
IL Die Topfereien T1-T7

Vorbemerkungen

Die Topfereien Tl-3/1931 (Tl-3), T5/1952 (T5), T6/1968 (T6), T7/1956, 1964B u. 1965B (T7) sind bereits 

an anderen Stellen mehrfach publiziert worden, wobei die wichtigsten und aussagekraftigsten FundstUcke 

vorgestellt worden sind. Hier erscheinen zum erstenmal die vollstandigen Inventare. Um unnbtige Wiederho- 

lungen zu vermeiden, wurden die folgenden Kommentare zu den verschiedenen Keramiktypen und Fundgat- 

tungen entsprechend knapp gehalten. Die grundlegende Literatur zu den einzelnen Keramiktypen findet sich 

unter den Beschreibungen der Funde aus der Topferei T8.

1. Die Topfereien T1 -T3/1931

a. Befundkatalog

1931 konnten auf der via quintana des Hauptlagers, hinter dem als praetorium angesprochenen Gebaude, 

mehrere Gruben mit Tbpfereiabfall entdeckt werden. Drei der Gruben erwiesen sich als Topferofen.498 In der 

Nahe fanden sich auch Fundamentspuren, die A. Stieren als Tbpferwerkstatt deutete. Auch glaubte er, 10 m 

westlich davon, eine 2,0 m tiefe und 2,0 x 2,0 m messende Grube mit feinem Lehm und Ton am Boden als 

"Sumpfgrube" ansprechen zu kbnnen.

Die Fiillung der Grube 54/31 (Ofen Tl - Beilage I)499 war bereits im Humus zu erkennen. Im Planum 

erreichte die runde Grube dann die AusmaBe von ca. 1,50 m im Durchmesser. In 1,0 m Tiefe konnten die 

Reste einer ca. 0,10 m starken Lochtenne aus "hart gebranntem Lehm" nachgewiesen werden, die offenbar 

"... von einer 0,70 cm hohen aus Feldsteinen und Lehm aufgefiihrten saulenartigen Mauer gestiitzt..." wurde. 

Die Wolbung der Ofenkuppel war ungewohnlich hoch erhalten und ganz aus gebranntem Lehm erstellt. Im 

Vergleich zu den Ofen vor der porta praetoria ergibt sich hier ein wesentlicher Unterschied in der Konstruk- 

tion des Ofens. Die unteren Wande und die Lochtenne waren ahnlich aufgebaut, die Lochtenne wurde dage- 

gen ganz offensichtlich von einer mittig gestellten Saule gestiitzt.500

Eine weitere Grube (Gr. 59/31 - Ofen T2 - Beilage 1) erreichte sogar die AusmaBe von 4,0 x 3,0 m. Vor dem 

Ofen im Osten lag ein 2,0 m langer Schiirkanal. Die wiederum 0,10 m dicke Lochtenne (1,20 m Durchmes

ser) wurde von einer 1,10 m hohen Ofenwand aus Steinen und Lehm gehalten. Wie einem Photo der Gra- 

bungsdokumentation (Taf. 94,5.6 rechts)501 zu entnehmen ist, stiitzten seitlich vorspringende Zungen die 

Lochtenne. Dieses Detail lieB sich auch bei Ofen 10 in der Topferei T8 nachweisen.502 Die Wandung der 

Ofenkuppel war noch bis zu 0,50 m hoch erhalten. Im Brennraum selbst fand sich noch Brenngut. Der Ofen- 

betrieb war also kurzfristig eingestellt worden.503

Der dritte Ofen504 war kleiner (Gr. 65/31 - Ofen T3 - Beilage 1). Die "Brennkuppel (...) hatte einen Durch

messer von einem Meter". "Aufeinander gestiilpte Kochtopfe" dienten als Stiitze der Lochtenne, die insge- 

samt zwolf Ziige .aufwies. Vier Kriige und eine quergelegte Amphore befanden (Taf. 94,4-6) sich uber dem,

498 Grube 54 = Ofen Tl/1931; Grube 59 = Ofen T2/1931; Grube 65 = Ofen T3/1931. Grabungsbericht: Stieren, Topferbfen 112- 

115. Zu den Funden: ALBRECHT, BAW 6, 1943, 99 f. u. VON SCHNURBEIN, Produktion 38 u. 39 mit Abb. 1; ders., Untersuchun- 

gen 69 ff. - Zur Situation im Lager vgl. A. STIEREN, Die Grabungen in Haltern 1929-1931. Germania 16, 1932, 40 Abb. 3 bzw. 

VON SCHNURBEIN, Militiiranlagen 62 Abb. 9.

499 Vgl. STIEREN, Topferbfen 112 Abb. 1 links.

500 Grabungszeichnungen existieren zum Befund leider nicht mehr. Auch die wenigen publizierten bzw. noch vorhandenen Gra- 

bungsphotos geben keine weiteren Aufschliisse.

501 Vgl. dazu auch Stieren, Topferbfen 113 Abb. 2 rechts.

502 Vgl. S. 22 zu Ofen 10 - bzw. Taf. 8.

503 So Stieren, Topferbfen 113 f. Es wurden 35 Tbpfe des Typs Ha 57b gefunden.

504 Vgl. Stieren, Topferbfen 113 Abb. 2 links.
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0,45 m im Querschnitt messenden, Schiirkanal.505 Nach Funden von Ollampchenfehlbranden im Ofen dachte 

Stieren, auch wegen des "zierlichen Eindruck[s]" der Anlage, an einen Ofen zur Herstellung von Lampen. 

Wegen des guten Erhaltungszustandes wurde der Ofen fiir das Romisch-Germanische Museum in Haltem 

geborgen (Taf. 94,1-3), mit dem er in der Bombennacht vom 9. Marz 1945 zugrunde ging.

Einen vierten Ofen (T4) vermutete Stieren ca. 70 m von der Fundstelle der Ofen Tl-3 entfernt in der via 

quintana (Beilage 1 - T4). Ein so klarer Befund wie bei den anderen Ofen lag aber nicht vor. Es "fanden sich 

nur unerhebliche Scherbenreste". Ausschlaggebend fiir die Ansprache waren “Gestalt und AusmaB” der 

Grube sowie ein Stuck Lehmwand, die den “Wandungen der Brennkuppel der anderen Ofen vbllig ent- 

sprach”.506 Bei T4 (= Gr. 64/31) handelt es sich vermutlich aber um einen Backofen.507

Bis auf die abweichende Konstruktion der Mittelstiitze bei den Ofen Tl508 und T2 ergeben sich keinerlei gra- 

vierende Unterschiede zu den Ofen vor der porta praetoria. Hier wie dort hatte man zunachst runde Gruben 

fiir die Ofen gegraben. Die Arbeitsgrube509 und der Schiirkanal wurden ebenso eingetieft. Die Seitenwande 

der Ofen wurden aus Lehm aufgefiihrt.510 Die Lochtenne wurde, wie iiblich, aus Lehm geformt. Interessant 

sind die erhaltenen Hbhen der Ofenkuppeln.

a. Albrecht, BAW 6, 1943, 90. Das Randstiick Gr. 54/31/117 erscheint als Fehlbrand in Anfiihrungszeichen. Albrecht 

legt aber nirgends die Grande fiir diese Bezeichnung klar. In der Liste ebd. S. 99 erscheint das Stuck nicht als Fehl

brand.

Typ Tl (= Gr. 54) T3 (= Gr. 65)

Volutenlampen 1 (Gr. 65/31/63)

Ha 45 1 (Gr. 54/31/387a)

Ha 50 1 (Gr. 54/31/48a)

Ha 56?a 1 (Gr. 54/31/117)

Ha 57 4 (Gr. 54/31/285a.286a.385a.87a)

Abb. 34 Fehlbrdnde in den Ofen Tl-3.

505 In Neuss fanden sich Kochtopfe in der Wandung und in der Lochtenne von Ofen: Filtzinger, Novaesium V Taf. 97 u. Novae- 

sium VI, 77 mit Anm. 8. - Bei der Amphore (Gr. 65/31/74 - Taf. 54) handelt es sich um den Typ Dressel 1, der in spatrepublikani- 

scher Zeit sehr verbreitet ist, zum Ende der augusteischen Regierungsperiode aber entsprechend selten auftaucht. Vgl. dazu 

Loeschcke in: Oberaden II 87 ff. zu Typ 77 u. bes. 86 mit Anm. 1 u. Abb. 19,4 zur Amphore Gr. 65/31/74; SIMON, Rodgen 108 

f. zu Typ 65A. Aus dem Lippelager Holsterhausen ist ebenfalls eine Dressel 1 bekannt: A. Stieren, Das neue romische Lager in 

Westfalen. Germania 32, 1954, 169 Abb. 4. Ein chronologisches Indiz fiir die Datierung des Ofens T3/1931 ist mit der Amphore 

nicht gewonnen!

