimmter Dekoreigenarten fiir Cornelius in 

Anspruch genommenen ungestempelten Fragmente sind in jenem Raum nur 7 Exemplare gefunden worden. Wahrscheinlich ha- 

ben sie, wie OXE [OXE, Haltern (1943) 37; 53] vermutet, alexandrinische Flotteneinheiten, die an den Niederrhein verlegt wor

den sind, mitgebracht und hier verbraucht oder weitergegeben. PRACHNER ebd. mit Anm. 13 bezieht die Aussage von D.-W. 162: 

Vor allem haben auch die Fundplatze in Germanien viele Erzeugnisse des Cornelius ergeben (...) auf die Zuteilung ungestempel- 

ter Fragmente an P. Cornelius. - In Haltern ist er durch Stempel auf glatter Sigillata nur zweimal belegt. VON SCHNURBEIN, Sigil- 

lata Taf. 78,498 - P. CORNEL und 78,499 - P. CORNELI/PRISCVI.
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Fiihrt man sich die Verbreitungskarte vor Augen,416 so sprechen Fundorte an der Westkiiste Afrikas 

(Mogador und Ceuta), in Portugal und Spanien (Alcacer-do-Sal, Conimbriga, Merida, Herrera de Pisuerga), 

in Libyen (Sidi Krebish), Agypten (Alexandria), England (London und Leicester), Athen und Pollentia 

eindeutig fur eine Seehandel. Italien selbst ist nur durch fiinf Fundpunkte vertreten, die - bis auf Castel 

Gubileo und Morgantina auf Sizilien - nicht fur einen Lokalhandel eintreten kbnnen. Genf liegt an einer 

Handelsroute von der Rhone zum Rheinknie. Bemerkenswerterweise ist das Rhein-Lippegebiet mit vier 

Orten gut besetzt. Verzierte Produkte des Cornelius fanden sich in Nijmegen,417 Moers-Asberg,418 Haltem 

und Anreppen. Der reichhaltige Bestand von Neuss weist keine verzierten Produkte des P. Cornelius auf. 

Auf glatter Sigillata kommt in Neuss ein einziges Mai ein Stempel des P. Cornelius vor.419 Neben festen 

Lieferanten wie Cn. Ateius, die den Markt beherrschten und eine organisierte Beschickung vornahmen, 

kbnnen Produkte wie die des P. Cornelius nur in kleinen Sendungen als Beifrachten, die entweder auf 

Bestellung oder eher zufallig transportiert wurden, angesprochen werden. Die Offizin in Cincelli verkaufte 

wahrscheinlich ihre Produkte in einem Hafen direkt an Schiffseigner, denen die Verteilung oblag.420 Ein 

regelrechtes Verteilernetz ist nicht zu erkennen. Dazu paBt auch, daB Gallien in bezug auf Produkte des P. 

Cornelius praktisch fundleer bleibt, wahrend solche des Cn. Ateius in Mengen vorkommen.421 Als privaten 

Besitz mag man eher die Einzelstticke in StraBburg422 ebenso wie auf dem Lorenzberg423 und in Devin424 im 

Barbaricum gegeniiber von Camuntum ansehen.

7. Produkte aus Lyon (?) 

(Taf. 11.12; HaNr. 14-15)

Die hier zusammengefaBten beiden GefaBe HaNr. 14 und 15 lassen sich zwar nicht mit dem Namen einer be- 

stimmten Tbpferei versehen, stammen aber sicher aus einem einzigen Betrieb. GefaBform, Dekor und Qualitat 

IV sind nahezu identisch. Geringe Abweichungen im Dekor, wie die Stellung der Blattchen im oberen Fries, 

schlieBen allerdings eine Entstehung aus derselben Modelschtissel aus. Die Aufteilung des Dekors in zwei Zo- 

nen wirkt unorganised. Die Anordnung in der oberen Zone erinnert an die GefaBe der „gruppo protobargateo“. 

Palmetten und Blatter bilden einen umlaufenden Fries. Eine Beeinflussung durch die „gruppo protobargateo“ 

scheint zumindest von der Verzierungsweise in Ansatzen gesichert zu sein, doch ist eine Entstehung innerhalb 

eines Betriebes des M. Perennius Bargathes oder Cn. Ateius nicht anzunehmen. Auch Erzeugnisse, die STENICO 

als „protocomeliani“ bezeichnete, kommen nicht in Frage.422’ Keine der Punzen konnte bisher auch nur in 

Ansatzen wiederentdeckt werden. Ebenso verhalt es sich mit den Efeublattem an langen Stengeln.

Die Qualitat IV ist unter den verzierten Sigillaten Haltems nur viermal vertreten (vgl. Tab. 7). Neben den bei

den Kelchfragmenten HaNr. 14 und 15 handelt es sich um die Wandscherbe HaNr. 142 und die Becherrand-

416 Verbreitung der Stempel des P. Cornelius auf unverzierter Sigillata O.-C. 478,1-51. (Nr. 38 vacat) Arezzo 8, Chiusi 1, Haltem 1, 

Modena 1, Neapel 1, Rom 3, Tarragona 1, ohne Fundort 26, Italien 2. Stempel des Primus verteilen sich nach O.-C. 532a-p fol- 

gendermaBen: Arezzo 4 Stempelvarianten in mehreren Exemplaren, Ampurias 1, Alcacer do Sal 1, Rom 1, Spoleto 1, der Stempel 

aus Florenz stammt vielleicht auch aus Arezzo. Ohne Fundortangabe sind der eine Stempel in Boston und die sieben Stempel in 

Miinchen. Ein Stempel lieB sich nur grob Italien zuweisen. Vgl. dazu auch B. HOFMANN, Ogam 19,4-5, 1967, 464.

417 OXE, Rhein Taf. 72,101.

418 Asciburgium 185 Stempel Nr. 17 = OXE, Rhein Taf. 15,71.

419 Ettlinger, Novaesium 55 Stempel Nr. 296.

420 Im anderen Fall wird man wahrscheinlich an Beifrachten zu denken haben. Die wenigen Fundpunkte verweisen zwar auf einen 

Seehandel im Mittelmeer und an der Kiiste Portugals, mehr als fraglich ist aber, ob man durch die Biskaya und den Armelkanal 

bis in die Rheinmiindung vorstieB - Vgl. auch ebd. 81; VON SCHNURBEIN, Sigillata 83.

421 OXE, Haltem (1943) 53 zog zwei Schliisse aus dieser Verteilung. Ateius und „fruhgallische“ Topfer beherrschten den Markt in 

Gallien und am Ober- und Mittelrhein. AuBerdem existierte ein umfangreicher Seehandel.

422 Ders., Rhein Taf. 19,90.

423 G. Ulbert, Der Lorenzberg bei Epfach (Miinchen 1965) 533 Taf. 9,3a.b.

424 F. KrIzek, Terra Sigillata in der Slowakei (Brno 1939) 37 Taf. 7,1.

425 Stenico, Liste 16.
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scherbe HaNr. 148. HaNr. 142 ist vermutlich ein italisches Produkt, wahrend die Provenienz von HaNr. 148 

unbekannt ist. Ton und Uberzug der beiden Kelchreste weisen eine gewisse Affinitat zur Qualitat II/IV von 

Kelch HaNr. 156 auf, der uber eine chemische Analyse dem Produktionsort Lyon zugewiesen werden konnte.

Von Schnurbein verweist darauf, dab die unverzierten Sigillaten mit Qualitat IV zumeist aus Lyon stam- 

men.426 Bereits Oxe hatte eine provinzielle Entstehung der GefaBe geltend gemacht.427 Die GefaBform findet 

eine interessante Parallele in einem Kelch mit dem Innenstempel des Cn. ATEIVS/EVRIALUS aus Vin- 

donissa.428 Eine Verbindung zu einem Betrieb des Cn. Ateius ist allerdings kaum anzunehmen, da sich die 

Kelche vom Dekor her doch stark von seinen Produkten unterscheiden. Die GefaBform ist zeitlich im ersten 

Jahrzehnt n. Chr. anzusetzen.

Die beiden nicht zuweisbaren Kelchfragmente heben sich vom Dekor und der Qualitat stark von den 

Produkten aus Arezzo oder Pisa ab. Es liegt daher eine Entstehung auBerhalb dieser Zentren nahe. Nach 

Ausweis der Ahnlichkeiten mit den sicher aus Lyon stammenden Kelchen HaNr. 156 und 157 scheint Lyon 

nicht ausgeschlossen zu sein.

8. Produkte aus Lyon

(Taf. 36.37; HaNr. 156-157)

Ein Kelch (HaNr. 156) und die Wandscherbe eines Kelches (HaNr. 157) konnten durch chemische Analyse 

dem Herstellungsort Lyon zugewiesen werden.429 Der Kelch gehdrt weitlaufig zur Form D.-W. Ic, muB aber 

gesondert beurteilt werden (Form 6).

Rein auBerlich unterscheiden sich beide GefaBfragmente sehr. Kelch HaNr. 156 mit Qualitat II/IV ist nur 

durch geringfiigige Abweichungen in der Tonkonsistenz von den Kelchfragmenten HaNr. 14 und 15 ver- 

schieden, wahrend HaNr. 157 mit Qualitat III durch den dtinnen, streifig abplatzenden Uberzug sofort auf- 

fallt. II/IV ist unter den chemisch „Lyon“ zugewiesenen unverzierten Sigillaten Halterns vergleichsweise sel- 

ten, Qualitat III dagegen mehrfach vertreten.430

Der Kelch HaNr. 156 wurde von Oxe treffend als Ungeheuer provinzialer Reliefkeramik bezeichnet.431 In 

seinen Umkreis verwies er auch den Kelch aus Arion (Abb. 8), der in seiner Machart viele Ahnlichkeiten 

aufweist.432 Der Kelch aus Haltern zeigt ein fruhes Randprofil (D.-W. Ic ohne Radchenverzierung). Die 

Form des GefaBes sowie des hohen StengelfuBes verweisen - zumindest bei Kelchen aus Arezzo - auf ein 

fruhes Entstehungsdatum. In bezug auf die Formgebung reliefverzierter Kelche aus Lyon ist nichts bekannt. 

Es mag sein, daB es - wie bei der glatten Terra Sigillata - hier zu „retardierenden Provinzialismen“ gekom- 

men sein kann,433 die zu Fehleinschatzungen fiihren. Doch solange Vergleichsbeispiele fehlen, sollten weit- 

reichende SchluBfolgerungen unterbleiben.434 Die Wandscherbe HaNr. 157 laBt sich nach der Wandfiihrung 

wohl einem Kelch gleichen Aussehens zuweisen.

426 Von Schnurbein, Sigillata 22.

427 OXE, Haltern (1943) 42 zu R 10. Einen Ateius-Betrieb schlieBt OXE allerdings aus.

428 ETTLINGER, Jahresb. Ges. Pro Vindonissa 1962, 5-14 Abb. 4.

429 Die optische Analyse des Tones und Uberzuges ergab die Qualitaten II/IV und III. - Zu Reliefkeramik aus Lyon: VON 

Schnurbein, Sigillata 125.

430 Vgl. ebd. 22.

431 OXE, Rhein 82 f. Nr. 140.

432 Ebd. Taf. 19,84; 61,84 - Mainz; 49,140a - Arion. Zum Kelch aus Arion vgl. auch J. Moreau-Marechal, Extrait du Bull, de 

LTnstitute Archeologique du Luxembourg Arion (1976) Nos. 1-2, 8 Abb. 4 - die hier gegebene Datierung um 20 n. Chr. muB 

nach unten korrigiert werden. Ders., Ann. Inst. Arch. Luxembourg (1979-80) 20 f. mit Abb. 1. Ebenso S. VON SCHNURBEIN, 

Germania 52, 1974, 84.

433 Ders., Sigillata 121-125.

434 Friihe Kelche (Drag. 11) aus La Graufesenque zeigen z.B. kurze Schafte und entwickelte GefaBformen, s. B. Hoffmann/A. 

Vernhet, RCRF Acta 31/32, 1992, 186 Abb. 1.
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Die verwendeten Punzen sind bisher unbekannt.435 Die Figuren auf dem Kelch HaNr. 156 sind sehr undeutlich, 

teilweise besitzen sie doppelte Konturen. Selbst die Punzen diirften schon kein „Meisterwerk“ dargestellt ha- 

ben. In ihre Gewander gehiillte Figuren436 sowie von Oxe als „Pygmaen“ bezeichnete Wesen stehen unter Bb- 

gen mitten im Bildfeld; eine Bodenlinie fehlt. Ein Sinnzusammenhang zwischen den einzelnen Figuren ist nicht 

erkennbar, existierte wahrscheinlich auch nicht. Der Schmuck scheint trotz der Figiirlichkeit ornamental zu 

sein. Der obere Blattchenfries findet sein Pendant in dem „Schildkrbtenfries“ des GefaBes aus Arion.

Die Wandscherbe HaNr. 157 weist auf Grund ihres Erhaltungszustands einen einfacheren Dekor auf: Zwei 

aus Kreissegmenten bestehende Rosettenfriese umziehen das GefaBrund. Ob sich darunter weiterer Schmuck 

aus figiirlichem oder vegetabilem Dekor bzw. nur eine Weiterfiihrung der Rosettenfriese befunden hat, ist 

nicht mehr zu klaren.

Gestempelte verzierte Kelche italischer Technik sind aus Lyon bislang unbekannt. Ebenso sind aus Lyon 

noch keine Ausformungen von Modelschiisseln, die aus Arezzo stammen, bekannt.437 Einige der fur Pisa be- 

legten Relieftbpfer des Cn. Ateius haben allem Anschein nach in Lyon unverzierte Sigillaten produziert. 

Bisher sind nur Stempel mit ihren Namen auf glatten GefaBen nachgewiesen.438 Allerdings ist es fraglich, 

ob es sich bei gleichem Namen auch immer um ein und dieselbe Person handelt.439 Sicher sind aber nach 

dem Halterner Befund verzierte Sigillaten in Lyon hergestellt und von dort aus verhandelt worden. 

Unbekannt bleiben nach wie vor GrbBe und Art der Produktion sowie das Formenspektrum der GefaBe und 

der benutzten Punzen. Eine groBe Produktion und Verbreitung ist jedoch kaum anzunehmen, da sonst die 

Funddichte sicher grbBer ware.446 Eine Beteiligung des Ateius und seiner Freigelassenen an der Produktion 

verzierter Sigillaten in Lyon laBt sich bislang nicht nachweisen.441

9. Eleuter

(Taf. 39, Stempel Nr. 27; HaNr. 158)

Der KelchfuB mit dem Innenstempel ELEV/TERF ist leider verschollen, so daB hier ohne Neufunde keine 

weiteren Aussagen uber die von Oxe getroffenen Feststellungen hinaus mbglich sind. Die Angabe des Uber- 

zuges und der Farbe des Tons442 wie die besondere Stempelfassung mit Hinzugabe des F fur fecit lassen 

darauf schlieBen, daB es sich um ein provinzielles Produkt gehandelt hat.443 Filr diesen Stempel ist eine Her- 

kunft aus Siidgallien denkbar. Nach Feststellung der Existenz zweier Kelche aus Lyon und der Halterner Fa- 

brikation ist dieser Stempel in ein neues Licht geriickt. Die Stempel mit dem Formular ELEVT(T)ER(VS) 

L. NONI aus Rom und Todi444 scheinen nach den Fundorten, die mit Haltern nicht in Verbindung zu 

bringen sind, eher auf einen anderen Topfer zu verweisen.

435 Auf der Randscherbe aus Mainz sind sehr ahnliche hellenistische Gewandfiguren zu erkennen.

436 Eine sehr enge, wenn auch qualitativ bessere Parallele bietet ein Modelschiisselfragment im Museo Nazionale, Rom an: A. 

VANNINI, Il Museo Nazionale Romano. Le Ceramiche V,2 (Rom 1988) 343 f. Katalog-Nr. 388 u. Taf. XXXIII,339. Das Fragment 

wird von Vannini dem Cn. Ateius zugewiesen. Die Vermutung Oxes, daB der Kelch HaNr. 156 ein Produkt einer Ateius-Depen- 

dance in der Provinz sei, bekommt damit neue Nahrung.

437 M. PlCON/J. LASFARGUES, Revue Arch. Est et Centre-Est 25, 1974, 61 ff.; J.-P. MOREL, Das Handwerk in augusteischer Zeit. In: 

Kaiser Augustus und die verlorene Republik (Mainz 1988) 88.

438 VON Schnurbein, Sigillata 92 ff. Darunter fallen beispielsweise Xanthus und Zoilus.

439 G. PUCCI in: Instrumentum Domesticum di Ercolano e Pompei. Quademi di Cultura Materiale 1 (Rom 1977) 15: O.-C. 177 

enthalt verschiedene Topfer dieses Namens, vermutlich sogar den eines Xanthus aus Puteoli.

440 Von Schnurbein in: Conspectus 17. Glatte Sigillaten wurden etwa zwischen 10 v.-lO n. Chr. in Lyon produziert.

441 OXE forderte immer wieder eine „provinzielle“ Entstehung fur die meisten der Ateius-Produkte am Rhein und an der Lippe. - 

Der Herstellungsort der meisten Stiicke liegt in Pisa. Doch gibt es tatsachlich auch Hinweise auf eine kleine 

Reliefkeramikproduktion des Ateius in Siidgallien. - Eine Schiissel der Form Drag. 29 ist fur Ateius in La Graufesenque 

nachgewiesen. M. PICON, Revue Arch. Narbonnaise 7, 1974, 219 ff.

442 OXE, Haltern (1943) 24: Fimis innen rotgelb, aufien mattrot und stark abgeschabt; keine arretinische Farbweise.

443 Vgl. A. u. J. LASFARGUES/H. Vertet, Figlina 1, 1976, 43; 83 Nr. XXXIX,2 - XANTUS/FEC aus Lyon.

444 Vgl. O.-C. 1130a.b.
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10. Cn. Ateius

Das „Ateius-Problem“

Der unverhaltnismaBig hohe Prozentsatz an „Ateius-Produkten“ unter der Reliefkeramik in Haltem (52,5% 

der Gesamtmenge) bedarf einer eingehenderen Erbrterung.445 Gleichzeitig bietet das Fundmaterial aus Hal- 

tern eine groBe, raumlich und zeitlich in sich geschlossene Serie, die die Hauptproduktionsphase der Pisaner 

Offizin des Cn. Ateius widerspiegelt.446

Studien zu Cn. Ateius,447 seinen Skiaven und Freigelassenen liegen zahlreich vor, doch ist alien der Charak- 

ter der Vorlaufigkeit eigen; denn solange die Funde aus den Ateius-Tdpfereien in Arezzo und Pisa nicht 

publiziert sind, ist eine abschlieBende Wertung kaum mdglich.448

Die „Ateius-Frage“449 oder das „Ateius-Problem“450 bestehen seit Beginn der Bearbeitung der Arretina-Funde 

aus diesem Betrieb. Stand zunachst die Frage nach der zeitlichen Einordnung im Vordergrund, die von Oxe 

im wesentlichen gelbst werden konnte,451 so war die Lokalisierung der Produktionsorte lange ein zentrales 

Thema der Forschung. Sehr schnell haben sich zwei Hypothesen herauskristallisiert: Oxe ging von einer Lo

kalisierung des Muttergeschaftes in Arezzo und von mehreren „provinziellen Betrieben41 aus, die er in Gal- 

lien oder sogar in der Nahe der groBen Militarlager am Rhein annahm.452 Ritterling und Dragendorff folgten 

im wesentlichen der Meinung OXEs.453 Eine andere Auffassung vertraten Dechelette, LOESCHCKE, Hahnle und 

Oswald/Pryce, die an eine Enstehung der GefaBe in Italien und nicht in der „Provinz“ dachten.454 Innerhalb 

der Gruppe der Bearbeiter der Halterner Funde ergaben sich damit zwangslaufig verschiedene Auffassungen. 

Durch die Funde aus der „Grube der Reliefkelche“ angeregt, verbffentlichte Hahnle eine Studie iiber die 

reliefierte Arretina des Cn. Ateius. Ausgehend von einer Katalogisierung der damals bekannten GefaBe,455 

kam er nach der Analyse der GefaBformen, der Motive und der Stempelweise zu dem SchluB, daB alle 

GefaBe auf einen arretinisch-italischen Ursprung hinweisen.456

Oxe hingegen stellte in seiner abschlieBenden Arbeit zur verzierten und unverzierten Arretina aus Haltem fest, 

daB von Ateius wahrscheinlich nur der Kelch R 8 (= HaNr. 26) und eine Platte aus Arezzo stammen wiirden. 

Eine provinzielle Herkunft nimmt OXE auch fur die iibrigen 42 ihm bekannten ReliefgefaBe des Ateius aus

445 Noch deutlicher tritt die Dominanz bei den Stempein auf unverzierter Sigillata aus Haltem zutage. Von den insgesamt 902 

Stempein sind 286 Stempel dem Ateius und seinen Skiaven zuzurechnen. Somit stammen etwa zwei Drittel der 428 italischen 

Stempel von der Ateius-Gruppe. Vgl. VON SCHNURBEIN, Sigillata 81.

446 Vgl. ETTLINGER, Novaesium 35.

447 Zum Namen s. PRACHNER, Skiaven 35 mit Anm. 15.

448 Eine umfassende Abhandlung zu Cn. Ateius fehlt. STENICO, Pisani-Dossi 414.

449 So schon HAHNLE, Haltem (1912) 69.

450 Eine Ubersicht iiber die Forschungsgeschichte geben VON SCHNURBEIN, Sigillata 130-132 u. ETTLINGER in: Conspectus 7 f.

451 OXE, Bonner Jahrb. 101, 1897, 22-37. Die von Oxe dort (S. 29 ff.) geforderten vier Punkte zur vollstandigen Untersuchung eines 

Betriebs, namlich die genaue zeitliche Fixierung, die brtliche Begrenzung des Exportes, eine Liste aller Stempel und die Be- 

schreibung und Abbildung aller GefaBformen bestimmen auch heute noch die Ausgangssituation. Ein zusatzlicher fiinfter Punkt 

muB die vollstandige Erfassung der Motive und Punzen sein. Von der Erfullung dieser Maximalforderungen ist die Erforschung 

der Betriebe des Cn. Ateius noch weit entfemt.

452 Ebd. 27. Die Lage des Muttergeschaftes nahm er in Arezzo an. Die Produktionsstatten des Xanthus, Zoelus, Mahes und Euhodus 

lagen seiner Meinung nach in Siidgallien. Ders., Arch. Anz. 1914, 62 f.; ders., Rhein 6 f.; 36 f.; ders. in: Oberaden I 61 ff.; ders., 

Haltem (1943) 62 ff. - Tbpfereien in der Nahe der Legionslager vermutete auch Prachner, Skiaven 33.

453 Ritterling, Haltem (1901) 142 ff.; Dragendorff, Haltem (1903) 77.

454 J. Dechelette, Les vases ceramiques omees de la Gaule romaine 1 (Paris 1904) 16; Loeschcke, Haltem (1909) 128 ff.; RE Suppl. Ill 

(1918) 174 f. s.v. Ateius (Hahnle); Hahnle, Haltem (1912) 94; 97-98; ders., Reliefkeramik 13 f. 19. Die Entstehung in Italien war 

fur Hahnle eindeutig. Einen genauen Herstellungsort konnte er jedoch nicht benennen. Wahrscheinlieh dachte er an Puteoli. Vgl. dazu 

D.-W. 171; F. Oswald/T.D. PRYCE, An Introduction to the Study of Terra Sigillata (London 1920 ND 1965) 273.

455 Hahnle, Haltern (1912) 87 ff. Der Katalog basiert auf einer Zusammenstellung von Dechelette a.O. 25.

456 Hahnle, Haltern (1912) 94 u. 97; 94-97: Darstellung menschlicher Figuren (S. 94-95); Tiere (S. 95); Gerate (S. 95); Pflanzen und 

sonstige Omamente (S. 96); Eierstabe a-c (S. 96-97).
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Haltem an.457 Zu einem ahnlichen SchluB beziiglich der unverzierten Terra Sigillata kommt auch VON 

Schnurbein.458 Er wies nach, daB von den Ateius-Produkten aus Haltem etwa ein Drittel aus Lyon und zwei 

Drittel aus Pisa stammen. Aus Arezzo selbst sind anscheinend keine Produkte an die Lippe gelangt.459

Dragendorff auBerte sich hinsichtlich des Produktionsortes eher zuriickhaltend. Mit Riicksicht auf die von 

OXE angekiindigte Materialvorlage der Haltemer Funde460 hielt er seine Ausfiihrungen sehr kurz.461 Durch 

das Material der Tiibinger Sammlung bestimmt, ging Dragendorff von anderen Pramissen als Oxe aus. Die 

wenigen Ateius-Stiicke stammten seiner Meinung nach aus Italien. Einen genaueren Fundort gab er jedoch 

nicht an. Dariiber hinaus waren ihm nur wenige reliefverzierte Stiicke mit dem Stempel des Ateius und der 

sicheren Fundangabe Arezzo bekannt. Die Materialbasis war somit fur eine sichere Zuweisung an Arezzo 

als Produktionsort zu gering.462 Die Motive auf diesen Stiicken lieBen eine engere Verkniipfung des 

Betriebes mit dem des M. Perennius Bargathes vermuten. Somit spricht vieles dafiir, daB Dragendorff von 

einer Werkstatt des Cn. Ateius in Arezzo ausging.

Die Diskussion um die Lokalisierung eines der Betriebe des Cn. Ateius in Arezzo konnte 1954 durch die 

Entdeckung von Tbpfereiabfall dort eingeschrankt werden.463 STENICO konnte aus der Kenntnis dieses Fundes 

anhand von publizierten Vergleichsstiicken anderer Fundorte und Sammlungen eine wichtige Zuweisungs- 

hilfe schaffen.464 Er unterschied dabei die Produkte des Cn. Ateius nach der Herkunft in solche, die aus 

Arezzo stammten, sowie solche mit provinziellem bzw. unbekanntem Herstellungsort.

Die in jiingster Zeit erschienene Studie zu Cn. Ateius aus Arezzo von PORTEN Palange verschafft einen 

Uberblick liber das Repertoire dieser Offizin, wobei die GefaBformen und die meisten Stempelformulare 

noch immer unbekannt sind.465

Mit Hilfe des Manuskriptes des Corpus Vasorum Arretinorum (Oxe/Comfort) und einiger Neufunde ging 

ETTLINGER das „Ateius-Problem“ erneut an.466 In der Kartierung von Stempelformularen folgte sie zunachst 

der Arbeitsmethodik Oxes auf graphischem Wege. Dariiber hinaus konnte sie hier aber mit dem Wissen um 

den gesicherten Tbpfereifund in Arezzo starker differenzieren.467 Die Fragestellung richtete sich nach der 

Zeit und Art der Verteilung einiger Produkte aus den Werkstatten des Ateius. Kartiert wurden also Stempel 

des Ateius mit und ohne Praenomen, sodann des Xanthus, Zoelus, Mahes und Euhodus. Crestus entfiel, da 

hier die Gefahr der Verwechselung mit anderen gleichlautenden Tbpfernamen bestand. Die Frage nach 

etwaigen gallischen Betrieben des Ateius wurde noch sehr vorsichtig beurteilt. Wenn ilberhaupt Filialen des 

Ateius in Gallien bestanden haben sollten, was zunachst zu bezweifeln ist, so sind sie eher in der Nahe von 

Lezoux zu erwarten.463

457 OXE, Haltem (1943) 62.

458 Von Schnurbein, Sigillata 131.

459 Ebd. 131.

460 Oxe, Haltem (1943) 15-76.

461 D.-W. 170-173. Die Arbeit von OXE konnte DRAGENDORFF selbst nicht mehr einsehen, doch belieB Watzinger (S. 170 mit Anm. 

2) dessen Ausfiihrungen unverandert, da sie wertvolle Einwdnde gegenilber Oxes Auffassungen enthalten.

462 Die Auflistung der Stiicke s. D.-W. 171.

463 G. Maetzke, RCRF Acta 2, 1959, 25-27.

464 STENICO, Liste bes. 14 u. 17 ff.

465 Porten PALANGE, Ateius 183-209.

466 E. ETTLINGER, RCRF Acta 4, 1962, 27-44; dies, in: Conspectus, 7: Das Verbreitungsbild der Ateius-Ware hat sich seit der Dar- 

stellung von 1962 (...) nicht wesentlich gedndert, auch wenn viele neue Punkte zuzufilgen waren. S. auch B. HOFMANN, OGAM 

20, 1968, 156 ff.; bes. 160-163 mit Karte 3, die eine Zusammenfassung der Kartenbilder 1-11 nach ETTLINGER, RCRF Acta 4, 

1962, 27 ff. darstellt. Hofmanns Absicht war die Beleuchtung der Romanisierungsphase Galliens in der friihen Kaiserzeit. Seine 

Untersuchungen zielen damit im wesentlichen auf andere Problemstellungen ab und kbnnen zu dem hier zu behandelnden 

Problem wenig Neues hinzusteuem; s. dazu ders., Acta RCRF 31/32, 1992, 255 ff. Eine andere Zielsetzung liegt dem Versuch 

von M. Gechter, Bonner Jahrb. 179, 1979, 35-38 mit Karte 1 zugrunde. Anhand von Verbreitungskarten versuchte er den Wegen, 

auf denen Arretina verhandelt wurde, auf die Spur zu kommen.

467 Einige Stempelformulare aus dem Tbpfereifund in Arezzo waren ETTLINGER durch Autopsie bekannt: RCRF Acta 4, 1962, 27.

468 Ebd. 33.
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Die Methode der Stempelkartierung blieb nicht ohne Kritik.469 Die Gefahr, einen circulus vitiosus zu ziehen, 

ist hier besonders groB. Eine Kartierung erscheint nur dann sinnvoll, wenn eine sichere Trennung der Pro- 

dukte nach Herstellungsorten mbglich ist. Erreichbar ist eine solche Differenzierung sowohl bei unverzierter 

als auch bei verzierter Arretina uber Stempel, deren Herkunft eindeutig bekannt ist, sei es liber Funde am 

Herstellungsort selbst oder uber chemische Analysen. Verzierte Arretina kann dariiber hinaus oft liber 

Motive und Punzen genauer zugeordnet werden.

Der Fund einer Ateius-Offizin in Pisa,470 die sowohl Reliefkeramik als auch unverzierte Terra Sigillata produ- 

zierte, sowie die Lokalisierung eines weiteren Betriebes in Lyon, La Muette,471 der anscheinend nur glatte Si

gillata produzierte, bedeuteten ein groBes Umdenken bezliglich der provinziellen Ateius-Betriebe. Eine klei- 

nere Manufaktur des Cn. Ateius in La Graufesenque472 scheint von geringerer Bedeutung gewesen zu sein.473

Somit steht hinsichtlich der verzierten Arretina hauptsachlich die Ermittlung des Herstellungsortes als Pro

blem im Vordergrund. Die Untersuchungen zur Arretina des Ateius aus Haltern mlissen sich also zwangs- 

laufig auf die sichere Zuweisung der jeweiligen Provenienz konzentrieren. Gut bestimmbar sind liber stili- 

stische und motivische Vergleiche die Produkte aus Arezzo. DaB es dennoch zu Problemen bei der Bestim- 

mung kommen kann, beweisen die Kelche HaNr. 27-30, bei denen auch liber die noch vorhandenen Orna- 

mente keine sichere Scheidung zwischen Arezzo und Pisa erzielt werden konnte.474

Die meisten Haltemer Stlicke kommen aus Pisa, wie einige Funde an diesem Herstellungsort selbst sowie 

chemische Analysen nahelegen.475 Mit groBer Wahrscheinlichkeit arbeiteten auch die in Haltern belegten 

Skiaven und Freigelassenen in Werkstatten des Cn. Ateius in Pisa. Fur Arezzo kbnnen keine Tbpfer benannt 

werden, da hier nur mit dem Namen des Firmeninhabers allein signiert wurde.

Bisher sind keine verzierten GefaBe des Ateius oder eines seiner Freigelassenen bekannt, die mit den 

Tbpfereien in Lyon in Verbindung zu bringen waren. Auch aus Haltern liegt kein entsprechendes GefaB vor. 

Die beiden Kelche HaNr. 156 und 157, die sicher aus Lyon stammen, lassen sich weder liber stilistische 

Vergleiche noch durch die technische Ausflihrung mit Produkten des Ateius in Verbindung bringen.470 Glei- 

ches gilt fur die Kelche HaNr. 14 und 15.

Neben Haltern, einem wesentlichen Abnehmer fur Ateius-Produkte, linden sich fur diese diverse Fundorte. 

Fur die Vergleichsstiicke zu den Halterner Produkten ist oft noch eine Zuweisung des Herstellungsortes 

mbglich, so daB sie weitere Aufschltisse fiir Haltern bieten kbnnen.477

Neben der Herausarbeitung der tbpfereigenen Spezifika, wie der benutzten Motive, Punzen und GefaB- 

formen, erfolgt eine Kartierung der Stlicke. Die Zuweisung liber motivische und stilistische Vergleiche stellt 

einen Versuch dar, der sich auf verschiedene Zuweisungskriterien grlindet. Es wurden deshalb zuerst die 

durch einen Stempel sicher zugewiesenen GefaBe aufgenommen, an die sich ungestempelte Fragmente liber 

Punzenvergleich anschlieBen lieBen.478 Weitere Hinweise liefern die bisher publizierten Punzen und Motive

469 Von Schnurbein, Sigillata 83 mit Anm. 284.

470 A. STENICO in: Provincialia [Festschrift R. Laur-Belart] (Basel - Stuttgart 1968) 457 f. mit Anm. 7; TAPONECCO MARCHINI, Pisa 

3-9.

471 M. PlCON et al., RCRF Acta 14/15, 1972-73, 130. M. PICON et al., Revue Arch. Est et Centre-Est 25, 1974, 71-76; F. WlDEMANN 

et al., Archeometry 17, 1975, 45-59; A. u. J. LASFARGUES/H. Vertet, Figlina 1, 1976, 39-87.

472 Picon, Revue Arch. Narbonnais 7, 1974, 219 ff. Von Schnurbein in: Conspectus 18.

473 Vgl. ders., Sigillata 131.

474 Ebenso konnten die FuBfragmente HaNr. 31-33 mit den Stempein CN. ATEI bzw. ATEI nicht weiter differenziert werden.

475 Uber den Tbpfereiabfall selbst ist freilich nur wenig bekannt. TAPONECCO MARCHINI, Pisa 3-9.

476 Eine vergleichbare Figur wird von A. VANNINI, Il Museo Nazionale Romano. Le Ceramiche V,2 (Rom 1988) Taf. XXXIII,339 

dem Ateius zugeschrieben. Eine Zuweisung des Haltemer Stiickes an Ateius wurde aber zuweit fiihren.

477 Von einer vollstandigen Auflistung alter Funde kann natiirlich nicht die Rede sein. Einmal ist es nahezu unmbglich, die gesamte 

Literatur zu diesem Thema zu sichten, zum anderen harren noch viele Funde der Publikation.

478 Nachteilig wirkt sich hier aus, daB haufig der Reliefschmuck und die GefaBform der von O.-C. gesammelten Stempel unbekannt 

ist. Zumeist handelt es sich allerdings um Bodenscherben von Kelchen.
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der Stiicke aus den Tbpfereiabfallen in Arezzo und Pisa. Durch chemische Analysen zugewiesene GefaBe 

vervollstandigen das Bild.

Die Topfer

Cn. Ateius (Arezzo)

(Taf. 15.16; HaNr. 25-26; KatNr. 1-172)

Der Nachweis einer Tbpferei des Cn. Ateius in Arezzo gelang erst 1954/55 bei Grabungen an der Kreuzung 

via delle Chimera und via Nardi.479 Man weiB nur wenig liber diesen Betrieb, da die Funde noch immer 

nicht vollstandig publiziert sind.480

Ettlinger beschreibt einige Stempel auf glatten Sigillaten aus dem Fund von 1954, die sie 1958 im Magazin 

von Arezzo sehen konnte: CN.ATEI und CN.ATEI [N im C], beide im Rechteckrahmen; ATEI im gestri- 

chelten Rechteckrahmen; ATEI [A und T ligiert] und ATEI [ATE ligiert] beide im Rechteckrahmen; ATE 

im Kreisstempel mit Kranz. Stempel seiner Skiaven enthielt der Fund nicht.481 Auch die unverzierte Terra 

Sigillata ist bis auf geringe Ausnahmen ausschlieBlich mit dem Firmenstempel des Cn. Ateius versehen.482

Etwa ein Drittel des Fundes in Arezzo besteht aus ReliefgefaBscherben und zahlreichen Formschiisseln. 130 

GefaBe lieBen sich insgesamt rekonstruieren.483 Die groBen Kelche sind hauptsachlich figiirlich geschmuckt, 

sogar komplette Szenen sind vorhanden. Knbchelspielerinnen, Tanzer und Tanzerinnen, Liegende oder Halb- 

liegende im Wechsel mit Krateren, DreifiiBen oder Kandelabem, Kalathiskostanzerinnen, tanzende Manaden 

und Satyrn zwischen Kandelabern und Krateren, gefliigelte Niken, Horen, die eleusinischen Gottheiten, 

Eroten im Kampf mit Pan them und Stieren oder auf Hirschjagd sowie erotische Gruppen gehbren zu den 

Motiven des Betriebes. Seltener sind Kampfe zwischen Griechen, Orientalen und Amazonen, Darstellungen 

aus der Iliupersis und Nereiden auf Delphinen. Auf einem Fragment ist ein groBes menschliches Gesicht im 

Profil erhalten.484 485 Kleine Figuren, die auch in Varianten auf anderer Arretina vorkommen, finden sich vor- 

wiegend auf kleineren Tassen mit konischer Wandung (Modioloi?). Becher, Henkeltassen und GefaBe a 

pareti sottili erganzen den Schatz an GefaBformen. Besonders letztere scheinen hauptsachlich mit vegeta- 

bilen Ornamenten verziert worden zu sein: Weinblatter, Efeuranken, Festons und wohl Krauze aus langen 

vertikal geordneten Blattem sind beliebt.48s

Mittlerweile ist eine stattliche Anzahl von GefaBen bekannt, die sicher aus Arezzo stammt. In den Katalog 

der Vergleichsfunde sind 120 Exemplare aufgenommen worden (KatNr. 1-120); hinzu kommen noch elf 

Punzen (KatNr. 121-131).486 Die Zuweisungen richten sich im wesentlichen nach STENICO und PORTEN

479 G. Maetzke, RCRF Acta 2, 1959, 25.

480 Ebd. 25 f. gibt eine Ubersicht uber den Fund mit knappen Angaben zu GefaBformen, Stempein und Motiven. STENICO, Pisani- 

Dossi 414 gibt bereits einen kleinen Uberblick uber die benutzten Motive. Festgestellt werden Ahnlichkeiten zu 

Bargathesprodukten. Ebenso EAA I (1958) 757-758 s.v. Ateius (STENICO). Ein weiterer Schritt war die Zuordnung der GefaBe 

aus 47 Publikationen durch STENICO, Liste 14, wobei GefaBe des Ateius entweder Arezzo oder der „Provinz“ zugerechnet werden 

konnten. STENICO sagt zwar selbst, daB er Produkte des Ateius nicht genau kenne, daB er aber immerhin einen Vorsprung besitze. 

Der Begriff „Ateius aus Arezzo“ bezieht sich auf Vergleichsstiicke aus dem Fund von 1954, wohingegen „Ateius provinciate" 

diejenigen Stiicke bezeichnet, die nicht aus Arezzo stammten.

481 EAA I (1958) 757 s.v. Ateius (STENICO): Es gibt nur Stempel des Cn. Ateius allein. Crestus, Eros, Euhodus, Hilarus, Mahes, 

Xanthus und Zoilus tauchen nicht auf. Vgl. ETTLINGER, RCRF Acta 2, 1962, 5.

482 Prachner, Skiaven 30: wahrscheinlich zweimal Salvi: auf Platte Haltem 1 und Tasse Haltem 7 sowie je einmal Eros und 

vielleicht Xanthus und Zoelus.

483 Nur wenige Stempel findet man im Inneren der Modelschiisseln. Ateius hat vorwiegend in das GefaBinnere gestempelt: STENICO, 

Pisani-Dossi 414 mit Anm. 8.

484 Maetzke, RCRF Acta 2, 1959, 26.

485 Ebd. 25 ff.; STENICO, Pisani-Dossi 414; EAA I (1958) 757 s.v. Ateius (STENICO); PORTEN PALANGE, Ateius 183 ff.

486 Hinzuzurechnen sind noch die GefaBe, die Arezzo nur unsicher (KatNr. 132-152) oder gar nur mbglicherweise zugewiesen 

werden konnten (KatNr. 153-172).
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Palange.487 Nur sehr wenige Stiicke aus Arezzo selbst sind publiziert; fast alle im Katalog aufgefiihrten 

GefaBe stammen daher von anderen Fundorten oder aus Sammlungen. Diese Stiicke wurden aber anhand 

der aus Arezzo bekannten Fragmente als aus diesem Ort stammend bestimmt. Mit Hilfe dieser Material- 

grundlage lassen sich somit wichtige Informationen fiber die Offizin in Arezzo gewinnen.

Nur zwei GefaBe aus dem Halterner Bestand (HaNr. 25-26) kbnnen mit grbBerer Sicherheit der Offizin des 

Cn. Ateius in Arezzo zugewiesen werden. Verwandtschaften zu GefaBen des M. Perennius Bargathes und 

zur „gruppo protobargateo“ lassen sich liber die verwandten Eierstab-Typen 5 und 6 und auch liber den De- 

kor feststellen. Durch Vergleiche mit anderen GefaBen, die dem Cn. Ateius zugewiesen werden konnten, 

muB auch fur Haltern diese Zuordnung gelten. Hieran wird deutlich, wie stark die Beziehungen der 

Offizinen untereinander gewesen sein mlissen.488

Die Randprofile der Kelche zeigen ein der Form D.-W. Ic vergleichbares Profil. Die Auspragungen diver- 

gieren zwar leicht, lassen sich aber dennoch dem Service Ic zuweisen. Sie gehbren vom Formenbestand her 

zum Gros der Funde und nehmen damit typologisch keine Sonderstellung ein. Die Durchsicht der publi- 

zierten Formen aus Arezzo selbst weist allerdings keine direkten Ubereinstimmungen auf.