506 Stieren, Germania 16, 1932, 40 Abb. 3 T1-T4. STIEREN, Topferofen 114. ALBRECHT, BAW 6, 1943 verzeichnet fiir Gr. 64/31 

nur wenige Funde: Gr. 64,2: Rest eines Tellers Oder einer Platte Ha 1 (ebd. 80); Gr. 64,1: bronzene Schnalle (ebd. 103 Abb. 20a); 

Gr. 64,3: kleiner, massiver Ring aus Bronze (ebd. 106). - Im Feldbuch 7 (1931) S. 3 wird zu Grube 64/31 vermerkt: “30 cm starke 

verbrannte Lehmschicht, einige Scherben, 80 cm tief.”

507 VON SCHNURBEIN, Produktion 38 zweifelt die Existenz eines vierten Ofens ebenfalls an.

508 Ob dieses abweichende konstruktive Detail die SchluBfolgerung erlaubt, hier andere Topfer bzw. Ofenbauer am Werk zu sehen 

und damit auch chronologische Erwagungen zu verbinden, hieBe den Befund iiberzustrapazieren.

509 Die Arbeitsgrube von Ofen T2 konnte wahrscheinlich nur mit Hilfe einer Leiter betreten werden.

510 Vgl. dazu Ofen 9 aus der Topferei T8 (Taf. 3,2) und Ofen T6/1968 (Taf. 15).
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b. Fundauswertung

Funde s. Fundkatalog S. 386 u. Taf. 54

Da das Fundmaterial und die entsprechende Dokumentation verloren sind, ist es nahezu unmoglich der reiz- 

vollen Frage nach etwaigen Verbindungen zu den Ofen vor der porta praetoria nachzugehen. Das breite 

typologische Spektrum bietet einen direkten Vergleich durchaus an (Beilage 4 u. Abb. 35). Von Schnurbein 

hatte fiir Ofen T1 die Typen Ha 45,49B, 50, 55-59 und 61, fur Ofen T2 die Typen Ha 50, 56 und 57 sowie fur 

Ofen T3 die Typen Ha 40, 49B, 57, 58 und 62 reklamiert. Neben den Fehlbranden (Abb. 34), iiber die keine 

weiteren Informationen vorliegen, waren sicherlich "hohe Fundmengen" bestimmter Typen ausschlaggebend 

fiir diese Zuweisung. Ohne die Originalfunde studieren zu kbnnen, wird man an dieser Einteilung festhalten 

miissen.

Abb. 35 Keramiktypen in den Ofen Tl-3 nach BAW 6,1943, 99 f. Gezdhlt wurde jede selbstandige Fundnummer.

Typ Ofen T1 (= Gr. 54) Ofen T2 (= Gr. 59) Ofen T3 (= Gr. 65)

Ha 30 1

Vogelkopflampen 1

Volutenlampen 1 5 + 8 Henkel

Ha 40A 1

Ha 41a 1

Ha 41 1

Ha 43A 1

Ha 45 20 1

Ha 46 2

Ha 48 1

Ha49B 7 1

Ha 50 9 3

Ha 53a-d 1

Ha 54 2 1

Ha 55 8

Ha 56 51 18 18

Deckel (zu Ha 56) 8 1

Ha 57 236 134 24

Ha.58 85 1 13

Ha 59 12 2

Ha 61 11

Ha 62 3

Ha 69 1

Dressel 1 1

Ha75A 3

Ha 85 2
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Abb. 36 Topferei T5H952. Planum der Baugrube.

M. 1:250.

Die Beschreibung des Bechers Gr. 54/31/150a des Typs Ha 85 

mit diagonalem Strichdekor erinnert stark an die Produkte der 

Topferei T8. Es bleibt aber mehr als fraglich, ob auch in Ofen 

T1 solche Becher gebrannt worden sind. Die Amphoren und 

pompeianisch-roten Backteller sind sicherlich als Importe zu 

betrachten.511

Von besonderem Interesse sind die Spiegelmotive der Lam- 

pen.512 Insgesamt konnte drei verschiedene Motive beobachtet 

werden. Aus T2 kommt ein Lampenfragment mit Eberdarstel- 

lung (Gr. 59/31/202 - Taf. 54).513 Zwei Motive sind aus T3 

iiberliefert: Amphorentragender Silen514 und Triton (Taf. 

54) 5! 5 0je Produktion von Lampen scheint anhand eines Fehl- 

brandes Gr. 65/31/63 (Amphorentragender Silen) nur fur den 

Ofen T3 gewahrleistet zu sein. Die kleine Volutenlampe (Gr. 

65/31/65 - Taf. 54) taucht in der Topferei T8 einmal auf (Ofen 

10/18).516 Eine weitergehende Verbindung der Topferofen T3 

und dem Topfereibezirk vor der porta praetoria des Hauptla- 

gers konnte nicht festgestellt werden.

2. Die Topfereifunde T5/1952

a. Befundkatalog

Der Befund (Abb. 36) war bei Eintreffen der Archaologen bereits stark angegraben worden (Taf. 95,1-2).517 

Eine systematische Grabung war zu dem Zeitpunkt deshalb nicht mehr mbglich.518 Bedingt durch diese wid- 

rige Ausgrabungssituation konnte von der Grube 1/52 ( T5) nur eine knappe Dokumentation angelegt wer

den.519 Danach war die Grube noch 1,10 m tief und besaB einen Durchmesser von 2,65 m (Taf. 14,2). 

Besonders auf der Sohle befand sich eine "stark gefarbte, dunkle mit Holzkohlestiickchen durchsetzte" 

Schicht. An Fundstiicken wurden verzeichnet: "ein- und zweihenklige Kriige, verschiedene Arten von Koch- 

tdpfen, mehrere kleine diinnwandige Becher, Amphorenscherben und eine Menge Scherben von Kochtbpfen 

und anderen GefaBen. Terra-Sigillata, Bronze-, Blei oder Eisenfunde sind (...) nicht beobachtet worden." Der 

eigentliche Ofen muB wahrend der Bauarbeiten zerstort worden sein.520

511 s.o. S. 90.

512 Aus Ofen T2 stammt das Fragment einer Vogelkopflampe. Eine Produktion dieser Lampen vor Ort ist unwahrscheinlich. Vgl. 

dazu den Kommentar zu den Vogelkopflampen aus der Topferei T8: S. 49. Auch aus der Topferei T6 kommen einige Vogelkopf- 

fragmente. Die Auspragungen der Lampen weichen stark voneinander ab.

513 Albrecht, BAW 6, 1943, 86 Taf. 24a - 1931 Gr. 59,202. Es ist mehr als fraglich, ob dieses vereinzelte Stuck in dem Ofen T2 

gebrannt worden ist.

514 Albrecht, BAW 6, 1943, 84 Taf. 22d - 1931 Gr. 65,60-63. Darunter befindet sich der Fehlbrand 65,63.

515 Albrecht, BAW 6, 1943, 86 u. 85 mit Abb. 3a — 1931 Gr. 65,64. Vgl. hierzu das Fragment Ofen 6/50 aus der Topferei T8.

516 Albrecht, BAW 6, 1943, 86 u. 85 mit Abb. 3f- 1931 Gr. 65,65. Vgl. dazu die Lampe Ofen 10/18.

517 Die Grube befand sich in der Wand einer Baugrube.

518 Im Westf. Museums fiir Archaologie, Munster existiert dazu nur ein knapper Bericht (wahrscheinlich von dem damaligen Muse- 

umswart H. Bieker, Haltern): "Grabung in der Romersiedlung Mai - Juni 1952. Die Leitung der Rettungsgrabung oblag H. Asche- 

meyer. — Zur Fundauswertung s. von Schnurbein, Produktion 38 u. 39 mit Abb. 1.

519 Zwei SW-Photos, ein Querprofil im M. 1:20 sowie eine schematische Planumsaufnahme im M. 1:500.
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Abb. 37 Festgestellte Fehlbrande der Topferei T5.

Typ Fragmentart Art des Fehlbrands

Ha40A BS 1 (Gr. 1/52/11) fleckig gebrannt

Ha 40A RS 1 (Gr. 1/52/15) klingend hart gebrannt

Ha 40B BS 1 (Gr. 1/52/27) RiB im Boden

Ha 45 RS 1 (Gr. 1/52/42) verzogen

Ha 50 RS 1 (Gr. 1/52/58) eingedellt

Ha 57,6 RS 1 BS 1 WS 1 (Gr. 1/52/118) blasig, aufgeschaumt

Ha 57,5 RS 1 (Gr. 1/52/122) fleckig, gebrannt

Ha 57,2 RS 1 (Gr. 1/52/129) blasig, zu hart

Ha 57 RS 1 (Gr. 1/52/180b) RiB im Boden

Ha 57 RS 1 (Gr. 1/52/130) blasig

Ha 58a RS 1 (Gr. 1/52/189) leicht verzogen

Ha 58a RS 1 (Gr. 1/52/204) Rand eingeknickt

Ha 58a RS 1 (Gr. 1/52/205) Rand eingedellt

Ha 58b1 RS 1 (Gr. 1/52/229) leicht eingedellt

Ha 58b 1 RS 1 (Gr. 1/52/241) gesintert

Ha 58b 1 RS 1 (Gr. 1/52/242) verzogen

Ha 57/58 BS 1 WS 7 (Gr. 1/52/253) eingedellt, Risse

Ha 57/58 WS 1 (Gr. 1/52/267) blasiger Kern

Ha 85 RS 1 WS 8 (Gr. 1/52/290.291) verzogen, gesintert

unbest. WS 2 (Gr. 1/52/302) zu hart gebrannt

unbest. WS 1 (Gr. 1/52/303) gesintert

unbek. WS 1 (Gr. 1/52/307) verzogen, gesintert

In der siidlichen Wand der Baugrube wurde noch eine weitere Verfarbung beobachtet (Grube 3/52). Bei 

einem Durchmesser von 2,50 m besaB diese eine Tiefe von 0,90 m. Funde traten keine auf. Allerdings war 

der Boden der Grube mit Holzkohle versetzt. Dariiber "verlief ein 0,10 m breiter Glutstreifen. Es ist durchaus 

moglich, daB die Grube mit den Tbpferofen in Verbindung gestanden hat."

Zum erstenmal Mai konnte hier eine Fundsituation mit Topfereiabfall und wahrscheinlich einem Ofen auBer- 

halb des Hauptlagers von Haltem festgehalten werden. Immerhin liegen die Gruben innerhalb des Areals des 

Feldlagers. Uberschneidungen mit Befunden des Feldlagers existieren aber nicht. Die geborgene Keramik 

fiigt sich insgesamt in das Spektrum der aus dem Hauptlager bekannten Waren ein, so daB sich anhand der 

keramischen Funde keine chronologische Differenzierung ableiten laBt.

520 Die Ansprache als Tbpferofen stammt laut Grabungsbericht von A. Stieren. Sie erfolgte allerdings erst nach Durchsicht der 

Funde!
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Der Ort war im Vergleich zu den Ofen vor der porta praetoria wesentlich ungiinstiger (vgl. Beilage 1 - T5) 

fur die Anlage von Tbpferbfen. Beispielsweise war ein Zugang zum Wasser oben auf der Kuppe des Silver- 

berges nicht vorhanden.

b. Fundauswertung

Funde s. Fundkatalog S. 389 u. Taf. 55-58

Grube 1/52 lieferte ein recht umfangreiches keramisches Inventar (Abb. 38). Insgesamt lieBen sich folgende 

Typen sicher bestimmen: Ha 2 u. 8, Ha 40A.B, Ha 41, Ha 43A.B, Ha 45-50 bzw. 50/52, Ha 55, Ha 57, Ha 58, 

Ha 57/58, Ha 59, Ha 62, Amphoren, Fragmente eines Terra Nigra-Schalchens, Ha 85 sowie groBere Mengen 

an Wandscherben von Kriigen und Kochtopfen.

Abb. 38 Keramische Funde aus der Topferei T5. Unter den mit * gekennzeichneten RS befinden sich auch vollstandige Gefafie.

c RS BS Henkel/Knauf WS

Ha 2 4 2

Ha 8 1

Schale TS allg. 1

Ha 40A 13 12 2

Ha40B 4 * 3 6

Ha 40 7 1 19

Ha 41 2

Ha 43A 6

Ha 43B 1

Ha 45 5 2 1

Ha 46 1

Ha 47 5

Ha 48 1

Ha 49 3 *

Ha 50 7 *

Ha 50/52 5

Krug allg. 35 11 441

Ha 55 1

Ha 57 97 * 1 2

Ha 58 92 *

Ha 57/58 48 255

Deckel 1 1

Ha 59 1 1

Ha 62 4 *

Amphore 259

Terra Nigra 1

Ha 85 5 5 69

Sonstige Keramik 2 2 494
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Eine Reihe von Fehlbranden (Abb. 37) und die verhaltnismafiig hohe Anzahl bestimmter GefaBtypen lassen 

darauf schlieBen, daB vor Ort die Bechertypen Ha 40A.B, die Kriige Ha 45, 47 und 50 bzw. 50/52, die Koch- 

topftypen Ha 57 und 58 sowie die Becherform Ha 85 produziert worden sind (Beilage 4).521

Terra Sigillata

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/1-3.

Terra Sigillata fand sich nur in geringen Resten. Eindeutig bestimmt werden konnten ein Teller des Typs Ha 

2 sowie eine Schale mit dem Kreisstempel RVSTICI des Typs Ha 8.522 Das iibrige Wandfragment konnte 

nicht weiter zugewiesen werden.

Becher - Ha 40A.B - Taf. ???)

Kat.-Nr.: Ha 40A: Gr. 1/52/4-25 - Ha 40B: Gr. l/52/26-28.28a-c - Ha 40: Gr. 1/52/29-36.

Eine prazise Unterscheidung der beiden Bechertypen anhand der auBeren Kontur ist nur bei Vorhandensein 

des unteren Wandumbruchs vom Boden zur Wand hin moglich, denn die Herstellungstechnik ist nahezu 

identisch. Eine Sandmagerung kommt haufig vor. Typ A dominiert. In der Tbpferei T8 vor der porta praeto- 

ria iiberwog dagegen eindeutig die Form des Typ B. In Form und Beschaffenheit lassen sich die Becher bei- 

der Tbpfereien kaum voneinander unterscheiden (vgl. S. 56). Die Becher der Tbpferei T5 scheinen lediglich 

etwas heller gebrannt zu sein.523 Die Produktion beider Bechertypen wird durch Fehlbrande belegt.

Becher - Ha 41 - Taf. 55)

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/37-38.

Wohl auf urspriinglich zwei Becher verweisen die Rand- bzw. Bodenscherben. Der Scherben ist braunlich 

und recht hart. Die Ausfuhrung paBt also zu den in Haltern vorkommenden Stiicken. Eine Produktion kann 

mit den beiden Uberresten jedoch nur schwer nachgewiesen werden.

Becher - Ha 43A.B - Taf. 55

Kat.-Nr.: Ha 43A: Gr. 1/52/39-40 u. Ha 43B: Gr. 1/52/41.

Uber die charakteristische feine, horizontale Rillung konnten sechs Wandscherben von insgesamt zwei Gefa- 

Ben dem Bechertyp Ha 43A zugewiesen werden. Eine Produktion dieser Becher in der Tbpferei T5 ist, 

ebenso wie fiir den mit nur einer Wandscherbe vorliegenden Typ Ha 43B (Taf. 55), nicht anzunehmen. Ril- 

lenbecher (43A) wurden dagegen sicher in der Tbpferei T8 gebrannt (s. S. 58). Der Stachelbecher ist ein 

Importstiick. In den anderen Tbpfereien fehlt er ebenso.524

521 VON Schnurbein, Produktion 39 Abb. 1 verzeichnet die TyPen: Ha 40?, Ha 49B, Ha 57 und 58.

522 Das Schalchen ist publiziert bei VON SCHNURBEIN, Terra Sigillata Kat.-Nr.: 994.

523 Diese subjektive Feststellung kann allerdings nicht als Kriterium einer sicheren Unterscheidung herangezogen werden. Im Rah- 

men eines Brandes gehbren solche Farbnuancen zur ublichen Spielbreite.

524 Loeschcke, MAK 5, 1909, 222.
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Kriige - Ha 45-50 bzw. 50/52 - Taf. 55 u. 56

Kat.-Nr.: Ha 45: Gr. 1/52/42-49 - Ha46: Gr. 1/52/50-Ha 47: Gr. 1/52/51-55 - Ha 48: Gr. 1/52/56-Ha49B: 

Gr. l/52/57.57.a-b - Ha 50: Gr. 1/52/58-63 - Ha 50/52: Gr. 1/52/64-68 -Kriige allg.: 1/52/69-110.

Reste von Kriigen fanden sich in recht groBer ZahL Unter den Einhenkelkriigen fallen hier besonders die bei- 

den Typen Ha 45 und 47 auf, wobei durch einen Fehlbrand die Produktion des Types Ha 45 vor Ort weiter 

abgesichert wird. Dagegen kann das vereinzelte Vorkommen der Typen Ha 46 und 48 nicht als gesicherte 

Nachweis fur eine Produktion herangezogen werden. Moglicherweise wurde die Krugform Ha 49B hier 

gebrannt, wie zwei nahezu vollstandige, aber verzogene GefaBe belegen (Gr. l/52/57a.b - Taf. 56).525 Die 

Betreiber der Topferei T5 scheinen sich bei der Herstellung von Doppelhenkelkriigen in der Hauptsache auf 

den Typ Ha 50 beschrankt zu haben.526 Ein vollstandiger, in sich verzogener Krug liegt vor (Gr. 1/52/63 - 

Taf. 56). Randscherben ohne entsprechenden Henkelansatz konnten nicht genauer bestimmt werden, wes- 

halb sie die Bezeichnung Ha 50/52 erhielten. Das Vorhandensein des Types Ha 52 ist damit nicht bewiesen.