Ohne Aussagekraft bleibt die Feststellung der Qualitat. HaNr. 26 ist verschollen, HaNr. 25 weist mit Qualitat 

II einen Ton und Uberzug auf, die auch an Produkten aus Arezzo beobachtet werden konnten.489 Im Zusam- 

menhang mit Erzeugnissen des Ateius scheint Qualitat II jedoch hauptsachlich mit der Offizin in Pisa verbun- 

den zu sein. In den beiden vorliegenden Fallen gab der Dekor den Ausschlag fiir die Provenienzbestimmung.

Im Gesamtbestand der Halterner Reliefkeramik befinden sich wahrscheinlich noch einige weitere Stiicke, 

die dem Betrieb in Arezzo zugerechnet werden kbnnen; da aber an ihnen vom Dekor und Stempel her keine 

eindeutige Trennung zwischen Arezzo und Pisa erreicht werden konnte, sind diese unter der Kategorie 

„Arezzo - Pisa“ verzeichnet. Sie weisen im Gegensatz zu den rein pflanzlich verzierten Kelchen HaNr. 25 

und 26 figiirlichen Schmuck auf. Die Stiicke des Ateius aus Arezzo erreichen damit, auch nach Durchsicht 

der Neufunde, kaum ein nennenswertes Kontigent an der Belieferung Haltems.

Die frlihesten Zeugnisse aus der Arretiner Offizin sind radial gestempelte Flatten. Bis auf je einen Stempel 

CN. ATEI/EROS und ATEI S(alvi) kommen nur die Firmenstempel ATEI und CN. ATEI auf unverzierter 

Terra Sigillata vor.490 491 Aide anderen Tbpferstempel sind jiinger, gehbren aber wahrscheinlich in die Zeit um 

und nach Christi Geburtd^ Die Masse der radial gestempelten Flatten ist nach Rom, an die spanische 

Ostkiiste und nach Narbonne gelangt. An Rhein und Lippe fanden sich nur 4 Exemplare. PRACHNER halt 

einen Beginn des Ateius-Betriebes in Arezzo zur Zeit des Lagers Oberaden fiir richtig. Ein eindeutiger 

Nachweis eines Ateius-Produktes fehlt in Oberaden allerdings noch.492

Weisen die glatten GefaBe mit einer radialen Stempelung in das auslaufende 2. Jahrzehnt v. Chr., so muB 

gepriift werden, wann die Produktion verzierter Sigillaten begann. Die von STENICO493 konstatierten Verbin- 

dungen liber Omamente zu „vasi tigranei“ und „protobargatei“, drticken den EinfluB gleichzeitig bestehender 

Firmen aus. M. Perennius Tigranus nahm gegen 15 v. Chr. die Produktion in Arezzo auf. Fiir die Werkstatt 

des Ateius in Arezzo ist demnach eine ahnliche Datierung anzunehmen. Die Produktion lief auch teilweise

487 STENICO, Liste und PORTEN PALANGE, Ateius 183-209.

488 Asciburgium 182 Nr. 1 halt hingegen HaNr. 25 fiir ein Produkt des M. Perennius Bargathes.

489 Vgl. u.a. die aus unterschiedlichen Werkstatten in Arezzo stammenden Stiicke OaNr. 23 und HaNr. 1, 4 u. 11.

490 PRACHNER, Skiaven 30: ATEI - von 25 Flatten sind 16 radial gestempelt, von 17 Tellem der Form Haltern 1 nur 1 Exemplar. Von 

den 46 bei O.-C. verzeichneten mit CN. ATEI versehehen Flatten sind 31 radial gestempelt, von den vier Tellem keiner. S. dazu 

auch S.C. STONE, Roman Pottery from Morgantina in Sicily I (Diss. Princeton 1981) 372 f.

491 PRACHNER, Skiaven 30.

492 Ebd. mit Anm. 4. Dieses Fehlen ist zwar an und fiir sich kein sicheres zeitliches Argument, doch bei einer solch bedeutenden 

Fabrik in Erwagung zu ziehen. - Dagegen liegen aber Ateius-Produkte aus anderen friihen Lagerkontexten vor: Aus Rodgen 

stammt ein Kelchfragment: SIMON, Rodgen 75 Abb. 5 Nr. 241a. Ein Teller mit Innenstempel ATEI wurde in Dangstetten 

gefunden: FlNGERLIN, Dangstetten 1 (Stuttgart 1986) 31; 250, Fst. 52,20.

493 EAA I (1958) s.v. Ateius (STENICO).
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gleichzeitig mit der von C. Annins und Rasinius, die ebenfalls wiihrend der mittleren Phase der peren- 

nischen Offizin arbeiteten.

Die Anfangsdatierung der ateischen Offizin in Arezzo ist allerdings keineswegs gesichert.494 Trifft die Be- 

stimmung einer Kelchscherbe (KatNr. 147) aus dem Lager Rbdgen zu, das von etwa 12-9/8 v. Chr. Bestand 

hatte, so ist damit ein wichtiges Datum gewonnen. Auch muB der Tatsache der Griindung einer Filiale in 

Pisa Rechnung getragen werden, die nach Ausweis der Funde in Lyon noch vor 10 v. Chr. ihre Produktion 

aufnahm.495 Der Becher OaNr. 26 aus Oberaden kdnnte hier ftir Pisa ein entscheidendes Datum liefem.496

Das Rbdgener Stuck deutet sicher nicht einen regelmaBigen Handel von Arezzo an die Rheinlager an. Dazu 

ist es wohl nie gekommen, da Pisa diese Rolle schnell tibernahm. Die zeitliche Stellung von KatNr. 147 

im Rbdgener Lager kann nicht enger gefaBt werden als die Datierung des Lagers selbst. Zusammen mit 

einer nicht naher bestimmbaren Zeitspanne der Verhandlung und des Erwerbs des GefaBes wird der Beginn 

der Offizin in Arezzo vor 15 v. Chr. wahrscheinlich.

Weitere Ateius-Kelche aus dem Rheingebiet, die nachweislich aus Arezzo stammen, sind nicht so exakt zu 

datieren, verweisen aber alle in die letzten beiden Jahrzehnte v. Chr. Oxe datierte einige wenige qualitat- 

volle Stiicke, wie z.B. den Mainzer Kranichkelch (KatNr. 5), die er fur italische Produkte (also aus Arezzo) 

des Ateius hielt, in die Zeit zwischen 10-5 v. Chr.497 Das wohl friiheste Randprofil weist ein Kelch vom 

Titelberg auf, der aus einem augusteischen Zusammenhang stammt (HaNr. 150). Nach dem Dekor ist er 

wohl der Offizin in Arezzo zuzurechnen. Eine genaue Datierung des Kelches iiber den Befund ist leider 

nicht moglich.498 In Haltem sind die Kelche HaNr. 25 und 26 Arezzo zuzuweisen. Die Lippenform dieser 

Kelche gehort schon zum entwickelten Service Ic.499 Man wird eine Datierung kurz v. Chr. Geb. erwagen 

miissen.500 Der groBte Teil der bisher aus Arezzo bekannt gewordenen GefaB- und Randformen scheint typo- 

logisch alter (Formen D.-W. la-c) als diejenigen der Pisaner Offizin zu sein.501 Dieser Befund zeigt damit 

hochstwahrscheinlich die Fruhphase des Betriebes in Arezzo auf. Ein Teil der Formen, wie die Tasse der 

Form Vindonissa 13 und die Formen D.-W. Ill, weisen dagegen noch auf eine spatere Produktionsphase 

hin.502 Nach den GefaBformen ergibt sich also eine Lucke in der Produktion, die bis jetzt nicht erklarbar 

ist.503 Man wird vorerst mit einem Beginn der Reliefkeramikproduktion kurz vor 15 v. Chr. zu rechnen 

haben, das Ende diirfte knapp uber die Aufgabe des Lagers Haltern hinausreichen.

Die Verteilung der sicher aus Arezzo stammenden Funde (Karte 2) zeigt, daB das Rheinland mit insgesamt 

acht Exemplaren relativ schwach vertreten ist. Schwerpunkte liegen in Arezzo und Italien selbst. Wenige Ein- 

zelfunde aus dem Mittelmeergebiet diirfen wohl momentan noch als „Mitbringsel“ interpretiert werden, wie 

z.B. die Kelche in Athen, Cavaillon, Terrassa, Pollentia und St. Bertrand-de-Comminges. Nimmt man die nur 

unsicher zugewiesenen Fragmente hinzu (Karte 3), so ergibt sich eine weite Streuung. Das Rheinland gewinnt 

weitere Fundpunkte hinzu, wahrend sich gleichfalls Funde an der gallischen Mittelmeerkiiste mehren.

494 PRACHNER, Skiaven 35: im 2. Jahrzehnt v. Chr.

495 Taponecco Marchini, Pisa 6; 9.

496 ETTLINGER, Novaesium 35: Die Dominanz des Ateius im Sigillataimport nach Gallien und an den Rhein begann knapp im 

Oberadener Horizont

497 Oxe, Rhein 37. Vorsichtiger beurteilen D.-W. 173 wegen der geringen Anhaltspunkte diese Frage.

498 J. METZLER, Publ. Section hist. Inst. Luxembourg 91, 1977, 88 Nr. 89 Abb. 26,89. Der archaologische Befund kann keine genaue 

zeitliche Eingrenzung liefem. Unbestritten ist der rbmische EinfluB an diesem Ort schon seit dem 3. Jahrzehnt v. Chr.

499 Bei HaNr. 25 liegt schon im oberen Bereich der Lippe eine Riefelung vor.

500 HaNr. 27 ist wahrscheinlich etwas jiinger. Seine umstrittene Zuweisung behindert eine genaue Wertung.

501 Vgl. Tabelle 10.

502 Die fraglichen GefaBe stammen entweder aus Arezzo selbst, wie KatNr. 24 und 111, oder wurden von STENICO, Liste Nr. 463; 

1284; 583; 584; 581 (= KatNr. 4, 24, 90, 91,110) als Stiicke aus Arezzo bestatigt. Bei KatNr. 160 (Stenicos Nr. 462) ist er sich 

nicht sicher, ob es sich um M. Perennius Tigranus oder Cn. Ateius aus Arezzo handelt. PORTEN PALANGE, Ateius bestatigt KatNr. 

27. Es besteht demnach kein Zweifel daran, daB auch die Formen D.-W. Illa bzw. III? und Vindonissa 13 in Arezzo hergestellt 

wurden.

503 Die Lucke konnte auch durch den unzureichenden Publikationsstand der Funde aus Arezzo begriindet sein.
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Karte 2 Cn. Ateius (Arezzo - sichere Zuweisungen): Arezzo (35); Arezzo? (5); Athen (1); Bolsena 

(1); Bregenz (1); Capua (1); Cavaillon (1); Este (1); Frejus (1); Friedberg (1); Mainz (3); 

Neuss (5); Ostia (1); Petra (I); Pollentia (2); Rom (8); St. Bertrand-de-Comminges (1); 

Terrassa (1); ■* Italien (24); Unbekannt (37). Summe (131).

Karte 3 Cn. Ateius (Arezzo - unsichere Zuweisungen): Agde (1); Ampurias (1); Haltern (2); Luni 

(7); Mailhac (2); Moers-Asberg (1); Narbonne (1); Nijmegen (1); Rom (2); Rodgen (1); 

Titelberg (1); ■* Italien (2); Unbekannt (1). Summe (23).
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Karte 4 Cn. Ateius (Arezzo - mogliche Zuweisungen): Augst (1); Augsburg-Oberhausen (2); Mar

seille (1); Narbonne (1); Neuss (4); Nijmegen (1); Ostia (1); * Italien (3); Unbekannt (6). 

Summe (20).

Die Fundpunkte in Italien sind diinn gestreut. Karte 4 mit den „mdglichen Zuweisungen“ weist nur noch 

Punkte im Rheinland und an der gallischen Mittelmeerkiiste auf, Italien ist kaum noch vertreten.

Die Verteilung der Arretina aus der Offizin des Cn. Ateius in Arezzo zeigt eine deutliche Schwerpunktbil- 

dung, die sich selbst bei den „unsicheren“ und „mbglichen Zuweisungen14 wiederfindet. Demnach sind Fund

punkte in Italien selten, in der Hauptsache kommen Rom und Ostia vor. Ein Binnenhandel innerhalb Italiens 

ist kaum zu bemerken, auch Bolsena kann mit nur einem GefaB nicht dafiir sprechen. Die Fundstreuung im 

Mittelmeergebiet ist auf den bevorzugten Transport per Schiff zurtickzufiihren, wie auch die sicher aus 

Arezzo stammenden Funde in Capua, Ostia und Rom nahelegen. Die Fundverteilung zeigt insgesamt, daB die 

Ateius-Produkte aus Arezzo nur vereinzelt in die Rhein- und Lippelager kamen, ebenso wie in die 

Hafenstadte Siidgalliens und Spaniens. Es gilt demnach zu uberprtifen, inwiefem Ateius bereits zur Zeit des 

Betreibens seiner Offizin in Arezzo iiber Pisa GefaBe in die entfemter liegenden Gebiete verhandelt hat.

Cn. Ateius (Pisa)

(Taf. 19.20; HaNr. 34-36; KatNr. 173-222)

STENICO erwahnte zuerst 1968 den Nachweis eines Ateius-Betriebes in Pisa.504 505 Weitere Einzelheiten sowie 

Abbildungen einiger Fundstiicke dieser Offizin wurden von TAPONECCO MarchinF05 in aller Kiirze dargelegt. 

Bereits 1965 wurde demnach eine Tbpferei des Cn. Ateius in der via Zeno in Pisa gefunden. Es lieBen sich 

u.a. Ofen, Tonklumpen und Fehlbrande nachweisen. Der grbBte Teil der Fundstiicke besteht neben anderen 

Keramikgattungen aus glatter Terra Sigillata, Modelschiisseln und Reliefkeramik. Zumeist handelt es sich

504 STENICO in: Provincialia [Festschrift R. Laur-Belart] (Basel - Stuttgart 1968) 457 mit Anm. 7.

505 TAPONECCO Marchini, Pisa 3-9.



Cn. Ateius 91

hierbei um Wandscherben. Wenige GefaBreste konnten zu annahemd vollstandigen Profilen erganzt werden, 

die allerdings nur die allgemeine Zuweisungen zur Kelchform Drag. 11 zulieBen. Verzierte Sigillata ist im 

Abfall der Offizin in Pisa relativ selten, scheint jedoch durchweg gestempelt zu sein. Bis auf zwei Stem- 

pel506 kommen ausschlieBlich solche aus der Offizin des Ateius vor: CN.ATEI, CN.ATEI/MAHES (wobei 

Mahes haufiger als seine Kollegen vorkommt), CN.ATEVZOILI und CN.ATEI/HILARUS. Die Stempel sind 

teilweise ligiert, liegen aber auch ausgeschrieben vor. Sie variieren von der rechteckigen zur kreisfbrmigen 

und rhombischen Form.507 Als Beizeichen finden sich auf den Stempein fischgratenartige, wellen- und stern- 

fbrmige Gebilde. Als Zierstreifen wird ein einfacher Eierstab, bestehend aus einem Kern und zwei umlau- 

fenden Stabchen, benutzt, unterhalb dessen sich eine einfache Strichelreihe befindet.508 Auch ftinfblattrige 

Bliiten kbnnen an dieser Stelle auftauchen. Narrative Szenen kommen anscheinend nicht vor. Meist bilden 

Akanthusblatter und Lotosbliiten, getrennt durch doppelte Kreislinien, einen vegetabilen Dekor. Ein EinfluB 

der Offizin des M. Perennius Bargathes ist durchaus erkennbar. Es scheint sich hierbei um Produkte im Stile 

der „gruppo protobargateo“ zu handeln. Einzelne Figuren sind ebenfalls selten. Bekannt sind aber Legionare, 

orientalische Krieger, Satym, weinlesende Amoretten, weibliche Gewandfiguren und Kentauren aus dem 

Herakles-Omphale-Zyklus, die ebenfalls von Perennius entliehen sind.509

Die Mehrheit der verzierten Arretina aus Haltern ist mit dem Namen des Cn. Ateius, einem seiner Skiaven 

oder Freigelassenen verbunden. Die drei aus Haltern stammenden, hier zusammengefaBten GefaBe ent- 

standen sicher in der Werkstatt des Cn. Ateius in Pisa, die von TAPONECCO Marchini beschrieben wurde. 

Ausschlaggebend fur die Bestimmung ist das Motiv des im Kranz eingeschriebenen Blattes, das ebenso auf 

Fragmenten des Pisaner Tbpfereiabfalls vertreten ist.510 511 Neben dem Blatt (Punzen-Nr. 168) und dem Kolben 

(Punzen-Nr. 71) treten die Eierstabtypen 8A und 8B auf, die als Variationen eines fur die Ateius-Offizin 

charakteristischen Grundmusters bekannt sind.

Ein Tbpfername kann mit der Verzierungsweise dieser GefaBe (derzeit) noch nicht verbunden werden. Der 

Innenstempel CN.AEI auf HaNr. 34 laBt vermuten, daB GefaBe mit diesem Dekor nur mit der Signatur des 

Cn. Ateius verbunden sind. Mbglicherweise handelt es sich dabei um eine direkte Ubernahme der Gepflo- 

genheiten des Muttergeschaftes in Arezzo, auf deren Produkten ausschlieBlich der Name des Firmeninhabers 

eingestempelt vorkommt. Das erhaltene Randprofil des Kelches HaNr. 34 kann direkt den Profilen von 

HaNr. 25 und 26 gegentibergestellt werden. Sie liegen zeitlich dicht beieinander.

Die Beschreibung des Tons der in Pisa gefundenen Scherben als hell beige-rosafarben und mehlig-schmierig 

sowie des rot-orangefarbenen Uberzuges deckt sich gut mit den am Neusser und Halterner Material gemach- 

ten Feststellungen.'’11 Qualitat II und verwandte Qualitaten stellen den Querschnitt der pisanischen Ware in 

Haltern dar. Es handelt sich fast ausschlieBlich um weichen Ton, der meist einen guten, hellrot-braunlichen 

Uberzug besitzt. Vergleichbare Stticke in Oberaden (OaNr. 26 und 30) besitzen ebenso einen mehligen Ton, 

der Uberzug neigt hier allerdings zum streifigen Abplatzen.

Wahrscheinlich sind auch die Stticke HaNr. 70-73, 75, 76, 78-90, 92 und 94 mit der Offizin des Cn. Ateius 

in Pisa in Zusammenhang zu bringen. Auf Grund ihrer starken Zerscherbung konnte allerdings keine eindeu- 

tige Zuweisung erfolgen.

506 PRISCI, und ein Gemmenstempel.

507 G. Pucci in: EAA Atlante delle forme ceramiche II (Rom 1985) 369 erwahnt, sich auf TAPONECCO Marchini, Pisa beziehend, 

allerdings ausschlieBlich Rechteckstempel.

508 Vgl. Eierstab-Typ 8B2.

509 Brown, Ashmolean Taf. 2,3a; Stenico, Rasinius Taf. 6,12a.

510 Taponecco Marchini, Pisa Taf. 2,4; vgl. auch Punzen-Nr. 168.

511 ETTLINGER, Novaesium 74 beschreibt einen Wandel in der Herstellungstechnik von einem weichen Produkt zu einem an siidgal- 

lische Erzeugnisse erinnemden harten Scherben. Die Anderung muB ihrer Meinung nach noch im Haltem-Horizont vonstatten 

gegangen sein. s. auch EAA I (1958) 757 s.v Ateius (Stenico). Ettlinger in: Conspectus 26. Spate Ateius-Produkte besitzen einen 

harten Scherben, dunkles Braunrot und eine feste Verbindung des Uberzuges mit dem Tonkem. Diese Beobachtung trifft auf 

Waren aus Pisa zu. In Haltern konnte kein solches Produkt beobachtet werden.
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Karte 5 Cn. Ateius (Pisa - sichere Zuweisungen): Haltem (3); Neuss (4); Pisa (9); Saintes (2); Sidi 

Krebish (2). Summe (20).

Karte 6 Cn. Ateius (Pisa - unsichere Zuweisungen): Avenches (1); Frejus (1); Luni (13); Moers- 

Asberg (3); Neuss (7); Nijmegen (3); Pollentia (1); Rom (1); Sidi Kebish (3). Summe (33).
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Gemessen an der Zahl der bekannten pisanischen Erzeugnisse der Skiaven und Freigelassenen des Ateius 

sind GefaBe aus Pisa mit dem Stempel des Firmeninhabers allein recht selten. AuBer dem Halterner Stuck 

HaNr. 34 sind noch zwei weitere aus Sidi Krebish (KatNr. 173 und 175) und eines aus Saintes (KatNr. 

174) bekannt. Dazu kommen noch ein GefaB aus Frejus (KatNr. 190) und eines aus Luni (KatNr. 191). 

Die Zuweisung der beiden letztgenannten Exemplare an Pisa muB allerdings unter Vorbehalt erfolgen, da 

noch die entsprechend sicheren Parallelen fehlen.

In die Verbreitungskarten (Karte 5 und 6) mit aufgenommen sind die Stiicke, die keine Handschrift eines 

bestimmten Tbpfers erkennen lieBen, aber wohl aus Pisa stammen dtirften. Sie geben damit die Verbreitung 

indifferenter pisanischer Erzeugnisse wieder. Daher gehbren sie in den Zusammenhang mit der anderen Ver

breitung der pisanischen Produkte, damit sich ein vollstandiges Bild ergibt. Gesondert beachtet werden 

miissen die oben erwahnten sechs GefaBe mit dem Namen des Ateius, denn die Verbreitung dieser Frag- 

mente ist weit gestreut. Dariiber hinaus gehbren sie nach den Stempein und Dekoren unterschiedlichen Zeit- 

stellungen an.