Zweihenklige Schiissel mil eingeschniirter Wandung - Ha 55 - Taf. 57

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/111.

Nur eine einzige Randscherbe weist auf diese, in der Topferei T8 vergleichweise haufig vorkommende, 

Form hin (vgl. S. 68). Wie die meisten der dort gefundenen Randscherben besitzt dieses Fragment an der 

Lippe drei umlaufende Rillen. Eine Produktion vor Ort ist nicht zu beweisen.

Kochtopfe - Ha 57-58 - Taf. 57

Kat.-Nr.: Ha 57: Gr. 1/52/112-180.180a-c - Ha 58: Gr. 1/52/18l-252.252a-h - Ha 57/58: Gr. 1/52/253-270.

Die beiden Kochtopftypen Ha 57 und 58 bilden die zahlenmaBig groBte Fundgruppe innerhalb des Kera- 

mikinventars von Grube 1/52. Mehrere Fehlbrande belegen die Produktion. Ebenso wie bei den Bechern und 

den Kriigen lassen sich keine Unterschiede zu den Produkten der anderen Topfereien erkennen.

Auffallig ist allerdings das vollstandige Fehlen der Kochschiissel Ha 56 und das nahezu ausgewogene Men- 

genverhaltnis der Typen Ha 57 und 58. In der Topferei T8 fanden sich fast doppelt soviel Randscherben vom 

Typ Ha 57 als von Ha 58, auch der Typ Ha 56 war in groBerer Anzahl vertreten (vgl. Abb. 22). Die Fundin- 

ventare der Topfereien Tl-3, T6 und T7 lieferten ebenfalls groBe Fundmengen des Typs Ha 57, dem mit 

deutlichem Abstand Ha 58 folgte. Die Kochschiissel Ha 56 war in den Ofen Tl-3/1931 im Gegensatz zu T7, 

wo nur wenige Fragmente gefunden wurden, sogar recht gut vertreten.

Deckel - Taf. 57

Kat.-Nr.: Gr. l/52/270a.

Nur ein Deckel konnte aus der Grube geborgen werden. Er besitzt eine urspriinglich rotlich-gelbe Tonfarbe, 

die zum Teil fleckig verbrannt ist. Der Durchmesser betragt 14,2 cm.

525 VON SCHNURBEIN, Produktion 39 Abb. 1 und 41 Abb. 2,1 rechnet auch den Typ Ha 49B zur Produktpalette.

526 Dies trifft auch auf die Topferei T6 zu. Hier ist der Krug Ha 50 allerdings so charakteristisch ausgefiihrt, daB man ihn leicht von 

den Kriigen der anderen Topfereien unterscheiden kann. s. S. 135.
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Reibschiissel - Ha 59

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/271-272.

Die sparlichen Reste zweier Reibschiisseln mil Vertikalrand lieBen sich nachweisen. Form und Technik ent- 

sprechen denen der Topferei T8 (vgl. S. 77).527 Eine Produktion in der Topferei T5 kann nicht nachgewiesen 

werden.

VorratsgefaB - Ha 62 - Taf. 58

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/273.273a.

Eine Produktion dieser VorratsgefaBe kann anhand der drei zusammengehbrigen Randscherben und des voll- 

standigen GefaBes Gr. l/52/273a528 nicht sicher nachgewiesen werden.529 Das zuletzt genannte GefaB weist 

Brandspuren im Inneren auf, ist also kein Fehlbrand. Der hellgraue, fein geschlammte Ton kbnnte allerdings 

fur ein Halterner Produkt sprechen.

Amphoren

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/274-287.

Erstaunlicherweise fanden sich fiber 250 Wandscherben von Amphoren verschiedenster Herstellungstechni- 

ken. Rand- und Bodenscherben sowie Henkel fehlen vollstandig. Da viele der z.T. grbfieren Wandscherben 

einer starken, sekundaren Befeuerung ausgesetzt waren, stellt sich hier die Frage, ob die Fragmente mogli- 

cherweise zur Abdeckung eines oben offenen Schachtofens gedient haben kbnnten.

Terra Nigra

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/288.

Geborgen wurde eine hellgraue Wandscherbe mit einem stumpfen, schwarzen Uberzug. Sie ahnelt zwar Pro- 

dukten aus der Topferei T7 (vgl. S. 170), Verbindungen beider Topfereien sind allerdings nicht anzunehmen, 

da auch sonst keine Ubereinstimmungen erkannt werden konnten. Fur eine Produktion von imitierter Terra 

Nigra in der Topferei T5 fehlen ebenso samtliche Hinweise.

527 Diese Entsprechung muB aber nicht bedeuten, daB die Reibschiisseln auch tatsachlich in der Topferei T8 hergestellt worden sind. 

Die zeitliche Abfolge der einzelnen Topfereien ist nicht klar.

528 Es handelt sich uni das bei VON Schnurbein, Produktion 41 Abb. 2,2 wiedergegebene Stuck.

529 VON Schnurbein, Produktion 39 Abb. 1 und 41 Abb. 2,2 zahlt Typ Ha 62 zur Produktpalette.
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Becher - Ha 85 - Taf. 58

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/289-296.

Ein Fehlbrand belegt sicher den Brand der z.T. recht qualitatvollen Becher des Typs Ha 85 in der Topferei 

T5. Die Farbung des Scherbens reicht von gelblich-braunlich bis zu grau. In einem Fall (Gr. 1/52/295) 

konnte ein fahl orangefarbener Uberzug festgestellt werden.530 Die Oberflache des Scherbens ist meist ton- 

grundig-rauh, d.h. eine Politur wie bei einigen der in der Topferei T7 gefundenen, importierten Becher ist 

nicht zu erkennen (vgl. S. 171). In der Herstellungstechnik sind die Becher daher mit Erzeugnissen aus der 

Topferei T8 zu vergleichen (vgl. S. 92), wobei allerdings die eingeritzten Strichdekore und Rattermarken 

wesentlich feiner gesetzt sind als bei diesen. Die Anzahl der gefundenen Stiicke ist nicht sehr hoch. Wahr- 

scheinlich gehoren die Randfragmente Gr. 1/52/292-293 zu 1/52/289 und die Wandscherbe Gr. 1/52/291 zum 

GefaB 1/52/290.

Kochtopf - Ha 91A

Kat.-Nr.: l/52/296a.

Typ Ha 91A konnte nur einmal nachgewiesen werden. Es handelt sich um einen nahezu vollstandigen Topf 

mit schwach eingeritzter Kammstrichverzierung.

Sonstige Keramik - Taf. 58

Kat.-Nr.: Gr. 1/52/297-309.

Unter den zahllosen Wandscherben von Kriigen und Kochtopfen fallen der kleine profilierte Henkel einer 

unbekannten GefaBform (1/52/305) und die Randscherben von zwei kleinen Schiisseln(?) mit S-fbrmig 

geschwungenem Profil auf (1/52/306.309). Ein vollstandiges Profil konnte nicht rekonstruiert werden.

Nichtkeramische Funde

Kat.-Nr.: Eisen: Gr. 1/52/310-311 - Mahlsteine: Gr. 1/52/312-313-314.

An nichtkeramischen Funden sind lediglich drei eiserne Schuhnagel und Nagelreste, fiinf Stiickchen Basalt

lava von Mahlsteinen sowie eine vollstandig erhaltene meta (Gr. 1/52/314) zu verzeichnen. Die meta weist 

einen Durchmesser von ca. 29 cm auf.

530 Das GefaB ist fleckig gebrannt. Wahrscheinlich stand es im Ofen ungiinstig. Es handelt sich um ein GefaB zweiter Wahl, also 

strenggenommen um keinen Fehlbrand!
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3. Die Topferei T6/1968

a. Befundkatalog

Wahrend einer Grabung im Hauptlager wurde 1968 ein weiterer Ofen (Gr. 404/68 = T6) entdeckt. Die 

Anlage lag neben einem Offiziersgebaude (Beilage 1 - T6)531 in der via decumana. Der Ofen befand sich 

also mitten im scamnum tribunorum. Dokumentiert wurde der Befund durch drei Zeichnungen.532 Weitere 

Aufzeichnungen sind nicht vorhanden.533

Der Ofen besaB eine nahezu rechteckige Arbeitsgrube vor einem kreisrunden Ofen (Taf. 15,1).534 

Arbeitsgrube und Innenflache des Ofens wiesen eine braunliche Verfarbung mit zahlreichen dunkleren Flek- 

ken (wohl Holzkohle) auf. Die Wandung der Brennkammer des Ofens trat deutlich als rotlich verfarbter Ring 

zutage. Die MaBe der Arbeitsgrube lagen in der Ost-West Richtung bei 1,4 m und in der Nord-Siid Richtung 

bei ca. 2,1 m. Der auBere Durchmesser des Ofens betrug etwa 1,65 m. Die gesamte Anlage besaB damit eine 

maximale Lange von etwa 3,8 m. Im Langsschnitt verliefen die nordliche und die siidliche Wandung nahezu 

senkrecht. An der waagerechten Sohle war die Anlage noch fast 3,5 m lang. Die Tiefe unter Planumshbhe 

kann mit 1,4 m angegeben werden. Im Schnitt wird die Konstruktion des Ofens deutlich (Taf. 15,2). Die 

Ofenwand im Norden war direkt an den gewachsenen Boden gesetzt worden. Unklar bleibt dabei, welche 

Materialien fur die Wand benutzt wurden. Die rotliche Verfarbung legt den SchluB nahe, daB Lehm fiir den 

Wandaufbau verwandt wurde. Etwa 2,0 m der Grubensohle bestanden aus rotlich gefarbten Partien, tiber 

denen eine diinne schwarze (Asche?)-Schicht lag. Im Norden zog die Ofenwand bis zu einer Hohe von 

1,10 m hinauf. Uber der deutlich zu erkennenden, 0,65 m hohen Schiiroffnung stand ein ca. 0,40 m hohes 

Ofenwandsttick. Die beiden ca. 0,10-0,15 m starken Wande waren im Norden und Siiden noch zu gleicher 

Hohe erhalten. Eine Lochtenne war nicht auzumachen. Ca. 0,30 cm siidlich der siidlichen Ofenwand wurde 

ein Querschnitt durch die Schiiroffnung angelegt (Taf. 15,3).535 In diesem Bereich erreichte die Arbeitsgrube 

in Planumshbhe eine Ausdehnung (Ost-West) von 1,40 m, um dann zur Grubensohle hin leicht einzuziehen. 

Der Boden war nahezu rund, wurde aber im Osten durch eine kleine "Abtreppung" gestbrt. Zuunterst lag 

eine 0,10-0,15 cm starke rotdurchgltihte Schicht, die von einer schwarzen Ascheschicht bedeckt wurde. Seit- 

lich zog sich die rote Schicht bis zu 0,50 cm an den Grubenrandern hoch. Dariiber befand sich ein dickes 

braunliches Paket mit Holzkohle- und Rotlehmstiicken, das im Osten bis an das Planum schrag hochzog. Der 

westliche Bereich wies gelbe Partien (wohl sterile Sande) auf, tiber denen braunliche Ftillungen, anscheinend 

ohne Holzkohle und Rotlehm, lagen.

In auBerer Form und Konstruktion handelt es sich um das gleiche Bauprinzip wie bei den Ofen Tl-3 und den 

Ofen vor der porta praetoria. Die beste Parallele zu diesem Befund bietet Ofen 9 (Taf. 3,2) aus dem Topfe- 

reibezirk T8.

531 Vgl. Kuhlborn, Haltern 89 Abb. 4 Gebaude 7g .

532 Grabung 1968 Flache Hl (Grube 404).

533 Die Beschreibung des Topferofens erfolgte nach den Schnittzeichnungen vom 27.5.1968. Gezeichnet wurde jeweils im M. 1:20 

ein Teilplanum, ein Langsschnitt (Nord-Siid-Richtung) und ein Querschnitt (Ost-West) durch die Ofenschnauze. - ASCHEMEYER, 

Westf. Forsch. 21, 1968, 183. Vgl. dazu VON SCHNURBEIN, Produktion 40.

534 Der Ofen lag mit der Ofenschnauze und Arbeitsgrube nach Siiden ausgerichtet in der via decumana direkt neben Offizierswohn- 

hausern.

535 Ein Schiirkanal existierte nicht.
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RS BS He /Knauf WS

TS-Ha 15 1

TS - Teller allg. 2 1

TS - Schale allg. 2

TS - unbest. 1

TS-Imitation - Ha 1 5 1 1

TS-lmitiation - Ha 2 1

TS-Imitation - Teller allg. 4 17

TS-Imitation - Ha 8 13 18

TS-Imitation - Schale allg. 3 12

TS-Imitation - unbest. 1

Vbgelkopflampen >5

Volutenlampen 5 2 1

Patrize 1 (Abdruck)

Ha 37 1

Ha 38 1 1

Ha 40A 13 2 11

Ha 40B 3 4

Ha 40 36 54 75

Ha 41 5 1 4

Ha 43A 10 8 31

Ha 44 1

Becher allg. 2 3 3

Henkeltasse 1 1 5

Ha 45 98 2 2

Ha 46 9 1 4

Ha 47 20

Ha 49B 5 3 2

Ha 50 156* 1 178 49

Ha 50/52 9

Ha 54 23 * 2 1

Kriige allg. 434 170 161

Ha 55 10 11

Ha 56 96 14 14
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Abb. 39 Keramische Funds aus Ofen T6. Unter den mit * gekennzeichneten RS befinden sich auch vollstandige Gefdfie.

Ha 57 861 * 19 163

Ha 58 175 * 2 3

Ha 57/58 511 72

Deckel 29 18 1

Ha 59 20 9 3

Ha 62 5 2 8

Ha 64 16 13 31

FaB 2 1

Ha 67 ? 1

Ha 69? 1 3

Ha71 ? 1

Standamphore 1 2

Amphore allg. 41

tongr. Teller 3

Ha 75 1

TN - Teller 1

TN - Schale 1

TN-Ha 81 1 1

TR - Teller
1

Ha 84? 1

Ha 85 1 1

Ha 87 9 3 11

Ha 85/87 3 2

Ha91A 1 2 17

Ha 92 1

Dolium
-

13

Tontafelchen 17

tordierte Henkel 2

sonstige Keramik 3 4 ca. 9860
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b. Fundauswertung

Funde s. Fundkatalog S. 396 ff. u. Taf. 59-69

Die Grabungsfunde sind recht zahlreich. In einer ersten Durchsicht gab von Schnurbein536 eine Typeniiber- 

sicht, die durch die komplette Fundaufnahme vervollstandigt werden konnte. Gr. 404/68 weist ein sehr vari- 

antenreiches Typenspektrum auf (vgl. Abb. 39). Allein iiber die in groBer Anzahl vorkommenden 

Fehlbrande,537 kann eine umfangreiche Produktion nachgewiesen werden (Abb. 40 u. Beilage 4). Sicher her- 

gestellt worden sind danach: Ha 1, 2 u. 8 (TS-Imitation), Ha 40A (bzw. allg. Ha 40), Ha 45, 50, 55-58, ton- 

grundige Teller, Ha 87 (?). Dariiber hinaus konnen noch weitere Typen angeschlossen werden, die in 

groBerer Anzahl vorkommen, sich durch Einheitlichkeit der Technik und Formgebung zu erkennen geben 

oder sonst selten im Halterner Fundspektrum sind. Dazu gehoren moglicherweise Ha 38 ?, 40B, 41,43A, 46, 

47, 49B, 54, Dekkel, Ha 92, Ha 59, 62 und 64.

Abb. 40 F estgestellte Fehlbrande in Ofen T6. Der mit * gekennzeichnete Eintrag bezieht sich auf ein vollstandiges Gefafi.

RS BS He WS

TS-Imitation Teller 1

TS-Imitation Ha 8 1 5

TS-Imitation Schale allg. 2

Ha40A 2

Ha 40 1 1

Ha 43A 1 *

Ha 45 2

Ha 50 7 1

Kriige allg. 12 4

Ha 55 4 13

Ha 56 2

Ha 57 49 2

Ha 57c 15 5 14

Ha 58 11

Ha 57/58 13 8

tongrundige Teller 1

Ha 87 (?) 1 1

Ha 85/87 1

Sonstige Keramik 2

Hbchstwahrscheinlich sind auch Volutenlampen hier gebrannt worden. Es existieren zwar keine Fehlbrande, 

auch sind die Fundzahlen eher gering, doch scheint die Patrize mit der Abformung der "Rasenden Manade" 

auf eine grofiere Produktion, als iiber die Funde faBbar, hinzuweisen.

536 von Schnurbein, Produktion 39 Abb. 1.

537 Die meisten Fehlbrande sind zu hart gebrannt worden. Andere zeigen Risse Oder sind verzogen und eingedellt. Generell scheint 

man in Ofen T6 zu hohe Temperaturen gefahren zu haben.
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Einige Produkte heben sich deutlich von den Waren der anderen Topfereien ab. So sind die hartgebrannten, 

meist roten Zweihenkelkriige des Typs Ha 50 eindeutig eine Besonderheit der Topferei T6. Auch die orange- 

farbenen Becher (Ha 87) mit blau-grauem Kern scheinen ein typisches Produkt dieser Werkstatt zu sein. Ins- 

gesamt fallt auf, daB unter den Funden aus Ofen T6 eher gelbliche oder rotliche Farbgebungen vorherrschen. 