Wegen des Vorkommens „klassischer GefaBformen44 (Service I) legt Taponecco Marchini den Beginn des 

Betriebes in Pisa um das Jahr 15 v. Chr. Auf Grund des Einflusses arretinischer Betriebe (M. Perennius 

Bargathes und P. Cornelius) und der stark entwickelten GefaBrander datiert sie die Dauer des Betriebes bis 

in die Jahre 20-30 n. Chr. Insgesamt hatten damit die Ateius-Tbpfer 50 Jahre lang in Pisa gearbeitet?12 Eine 

etwas kiirzere Dauer nimmt Ettlinger offenkundig an. In einer Ubersicht gibt sie eine Zeitspanne von etwa 

12 v. Chr. (Beginn im Oberaden-Horizont) bis etwa zum 1. Viertel des 2. Jahrzehntes n. Chr. an.512 513

Fur den Beginn der regularen Importe von Reliefkeramik gibt es keine direkten Hinweise. Der kleine 

Becher OaNr. 26 kann als vereinzeltes Stuck auch auf anderen Wegen nach Oberaden gekommen sein.514 515 

Die Erbffnung des Filialbetriebs in Pisa ist allem Anschein nach sehr bald nach der Betriebsgiindung in 

Arezzo erfolgt. Cn. Ateius hatte vermutlich schnell die Vorteile einer Hafenstadt ftir den Handel mit den am 

Rhein stationierten Truppen erkannt. Zur Zeit des Lagers in Oberaden war er der Konkurrenz von C. Annius 

und Rasinius jedoch nicht gewachsen, wohingegen er zur Zeit des Hauptlagers von Haltern ohne nennes- 

werte Konkurrenz ist; Pisa beherrscht nun den Markt.

Keines der verzierten Produkte der Ateius-Tbpfer aus Haltern wurde in Gallien hergestellt. Die Untersu- 

chung von Form, Qualitat und Dekor sprechen eindeutig ftir Pisa. Es erhebt sich somit die Frage, ob alle 

der in Haltern vertretenen Skiaven und Freigelassenen des Ateius in einem Betrieb in Pisa arbeiteten und 

wie sich ihr zeitliches Verhaltnis zueinander gestaltet/13 Allein ftir Haltern lassen sich einige wichtige Fest- 

stellungen zu den erhaltenen Stempein machen. Euhodus hat beispielsweise einmal noch als Sklave gestem- 

pelt (HaNr. 37), bevor er zusammen mit Crestus als Freigelassener mehrere GefaBe signierte (HaNr. 54, 

56, 59, 62, 64, 65, 67 und 68). Auffallig ist bei ihnen die Abweichung in der Qualitatsgruppe II gegeniiber 

den anderen Produkten aus Pisa. So sind die GefaBe in Ton und Uberzug zwar durchaus mit diesen ver- 

wandt, sie weisen allerdings einen hellen oder braunlichen Belag unter dem Uberzug auf, der mbglicher- 

weise auf eine technische Anderung in der Produktion hinweisen kbnnte. Es kbnnte sich auch um eine Ver- 

legung der Produktion innerhalb Pisas handeln, doch fehlt hierzu jeder archaologische Hinweis. Desweiteren 

sind die Stempel des Xanthus in tabula ansata sowie die von ihm hergestellten GefaBformen nach Ver- 

gleichen gegen 9 n. Chr. anzusetzen.

512 Taponecco Marchini, Pisa 6 und 9.

513 Ettlinger, RCRF Acta 25/26, 1987, 16 Abb. 12.

514 Mbglicherweise stammt auch ein Teller des Service Ic mit Innenstempel ATEI in Dangstetten aus Pisa, wie die Beschreibung 

des Tons durch FINGERLIN vermuten laBt. FlNGERLlN, Dangstetten 1 (Stuttgart 1986) 31 Fst. 52 Nr. 20.

515 Ettlinger hat ftir bestimmte Ateius-Topfer eine relative Chronologic erarbeitet. Ausgangspunkt bilden die Stempel und 

GefaBformen glatter Sigillaten: RCRF Acta 25/26, 1987, 16 mit Abb. 12. Die Datierungen werden im Einzelfall in den 

Besprechungen zu den einzelnen Topfem behandelt.
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Cn. Ateius (Arezzo oder Pisa)

(Taf. 17-19; HaNr. 27-33; KatNr. 223-260)

Die Stiicke dieser Kategorie bilden insoweit eine heterogene Gruppe, als sie sich nicht eindeutig einem der 

Herstellungsorte zuweisen lieBen.

Neben dem vollstandigen Kelch HaNr. 27 der Fom D.-W. Ic, sind hier ein Randprofil der Form D.-W. Ih, 

zwei Wandscherben und drei KelchfiiBe zusammengefaBt. Die Astragalizusen-Kelche HaNr. 28-30 sind si- 

cher als Einheit zu betrachten. Von diesen drei GefaBen ist HaNr. 30 verschollen, die anderen beiden 

weisen die Qualitat II auf. Das Motiv der Knbchelspielerinnen ist in Arezzo mehrfach belegt. Dieses Thema 

findet sich auch auf einem Fragment aus Nijmegen-Ubbergen (KatNr. 259), bei dem Stenico und Porten 

PALANGE eine „provinziale Enstehung“ fur mbglich halten?16 Man darf den Begriff der „provinzialen“ 

Entstehung hier wohl als „Pisa“ interpretieren, denn es lassen sich vom Ton und vom Uberzug keine 

Unterschiede zu den anderen Produkten des Ateius feststellen, die sicher aus Pisa stammen. Im Gegenteil 

passen sie gut zu diesen Produkten, so daB eine Entstehung der drei Kelche auf Grund des Materials in Pisa 

fast wahrscheinlicher ist (vgl. Tab. 7), wohingegen der Dekor eher nach Arezzo verweist.

Die Kelchformen scheinen nach dem bisher bekannten Spektrum in Arezzo nicht vorzukommen. In Haltem 

ist z.B. die Form D.-W. II mehrfach fiir Xanthus belegt, der in Pisa gearbeitet hat.516 517

Der Kelch HaNr. 27 mit dem sehr unsauber geschnittenen Innenstempel ATEI weist das typologisch alteste 

Randprofil innerhalb des Ateius-Bestandes von Haltern auf. Die Kelchform erinnert stark an solche aus der 

Offizin des Ateius in Arezzo.518 Das Motiv des gelagerten Skeletts, das sich auf dem Halterner Kelch an ein 

Grabmal lehnt, ist auch von einem Xanthus-Kelch bekannt (KatNr. 357). Auf Grund der Stempel ist aller- 

dings nur in einem Fall eine eindeutige Tbpferzuweisung mbglich, die des Xanthus, der in Pisa gearbeitet 

hat. Im Faile des mit ATEI (HaNr. 27) gekennzeichneten Stiickes ist eine Scheidung zwischen Arezzo und 

Pisa kaum mbglich. Ahnliche Stempel sind wahrscheinlich fiir beide Orte zu belegen,519 wie uberhaupt die 

Variationsbreite gerade dieser Stempelfassung nicht grbBer sein kbnnte.520 Fiir den Skelett-Kelch konnte die 

unter der verzierten Arretina seltene Qualitat I festgestellt werden.521 Wahrscheinlich ist dieser Unterschied 

sowie die friihe GefaBform eher einer Entstehung in Arezzo als in Pisa zu verdanken.522 Ist der Kelch 

tatsachlich in Arezzo entstanden, so miissen die Punzen fiir den Kelch KatNr. 357 spater von Xanthus 

benutzt worden sein, und zwar in Pisa.

In gleicher Weise trifft diese Festellung auf die drei KelchfiiBe HaNr. 31-33 zu, die sich auf Grund ihres 

Erhaltungszustands keiner Formgruppe mehr zuweisen lassen. Zwei der Stiicke sind verschollen, fiir das 

dritte lieB sich noch die Qualitat III? feststellen, es ist zudem sekundar gebrannt. Eine Zuweisung ist daher 

auch fiber Ton und Uberzug nicht mbglich.

Karte 7 zeigt eine auffallige Verbreitung der AteiusgefaBe aus Arezzo oder Pisa am Rhein. Italien dagegen 

ist nur maBig vertreten. Die Fundpunkte an Galliens und Spaniens Kiiste bezeichnen Hafenstadte, die direkt 

von Pisa aus angesteuert wurden, da von dort aus das gallische Hinterland erreicht werden konnte. So ist 

etwa Saintes direkt mit Lyon verbunden, wo sich viele Ateius-Produkte aus Pisa fanden. Das Fragment aus 

Numantia ist singular.

516 STENICO, Liste 54 Nr. 755 -M. Perennius o Cn. Ateius di Arezzo??. PORTEN PALANGE, Ateius 196. Unentschieden ist auch TtLHARD, 

Saintes 153 zu KatNr. 260.

517 Dieser Themenkomplex wird nicht nur aus diesem Grunde, sondem auch wegen des Dekores ebenso wie der Skelettkelch HaNr.

27 noch im Zusammenhang mit dem Topfer Xanthus zu behandeln sein.

518 s.o. S. 41 Form 2.

519 Maetzke, RCRF Acta 2, 1959, 25; Ettlinger, RCRF Acta 4, 1962, 27; Porten Palange, Ateius 183 mit Anm. 2.

520 Vgl. O.-C. 144.

521 Gut zu erkennen ist der Belag unter dem Uberzug im Bereich der Lippe auf dem Farbfoto in: B. TRIER (Hrsg.), 2000 Jahre Romer 

in Westfalen (Mainz 1989) 55 mit Abb. 34.

522 Nur eine chemische Analyse kbnnte hier mehr Erfolg versprechen.
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Karte 7 Cn. Ateius (Arezzo oder Pisa): Augsburg-Oberhausen (1); Augst (1); Ampurias (1); Ferento 

(1); Haltern (7); Koln (4); Lausanne (1); Mainz (1); Moers-Asberg (4); Narbonne (4); 

Nijmegen-Ubbbergen (2); Numantia (2); Rom (9); Saintes (1); Sevilla (2); Tortona (1); 

Vechten (1); Xanten (1); Unbekannt (1). Summe (44).

Cn. Atei Cresti

(KatNr. 302-310)

In Haltern sind keine ausschlieBlich von Crestus gestempelten GefaBe, ob verziert oder unverziert, bekannt. 

DaB er dennoch kurz behandelt werden soil, geschieht in der Absicht, einen Uberblick liber seine Produkte, 

ihre Verbreitung und den mbglichen Herstellungsort zu gewinnen. Dadurch lassen sich Vergleichsmbglich- 

keiten zur Bearbeitung der in Haltern haufigen GefaBe mit dem Partnerstempel CRESTI ATEI/EVHODI 

bzw. CRESTI/EVHODI gewinnen.

Es liegen insgesamt neun verzierte GefaBe vor, von denen acht einen Innenstempel tragen. Fiinfmal 

erscheint Cresti zusammen mit Cn. Atei, zweimal zusammen mit Atei und einmal allein (KatNr. 308).

Reliefschmuck ist auf sechs GefaBen erhalten, von denen flinf gestempelt sind. Es lassen sich einige 

Parallelen zu leider nicht naher bestimmbaren Fragmenten in Haltern beobachten. Auf dem gut erhaltenen 

Kelch aus Neuss (KatNr. 302) erscheint z.B. ein Baum, der in Haltern von einem verschollenen Wandfrag

ment (HaNr. 92) her bekannt ist. Ein weiteres Wandfragment aus Haltern (HaNr. 82) zeigt ein Vogelmotiv, 

das sich auf einer Tasse in Saintes (KatNr. 303) wiederholt. Diese Tasse konnte liber chemische Analysen 

Pisa zugeordnet werden.523

Der haufige Gebrauch des Eierstabes Typ 8B (vgl. KatNr. 303, 305, 306 und 309) laBt sich auch auf den 

spateren GefaBen beobachten, die gemeinsam von Crestus und Euhodus signiert wurden (vgl. HaNr. 56-60, 

62 und 65).

523 TlLHARD, Saintes 120 Nr. 32.
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Auf dem in Paris befindlichen Kelch unbekannten Fundortes (KatNr. 305) tauchen neben kleinen Eroten, 

die in Haltern auf mehreren Kelchen wiederzufinden sind (z.B. die beiden Xanthus-Kelche HaNr. 43 und 

49, wobei letzterer durch chemische Analysen Pisa zugewiesen werden konnte), auch Girlanden (vgl. HaNr. 

42 - Xanthus und HaNr. 59 - CRESTI ATE[I] EVHODI) und eine korinthische Saule (vgl. HaNr. 53 - 

Zoelus?) auf.

Die Ubernahme von Punzen aus der Perennius-Offizin ist durch die Darstellung dreier Tanzerinnen und 

eines Panzers524 auf einer Tasse aus Perigueux (KatNr. 306) belegt.

Auf einem Kelch aus Auterive (KatNr. 309) mit dem Innenstempel CN.ATEI/CRES[TI] behndet sich 

neben Palmetten ein Medusenkopf, an den vier Schlangenkbpfe angestempelt worden sind. Wandscherben 

mit ahnlichen Kbpfen sind aus Haltem (HaNr. 105) und St. Bertrand-de-Comminges (KatNr. 310) bekannt. 

Die beiden letzteren Kbpfe sind durch die Beigabe von Weinblattem in ein bacchantisches Umfeld versetzt 

worden. Leider ist das Halterner Stuck verschollen und nur noch von Fotos bekannt. Eine sichere Bewer- 

tung ist damit nicht mehr mbglich; es scheint aber eine sehr nahe Verwandtschaft zu den Stricken aus St. 

Bertrand-de-Comminges und Perigueux vorzuliegen. Abweichend von den anderen, sicher dem Crestus zu- 

gewiesenen Produkten, ist der Eierstab (vgl. Typ 11) des Fragments aus St. Bertrand-de-Comminges. Diese 

Tatsache konnte gegen eine Zugehdrigkeit zu den unter dem Oeuvre des Crestus geftihrten GefaBen spre- 

chen. Die einzige annahemde Parallele zu dem Eierstab findet sich auf einem unbestimmten Randfragment 

aus Haltem, dessen Herkunft durch chemische Analysen auf „Italien“ festgelegt werden konnte (HaNr. 74).

Die erhaltenen GefaBformen gehbren in den „Haltem-Horizont“,525 also von etwa Christi Geburt bis in 

friihtiberische Zeit. Man gewinnt damit gleichzeitig einen Anhaltspunkt fur die weiteren von Crestus 

benutzten Formen.526 Der Kelch aus Neuss (KatNr. 302) weist beispielsweise die Form D.-W. Ih auf. Diese 

Form taucht unter den Gemeinschaftsprodukten des Crestus und Euhodus in Haltem mindestens viermal auf 

(HaNr. 54, 56, 57 (?) und 59). Auch der Kelch KatNr. 309 aus Auterive scheint dieser GefaBform zuzu- 

zuzurechnen sein. Leider ist der ausschlaggebende Rand abgebrochen. Form D.-W. 1/ wird durch KatNr. 

305 belegt. Vergleichbar sind die Profile von HaNr. 14 und 15. Die Tasse der Form Vindonissa 13 ist in 

Haltem nicht nachgewiesen, sie ist aber haufig unter den Produkten des Xanthus zu finden. Wohl der Form 

des Skyphos ist das Fragment aus St. Bertrand-de-Comminges zuzuordnen. Damit deuten selbst die wenigen 

Stticke ein diverse GefaBformen umfassendes Repertoire an.

Die Kartierung der Fragmente (Karte 8) zeigt eine gewisse Konzentration in Stidwest-Gallien und Aqui- 

tanien. Es tauchen wieder die Zielhafen in der Narbonensis auf. Die beiden Funde von Neuss und Mainz 

sind singular. Die von Crestus und Euhodus gemeinsam gefertigten Stticke finden sich dagegen fast aus- 

schlieBlich in Haltem (vgl. Karte ll).527

Ausgehend von den chemischen Analysen und der Verbreitung der GefaBe darf davon ausgegangen werden, 

daB sich die Produktionsstatte des Crestus in Pisa befand.528

524 D.-W. 103 Motiv XXI,6 - M. Perennius Tigranus.

525 Zu diesem Begriff s. ETTLINGER, Novaesium 102. - In diesem Zusammenhang ist der Begriff nur auf die in Haltem existierenden 

Formen der Reliefkeramik bezogen.

526 Problematisch wird dann die Einordnung der Kelche der Form D.-W. Ih von CRESTI ATEI EVHODI. Der verbleibende 

Spielraum fiir eine Datierung dieser Produktionsgemeinschaft wird denkbar knapp.

527 Unverzierte Sigillaten kdnnen kaum weiterfuhren, da der Name Crestus haufig unter den arretinischen Skiaven ist und oft anhand 

des Stempels nicht die Zugehdrigkeit geklart werden kann. ETTLINGER, RCRF Acta 4, 1962, 27. Vgl. PRACHNER, Skiaven 27, er 

verzeichnet - unter Vorbehalt - 120 Stempel, die sich auf Italien und Gallien, besonders aber auf Spanien und das Rheingebiet 

verteilen. - Der Neufund eines Tellers mit dem Innenstempel CRESTI/CN ATE wurde aus dem Lager bei Marktbreit bekannt. 

vgl. L. WAMSER in: B. Trier (Hrsg.) Die romische Okkupation ndrdlich der Alpen zur Zeit des Augustus. Kolloquium Bergkamen 

1989. BAW 26 (Munster 1991) 126 Abb. 11.

528 Vgl. VON SCHNURBEIN, Sigillata 131 u. ETTLINGER, Novaesium 74.
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Karte 8 Cn. Atei Cresti (Pisa): Auterive (1); Lattes (1); Mailhac (1): Mainz (1); Neuss (4); Perigeux 

(1); Saintes (1); St. Bertrand-de Comminges (1); Unbekannt (1). Summe (9).

Karte 9 Cn. Atei Euhodi (Pisa): Autun (1); Haltem (1); Narbonne (1); Rom? (1); Sousse (1). Summe 

(5).
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Cn. Atei Euhodi

(HaNr. 37; KatNr. 311-314)

Nur ein verschollener FuB mit dem Innenstempel CN. ATEI/EVHODI verweist in Haltem auf diesen Topfer. 

Es lassen sich also hieran keinerlei weitergehende Schliisse liber Reliefschmuck und Herkunft der Produkte 

entwickeln. Weiterhin sind noch vier GefaBreste mit dem Innenstempel Cn. Atei Euhodi (KatNr. 311-314) 

bekannt, die aber ebenfalls liber Reliefschmuck und GefaBform nichts vermitteln, da es sich nur um Kelch- 

fliBe handelt.529 Uber die von Euhodus in dieser Phase seines Schaffens verwendeten Motive liegen damit 

keine Informationen vor.

Die Verbreitung der wenigen bekannten GefaBe ist aber auch trotz der kleinen Zahl recht aufschluBreich 

(Karte 9). Haltem und Autun bezeichnen sozusagen die nbrdlichsten, zudem weit im Binnenland gelegenen 

Fundplatze, wahrend die anderen Stiicke von mediterranen Fundstellen stammen. Da es sich immer um Ein- 

zelstlicke handelt, kann man kaum sicher entscheiden, ob es verhandelte Stiicke oder eher „Mitbringsel“ 

sind, die zufallig an diesen Ort gekommen sind. Nimmt man jedoch die von Ettlinger erstellte Fundkarte 

hinzu, in der die gestempelten, unverzierten und die oben erwahnten verzierten GefaBe aufgeftihrt sind, so 

gewinnt die Verteilung doch eine etwas andere Gewichtung.530 Entlang des Rheins tritt deutlich eine Fund- 

konzentration auf, ebenso wie Gallien „breitflachig“ vertreten ist, mit einem besonderen Schwerpunkt in 

Slidgallien. Wenige Funde stammen aus Slidwest-Spanien, ein Fragment ist von Sardinien bekannt.531 Einen 

genauen Produktionsort konnte Ettlinger damals noch nicht angeben, doch sprach sie sich gegen eine von 

Oxe vermutete Herkunft dieser Stiicke aus Gallien aus und dachte eher an einen Ort in Italien.532

Durch chemische Analysen ist eine Tellerbodenscherbe aus Haltem mit dem Stempel ATEI/EVHOD Pisa 

zugewiesen.533 Aus Neuss liegen flinf Stempel auf unverzierter Sigillata vor, die Ateius und Euhodus zusam- 

men nennen. Ettlinger weist zwei von ihnen auf Grund der Beschaffenheit des Tons und des Uberzuges Pisa 

zu.534 In Moers-Asberg liegen nur zwei solcher Stempel vor.535

Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daB Euhodus in Pisa arbeitete.536 Die Verbreitungskarten besta- 

tigen diesen Produktionsort dahingehend, daB von Pisa aus per Seehandel gut die Mittelmeeranrainer 

beliefert werden konnten, wie gerade die Fundkonzentration in Slidgallien beweist. Es laBt sich bislang nicht 

klaren, ob die wenigen bekannten ReliefgefaBe Zeugen einer nur sparlichen Produktion des Euhodus sind, 

der spater zusammen mit Crestus eine etwas umfangreichere Produktion begann.

Euhodus

(KatNr. 315-317)

Von Euhodus sind nur drei ReliefgefaBfragmente bekannt, die er allein ohne die Nennung des Cn. Ateius 

signiert hat. Es handelt sich um zwei Stempel in Neuss (KatNr. 315 und 316) und einen in Narbonne (Kat 

Nr. 317). Nur auf dem Neusser Kelchfragment KatNr. 315 sind noch Reste des Reliefschmucks vorhanden. 