Es kommen zwar auch die typischen hartgebrannten, blau-grauen Waren vor (z.B. Ha 54 oder unter den Top

fen Ha 57), doch sind diese weniger stark vertreten, wie z.B. in der Topferei T8 vor der porta praetoria. 

Ungewbhnlich sind die beiden tordierten Henkel, die sonst nur noch einmal in der Topferei T7 vorkommen. 

Bei den Tontafelchen handelt es sich vermutlich um Brennproben.

Terra Sigillata

Kat.-Nr.: Ha 15: Gr. 404/68/1 - Teller: Gr. 404/68/2-4 - Schalen: Gr. 404/68/5-6 - Sonstiges: Gr. 404/68/7.

AuBerst wenig Sigillata konnte aus Grube 404/68 geborgen werden. Zu der durch von Schnurbein publizier- 

ten Randscherbe des Typs Ha 15,538 kommen nur noch zwei Randscherben von Tellern (Service Ic) und die 

Wandscherbe eines Tellers (?) mit einem unlesbaren Graffito, zwei Wandscherben von Schalen und ein unbe- 

deutender Wandsplitter.

Terra Sigillata-Imitation - Taf. 59

Kat.-Nr.: Ha 1: Gr. 404/68/8-12; Ha 2: Gr. 404/68/13 - Teller allg.: Gr. 404/68/14-34 - Ha 8: Gr. 404/68/35- 

39; 42-63 - Schalen allg. Gr. 404/68/64-78 - Sonstiges: Gr. 404/68/79.

Aus Grube 404/68 stammen zahlreiche Uberreste von Tellern und Schalen, die in zumeist gelungener Weise 

Sigillata imitieren. Die Funde sind bereits durch von Schnurbein vollstandig vorgelegt worden, so daB hier 

auf eine weitere Diskussion verzichtet werden kann.539 Zwei unterschiedliche Stempel konnten nachgewie- 

sen werden: SATVRN(inus) und ein Gemmenstempel (Adler mit Schlange). Nach der chemischen Analyse 

gehdren diese Produkte zu einer einheitlichen Gruppe.540

Produziert wurden Teller (Ha 1 u. 2) sowie Schalen (Ha 8). Andere Formen oder sogar Reliefkeramik lassen 

sich nicht nachweisen. Die einzelnen Uberreste sind meist stark verschliffen. Der an sich gute, rotliche bis 

rotlich-braune Uberzug schiitzt zwar den relativ weichen Kern, ist er jedoch einmal verletzt, verliert das 

GefaB an Scharfe der Profilierung. Auffallig sind die Stiicke mit intaktem Uberzug und vergleichsweise har- 

tem Scherben. Hier zeigt der Uberzug eine dunkelviolett-braune Farbung. Es handelt sich dabei wahrschein- 

lich um Fehlbrande (Gr. 404/68/29.51-55.61.72.73).

Eine vbllig andere Farbung des Scherbens zeigen die Uberreste von drei Schalen (Gr. 404/68/50.74.75). 

Zwei davon weisen noch Reste eines roten Uberzugs uber dem rotlich-gelben Scherben auf. Das iibrige 

Stuck besitzt keinen Uberzug, kann aber uber die Form und den Ton den beiden anderen Stricken zugeordnet 

werden.

538 von Schnurbein, Terra Sigillata Kat.-Nr.: 1632.

539 VON SCHNURBEIN, Terra Sigillata 208 f. Kat.-Nr.: 1651-1662 u. Taf. 71; Stempel-Nr.: 911-912 (Saturn) u. 913-915 (Gemmen

stempel Adler mit Schlange). - Zu diesen Funden sind nur noch wenige kleinere Fragmente gefunden worden, die das dort 

gezeichnete Bild nicht erweitem kbnnen.

540 VON Schnurbein, Sigillata-Produkte 51 u. 50 mit Abb. 2. Die Stempel SATURN(inus) u. die Gemmenstempel konnten, soweit 

in die chemische Analyse von M. Picon miteinbezogen, nach der Clusteranalyse der Gruppe A zugeordnet werden. Damit heben 

sie sich deutlich von den Produkten des P. Flos (Gruppe D) aus der Topferei T7 ab.
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Lampen - Taf. 60

Kat.-Nr.: Vogelkopflampen: Gr. 404/68/80.80a.b - Volutenlampen: Gr. 404/68/81-86.88 - Patrize: Gr. 404/ 

68/87.

Unter den Keramikfragmenten konnte auch eine kleine Anzahl von Lampen aussortiert werden. Besonders 

auffallig ist das Vorkommen dreier Vogelkopflampen. Die wenigen Vogelkopflampen aus der Topferei T8 

sind leider so fragmentiert, daB ein Vergleich zwischen den Funden aus T6 und T8 nicht mehr moglich ist. 

Lediglich abweichende Schnauzenbildungen weisen auf unterschiedliche Lampenmodel hin.541 Warzenlam- 

pen fehlen dagegen ganzlich. Die wenigen Volutenlampenreste zeigen nur ornamentalen Dekor in Form von 

Pfeifenblatt- oder Strigilismustern. Ein ahnlicher Dekor konnte auch in der Topferei T8 (Ofen 10/16) beob- 

achtet werden. Nahezu alle Fragmente besitzen einen rbtlichen Uberzug uber einem rot-gelben Scherben. 

Einen besonderen Fund stellt die Patrize (Gr. 404/68/87 - Taf. 60) mit dem Motiv der rasenden Manade dar. 

Dieses Motiv ist auch einmal aus der Topferei T8 bekannt (Ofen 11/4 - Taf. 32).

Raucherkelch - Ha 37 - Taf. 60

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/89.

Auf einen Raucherkelch scheint eine tongrundige, zweigestufte FuBplatte hinzuweisen. Der Schaft verlauft 

stengelformig.542 Der rotlich-gelbe Scherben ist zwar auch von den Kriigen aus Gr. 404/68 bekannt, doch 

diese Verwandtschaft reicht nicht als sicherer Nachweis fiir eine Produktion von Raucherkelchen in der Top

ferei T6 aus.

TintenfaB - Ha 38? - Taf. 60

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/90-91.

Je eine Rand- und eine Bodenscherbe konnten zu kleinen Tintenfassern gehbrt haben. Die GefaBwandungen 

besitzen in beiden Fallen eine starke Ausbauchung, wie sie gerade fiir den Typ Ha 38 charakteristisch ist. 

Auch die schmalen umlaufenden Rillen am Rand bzw. an der groBten GefaBausdehnung finden sich sonst bei 

diesem Typ. Bei beiden Scherben sind nur noch geringe Reste des ehemaligen Uberzugs zu erkennen.

Eine Produktion in der Topferei T6 ist nicht sicher zu belegen, obwohl das GefaB Gr. 404/68/90 mit dem 

dunkelbraunen Uberzug und dem hellgrauen Scherben auf einen moglichen Fehlbrand hinweisen konnte. 

Tintenfasser fanden sich sonst nur innerhalb der zur Topferei T7 gehorenden Gruben.543

Becher - Ha 40A.B, 41,43A und 44 - Taf. 60

Kat.-Nr.: Ha40A: Gr. 404/68/92-96 - Ha 40B: Gr. 404/68/97-100 - Ha 40: Gr. 404/68/101-113 - Ha 41a: Gr. 

404/68/114-116 - Ha 41d: Gr. 404/68/117 - Ha 41 ?: Gr. 404/68/118 - Ha 43A: Gr. 404/68/119-127a - Ha 

44: Gr. 404/68/128 - Becher allg.: Gr. 404/68/129-135.

541 Eine Produktion von Vogelkopflampen ist nicht anzunehmen.

542 Hahnle, MAK 6, 1912,49 Taf. 4,14.

543 Vgl. Topferei T7: Gr. 11/64/9 u. 20/64/9. Auch hier konnte kein sicherer Nachweis einer Produktion geliefert werden.
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Ein Fehlbrand (Gr. 404/68/96) belegt die Produktion der Becherform Ha 40A. Die Scherben dieses Typs 

weisen ein orangefarbenes AuBeres und einen grauen Kern auf. Diese Einheitlichkeit laBt den SchluB zu, daB 

auch die anderen Becher hier gebrannt worden sind.

Der Typ Ha 40B liegt insgesamt viermal vor. Da Fehlbrande nicht vorkommen, kann hier nicht mit Sicher- 

heit auf eine Produktion geschlossen werden. Die Unterscheidung zwischen Typ Ha 40A und B ist haufig 

nicht mdglich. Die zahlreichen Becherreste des Typ Ha 40 verweisen allerdings auf eine groBere Produktion, 

die wahrscheinlich beide Typen umfaBte.