So ist hier eine untere Dekorzone mit einem Palmettenfries verziert worden. Eine Ubersicht liber den von 

Euhodus verwendeten Motivschatz laBt sich damit kaum gewinnen.

529 Die Stempel sind nur bei O.-C. wiedergegeben. Weitere Informationen fehlen.

530 Ettlinger, RCRF Acta 4, 1962, 30 f. Karte 4. Vgl. dazu auch Prachner, Skiaven 27.

531 Die kartierten Stempel in planta pedis, die ein zeitlich iiber Haltem hinausgehendes Fundspektrum anzeigen, sind hierbei weniger 

von Interesse. Sie zeigen eine auf Italien, Nordafrika, Agypten und Kleinasien bezogene Verteilung auf. Das Niederrheingebiet 

fehlt ganz. Ettlinger, RCRF Acta 4, 1962, 30.

532 Ebd. 30 f. Karte 4 mit Bezug auf Oxe, Haltem (1943) 66.

533 VON SCHNURBEIN, Sigillata 221 Stempel 359 (Qualitat II). Insgesamt liegen aus Haltem sechs Stempel (Nr. 357-362) in drei 

Varianten vor, die Euhodus zusammen mit dem Fabrikherren Ateius nennen. Bis auf das chemisch untersuchte Stuck sind alle 

anderen verschollen. Die GefaBformen lieBen sich nur noch in drei Fallen naher ermitteln: zweimal die Form Haltem 1, einmal 

Haltem 7 (?). Die restlichen drei Stempel befanden sich auf zwei Tellerbodenstucken und auf einem Plattenbodenrest.

534 Ettlinger, Novaesium 75 Stempel Nr. 169-173.

535 Asciburgium 172 Nr. 47 (Qualitat V); Nr. 48 (Qualitat 17/IV?).

536 Von Schnurbein, Sigillata 131; Ettlinger, Novaesium 74.
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Karte 10 Euhodi (Pisa): Narbonne (1); Neuss (2). Summe (3).

Die Verbreitung dieser wenigen Funde (Karte 10) zusammen mit der von ETTLINGER537 zusammengestellten 

Fundkarte von Euhodus-Stempeln auf verzierter sowie unverzierter Arretina verdeutlicht, daB die Fundplatze 

hauptsachlich entlang des Rheins liegen. Gallien ist im mittleren und stidlichen Teil gut vertreten. Auch in Ita- 

lien (Rom, Sizilien) und in Nordafrika finden sich einige Stticke. Die Verbreitung lauft also parallel zu den Ge- 

faBen mit der Stempelkoppelung Euhodus und Cn. Ateius. Der Produktionsort liegt sicher in Italien, d.h. in 

Pisa. In Haltem ist der Stempel des Euhodus auf unverzierter Arretina funfmal vertreten; drei Stticke konnten 

Pisa zugewiesen werden.5 In Neuss liegt Euhodus dreimal vor,539 in Moers-Asberg fehlt er. ETTLINGER datiert 

die Produktionsphase des Euhodus nach den Stempein in O.-C. 160-161 in die Zeit von ca. 5 V.-25 n. Chr.540

Cresti Atei Euhodi bzw. Cresti Euhodi

(Taf. 25-29; HaNr. 54-66; KatNr. 428-433)

Der Produktionsgenossenschaft der beiden Tbpfer Crestus und Euhodus lassen sich in Haltern insgesamt 15 

GefaBe bzw. Fragmente zuweisen. Mbglicherweise stammt die kleine Scherbe HaNr. 55 von dem Kelch Ha 

Nr. 54, ohne daB man dies wegen der Restaurierung des Kelches genau nachweisen kbnnte. Unsicher hin- 

sichtlich der Zuweisung sind auch die Stticke HaNr. 60 und 66. Einmal gab der Eierstab zusammen mit dem 

Perlstab den Ausschlag, dann die Art der Randprofilierung. Auf vier GefaBen befindet sich der Innenstempel 

CRESTI ATEI EVHODI, auf drei weiteren der Innenstempel CRESTI EVHODI bzw. EVHODI CRESTI.

537 Dies., RCRF Acta 4, 1962, 30 f. Karte 5. Die mit Stempel in planta pedis versehenen Stticke zeigen hier eine mehrheitlich stid- 

liche Verbreitung: spanische Ostkiiste, Italien, Kleinasien, Nordafrika, Agypten, Arikamedu/Ostindien. Die Nordwest-Provinzen 

und Gallien scheiden vollig aus. s. dazu auch PRACHNER, Skiaven 27.

538 VON SCHNURBEIN, Sigillata 221 Stempel 363-366 (alle auf Tasse Haltern 8) und 367 (auf einem Tellerbodenstiick). Die Stempel 

365, 366 (beide Qualitat I/II) und 367 (Qualitat I) konnten durch chemische Analysen Pisa zugeordnet werden.

539 ETTLINGER, Novaesium Stempel Nr. 174-176.

540 Dies., RCRF Acta 25/26, 1987, 16 mit Abb. 12.
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Abgesehen vom recht einheitlichen Formengut zeigen die Kelche drei Themenkreise: Erotische Szenen (Ha 

Nr. 54 und 55), pflanzlich-ornamentalen Dekor, der z.B. dutch Widderkopfe oder einen Krotalentanzer be- 

lebt werden kann (HaNr. 56, 57, 59, 61-63), und Szenen aus einer Atellanenkomddie (HaNr. 65). Die 

Kelche HaNr. 54 und 65 bilden in Haltern die thematisch interessantesten Stiicke.

Eindeutig in der Tradition alterer Betriebe Arezzos stehen die erotischen Szenen des Kelches HaNr. 54.541 

Neben der drastischen Darstellung der Hauptmotive wird ein erzahlerischer Rahmen durch die kleinen Eroten 

auf den Krateren und den Vogel auf dem FuB des Mannes gewahlt. Die Angabe von Raumlichkeiten und 

gleichzeitig die Trennung der Szenen erfolgt durch aufgehangte Musikinstrumente und Kratere. Durch die 

Angabe einer welligen Bodenlinie, auf der sich ein Krotalentanzer bewegt, und die Verwendung von Krateren 

als Trennelementen zwischen den einzelnen Szenen steht der Kelch HaNr. 62 dem Kelch HaNr. 54 nahe. 

Der Krotalentanzer ist bereits aus dem Betrieb des M. Perennius Tigranus bekannt.542 Ahnliche Tanzer aus 

diesem Reigen linden sich auf einer Tasse mit Innenstempel CRESTI/ATEIX in Perigueux (KatNr. 306).

Eine Rahmenhandlung darf auch auf dem Atellanenkelch (HaNr. 65) vorausgesetzt werden. Im Betrieb des M. 

Perennius Bargathes sind ahnliche Darstellungen sehr beliebt, wie zahlreiche GefaBe und Formschusselfrag- 

mente belegen.543 Die Art und Gestaltung des Dekors entsprechen in seiner knappen Art durchaus den von Bar

gathes bekannten Stricken, ohne daB sich die Figurentypen direkt gleichen. Die Figuren bewegen sich auf ei- 

nem durch verzahnte Flatten angezeigten Bodenniveau. Es gibt keine Hinweise auf Ort und Raum der Hand

lung. Auch aus dem Betrieb des Ateius in Arezzo ist ein Kelch (KatNr. 29 - aus Bregenz) mit der Darstellung 

einer Atellanenkomddie bekannt. Eine genaue Tbpferbenennung ist in diesem Fall leider nicht mbglich.544

Als Eierstab wird durchgehend Typ 8B verwendet (HaNr. 54, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 66), der schon von den 

GefaBen des Cn. Ateius Crestus und verschiedenen anderen Topfern der Ateius-Gruppe bekannt ist. Neben 

dem Eierstab linden sich einige weitere Punzen wieder, die innerhalb der Ateius-Offizinen in Gebrauch stan- 

den. Der pilzformige Bliitenkelch (Punzen-Nr. 147) auf HaNr. 56 und 57 ist von Ateius-Produkten aus 

Arezzo bekannt.545 Auf Kelchen des Xanthus aus Haltem findet sich zweimal ein Widderkopf (vgl. HaNr. 

42 und 43). Die 16-teilige Rosette (Punzen-Nr. 85) gehbrt ebenfalls zum Formenschatz der Ateius-Tbpfer.

Neben den Halterner GefaBen sind sechs weitere von anderen Fundorten bekannt. Vier davon tragen den In

nenstempel von Crestus und Euhodus. Nur drei GefaBe weisen Reliefschmuck auf. Aus Moers-Asberg 

(KatNr. 431) kommt der nahezu vollstandig erhaltene Kelch der Form D.-W. Illa. Sein Dekor besteht aus 

einem oberen AbschluBfries aus 15-teiligen Rosetten, wie sie haufig auch auf Halterner GefaBen vorkom- 

men (Punzen-Nr. 86 oder 87), einem ornamentalen Hauptdekor und einer durch Palmetten und Rosetten ge- 

schmiickten, flachen, unteren Dekorzone, die auch auf den Stiicken HaNr. 62 und 63 ausgebildet ist. 

Uberhaupt sind sich der Asberger Kelch und HaNr. 62 in Formgebung und Proportionierung sehr ahnlich.

Eine innerhalb der arretinischen Produktion seltenere GefaBform ist vom spanischen Fundort Tossal de 

Manises (KatNr. 432) bekannt. Es handelt sich um eine Olpe, wobei der relieftragende Teil auf eine Mo- 

delschiissel fur Kelche der Form D.-W. Ih oder li zuruckgefiihrt werden kann. Der Dekor ist bis auf kleine 

Unterschiede identisch mit dem von HaNr. 59. Lediglich die Basis der drei Kolben (Punze-Nr. 269a.b) und 

ihre Verlangerung durch weitere kleinere Kolben fehlt. Die Form ist zudem etwas grbBer. Es kann demnach 

kein Zweifel an der Herkunft dieses Stiickes aus dem Betrieb des Crestus und Euhodus bestehen, auch wenn 

kein Stempel vorhanden ist.546 Ebenso ist ein bisher unpubliziertes Stuck aus Ceuta (KatNr. 433) zu beurtei-

541 Vgl. BROWN, Ashmolean Taf. 1,1 - M. Perennius. Entfernt vergleichbar ist auch die Darstellung auf einem Silberbecher bei A. 

MAIURI, La casa del Menandro e il suo tesoro di argenteria 2 (Rom 1932) Taf. 35 Nr. 6.

542 D.-W. 103 Motiv XXI,6.

543 z.B. Ars Antiqua. Auktion V. Luzern. 7. Nov. 1964 (1964). 36 Nr. 137 Taf. 38,137. Bargathes (1984) 64 f. Nr. 48; 70 Nr. 52-54.

544 s. hierzu noch die Ausfiihrugen zu Kelch (KatNr. 412) unter Cn. Atei/Zoili.

545 z.B. Porten Palange, Antiquarium Taf. 23,101.

546 Es ist miiBig zu fragen, warum ein Stempel fehlt. LieB sich z.B. eine Innenstempelung wegen der ungewbhnlichen GefaBform 

nicht mehr bewerkstellen? Das ware interessant im Hinblick auf die Stempelungspraxis.
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Karte 11 Cresti Atei Euhodi (Pisa): Cahors (1); Ceuta (1); Haltem (15); Koln (1); Moers-Asberg (1); 

Tossal de Manises (1); Poitiers (1). Summe (21).

len,547 das bis auf geringe Abweichungen den Dekor von HaNr. 59 und KatNr. 432 wiederholt. Die 

GefaBform ist ebenfalls von D.-W. Ih oder i abhangig, die Lippe setzt dagegen direkt liber dem Dekor an. 

Diese Art der Proportionierung kbnnte auf eine Schalenform schlieBen lassen.

Die GefaBformen aller bekannten Stiicke, soweit erhalten, zeigen ein sehr einheitliches Bild. Die vorherr- 

schenden Formen sind Kelche des Typs D.-W. Ih, Illa und li. Diese Formen sind gegen Ende des Haupt- 

lagers in Haltern anzusetzen, wie beispielsweise die Kelche des Xanthus. Cn. Ateius Crestus besaB ein ahn- 

liches, aber erweitertes Formenspektrum.

Geht man von den 21 erhaltenen GefaBen des Crestus und Euhodus aus, so ergibt die Verbreitung folgendes 

Bild (Karte 11): Die Mehrzahl der GefaBe stammt aus Haltern, gefolgt von zwei rheinischen Fundorten. Je 

ein Fund kommt aus Spanien (Ostkiiste), Aquitanien, Nordafrika und aus der Narbonensis.548 OXE schloB aus 

der Verbreitung der Stempel, allerdings ohne Kenntnis des spanischen und des afrikanischen Fundes, auf 

eine provinziale Produktion des Crestus und Euhodus.549 Allein die Motive verraten eine eindeutig italische 

Tradition.

In Technik und Aussehen unterscheiden sich die acht Halterner GefaBe des Crestus und Euhodus nicht von 

anderen Produkten, deren Herkunft aus Pisa feststeht (Tab. 7). Sie weisen eindeutig auf Qualitat II bzw. die 

eng verwandten Qualitaten II mit hellem oder braunem Belag unter dem Uberzug hin. Die Entstehung der 

Belage ist unklar, auffallig ist jedoch ihr nahezu ausschlieBliches Vorkommen an Erzeugnissen des Crestus 

und Euhodus. Qualitat II mit einem braunen Belag unter dem Uberzug konnte noch an einem FuBfragment 

(HaNr. 39) mit dem Stempel CN. ATEIVS/HILARVS festgestellt werden. Diese Stempelform ist sicher fur

547 Freundlicher Hinweis F.P. PORTEN PALANGE.

548 Vgl. PRACHNER, Skiaven 29.

549 OXE, Haltem (1943) 64.
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Pisa belegt. An unverzierten Sigillaten wurden diese Qualitaten nicht beobachtet. Die Fragmente des 

Kelches HaNr. 57 (Qualitat II) konnten durch eine chemische Untersuchung der Provenienz „Italien“ zuge- 

ordnet werden. Vom Dekor her identisch ist HaNr. 56 (Qualitat II, heller Belag). Damit scheidet also sicher 

ein gallischer Produktionsort aus. Am naheliegendsten ist die Annahme einer Werkstatt in Pisa, wo Crestus 

und Euhodus noch als Skiaven des Ateius sicher nachgewiesen sind.550 Inwieweit brtliche Beziige oder an- 

dere Abhangigkeiten der Produktion der beiden Freigelassenen zu den Werkstatten des Ateius in Pisa exi- 

stierten, kann vorerst nicht entschieden werden. Auch der Kelch aus Moers-Asberg mit dem Innenstempel 

[C]REST/HEV[OD] (KatNr. 431) verweist auf eine italische Entstehung. Bechert und Vanderhoeven 

stellten die Qualitat II/V fest, die in Moers-Asberg an italischen Produkten haufig vorkommt.551 Den GefaB- 

formen und den recht engen Dekorbeziigen nach diirften Crestus und Euhodus Reliefkeramik nur innnerhalb 

eines kurzen Zeitabschnitts produziert haben. Diese Mbglichkeit sieht auch Prachner.552

Das auf der Karte erstellte Verbreitungsbild kann etwas tauschen. Es handelt sich bis auf die Funde aus 

Haltern um Einzelstticke. Daraus aber zu schlieBen, daB die beiden Topfer in der Nahe Haltems produziert 

hatten, verbietet sich allerdings aus der weitraumigen Verteilung der anderen Stiicke. Die Kelche in Haltern 

stellen wohl eine einzige Lieferung dar, die nur zufallig diesen Fundort gegeniiber den anderen heraushebt.

Cn. Ateius Hilarus

(Taf. 20.21; HaNr. 38-40; KatNr. 318-328)

Hilarus ist in Haltern mit insgesamt drei GefaBfragmenten vertreten, von denen der Kelch HaNr. 38 bis auf 

den Rand sehr gut erhalten ist. Das FuBfragment HaNr. 39 und die Wandscherbe HaNr. 40 belegen 

weiterhin diese Form fur Hilarus. Sowohl der Kelch als auch der KelchfuB weisen den gleichlautenden 

zweizeiligen Innenstempel CN.ATEIVS/HILARVS auf. Die Kelchwandscherbe HaNr. 40 ist durch eine 

Ubereinstimmung der musizierenden Genie mit einer sehr ahnlichen Figur auf einem Neusser Kelchfragment 

mit dem AuBenstempel ATEI/HILAR ebenfalls recht sicher diesem Topfer zuzuweisen.553

Nach der Qualitatsbestimmung scheinen sich die drei Fragmente vehement zu unterscheiden. So findet sich ne- 

ben Qualitat II mit braunem Belag (HaNr. 39) Qualitat II/IV (HaNr. 40) sowie III mit einem orangefarbenen 

Belag (HaNr. 38). Hilfreich zur Bestimmung des Produktionsortes sind diese Feststellungen vorerst kaum, 

auch wenn es sich um Qualitaten handelt, die sehr haufig an „italischen“ Stiicken zu beobachten sind. Eindeu- 

tig wird die Zuweisung an einen bestimmten Produktionsort, namlich Pisa,554 erst durch die Ubereinstimmung 

des Stempelformulars, der Punzen-Nr. 8 (des Schwertkampfers) und des Eierstabes auf HaNr. 38 mit Paralle- 

len aus dem Tbpfereiabfall einer Ateius-Offizin in Pisa.555 556 Auf einem Modelschiisselfragment ist dort auch eine 

musizierende Genie belegt, die aber eine Variante zu dem Neusser und dem Haltemer Exemplar darstel It.'

Die Katalogisierung (KatNr. 318-328) der dem Hilarus zuzuschreibenden ReliefgefaBe - einschlieBlich der 

drei Haltemer - erbrachte die verhaltnismaBig kleine Anzahl von 14 bekannten Exemplaren. Neun davon 

weisen den Innenstempel CN.ATEIVS/HILARVS auf (KatNr. 318-326), das oben erwahnte Neusser Stuck 

besitzt als einziges einen AuBenstempel. Reliefs sind nur auf fiinf Fragmenten erhalten, wobei der Kelch 

HaNr. 38 und die Neusser Kelchscherbe davon als einzige einen Stempel tragen. Demzufolge prasentiert 

sich das bis jetzt bekannte CEuvre des Hilarus als recht qualitatvoll. Neben einer guten technischen 

Ausfiihrung des Brandes und der GefaBgestaltung benutzt er besondere Motive. Der in Haltern (HaNr. 38)

550 Nach Prachner, Skiaven 35 ist Crestus wahrscheinlich erst zu Beginn seiner Stempeltatigkeit von Ateius freigelassen worden. 

Weiter weist Prachner ebd. 31 mit Anm. 7 daraufhin, daB Euhodus moglicherweise zu Anfang noch Sklave des Crestus war und 

erst im Laufe der Arbeitstatigkeit von diesem freigelassen worden ist.

551 Asciburgium 166.184 Nr. 13.

552 Prachner, Skiaven 32 fuhrt die geringe Anzahl von Partnerstempein allgemein darauf zuriick, daB die Partnerschaften nur kurze 

Zeit Bestand hatten. Er geht allerdings von stidgallischen Offizinen aus.

553 Vgl. OXE, Rhein Taf. 7,15a.b (= KatNr. 324).

554 Vgl. auch Ettlinger, Novaesium 74.

555 Vgl. Taponecco Marchini, Pisa 8 Taf. 1,3 (Stempel); 2,9 (Schwertkampfer); 2,8.9 (Eierstab).

556 Ebd. Taf. 1,7.



Cn. Ateius 103

und Pisa (KatNr. 327) belegte Schwertkampfer (Punzen-Nr. 8), zu dem sich ein Reiter (Punzen-Nr. 7) 

gesellt, ist sehr detailliert ausgearbeitet. Die Proportionierung des Kbrpers ist geschickt wiedergegeben. Es 

fallen allerdings beim Reiter einige Ungereimtheiten auf: Der Reiter sprengt nach rechts und halt in seiner 

erhobenen rechten Hand einen Speer, der jedoch nicht - wie es richtig dargestellt ware - vor dem Kbrper 

verlauft, sondern hinter dem Kopf, um die Wiedergabe des Gesichtes nicht zu beeintrachtigen. Der linke 

Arm fehlt ganzlich, statt seiner ist nur ein Ziigel dargestellt, der direkt mit der linken Schulter verbunden 

zu sein scheint. Es handelt sich um einen „geschickten Betrug“, der erst bei eingehender Betrachtung ins 

Auge fallt. Reiter und Krieger sind in ihrer Aktionsweise deutlich aufeinander bezogen. Dadurch erschlieBen 

sie das GefaBrund, obwohl es die einzigen beiden Figuren auf dem GefaB sind und der Tbpfer auch auf 

andere schmtickende Beiwerke, wie auf dem Neusser Kelchfragment mit den musizierenden Genien (KatNr. 

324), die hangende Tafel mit dem Stempel oder ein Tympanon als Angabe des Raumes, verzichtet hat. 

Neben der technischen Ausftihrung der Figuren557 wird in diesem Zusammenspiel des Bildtragers mit der 

Darstellung die groBe Fertigkeit des Tdpfers deutlich.

Vorbilder aus anderen arretinischen Betrieben lassen sich fur den Reiter und seinen Gegner noch nicht bei- 

bringen. Anders verhalt es sich bei den musizierenden Genien und den Blattchenfriesen. Hier sind deutlich 

die Vorbilder der Perennius-Offizinen zu erkennen. Die von Dragendorff daraufhin vermutete Verbindung 

von Hilarus und seinem „Bargathesmeister A“ ist nicht haltbar.558 Bis jetzt sind nur wenige ReliefgefaBe des 

Hilarus bekannt. Parallele Vorgange sind auf den Produkten des Bargathes zwar erkennbar, doch kann man 

eine Beeinflussung des Betriebes des Cn. Ateius in Arezzo allgemein konstatieren. Inwieweit Hilarus, der 

in Pisa Reliefkeramik herstellte, von der Offizin des Bargathes beeinfluBt war, laBt sich daher noch nicht 

klaren. Wahrscheinlich handelt es sich aber nur um die Ubernahme von Punzen oder Motiven, wie haufig 

innerhalb der Ateius-Werkstatten zu beobachten ist. Hilarus offeriert anhand der wenigen erhaltenen Erzeug- 

nisse bisher nur ein knappes Bild seiner Produktion, bestehend aus den Motivgruppen „Krieger“ und „musi- 

zierende Genien“. Bemerkenswerterweise sind auch hier zwei unterschiedliche Stempelformen iiberliefert. 

Zweifelsfrei handelt es sich aber um ein und dieselbe Person, wie aus den Stempelformularen zu schlieBen 

ist: Sie fiihren Cn. Ateius und Hilarus im gleichen Kasus an, Hilarus erscheint also als Freigelassener.559

Oxe erschloB nach der Verteilung der Stempelfunde eine provinzielle Herkunft der Produkte. Er ging sowohl 

von verzierter als auch unverzierter Sigillata aus.560 Das Bild der Verbreitung hat sich seitdem kaum geandert 

(Karte 12). Es erscheinen Gallien und die Nordwestprovinzen mit dem Schwerpunkt am Niederrhein und an 

der Lippe. Ausgehend vom Hafen Pisas wurden fast immer die gleichen Zielhafen um Narbo herum ange- 

laufen, von denen der Handel entweder die Rhone aufwarts oder die StraBe nach Aquitanien entlang verlief.

Wahrscheinlich liegen die bis jetzt bekannten Produkte, wie ahnlich lautende Stempelformulare und das 

knappe (Euvre vermitteln, zeitlich dicht beieinander. Nur ein Randprofil ist durch das Neusser 

Kelchfragment erhalten.561 Es laBt sich gut mit Profilen des spaten Service Ic aus Haltem verbinden. Die 

verzierten Produkte des Hilarus werden deshalb um Christi Geburt anzusetzen sein.562

557 Die „falsche“ Darstellungsweise des Reiters ist nicht auf mangelhaftes Kbnnen, sondern auf wohldurchdachte Wiedergabe 

zugunsten des vollstandigen Bildes zuriickzufiihren.

558 Vgl. Oxe, Rhein 48; D.-W. 51. Dragendorff halt Hilarus fur einen italischen Tbpfer, der zusammen mit Eros zu den altesten der 

Offizin des Cn. Ateius zu rechnen ist. Die vorsichtig geauBerte Hypothese, daB Hilarus mit dem Hilarus Perenni, der um 20 v. 

Chr. zu tbpfem begann, identisch sei, und dann spater u.a bei Cn. Ateius arbeitete, laBt sich schwerlich beweisen. DRAGENDORFF 

stellt weiter einen Zusammenhang zwischen Hilarus und Bargathesmeister A her. Der Name Hilarus ist haufig unter den 

arretinischen Skiaven. Vgl. OXE, Haltem (1943) 65. Zur Existenz verschiedener Bargathesmeister hat sich bereits STENICO negativ 

geauBert. STENICO, Liste 16 f. So auch Porten Palange, Num. Ant. Class. 11, 1982, 193 ff.

559 Vgl. Oxe, Bonner Jahrb. 101, 1897, 33; ders., Rhein 36; PRACHNER, Skiaven 21 mit Anm. 114.

560 Oxe, Haltem (1943) 65.

561 Ders., Rhein Taf. 7,15a.b.

562 Ders., Haltem (1943) 65 verzeichnet unter den GefaBen mit dem Stempelformular Cn. Ateius/Hilarus (in verschiedener Form) 

u.a. 1 Tasse Haltem 11 (Neuss) und 1 Teller Haltem 2 (Vechten). PRACHNER, Skiaven 27 gibt einmal in Ubereinstimmung mit Oxe 

die Tasse Haltern 11 an, der Teller aus Vechten fehlt, daftir wird eine Tasse Haltern 8 angeftihrt. - Die glatten Sigillaten 

unterstreichen diesen zeitlichen Ansatz.
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Karte 12 Cn. Ateius Hilarus (Pisa): Haltem (3); Narbonne (2); Neuss (3); Langres (1); Pisa (2); 

Saintes (1); St. Paulien (1); Vechten (1). Summe (14).

Narcissi Atei

(Taf. 21; HaNr. 41; KatNr. 329-331)

Uber den Topfer Narcissus ist auBerst wenig bekannt. Zweizeilige Stempel zusammen mit dem Namen des 

Fabrikherren Ateius bzw. weiteren Zusatzen linden sich auf insgesamt vier Reliefkelchen. Es ist noch nicht 

zu beweisen, ob die Stempelfassung NARC auf glatten Sigillaten, wie Loeschcke und Oxe/Comfort ver- 

muten, demselben Topfer zugerechnet werden muB.563

Reliefteile sind nur aus Moux (KatNr. 330) und Haltem (HaNr. 41) erhalten. Leider existieren keine Abbil- 

dungen des Stiickes aus Moux. Zumindest gibt die Beschreibung an, daB auf dem Fragment die Basis einer 

Saule dargestellt war. In Haltem findet sich ein ahnliches Motiv, und zwar in Form einer Saule auf einer Cista 

(Punzen-Nr. 248). Dieses Motiv fungiert als Trennelement zwischen einzelnen Szenen und laBt sich haufig auf 

Kelchen des Cn. Ateius aus Arezzo nachweisen (z.B. KatNr. 7, 18, 71). Die Punzen-Nr. 248 ist aber so stark 

verbreitet, daB sie kaum als ein Indiz fur eine Entstehung des Kelches in Arezzo herangezogen werden kann.

Die figtirlichen Reste auf dem Halterner Kelch lassen auf tanzende Manaden schlieBen, wobei nur einmal 

das Motiv erkennbar wird (Punzen-Nr. 17).564 Die ursprtingliche Herkunft dieser Punze laBt sich aber eben- 

sowenig wie die anderen Figurenreste auf dem Kelch bestimmen. Allerdings ist das Motiv der tanzenden 

Manade in der rdmischen Kunst weit verbreitet.

Hinsichtlich der technischen Ausarbeitung lassen sich leichte Verpressungen des Reliefs feststellen, sonst 

besitzen die Scherben eine gute handwerkliche Qualitat. Der Uberzug ist dick und deckend, er haftet gut auf

563 Loeschcke, Haltem (1909) 171 St. 106 (vonSchnurbein, SigillataNr. 630); O.-C. 170u. 1111. Prachner, Skiaven 36. Narcissus 

hat im Betrieb des Ateius nur als Sklave signiert.

564 D.-W. Taf. 5,46 - DRAGENDORFF hat Bedenken dieses Stuck dem M. Perennius zuzuschreiben. STENICO, Liste 67 Nr. 988 zu diesem 

Fragment: Non conosco il tipo di menade della quale ilframmento conserva parte del paneggio.
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Karte 13 Narcissi Atei („Italien“): Haltern (1); Moux (1); Paris (1); Saintes (1). Summe (4).

dem Tonkern. Ein leichter Glanz liegt auf dem hellbraun-rotlichen Uberzug. Der Ton ist beigefarben, sehr 

fein und nicht gemagert. Aus diesem Grund sind die Scherben der Qualitat II zuzuweisen, die durchaus auf 

eine Entstehung in Pisa verweisen kbnnte. Zudem gibt es groBe Ubereinstimmungen zu dem Ton und Uber

zug von Kelchen mit der gesicherten Provenienz Pisa. Ein definitiver Entscheid kann jedoch nicht getroffen 

werden, denn die liber Narcissus existierenden Fakten sind noch zu gering.

Die wenigen bekannten und auch im Detail abweichenden Stempel auf den anderen Reliefkeramiken kbnnen 

keine weitere Hilfe bieten. Auch der in Paris gefundene Stempel NARCIS/ATEI auf einem KelchfuB (Kat 

Nr. 329) - die direkte Parallele zu dem Halterner Stempel - hilft nicht weiter. Besondere Beachtung ver- 

langt der Stempel NARCIS/CN. ATE/I.SANTI aus Saintes (KatNr. 331).565 FlCHES stellt diesem wegen des 

ahnlich lautenden Formulars den Stempel aus Moux zur Seite. Er vermutet, daB Narcissus ein Sklave des 

Freigelassenen Santus in einer ,gallo-rbmischen’ Produktionsstatte war.566 Leider liegt der Stempel nicht als 

Faksimile vor, vielleicht handelt es sich dabei um Xanthus. Santus ist bisher nicht fur einen Betrieb des Cn. 

Ateius belegt.

Die Stempel auf den glatten Sigillaten und ihre ganzlich abweichenden Verbreitungsgebiete machen das Bild 

noch unklarer. In Haltern kommt einmal der Stempel NARCISSI/ATEI auf einem Reliefkelch und ein wei- 

teres Mai als Tdpferstempel ohne Fabrikherren auf einer unverzierten Tasse der Form Haltern 8 vor.567 

Stempel auf verzierter Keramik fanden sich nur im Westen des Rbmischen Reiches (Karte 13). Das Haupt- 

verbreitungsgebiet unverzierter Arretina liegt mit fiinf Stempein in Rom.

565 J.-L. TlLHARD, Revue Arch. Est et Centre-Est 11, 1972, 353 u. ders. u.a.; RCRF Acta 31/32, 1992, 253 Nr. 82 - Zuweisung Pisa?

566 J.-L. FlCHES, Cahiers Figures Prehist. et Arch. 22-23, 1973-74, 289.

567 Von Schnurbein, Sigillata Stempel Nr. 630.
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Eine Gleichzeitigkeit der verzierten und unverzierten Produkte kann wegen der Stempel in Haltern als wahr- 

scheinlich gelten;568 ob es sich aber um ein und dieselbe Person gehandelt hat, ist ungewiB. Die Form der 

Buchstaben der Stempel vermag hierzu nichts beizutragen.

Cn. Atei Xanthi

(Taf. 21-24; HaNr. 42-51; KatNr. 332-408)

Xanthus ist durch seine Produkte in Haltern sehr gut vertreten. Fragmente von zehn GefaBen konnten nach- 

gewiesen werden, von denen sechs eine Stempelung besitzen. Sehr typisch fur Xanthus ist die zweifache 

Namensnennung auf den GefaBen. Im Inneren werden die Namen des Fabrikherren Cn. Ateius und des 

Skiaven Xanthus im Genitiv wiedergegeben. AuBen erscheint nur der Name des Letzteren im Genitiv.

Die festgestellten Qualitaten vermitteln ein recht klares Bild (Tab. 7). So konnte hauptsachlich die Qualitats- 

stufe II nachgewiesen werden. Die Qualitaten I?569 und II/IV, die vereinzelt vorkommen, sind zudem ver- 

wandt mit Qualitat II. Zwei Fragmente der Qualitat II konnten durch eine chemische Analyse Pisa als Pro- 

duktionsort zugewiesen werden (HaNr. 49 und 51).

Sehr einheitlich ist auch das durch den Dekor vermittelte Erscheinungsbild, das zweifelsohne durch die Ge- 

faBform mitbestimmt wird, da es sich vorwiegend um zweizonige GefaBe handelt. Dreimal ist sicher die 

Form D.-W. Illa nachzuweisen (HaNr. 43, 44 und 49). In zwei weiteren Fallen lassen eine Wandscherbe 

und ein FuBfragment auf eine ahnliche Kelchform schlieBen. Zwei Fragmente stammen von der zweizonigen 

Kelchform D.-W. II (HaNr. 42 und 45). Aus dem Rahmen fall! der Kelch HaNr. 51, der eine einfache De- 

korzone besitzt und der Sonderform des GefaBtyps nach D.-W. Ic zugerechnet werden muB. Weitgehend un- 

bestimmbar bleiben die GefaBformen der Wandscherben HaNr. 47 und 50 sowie des KelchfuBes HaNr. 48.

Produkte des Xanthus weisen recht gut zu erkennende Charakteristika auf: So ist der benutzte Eierstab Typ 

8B unter den Ateius-Tbpfem zwar weit verbreitet, doch scheint er auf den Xanthus-GefaBen besonders 

gleichmaBig geschnitten zu sein. Er taucht auf vier GefaBen auf (HaNr. 43, 47, 49 und 51).

Fur Xanthus typisch scheint auch der Gebrauch von Appliken zu sein. In Haltem erscheinen ein Widder- 

und ein Satyrkopf (HaNr. 44 und 51).570 Den Appliken entsprechende Punzen linden sich im R.eliefkontext 

ebenfalls sehr haufig (Widderkopf HaNr. 42 und 43). Ahnlich den Widderkbpfen werden als Haltepunkte 

fur Girlanden Pferdeprotomen (KatNr. 349), Kratere (HaNr. 49), Saulen (KatNr. 356 und 366)571 und 

sogar Keulen (KatNr. 359) genutzt, die im Wechsel mit jenen das GefaBrund umspannen. Kleine Eroten, 

Vogel oder Insekten beleben den Raum fiber den Girlanden (HaNr. 42, 43 und 49; KatNr. 343, 344, 350, 

359). Haufig ist auch eine S-fbrmige Tanie dargestellt, die sich fast ausschlieBlich auf Produkten des 

Xanthus nachweisen laBt.572 Auf dem Kelch HaNr. 42 hangt sie seitlich des Widderkopfes und ersetzt damit 

die an dieser Stelle sonst gebrauchlicheren Tanien, wie auf den Kelchen HaNr. 43 und 49. Zumeist 

erscheint sie im Zusammenhang mit einem Lorbeerkranz, der ebenso typisch fur Xanthus ist (HaNr. 44 und 

45; KatNr. 369, 378, 385, 396-398 und 408).573

568 Kelchrander sind unbekannt. O.-C. 1111 verweisen auf eine Tasse der Form Haltem 8 aus Haltem und eine Tasse der Form 

Haltem 12 aus Rom. Vgl. dazu OXE, Haltem (1943) 65 und PRACHNER, Skiaven 27.

569 Nicht sicher ist, ob es sich eindeutig um einen weiBen Belag unter dem Uberzug handelt. Kleine weiBe Stellen sind jedenfalls 

sicher zu erkennen.

570 Der Satyrkopf kommt in Haltem noch ein zweites Mai vor, ebenfalls an einem Rand der Sonderform D.-W. Ic (HaNr. 75). 

Vielleicht wurde dieses GefaB auch von Xanthus erstellt.

571 Die kleine Wandscherbe HaNr. 53, die versuchsweise dem Zoelus zugeschrieben wird, kann theoretisch auch von einem 

Xanthus-Kelch stammen.

572 Auf einer Schiissel Drag. 29 aus Glanum mit dem Innenstempel CN.ATEFEVRYALVS findet sich eine nahezu identische Tanie. 

Sie ist als Halterung fiir drei Anhanger eingesetzt, die den drei Lorbeerblattem auf den Xanthus-Kelchen entsprechen. BEMONT, Re- 

cherches methodologiques sur ceramique sigillee. Bibl. Ecoles FranQ. Athenes Rome 227 (Paris 1976) Taf. 18.19.21. Vgl. auch 

die ahnliche Gestaltung des Dekors auf einer Randscherbe aus Rbdgen. SIMON, Rbdgen 241 Nr. 41 mit Anm. 15 Taf. 47,41; 70,41.

573 Eine sehr ahnliche Kranzgestaltung ist von Modeln fiir Schiisseln der Form Drag. 29 aus La Graufesenque bekannt; s. ETTLINGER, 

Novaesium Taf. 81a.
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Die Gestaltung der oberen Dekorzone ist - zumindest auf den Halterner Exemplaren - immer durch die 

Wiederholung eines Grundmotivs bestimmt. Die untere Dekorzone schlieBt sich hier eng und in der Ausfiih- 

rung noch strikter an. Unter einem geriefeltem Wulst werden „gefiederte Fischblasen“ oder Voluten rappor- 

tiert (HaNr. 44, 46, 49 und 50; KatNr. 349, 365, 374, 401, 405, 407 und 408). Auf dem Kelch HaNr. 51 

bilden die Voluten sogar den Hauptdekor. Doch nicht nur der ornamentale, sondem auch der figiirliche De- 

kor des unteren Frieses zeigt die stete Wiederholung des gleichen Motivs, wie die Tanzerdarstellung auf 

dem Kelch HaNr. 43 verdeutlicht. DaB der Dekor dennoch nicht erstarrt wirkt, liegt an der exzellenten tech- 

nischen Ausfiihrung und der strengen Eleganz, wie sie z.B. die Lorbeerkranze vermitteln. Eine Imitation von 

toreutischen Produkten ist hier nicht zu tibersehen. Zudem sind die Flachen zwar dicht, allerdings in wohl 

iiberlegter Manier besetzt.

Kelche mit rein pflanzlich-ornamentalen und mit von Eroten und Insekten bevblkerten Stilleben bilden den 

Hauptanteil unter den Xanthus-Produkten. Doch linden sich auch figiirliche Motive in erzahlerischen 

Szenen. Figurenreste, die mbglicherweise zu einem Kentauren erganzt werden kbnnen, sind von einem 

Kelchfragment aus Castra Vetera (KatNr. 345) bekannt. Vermutlich auf eine Jagdszene weist ein Fragment 

aus Luni (KatNr. 389) hin. Romulus und Remus zusammen mit der rbmischen Wollin linden sich auf ei

nem Kelch aus Mariana auf Korsika (KatNr. 358).574 Wahrscheinlich stammen auch die Kalathiskostan- 

zerinnen auf einem Kelch aus Mailhac (KatNr. 395) von ihm. Weitaus wichtiger sind aber die Riickgriffe 

auf Themen, die aus Arezzo bekannt sind,575 wie die Knbchelspielerinnen auf einem Kelch in Vindonissa 

(KatNr. 357) und die Skelette aus Vidy-Lausanne (KatNr. 353). Der gleiche Skelettypus erscheint auch auf 

einer Randscherbe aus StraBburg (KatNr. 377).576

Wie oben schon ausgefiihrt, ist eine Zuweisung der Kelche HaNr. 27-30 an einen Ateius-Betrieb entweder 

in Arezzo oder in Pisa ohne eine chemische Analyse kaum mbglich. Lediglich der Skelettkelch HaNr. 27 

kann durch den Innenstempel ATEI klar zugewiesen werden. Diese vier Kelche umschreiben mbglicher

weise das (Evre des Tbpfers Xanthus. Bekannt sind Darstellungen von Knbchelspielerinnen auf Kelchen aus 

Arezzo (KatNr. 85), von Fundstticken in Nijmegen (KatNr. 259), Saintes (KatNr. 260), Vindonissa 

(KatNr. 357) und Haltem (HaNr. 28-30). Von den Kelchen aus Arezzo ist nichts naheres bekannt. Da aus 

Arezzo keine Stempel auBer denen des Cn. Ateius selbst belegt sind, miissen diese Stucke direkt mit seinem 

Namen verbunden werden. Nur der Kelch aus Vindonissa kann fiber seine Stempel sicher dem Xanthus und 

damit einer Ateius-Offizin in Pisa zugewiesen werden.

Die genannten Kelche besitzen einen gleichfbrmigen Dekoraufbau, der sich nur durch den Eierstab und 

einige kleinere Punzen unterscheidet. Es ist nun innerhalb der Halterner Funde bemerkenswert, daB die drei- 

mal vorkommende GefaBform D.-W. II zweimal auf eindeutig bestimmbare GefaBe des Xanthus entfallt 

(HaNr. 42 und 45) und einmal auf einen Kelch mit Astragalizusen-Darstellung (HaNr. 28).577 Die GefaB

form D.-W. Ih, wie sie Kelch HaNr. 29 aufweist, ist allerdings noch nicht unter den Produkten des Xanthus 

bekannt. Trotzdem besteht die Mbglichkeit, daB die Halterner Kelche HaNr. 28-30 von Xanthus aus Pisa 

stammen kbnnten.578 Uber die Herkunft des Fragmentes aus Nijmegen war sich PORTEN PALANGE nicht sicher, 

sie verzeichnete es nur unter Vorbehalt unter den Stricken aus Arezzo.579 Somit kbnnen die Fragmente aus

574 Der Kelch weist den AuBenstempel XANTHI in tabula ansata auf, ist innen aber mit L.R.PIS. gestempelt, also von einem 

Tbpfer, der etwa von flavischer bis hadrianischer Zeit in Pisa oder Luni gearbeitet hat. Vgl. K.W. SLANE, RCRF Acta 25/26, 

1987, 191 Abb. 1; 193 mit Anm. 11 u. 12. Eine Modelschiissel des Xanthus wurde hier sekundar in einer anderen Manufaktur 

weiter benutzt. Im strengen Sinne ist dieser Kelch kein Produkt des Xanthus mehr, die Modelschiissel und das Motiv gehen aber 

eindeutig auf ihn zuriick.