Mehrheitlich tragen die Fragmente des Typs Ha 41 eine Verzierung in Form von Rattermarken. Dreimal 

konnte die Variante 41a und einmal 41d erkannt werden. Die Zuordnung des Stucks Gr. 404/68/118 ist frag- 

lich. Da Fehlbrande nicht existieren, ist die Produktion dieser Becher nicht mit Sicherheit nachweisbar.

Die Becherform Ha 43A mit der typischen, horizontalen Rillung konnte insgesamt neunmal nachgewiesen 

werden. Fiinf davon weisen einen rot-braunen oder grau-braunen Uberzug auf. Die Scherben sind sonst rbt- 

lich-gelb, rotlich oder braunlich. Ein Fehlbrand (Gr. 404/68/127a - Taf. 60) sowie die einheitliche Ausfiih- 

rung der iibrigen Reste lassen auf eine Produktion in der Topferei T6 schlieBen.

Faltenbecher des Typs Ha 44 gehoren zu den seltenen Funden des Halterner Spektrums. Das kleine, rbtliche 

Fragment Gr. 404/68/128 kann liber die charakteristische Faltelung der Wand diesem Typ zugeschrieben 

werden. Eine Produktion vor Ort ist mit herkbmmlichen Methoden nicht nachzuweisen.

Unter den allgemein den Bechem zugehbrigen Fragmenten befinden sich zwei Uberreste, die eine besondere 

Hervorhebung verdienen. Die Randscherben Gr. 404/68/129 gehoren zu einem Becher mit Schragrand. Die 

zugehorige GefaBform der Fragmente von Gr. 404/68/135 ist nicht klar. Mdglich ware ein Becher mit steil 

verlaufender Wandung und leicht emporgezogenem Boden. Die Machart des GefaBes fallt insgesamt auf. 

Das AuBere ist braunlich-rbtlich, das Innere fast dunkelgrau.

Henkeltasse - Taf. 60

Kat.-Nr.: Gr. 4041681136.

Ein bisher singulares Stuck im Halterner Bestand, ist die zweihenklige Tasse Gr. 404/68/136. Das Profil ist 

vollstandig gesichert. Die beiden Henkel kbnnen nur liber die unteren Ansatzstellen knapp liber dem flachen 

Boden nachgewiesen werden. Der weitere Verlauf und das Aussehen der Henkel bleibt sonst unklar. Paralle- 

len konnten Tassen aus Ampurias, Cordue544 und Cosa545 bilden. Hier schwingen die Henkel weit aus und 

gehen liber die Randhohe des GefaBes hinaus, um dann am oberen Rand wieder anzusetzen. Der braunliche 

Scherben (zudem sehr diinnwandig!) findet durchaus Entsprechungen unter den anderen Bechertypen (bes. 

Ha 41 - Gr. 404/68/117-118), doch ist die genaue Herkunft dieser Tasse vorerst nicht bestimmbar.

Kriige - Ha 45, 46, 47, 49, 50, 50/52, 54 - Taf. 60-63

Kat.-Nr.: Ha 45: Gr. 404/68/137-235 - Ha 46: Gr. 404/68/236-244 - Ha 47: Gr. 404/68/245-263 - Ha 49B: 

Gr. 404/68/264-273 - Ha 50: Gr. 404/68/274-437 - Ha 50/52: Gr. 404/68/438-446 - Ha 54: Gr. 404/68/447- 

470 -Kriige allg.: Gr. 404/68/471-666.

Der Brand vor Ort ist fur den Typ Ha 45546 (Taf. 60) durch zwei Fehlbrande eindeutig gesichert (Gr. 404/68/ 

189.220). Aber auch sonst ist der Typ zahlenmaBig gut belegt. Der Scherben ist zumeist gelb, rotlich-gelb

544 F. Mayet, Les ceramiques a parois fines dans la peninsule iberique (Paris 1975) 51 Taf. 78 Form XIII.

545 M.T. Marabini Moevs, The roman thin walled Pottery from Cosa (1948-1954) Mem. American Acad. Rome 32 (Rom 1973) 164 

ff. zu Form LVI (und zwar die zweihenklige Variante) u. bes. 167 f. zu Form LVII mit weiteren Belegen.

546 Die Abgrenzung zum Typ Ha 47 ist nicht immer ganz eindeutig zu ziehen. Entscheidend war vor allem, daB der Hals sich nicht 

nach oben auffallig stark trichterformig erweiterte, sondem fast senkrecht verlief.
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Abb. 41 Ha 50 - Randprofile: a: kantiger Wulstrand; b: getreppter Wulstrand; c: spitzzulaufender Wulstrand; d u. e: gerundeter Wul

strand;/: hinterkehlter Wulstrand.

oder braunlich. Die Randprofile variieren nur wenig. Am haufigsten kommt der schlichte Dreiecksrand vor, 

der mehr oder weniger stark unterschnitten sein kann. Die Lippe ladt nur in wenigen Fallen etwas weiter aus. 

Ein Variante bilden die recht massiven Dreiecksrander mit zwei- bis fiinffacher Rillung, wobei die dreifache 

Rillung dominiert. Der kleinste nachweisbare Randdurchmesser betragt ca. 9,0 cm, der groBte 15,0 cm. Im 

Durchschnitt kann von einem Randdurchmesser von 10,0-12,0 cm ausgegangen werden.

Die Henkel scheinen, nach den wenigen sicher bestimmbaren Exemplaren, drei- oder vierrippig zu sein. 

Vollstandige Profile mit ansetzendem Boden konnten nicht rekonstruiert werden, doch weisen die zahlrei- 

chen mit Standring versehenen groBeren Bodenscherben auf den Typ Ha 45 hin.

Sowohl in der Formgebung der Rander, wie bei der Farbung und Textur des Scherbens schlieBen sich die 

Kriige der Form Ha 47 (Taf. 61) unmittelbar denen des Typs Ha 45 an. Die Miindung ist im Querschnitt 

meist dreieckig und leicht unterschnitten. Eine besondere Konturierung der Lippe tritt nicht auf. Die Durch- 

messer liegen zwischen 7,0-9,0 cm, wobei der Durchschnitt etwa 8,0 cm betragt.

Insgesamt neun Randscherben verweisen auf den Typ Ha 46 (Taf. 61), der in gelber oder roter Farbung vor- 

liegt. Die Lippe ist im Querschnitt meist dreieckig und nicht unterschnitten. Die Randdurchmesser liegen 

zwischen 3,2 und 6,5 cm, wobei haufiger 5,0 cm vorkommen. Nur drei Henkel geben Auskunft fiber ihr Aus- 

sehen. Es kommen drei- und vierrippige Varianten vor. Anpassende Bodenscherben konnten nur einmal 

separiert werden (Gr. 404/68/237). Der Krug besitzt einen kleinen Standring.

Zwar fehlen bei den Kriigen Ha 46 und 47 entsprechende AusschuBprodukte, doch ist eine Produktion anzu- 

nehmen, da der Ton dem der Kriige Ha 45 gleicht und der Typ mit insgesamt neun Exemplaren relativ gut 

vertreten ist.

Mit zehn Nachweisen ist der Typ Ha 49B (Taf. 61) in Gr. 404/68 ebenfalls recht haufig belegt. Der Ton die- 

ser einhenkligen Kriige ist meist gelblich oder beige. Die Miindung ist scheibenformig gebildet. Die festge- 

stellten Randdurchmesser liegen zwischen 5,1 - 7,7 cm. Um den Hals zieht sich ein Ring, der gleichzeitig 

den oberen Ansatz fur den Henkel bildet. Die Henkel dieses Typs besitzen meist einen charakteristischen 

Mittelwulst.547 Sonst sind sie wie in der Topferei T5 bandformig gebildet (vgl. etwa Gr. l/52/57b - Taf. 56 

und Gr. 404/68/268 - Taf. 61). Eine Besonderheit stellt das Halsfragment Gr. 404/68/266 (Taf. 61) dar. Seit- 

lich des oberen Henkelansatzes befinden sich hier kleine Rotellen, wie sie auch aus der NeuBer Topferei 

"Etemitwiese" bekannt sind.548

547 Die Henkel des Typs Ha 49B aus der Topferei T8 wiesen dazu im Gegensatz drei Rippen auf (z.B. Ofen 7/68 u. Ofen 10/270).