575 Aus dem Betrieb des M. Perennius Bargathes: vgl. D.-W. 91 Motiv XVI (Astragalizusen); 101-103 Motiv XX (Skelette); 

Bargathes (1984) 55 ff. Nr. 35-39 (Astragalizusen); 58 ff. Nr. 41, 43-45 (Skelette).

576 s.u. S. 206.

577 Bis auf HaNr. 42 mit Qualitat I? weisen alle Stucke die Qualitat II auf. HaNr. 30 ist verschollen.

578 Unter den Halterner Kelchen, die allgemein den Betrieben des Ateius zugeschrieben wurden, kann sich noch manches 

Xanthus-Produkt verbergen, wie z.B. HaNr. 75. - Eichenlaubkranze, wie sie auf einigen Tassen der Form Vindonissa 13 (KatNr. 

370 und 387) auftreten, finden sich auf kleinen, nicht naher zuweisbaren Wandscherben in Haltem (HaNr. 102 und 131).

579 PORTEN PALANGE, Ateius 196.
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Haltern, Nijmegen und Saintes vorerst nur unter der Rubrik „Arezzo-Pisa“ erscheinen. An einer italischen 

Herkunft ist aber in keinem Fall zu zweifeln.

Ahnlich steht es um die Skelettkelche aus Vidy-Lausanne (KatNr. 353) und Haltern (HaNr. 27). Auf 

beiden Kelchen tauchen wesentliche Ubereinstimmungen auf. Das gelagerte Skelett sowie die als Auflager 

benutzte Amphora erscheinen auch auf dem Ateius-Kelch aus Haltern.580 Ebenso taucht der sauber ge- 

schnittene Eierstab Typ 8B bei dem Kelch von Vidy-Lausanne und beim Halterner Exemplar der Typ 8B1 

auf. Die Gestaltung des Grabmals ist in beiden Fallen unterschiedlich: Zwar ist in beiden Fallen ein Kopf 

in das Bauwerk eingepunzt, allerdings handelt es sich bei dem Halterner Kelch um einen Totenschadel, wo- 

hingegen der Kelch aus Vidy-Lausanne einen Frauenkopf in einer Art Torbogen zeigt.581

Leider ist der Kelch in Vidy-Lausanne nur teilweise erhalten. Aus den Resten ist zu schlieBen, daB sich 

jeweils ein gelagertes Skelett mit einem Grabmal abwechselt und sich somit die Abfolge von vier zechenden 

Skeletten und vier Grabmalern ergibt. Der ruhigen Situation dieses Kelches entgegengesetzt sind die vier 

Skelette des Ateius-Kelches aus Haltern. Zwei stehen lassig an ein Grabmal gelehnt, wahrend die anderen 

beiden sehr bewegt wiedergegeben sind. Die Darstellung wirkt damit wesentlich „lebendiger“.

Findet sich auf dem Xanthus-Kelch aus Vidy-Lausanne nur die Angabe des Bodens in mehreren „Wellen“ 

libereinander, so gewinnt man auf dem Kelch aus Haltern durch die Angabe von Pflanzen einen landlichen 

Eindruck. Die einzelnen Skelettmotive werden durch schildartige Objekte voneinander getrennt.582

Alle bekannten Reliefdarstellungen des Xanthus weisen also einen ruhigen Charakter auf, so bei den mehr 

ornamental ausgerichteten Stilleben oder den figiirlichen Stricken wie Romulus und Remus, den Knbchel- 

spielerinnen oder den Skeletten. Dagegen zeigt der Halterner Skelettkelch (HaNr. 27) deutlich eine andere 

Handschrift. Man wird diesen Kelch schwerlich mit Xanthus in Verbindung bringen kbnnen.

Anhand der Skelette laBt sich liber den Kelch des Ateius (HaNr. 27), dessen Herkunft in Arezzo oder Pisa 

zu suchen ist, eine Verbindung nach Pisa zu Xanthus (KatNr. 353) ausmachen. Es sind dies aber Stationen 

innerhalb der Ateius-Betriebe, die noch nicht geklart werden kbnnen. Uber das GefaBprofil des Ateius- 

Kelches (HaNr. 27) aus Haltern (Service Ic), das zeitlich friiher einzustufen ist als die der bekannten 

Xanthus-Kelche (meist weiterentwickelte Service-II-Rander), kann immerhin eine relative Abfolge er- 

schlossen werden.

Mit dem Namen Xanthus sind noch drei weitere Kelche mit Skelettdarstellungen aus Luni, Zaragoza und Nu- 

mantia (KatNr. 403, 404 und 406) in Verbindung zu bringen. Der Brtickenschlag erfolgte liber den Eierstab 

auf einem mit XANTHI gestempelten Fragment aus Winterthur (KatNr. 363) und dem Fragment aus Luni 

(KatNr. 403). Das Motiv des aus einem Rhyton trinkenden Skeletts mit Kithara in der Linken wiederholt sich 

auch auf den Kelchresten aus Numantia und Zaragoza. Zudem erscheinen hier jeweils zwei weitere Skelette.

Zweifelsohne stammen alle drei Kelche von einer Hand. Ist die Zuweisung dieser drei Fragmente an 

Xanthus gerechtfertigt, so hatten sich die naturalistischen Skelettdarstellungen zuungunsten summarischer 

Wiedergaben gewandelt, die vom Stil her nicht mehr an Xanthus erinnem. Ob es sich wirklich um Produkte 

des Xanthus handelt, wie M.P. Lavizzari Pedrazzini denkt, kbnnen erst weitere Funde ergeben.583

Die Anzahl der dem Xanthus insgesamt zugewiesenen GefaBe ist im Verhaltnis zu anderen Tbpfem sehr groB. 

Sicher konnten ihm die Reste von 68 GefaBen zugeschrieben werden. Weitere 18 Fragmente lassen starke An-

580 Hier allerdings steht ein Skelett mit uberkreuzten Beinen neben einem tanzenden.

581 Auf der Abbildung des Stiickes ist dies kaum zu erkennen. R. Laur-Belart, Ur-Schweiz (1967) 18 spricht von einer leicht 

bekleideten Frau mit aufgeldsten Haaren. Ebenso R. FELLMANN in: Provincialia [Festschrift R. Laur-Belart] (Basel - Stuttgart 

1968) 294 ff. Ein rundes Grabmal mit einem Schade 1 in einem Torbogen befindet sich auf einem Krater des Puteolaners 

ATTICVS NAEVI s. A. MANDRUZZATO, Boll. d’Arte 72, 1987, 38 Abb. 2.

582 In einem unverbffentlichten Vortrag im RGZM Mainz fiihlte sich H. KLUMBACH an die groBen Blatter auf den Popilius- und 

Lappius-Bechem erinnert.

583 M.P. Lavizzari Pedrazzini, Alcune Osservazioni su due frammenti ateiani „provinciali“. In: Studi in Onore di F. Rittatore 

Vonwiller 2 (Florenz 1980) 195.
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Karte 14 Cn. Atei Xanthi (Pisa - sichere Zuweisungen): Ampurias (2); Augst (2); Autun (1); Col

chester (1); Corseul (1); Friedberg (1); Genf(l); Grand (1); Haltem (10); Luni (4); Lyon 

(1); Mainz (1); Mariana (1); Metz (1); Moers-Asberg (3); Narbonne (1); Neuss (13); Neuss- 

Weckhoven (1); Roanne (1); Rom (1); Sevilla (1); Strafiburg (1); Trier (1); Vechten (4); 

Velsen I (2); Vidy-Lausanne (1); Vindonissa (5); Winterthur (2); Xanten (3). Summe (68).

Karte 15 Cn. Atei Xanthi (sichere Zuweisungen): Augst (3); Fishborne (1); Kbln (1); Luni (1); 

Mailhac (1); Narbonne (1); Neuss (2); Numancia (1); Pollentia (1); St. Bertrand-de- 

Comminges (1); Strafiburg (1); Tarragona (1); Zaragoza (1). Summe (16).
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klange an seinen Stil erkennen, sie sind aber nicht ganz sicher in der Zuschreibung. 45 GefaBe weisen einen 

Innen- oder AuBenstempel auf. Stempel des Xanthus sind bislang weder aus Arezzo noch aus Pisa bekannt.584

Nach den chemischen Analysen von unverzierten Sigillaten aus Haltern mit dem Tbpferstempel des Xanthus 

kommen alle Stiicke aus Pisa (Qualitaten II bzw. II/IV).585 Ebenso verhalt es sich bei den Stempein auf un- 

verzierter Terra Sigillata aus Neuss.586 Dies laBt zunachst vermuten, daB Xanthus in Pisa auch ReliefgefaBe 

hergestellt hat. Den Beweis fur diese Zuweisung kdnnen zwei chemisch untersuchte Kelche des Xanthus aus 

Haltern (HaNr. 49 und 51) erbringen, die aus Pisa stammen.

Diesen SchluB legt auch die Verbreitung seiner Produkte nahe (Karte 14 und 15): Die Hauptabsatzgebiete 

seiner reliefverzierten Ware liegen in Gallien und am Rhein. Die bekannten Fundorte in der Narbonnensis 

ergeben zusammen mit den spanischen Funden auf dem Festland wie auf Mallorca (Pollentia) Hinweise auf 

einen ausgedehnten Seehandel. Fur einen inneritalischen Handel sprechen die Funde in Luni. Nimmt man 

die Karten von Ettlinger hinzu, die auch Stempel auf glatten GefaBen aufnahm, so verstarkt sich dieser Ein- 

druck.587 Die Hauptabsatzgebiete liegen ebenfalls in Gallien und am Rhein. Doch sind auch die Kiisten 

Siidfrankreichs, Spaniens sowie Mittelitaliens gut vertreten. Es kann sich, wie Ettlinger feststellt, also kaum 

um zufallig verschleppte oder gegen das Kulturgefalle, also aus Gallien importierte Waren handeln.588 

Uberraschend gut vertreten sind englische Fundplatze. Vereinzelt steht der Fundplatz Alexandria.

Die Zeitstellung der Produkte des Xanthus ist relativ spat, wie die Durchsicht der GefaBformen der Reliefkera- 

mik ergibt. Danach hat er in der Zeit nach Christi Geburt bis in tiberische Zeit hinein gearbeitet. Haufig sind 

Kelche der Form D.-W. Illa und die Tasse der Form Vindonissa 13, die zeitlich ahnlich einzuorden ist.589

Bei den glatten Sigillaten fehlen die Formen des Service I fast vbllig.590 Der von Oxe591 aufgestellten These, 

daB Xanthus ein in Gallien arbeitender Topfer sei, stellt VON SCHNURBEIN die Ergebnisse von Ettlinger592 

entgegen. Die Stempel-Nr. 417-422 auf glatter Sigillata aus Haltern kbnnten andeuten, daB Xanthus fur kur- 

ze Zeit eine Filiale in Lyon betrieb?93 Zusammen mit Zoelus sowie auch allein hat dort namlich ein Xan

thus unverzierte Sigillaten hergestellt.394

Die friihesten Stempel dieses Tbpfers, die in Germanien gefunden wurden, gehdren an das Ende des 1. Jahr- 

zehntes n. Chr. Im allgemeinen sind die GefaBe des Xanthus in das 1. Viertel des 1. Jhs. n. Chr. zu da- 

tieren.595 Die Schtissel der Form Drag. 29 mit dem Stempel CN.ATEI/XANTHI aus Neuss ist sicher in das

584 PRACHNER, Skiaven 30: In Arezzo ist vielleicht ein Stempel des Xanthus vorhanden.

585 Von Schnurbein, Sigillata 77.

586 Ettlinger, Novaesium 51-52.

587 Dies., RCRF Acta 4, 1962, 32 Karten 8 (Cn. Ateius Xanthus) und 9 (Xanthus). Die auf Karte 9 mit erfaBten Stempel in planta 

pedis zeigen eine Route entlang der Rhone und Saone zum Rhein. Gleichzeitig erscheint eine weitraumige Streuung von 

Siidwestspanien liber Siidfrankreich, Mittelitalien und Sizilien nach Nordafrika. PRACHNER, Skiaven 28 u. 33. Xanthus ist mit weit 

liber 500 Stempein wohl der erfolgreichste Topfer der Ateius-Offizinen.

588 Ettlinger, RCRF Acta 4, 1962, 32.

589 Vgl. dazu J. DE GROOT in: Archeologie en Historie opgedragen aan H. Brunsting (Bussum 1973) 301 f.

590 VON Schnurbein, Sigillata 77. In Moers-Asberg ist Xanthus gut vertreten. Asciburgium 172 f. Nr. 52-64. Bei Nr. 53 handelt es 

sich um einen Kelch mit dem Innenstempel [CN.ATEI/X]ANTI. Die Stempel des Xanthus finden sich ausnahmslos auf GefaBen 

der Service II und III.

591 OXE, Haltern (1943) 62 ff.

592 Ettlinger, RCRF Acta 4, 1962, 32 Karte 8.9.

593 Von Schnurbein, Sigillata 142 Liste 1. Die chemischen Analysen fur die Stempelform Xanthi ergaben als Ergebnis eine 

Zuweisung an Pisa. Nach Lyon weisen die beiden Stempel Nr. 421 und 422 mit dem Formular Xantus fee. Vgl. A. u. J. 

Lasfargues/H. Vertet, Figlina 1, 1976, 39 ff. 82 f. Nr. 39,1.2.

594 Vgl. von Schnurbein, Sigillata 92 f.; 131. Der Zusatz des fecit bei Xanthus ist befremdend. Meist wird dieser Zusatz nur von 

„Nicht-Arretinem“ benutzt. Vielleicht ist es doch eine andere Person. Ebd. 67. Ebenso G. PUCCI, Le terre sigillate italiche, 

galliche e orientali. In: Instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei nella prima eta imperiale. Atti incontro studi Napoli 30 

mai - 3 giungno 1973 (Rom 1977) 15.

595 Datierung nach ETTLINGER, RCRF Acta 25/26, 1987, 16 Abb. 12: Xanthus: ca. 5. v. Chr. bis nach 25 n. Chr. Vgl. dies, in: 

Conspectus 8.
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2. Jahrzehnt n. Chr. einzuordnen.596 Der Depotfund aus Vindonissa597 bildet jedoch den jiingsten Fundkom- 

plex im Norden. Ettlinger datiert den Fund um 20 n. Chr.598

Cn. Atei Zoeli

(Taf. 25; HaNr. 52-53; KatNr. 409-418)

Nur das KelchfuBfragment (HaNr. 52) mit dem Innenstempel CN.ATEI/ZOELI kann sicher auf diesen Top- 

fer in Haltern verweisen. Die kleine Wandscherbe HaNr. 53 ist nur bedingt an Zoelus zuweisbar, denn die 

korinthische Saule und die Girlanden kommen auch auf Kelchen des Xanthus (KatNr. 364) und des Crestus 

(KatNr. 303) vor.599 LOESCHCKE hatte diese kleine Scherbe auf Grund einer Parallele in Neuss Zoelus zuge- 

wiesen.600 HaNr. 52 und 53 weisen die gleiche Qualitat auf, wobei HaNr. 52 einen braunen Belag unter 

dem Uberzug hat. Dieses sparliche Fundmaterial zeigt, daB Zoelus in Haltern nur sehr schwach vertreten ist.

Auf glatter Sigillata fanden sich dagegen in Haltern mehrere Stempel des Zoelus. Sehr ahnlich in der Schreib- 

weise des Namens und der auBeren Form sind zwei zweizeilige Stempelformulare CN.ATEFZOELI.601 Der 

Name ZOILI erscheint zweimal sowie einmal in der Schreibweise ZOE(LI)?602 Desweiteren kommen Stempel 

des Zoilus in Haltern auf Partnerschaftsstempein zusammen mit Mahes, Stabilio und Xanthus vor.603 Interessant 

ist die unterschiedliche Schreibweise von Zoelus bzw. Zoilus. DaB es sich jeweils um den gleichen Tbpfer han- 

deln muB, zeigen die Stempel auf ReliefgefaBen. Beide Schreibweisen tauchen auf (KatNr. 409-418). Dieser 

Unterschied kann kaum eine zeitliche Differenz bedeuten, da in Haltern sowohl auf verzierter Keramik als auch 

auf glatter Sigillata - und hier besonders zusammen mit Mahes - der Name Zoelus erscheint.604

Ein Uberblick iiber die von Zoelus verwendeten Motive und Punzen kann nur anhand von Vergleichsstiicken 

anderer Fundorte gewonnen werden. Von den zehn im Vergleichskatalog ihm zugeschriebenen GefaBen sind 

neun dutch ihren Stempel gesichert.605 Die ungestempelten Fragmente HaNr. 53 und KatNr. 417 (aus Kaiser- 

augst) verbleiben in ihrer Zuweisung unsicher. Die reliefverzierten Stiicke (KatNr. 412, 415-418) zeigen einen 

sehr uneinheitlichen Stil, der sich wahrscheinlich mit der geringen Anzahl an GefaBen erklaren laBt. An einen 

Kelchrest aus Neuss (KatNr. 416) lieBe sich das Fragment HaNr. 53 anschlieBen, was seine Zuweisung an 

Zoelus unterstiitzen kbnnte. Der Neusser Kelch zeigt eine korinthische Saule, an der seitlich mittels Tanien Gir

landen befestigt sind. In den Raum iiber den Girlanden sind Vogel, ein Tanzer bzw. ein Erot gesetzt. Der von 

den meisten Ateius-Tbpfem her bekannte Eierstab Typ 8B findet hier Anwendung. Ein anderer Eierstab mit 

Perlstab ist dutch einen Kelch aus Vindonissa (KatNr. 412) und wahrscheinlich nur noch dutch einen weiteren 

Kelch in Bregenz belegt (KatNr. 29). Dieses aus Arezzo stammende GefaB konnte bislang keinem Tbpfer der 

Ateius-Offizinen zugewiesen werden. Auch auf diesem Kelch tauchen Girlanden auf, die dutch Strichelreihen

596 Dies., Novaesium Stempel Nr. 194 (KatNr. 351).

597 E. Ettlinger/R. Fellmann, Germania 33, 1955, 364 ff.

598 Der Kelch ist von Xanthus in planta pedis signiert worden. ETTLINGER in: Conspectus 8: Es besteht ein hoher Grad an 

Wahrscheinlichkeit, dafi die italischen Gefdfie dieses Depots alle aus Pisa kamen.

599 In diese Diskussion miteinbegriffen soli auch das kleine Wandfragment KatNr. 417 sein, das die Girlande wiederholt.

600 LOESCHCKE, Haltern (1909) 159. Ebenso vermutete Oxe, Rhein 47 Taf. 6,14 (= KatNr. 416) einen solchen Zusammenhang. In 

der Tabelle Oxe, Haltern (1943) 37 werden beide Fragmente als zu einem Kelch gehdrig gezahlt.

601 VON SCHNURBEIN, Sigillata 223 Nr. 423-424. Der Stempel Nr. 423 ist verschollen. Fur Nr. 424 konnte die Qualitat II/IV 

festgestellt werden. Eine chemische Analyse ergab als Produktionsort Pisa. Beide Stempel fanden sich auf Tassen Haltern 8.

602 Ebd. 223 Nr. 425-426 bzw. 427. Nr. 425 ist verschollen. Nr. 426 weist die Qualitat V (?) auf. Die chemische Analyse des 

letztgenannten Stempels verweist auf Pisa. Nr. 425 befand sich auf einem Teller, Nr. 426 auf einem Tassenbodensttick Haltern 

8. Nr. 427 ist in der Lesung unsicher. Die Qualitat ist nicht bekannt. Der Stempel befand sich auf einer Tasse Haltern 8.

603 Ebd. 223 f. Nr. 428-439 - ATEI.MAHE/ET ZOEL. (Nr. 428 Qualitat I; 431, 436-439 Qualitat II. Nr. 439 kommt nach 

chemischer Analyse aus Pisa. Nr. 429: Platte Haltern 1; Nr. 429-439: Tasse Haltern 8.). S. 224 Nr. 440 - (Z)OILI ST(ABILIO). 

(Qualitat IV aus Pisa. Plattenboden). Nr. 441 - XANTH ZOILI. (Verschollen, von einem Tellerboden).

604 Asciburgium 173: Dafi den Schreibweisen ZOELUS und ZOILUS mbglicherweise eine zeitliche Differenz zugrundeliegt, ist 

keineswegs sicher, die Zeitspanne fur den moglichen Wechsel ist auf jeden Fall minimal, s. ebd. Stempel Nr. 66 - 

CN.ATEI/ZOELI (Qualitat II auf Tassenfragment Haltern 8) und Nr. 67 - ZOI (Qualitat V auf Tassenfragment).

605 Von einer groBen Anzahl von GefaBen ist nur der Stempel bekannt, der sich wohl ausnahmslos im Inneren befand. (KatNr. 

409-411, 413-414).
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mit stehenden Keulen verbunden sind. Die Gestaltung dieser Girlande laBt sich nicht durch Parallelen weiter 

belegen. Die kleinen fliegenden Eroten dariiber sind von einigen Haltemer Kelchen her bekannt: so von HaNr. 

43 und HaNr. 49 - beide dem Xanthus zugewiesen; HaNr. 54 - Cresti Atei Euhodi zugewiesen.

Die Randgestaltung des Kelches aus Vindonissa ist ohne Beispiel. Es kbnnte_sich um eine Weiterent- 

wicklung der Form D.-W. le handeln, die dem Service II zuzuordnen ist. Eine wichtige Parallele bildet der 

Bregenzer Kelch (KatNr. 29). Bis auf die Lippenausformung, die beim Vindonissa-Exemplar nach auBen 

gezogen ist, sind die Formen nahezu identisch. Leider laBt sich der Topfer des Bregenzer Kelches nicht 

mehr ermitteln, da das Bodenstiick fehlt. Es stellt sich die Frage, ob nicht Zoelus der Hersteller ist.

Eine ganzlich andere Verzierung weist eine Wandscherbe aus Luni auf (KatNr. 415). Der Stempel 

(CN.)ATEI ZOILI (?) erscheint auBen zwischen dem Reliefschmuck, der aus Blattranken und vierblattrigen 

Bliiten besteht. Er ist an kleinen, frei eingezeichneten Bandern an zwei Ranken aufgehangt. Ein Perlstab 

dient als oberer DekorabschluB und erinnert somit an die oben besprochenen GefaBe.

Zoelus

(KatNr. 419-427)

Neun ReliefgefaBe, die Zoelus allein nennen, sind bekannt, allerdings keine aus Haltern. Da sechs Kelche 

(KatNr. 419, 420, 423-426) den AuBenstempel ZOILI in tabula ansata tragen, ist davon auszugehen, daB 

diese GefaBe wohl der Zeit nach der Aufgabe Haltems angehbren. Diese Folgerung wird durch einen Kelch 

aus Nora (KatNr. 427) mit einem hohen Steilrand gestiitzt.

Sieben GefaBe weisen noch Reliefschmuck auf (KatNr. 419, 420, 423-427). Der Dekor einer Kelchscherbe 

aus Luni (KatNr. 423) kann entfernt mit dem des obengenannten Windischen Kelches (KatNr. 412) 

verglichen werden. Die Girlanden sind hier allerdings nicht an Keulen, sondem an Kandelabern angehangt, 

wie sie hauhg auf Produkten des Cn. Ateius aus Arezzo auftauchen (z.B. KatNr. 18 und 19). Der Stempel 

in tabula ansata ist in den Dekor gestempelt worden. Bei dem benutzten Eierstab handelt es sich wohl um 

den Typ 8B. Der Dekor einer weiteren Wandscherbe aus Luni (KatNr. 426) ist versatzstiickartig aufgebaut. 

Hiillblatter flankieren links und rechts einen Kopf im Prohl, uber dem der AuBenstempel ZOILI in tabula 

ansata erscheint. Die kleinen Eroten seitlich des Stempels kommen, mit einer Binnenzeichnung versehen, 

in Haltern auch auf Kelchen des Xanthus (HaNr. 43 und 49) und Cresti Atei Euhodi (HaNr. 54) vor und 

sind dariiber hinaus haufig auf Ateius-Produkten zu hnden. BERTINO datiert den Kelch sicher zu Recht schon 

in die tiberische Zeit.606

Den Eierstab Typ 8B weist die Wandscherbe einer Schale aus Cordoba (KatNr. 420) auf. Uber einer wel- 

ligen Bodenlinie sind ziemlich willkiirlich groBe und kleine Eidechsen eingepunzt worden. Die kleinen Ei- 

dechsen tauchen bereits auf dem Halterner Kelch HaNr. 82 auf. Eine groBe Gorgo-Maske sowie Bukranien, 

die den Stempel ZOILI einrahmen, iiberliefert ein bisher unpublizierter Kelchrest aus Ceuta (KatNr. 425).607

Im Gegensatz zu den Fragmenten aus Luni, Cordoba und Ceuta weist der Kelch des Zoelus aus Nora auf 

Sardinien (KatNr. 427) noch eine erzahlerische Thematik auf. Quadrigen umfahren stereotyp das Bildrund, 

nur einmal unterbrochen durch drei metae. Als Eierstab hndet noch der Typ 8B Verwendung. Ein zeitlicher 

Ansatz in die tiberische Zeit kann sich auf den sehr hohen, mit Appliken versehenen Steilrand griinden.

Die Verbreitung der Produkte des Cn. Atei Zoeli (Karte 16) umfaBt Hafenstadte im nbrdlichen Mittelmeer- 

raum, in Ostspanien und Sudfrankreich sowie in Norditalien. Etwa gleichwertig ist die Belieferung der Lager 

am Niederrhein und an der Lippe. Das Stuck in Vindonissa ist vereinzelt. Ein Vergleich mit der von Ettlinger 

erarbeiteten Karte, in der sie Stempel des Formulars Cn. Ateius Zoilus aufnahm, unterstreicht das oben 

skizzierte Bild. Die Lager am Rhein bilden den Fundschwerpunkt. Zu den Fundplatzen in Ostspanien und

606 A. Bertino in: I problemi della ceramica romana di Ravenna della valle Padana e dell‘alto Adriatico. Atti del Convegno 

intemazionale Ravenna 10-12 mai 1969 (Bologna 1972) 170.

607 Freundlicher Hinweis F.P. PORTEN PALANGE.
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Karte 16 Cn. Atei Zoili (Pisa): Ampurias (2); Haltem (1/1?); Kaiseraugst (1); Luni (1); Narbonne 

(1); Neuss (2); Valencia (1); Vindonissa (1). Summe (11 + 1?).

Karte 17 Zoili (Pisa): Ampurias (3); Ceuta (1); Centcelles (1); Cordoba (1); Nora (1); Luni (2). Sum

me (9).
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Sudfrankreich treten noch solche in England, Rom, Aquileia und Nordafrika hinzu.608 Wahrend Karte 17 mit 

der Reliefkeramik nur einen kleinen Ausschnitt der Produktion bietet, ist die Verteilung von Stempein auf 

glatter Sigillata, die Zoelus allein nennen, wesentlich weitraumiger. Der westliche Mittelmeerraum mit den 

Kristen Spaniens, Nordafrikas, Italiens und Siidfrankreichs ist dicht besetzt mit Fundpunkten. Zentralgallien 

ist zwar schwacher als die Kiiste besetzt, kann aber dennoch eine groBe Verbreitung aufweisen. Sogar in 

Griechenland erscheinen einige Stempel. Eine besondere Fundkonzentration besteht entlang des Rheins.609

Der Entstehungsort der Zoelus-Produkte ist zweifellos in Italien zu suchen. Chemische Untersuchungen 

einiger gestempelter, glatter Sigillaten aus Haltern ergaben eine Zuweisung an Pisa.610 Diese Zuweisung 

kann sich auch auf Stempelfunde in Pisa stiitzen.611

Zoelus wird nach Ausweis der unverzierten Arretina von etwa Christi Geburt bis nach 30 n. Chr. gearbeitet 

haben.612 Die Belegungszeit des Hauptlagers von Haltem wird damit weit iiberschritten. Sollte der Produk- 

tionsbeginn um Christi Geburt eingesetzt haben, so gehdrt der erhaltene Stempel auf dem KelchfuB HaNr. 

52 sicher zu seinen friiheren Erzeugnissen. Nimmt man die Stempel auf glatter Sigillata aus Haltern dazu, 

die aus Gemeinschaftsproduktionen zusammen mit Mahes und Xanthus stammen,613 so muB Zoelus ebenso 

wie Xanthus nach wenigen Jahren von seinem Herrn freigelassenen worden sein, um eigenstandig arbeiten 

zu kbnnen.

Ateius-Zuweisungen

(Taf. 30-33; HaNr. 69-95; KatNr. 261-282)

Unter dieser Rubrik erscheinen GefaBfragmente, deren einzige Ubereinstimmung die sichere Zuweisung an 

eine der Ateius-Offizinen bildet. In einigen Fallen konnte nur noch der Eierstab Typ 8B herangezogen wer- 

den (HaNr. 70-73, 75, 76, 87, 90, 94-95). Eine ahnliche Zuweisungsmbglichkeit bieten die Rosettenfriese 

(Punzen-Nr. 85 und 87; HaNr. 80-82, 85, 86).

Dariiber hinaus bilden die Exemplare keine einheitliche Gruppe. Der GroBteil der Stticke wird wohl in Pisa 

entstanden sein (HaNr. 69-73, 75, 76, 78-87, 89, 90, 92, 93-95), was dutch Punzenvergleiche (wie Eierstab 

und Rosetten) und die festgestellten Qualitaten untermauert werden kann. Der Vogel auf HaNr. 82 kommt 

auf einer Tasse aus Saintes (KatNr. 303) mit dem Innenstempel CRESTI/ATEI vor. Die Tasse wurde der 

chemischen Analyse zufolge in Pisa hergestellt. Auch das auf HaNr. 84 und 89 vorkommende Blatt (Pun- 

zen-Nr. 168) weist eindeutig nach Pisa. Unter den Qualitaten herrscht II eindeutig vor (Tab. 7). Leider kann 

HaNr. 71 mit dem dreiansichtigen Silenskopf nicht genauer bestimmt werden, denn die hier beobachtete 

Qualitat II/IV mit braunem Belag unter dem Uberzug fand sich sonst an keinem Kelch in Haltern. Qualitat 

I bzw. I? wiesen HaNr. 81, 85 bzw. HaNr. 74 auf. Wahrend HaNr. 81 und 85 liber die Rosettenfriese 

relativ sicher an Pisa verwiesen werden kbnnen, bleibt der Herstellungsort von HaNr. 74 unklar. Der 

Eierstab Typ 11 ist unter den Ateius-Eierstaben bisher unbekannt. Den Ausschlag der Zuweisung ergab der 

Rest eines pflanzlichen Motivs, gebildet aus drei Kolben, die einer gemeinsamen Basis entspringen. Bekannt 

ist diese Punzenzusammenstellung von einem Kelch aus Haltern (HaNr. 59) mit dem Innenstempel CRESTI 

ATEI/EVHODI. Auf GefaBe im Stile der „gruppo protobargateo“ aus Pisa mag HaNr. 87 hinweisen. Der 

Herstellungsort ist bei HaNr. 69, 77 und 91 unbekannt. HaNr. 69 mit einem schlichten Service-Ic-Profil 

besitzt nur noch wenige Reste des ehemaligen Dekors. Besonders aufschluBreich ist der Fries aus gerippten 

Scheiben, wie er haufig an Kelchen aus Arezzo beobachtet werden kann (vgl. u.a. KatNr. 7, 15, 18 und 

45). Eine chemische Analyse mit dem Ergebnis „Italien“ hat keine eindeutige Entscheidung herbeigefiihrt.

608 Ettlinger. RCRF Acta 4, 1962, 32 Karte 10; vgl. Prachner, Skiaven 29.

609 Ettlinger, RCRF Acta 4, 1962, 32 Karte 11. Die Stempel in planta pedis zeigen eine weitraumige Verbreitung, die allerdings am 

Rhein nicht mehr so dicht ist. Hier erscheinen mehr die Ktisten von Sudfrankreich Spanien, Italien und Nordafrika.

610 VON Schnurbein, Sigillata Stempel Nr. 426. Zum gleichen SchluB kommt Ettlinger, Novaesium Stempel Nr. 235 und 237. Die 

Zuweisung erfolgte hier iiber die optische Bewertung von Ton und Uberzug.

611 Taponecco Marchini, Pisa 8 Taf. 2,2.

612 Nach ETTLINGER, RCRF Acta 25/26, 1987, 16 Abb. 12. Vgl. dies, in: Conspectus 8 ohne zeitliche Festlegung.

613 VON SCHNURBEIN, Sigillata Stempel Nr. 428-439 und 441.
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Karie 18 Cn. Ateius (unsichere Zuweisungen — unbekannter Herstellungsort): Aachen (3); Alexandria 

(3); Friedberg (1); Haltem (27); Mainz (3); Neuss (9); Strafiburg (1); Vindonissa (1); 

Xanten (1). Summe (49).

In Frage kommt wahrscheinlich Arezzo, doch muB diese Vermutung hier unter Vorbehalt erfolgen. Im Faile 

von HaNr. 77 und 91 kann kaum mehr eine sichere Zuweisung erfolgen, da die Fragmente zu klein sind. 

Mbglicherweise muB HaNr. 75 dem Xanthus zugerechnet werden. Neben der Randform D.-W. Ic 

Sonderform findet sich auch eine Satyrkopfapplik und der Eierstab wie auf dem Kelchrest HaNr. 51 wieder, 

der einwandfrei diesem Tdpfer zuzurechnen ist.

Von 27 Fragmenten entfallen auf Randscherben der Form D.-W. Ic sieben Stuck, davon zwei auf die Son

derform dieser Randausbildung. Auf die Form D.-W. Ih entfallen zwei Randscherben und jeweils eine auf 

die Formen li und Ik. Zwei Rand- und eine Wandscherbe gehbren zur Form Illa, woran sich entfemt vier 

weitere Wandscherben anschlieBen lassen. Weiter gehbren noch neun Wandscherben unbestimmter GefaB- 

form zu dieser Gruppe.

Die GefaBformen aller Fundorte spiegeln damit nahezu das gesamte aus Haltern bekannte GefaBspektrum 

wider. Recht fruhe Formen sind HaNr. 69 und 70. Der Hauptbelieferungszeit zuzuordnen sind HaNr. 71-76 

ebenso wie HaNr. 77. Gegen Ende des Hauptlagers sind HaNr. 79-85 anzusetzen.

Eine weitgehende Diskussion der Verbreitung unsicherer Ateius-Produkte erubrigt sich aus methodischen 

Griinden. Die dennoch wiedergegebene Karte 18 zeigt immerhin auf, daB das Netz der von der Ateius-Grup- 

pe belieferten Orte im Zusammenhang mit den anderen Karten noch dichter gefiigt werden kann.

Mbgliche Ateius-Zuweisungen

(Taf. 33; HaNr. 96-107; Kat.Nr. 283-301)

Nur unter Vorbehalt mit Ateius in Verbindung zu bringen waren die Reste von zwblf GefaBen. Fiinf davon 

entfallen auf Randprofile: zwei auf die Form D.-W. Ic (HaNr. 96 und 97), zwei auf die Sonderform D.-W.
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Karte 19 Cn. Ateius (mogliche Zuweisungen - unbekannter Herstellungsort): Ceilhes (1); Haltem 

(12); Luni (2); Narbonne (6); Neuss (3); Strafiburg (2); Vindonissa (3). Summe (29).

Ic (HaNr. 98 u. 107) und eines auf die Form D.-W. Illa (HaNr. 99). Bei sechs Fragmenten handelt es sich 

um Wandscherben verschiedener GefaBformen. Von Kelchen diirften die Wandscherben HaNr. 100, 101, 

103-105 und 106 stammen. HaNr. 102 ist wahrscheinlich einem der in Haltern seltenen Becher zuzu- 

schreiben. In sieben Fallen entstand durch den Eierstab der Verdacht, daB es sich um ein Ateius-Produkt 

handeln kbnne. Soweit erkennbar befinden sich auf alien Stticken Varianten des Eierstab-Typs 8.

Reliefteile sind nur noch in wenigen Resten erhalten. Die aufwendig gestaltete Palmette auf HaNr. 103 ist 

ohne Parallele. Der in den bacchantischen Umkreis tibertragene Kopf der Gorgo ist von einigen wenigen 

GefaBen bekannt, die dem Ateius nahestehen, aber nicht sicher angesprochen werden kbnnen. Das Bein 

eines tanzenden Skelettes HaNr. 101 erinnert an die Skelette auf HaNr. 27. Die Beeren auf HaNr. 100 

variieren die Punze auf HaNr. 25. Auch der Eichenblattkranz mit Eichel auf HaNr. 102 ist von 

Ateius-Produkten her bekannt. Ob es sich allerdings um den gleichen Punzentyp handelt, kann nicht mehr 

sicher festgestellt werden, da das Stuck verschollen ist.

Die Aussagekraft der festgestellten Qualitaten ist nur von geringem Nutzen (Tab. 7). Fiinf GefaBe sind ver

schollen, die restlichen sieben weisen drei verschiedene Qualitaten auf, die aber alle in den italischen Raum 

verweisen. Das Fragment HaNr. 103 mit der Qualitat III ist durch chemische Analyse „Italien“ zugewiesen.

Galt fur die Ateius-Zuweisungen eine weitgehend eingeschrankte Aussagefahigkeit hinsichtlich der Verbrei- 

tungskarte (Karte 19), so gilt dies hier in verstarktem MaBe. Lediglich die Anwesenheit an den einzelnen 

Fundbrten kann erkennbar gemacht werden.
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11. Unbekannte Tbpfer

(Taf. 34-36; HaNr. 108-155)

Unter den 48 nicht zuweisbaren Stiicken kbnnen sich mbglicherweise noch eine Reihe von Produkten aus 

dem Umkreis des Cn. Ateius verbergen (vielleicht HaNr. 131, 133, 135, 136 und 150). Auch die Dominanz 

der Qualitat II mag darauf hinweisen (Tab. 7). Unterschiedliche Herkunftsorte und Werkstatten sind in 

einigen Fallen durch den Verzierungsstil und die Qualitat der Scherben zu erkennen. So kommen die Stiicke 

der Qualitaten II/IV und V wahrscheinlich aus Italien. Nicht sicher festzustellen ist der Entstehungsort der 

Fragmente HaNr. 142 und 148. Auf Lyon kbnnte ihre Qualitat IV hinweisen. Da jedoch Dekor und 

GefaBform keine weiteren Schliisse erlauben, muB die Zuweisung offenbleiben. Insbesondere fur HaNr. 148 

ware jedoch eine Herkunftsbestimmung wiinschenswert, da es sich um ein Randstiick der in Hal tern seltenen 

Reliefbecher handelt. Auch der Entstehungsort eines weiteren Becherrestes (HaNr. 153) ist umstritten.

Bedauerlicherweise befinden sich unter den nicht zuweisbaren Fragmenten auch solche, die neue Punzen brin- 

gen, wie z.B. HaNr. 132 und 135. Nicht naher bestimmbar ist trotz Parallele die Wandscherbe HaNr. 133.

Mbglicherweise gehbrt die Wandscherbe HaNr. 128 in den Umkreis des P. Cornelius. Das als Relief

schmuck iiberlieferte Lbwenfell stellt eine stark verschliffene Form der von HaNr. 19 und AnNr. 3 bekann- 

ten Punze dar.614 Der Eierstab ist allerdings unbekannt.615

In den Umkreis des Bargathes mbgen folgende Stiicke gehbren: HaNr. 121 und 122. Alle anderen sind 

kaum einzuordnen. Bis auf wenige figiirlich verzierte Fragmente (HaNr. 126, 127, 128, 133 und 135) sind 

hier vorwiegend Scherben mit ornamentalem oder pflanzlichem Dekor (HaNr. 120-122,125, 127,131,132, 

136, 142, 150, 152, 153 und 154) vertreten. Haufig sind nur noch das Randprofil (HaNr. 108-118, 148, 

149) oder ein Teil der Wandung (HaNr. 123, 128, 134, 137, 143, 145 und 151) erhalten.

Die Randprofile spiegeln das gesamte bekannte Spektrum wider, hierunter gliedern sich die Kelchrand- 

scherben folgendermaBen: Drei Exemplare gehbren der Form D.-W. Ic an, zwei der Sonderform dieser Aus- 

pragung, jeweils eine der Formen If, 1/ und li; zwei Randscherben gehbren zur Form Illa, eine zu IIIc; drei 

Wandscherben gehbren zur Form III.

Hauptsachlich vertreten sind somit bis auf drei Ausnahmen bekannte GefaBformen. Zu den friihen Kelchran- 

dern der Form D.-W. Ic in Haltem zahlt HaNr. 108. AnzuschlieBen sind daran die beiden Rander von 

HaNr. 109 und 110. Nur als Profilzeichnung iiberliefert, aber gut zu erkennen, ist ein Randstiick (HaNr. 

Ill) der Sonderform D.-W. Ic. HaNr. 112 besitzt bei D.-W. ebenso keine direkte Entsprechung wie HaNr. 

115. Versuchsweise wurde HaNr. 112 mit der Form D.-W. If verglichen. Mbglicherweise besteht auch ein 

Zusammenhang mit der Form Ih. Ebenso konnte HaNr. 115 nur unter Vorbehalt der Form 1/ zugewiesen 

werden. Die Randscherbe ist zu klein, der untere Wandverlauf fehlt fur eine sichere Bestimmung. Nahe Pa- 

rallelen in Haltern sind die Rander von HaNr. 14 und 15. HaNr. 116-118 gehbren zur Form D.-W. Ill, wie 

HaNr. 113 der Form li zuzuweisen ist.

Bemerkenswert sind die Randstiicke von HaNr. 148 (Becher Form 16) und von 149 (Skyphos oder Henkel- 

tasse der Form 17). AnzuschlieBen sind an den Becher die Wandscherbe HaNr. 153 und die Henkeltasse 

HaNr. 150. Wohl auf eine friihe Form von Drag. 29 - und damit mbglicherweise der friiheste Nachweis 

dieser Form iiberhaupt - verweist die Randscherbe HaNr. 129. Der schlichte Kolben-Dekor ist bisher nicht 

durch Parallelen bekannt. Die Fragmente HaNr. 146 und 147 stammen von KelchfiiBen, wobei eine Klassi- 

fizierung jedoch nicht mehr mbglich ist.

614 s. auch STENICO, Rasinius Taf. l,la-d - Rasinius. Diese Punze ist allerdings eine Falschung, wie F.P. PORTEN PALANGE, Arch. 

Korrbl. 19, 1989, 94 Nr. 36 festellte.

615 Ein ahnlicher Eierstab findet sich in der Offizin des Bargathes: Bargathes (1984) Taf. 2,5.
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