548 Bruckner in: Novaesium VI Taf. 37,1-3.6.12.16.18; Taf. 38,1-5.7.14.; s. auch LOESCHCKE in: Oberaden II Taf. 9,18.
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Neben dem Einhenkelkrug Ha 45 kommt hauptsachlich der zweihenklige Krug Ha 50 vor (Taf. 62). Letztere 

sind auf charakteristische Weise gefertigt und lassen sich gut von den GefaBen dieses Typs aus den anderen 

Topfereien unterscheiden.549 550 Es handelt sich hierbei um rote oder rotliche, hart gebrannte Kriige mit einem 

Wulstrand, der sehr haufig kantig ausgebildet ist. Die Henkel sind immer zweistabig gestaltet, der Boden ist 

flach bzw. leicht hochgezogen und von der Wandung abgesetzt.5511 An weiteren Tonfarbungen treten noch 

gelbe bis rotlich-gelbe, braunliche oder graue Varianten auf, wobei die beiden zuletzt genannten deutlich sel- 

tener vorkommen.

Insgesamt konnten sechs Randvarianten (Abb. 41) erkannt werden, die alle aus dem einfachen Wulstrand 

entwickelt sind. Singular ist eine Randform (Gr. 404/68/301 - Abb. 41,f)) zu der eine Parallele in dem Stuck 

Ofen 10/3620 (Taf. 38) existiert. Hier ist der Wulstrand ausladend gebildet, wobei die Lippe hinterkehlt ist. 

Die Randdurchmesser zeigen eine starke Standardisierung auf. Zwar konnten Durchmesser zwischen 8,7 bis 

11,0 cm gemessen werden, doch liegt er meist exakt bei 9,0 bis 10,0 cm. Zahlreiche Fehlbrande belegen die 

Produktion (Gr. 404/68/282.290.347.381.395.436a.437).

Ein Teil der Funde wurde mit der Bezeichnung Ha 50/52 versehen. Auf Grund des fehlenden Henkelan- 

satzes551 konnte hier keine exakte Zuordnung erreicht werden. Es ist allerdings davon auszugehen, daB es 

sich wohl insgesamt um den Typ Ha 50 handelt.

Die hartgebrannte, meist grautonige Kanne Ha 54 (Taf. 63) liegt mit wahrscheinlich 24 Exemplaren vor. 

Andere Farbgebungen (rbtlich oder gelblich-braun) sind eher selten. Bis auf den Henkel vollstandig ist die 

Kanne Gr. 404/68/470, die, wie das Halsfragment Gr. 404/68/454, eine glatt verlaufende Halszone aufweist. 

Alle anderen Stiicke besitzen einen kleinen Halsring. Der Henkel scheint meistens vierrippig zu sein. Ein 

Henkel besitzt eine Mittelkehle (Gr. 404/68/469).

Zweihenklige Schiissel - Ha 55 - Taf. 63

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/667-670.

Die Uberreste von vermutlich vier Schilsseln konnten aus der Gr. 404/68 geborgen werden. Zwei Fehlbrande 

belegen ihre Produktion (Gr. 404/68/667.669). Die Scherben weisen - abgesehen von den Fehlbranden - 

eine helle Farbung von gelb bis beige auf. Rillungen an der AuBenseite der Lippe kommen zweimal vor, die 

beiden iibrigen Randstiicke sind glatt. Der erhaltene Henkel ist dreistabig. Nur einmal konnte mit 19,5 cm 

der obere Randdurchmesser bestimmt werden.

Kochtopfe - Ha 56-58 - Taf. 634-65

Kat.-Nr.: Ha 56: Gr. 404/68/678-755 - Ha 57: Gr. 404/68/756-156O.a-f - Ha 58: Gr. 404/68/1561-1730.a - 

Ha 57/58: Gr. 404/68/1731-1747.

Fehlbrande aller drei Typen belegen die Produktion vor Ort. Sowohl die technische Ausfiihrung als auch die 

unterschiedlichen Randbildungen lassen bei alien drei Typen keine nennenswerten Unterschiede zu den Pro- 

dukten der anderen Topfereien erkennen. Lediglich einige Stiicke des Typs Ha 56 weisen eine Besonderheit 

auf. Der auBere Scherben ist meist hellgrau, wahrend der Kern sich deutlich grau absetzt (Gr. 404/68/706- 

708). Dieses brenntechnische Merkmal begegnet auch bei einer Reibschiissel (Gr. 404/68/1796 - Taf. 67).

549 Die technische Ausfiihrung und die Varianten der Profile lassen es in den meisten Fallen - auch bei anderen GefaBtypen - sonst 

nicht zu, eine besondere Formgebung zu erkennen und damit das GefaB einer bestimmten Topferei zuzuweisen.

550 Es konnten keine anpassenden Bodenscherben ermittelt werden. Die Tonqualitat lieB jedoch auf eine Zugehorigkeit schlieBen. 

Die Bodenscherben sind unter Kriige allg. Kat.-Nr.: Gr. 404/68/471-482.488.496.508-510.519-521 eingeordnet.

551 Der obere Henkelansatz befindet sich bei Ha 50 unterhalb der Lippe, wohingegen er bei Ha 52 direkt an der Lippe beginnt.
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Ha 56 Ha 57 Ha 58

RS 97 851 174

Abb. 42 Vergleichende Obersicht der Kochtopfformen Ha 56-58 in der Tbpferei T6. Gezahlt wurden die Randscherben.

Der Scherben der groBen Kochschiissel Ha 56 (Taf. 64) ist meist rotlich-gelblich oder gelblich-braunlich. 

Graue oder rotlich-braunliche Farbgebungen kommen dagegen seltener vor. Wenige Stiicke weisen den oben 

beschriebenen dunklen Kern bei sonst heller Oberflache auf. Die gemessenen Durchmesser liegen zwischen 

19,0 bis 34,0 cm, wobei der Durchschnitt bei etwa 30,0 cm liegen diirfte.

Ungewbhnlich ist das Randfragment Gr. 404/68/686 (Taf. 64) mit einer starken Sandbestreuung auf der 

Innenseite.552

Zwei Fehlbrande lassen sich nachweisen (Gr. 404/68/688.748).

Die Topfe des Typs Ha 57 (Taf. 65) sind (iberwiegend rotlich-gelb, gelblich-braun, rotlich-braun oder grau. 

Auffallig oft ist die kleine Variante Ha 57b im Fundgut vertreten. Mbglicherweise wurde diese vorwiegend 

zum Bau des Ofens verwendet, wie einige Lehmkerne und Abdriicke von Topfen dieses Typs andeuten (Gr. 

404/68/1915.1916.1919 - Taf. 65). Entsprechend sind auch stark gebrannte GefaBreste auszumachen (Gr. 

404/68/925.1086-1091). Die GefaBdurchmesser weisen eine groBe Variationsbreite auf. Die Variante Ha 57b 

erreicht Mundungsdurchmesser von 9,0 bis 13,0 cm mit einem klaren Schwerpunkt bei den GroBen von 10,0 

und 11,0 cm. Von 11,0 bis etwa 30,0553 cm reicht der Durchmesser bei den grbBeren Varianten. Das durch- 

schnittliche MaB liegt zwischen 13,0 und 17,0 cm. Fehlbrande liegen in groBerer Anzahl vor.554

Bei Typ Ha 58 (Taf. 65) ist das Verhaltnis zwischen rotlich-gelben, gelblich-braunen oder rotlich-braunen 

und grauen Gefafien fast ausgeglichen. Deutlich abgesetzte Kerne konnten nicht beobachtet werden. Die 

Anzahl an Randvarianten ist relativ beschrankt. Rander mit einfacher oder zweifacher Rillung zur Aufnahme 

von Deckeln sind verhaltnismaBig selten. Bevorzugt wurden offensichtlich Rander des Typs Ha 58c. Die ver- 

wandte Randbildung Ha 58a tritt dagegen zahlenmaBig klar zuriick. Die Durchmesser liegen zwischen 9,5 

und 15,0 cm. Ein Einzelstiick weist einen Durchmesser von 21,0 cm auf. Der Durchschnitt diirfte zwischen 

11,0-14,0 cm gelegen haben. Fehlbrande sind bei diesem Typ, im Gegensatz zum Typ Ha 57, seltenener.555

Deckel zu Ha 56-58 - Taf. 65

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1748-1786.

Fur die Deckel wurde der gleiche Ton wie fur die Kochtopfe verwendet, der Scherben weist hier allerdings 

gelblich-rbtliche bzw. gelblich-braune Farbgebungen auf. Der Rand lauft meist in Form einer gerundeten 

Lippe aus. Etwas aufwendiger sind einige Varianten, bei denen er kantig (Gr. 404/68/1756 - Taf. 65 u. 1758) 

oder lippenfbrmig hochgezogen sein (Gr. 404/68/1755 - Taf. 65) kann. Die Knaufe sind schlicht gebildet.

552 Einen ahnlich rotlich gefiirbten Scherben mit abgesetztem Kern weist die Wandscherbe einer Reibschiissel Ha 59 (Gr. 404/68/ 

1797) mit Sandbestreuung auf. Die Zugehbrigkeit zur Randscherbe Gr. 404/68/686 ist nicht klar zu beweisen, da keine anpassen- 

den Bruchhalften existieren. Vbllig auszuschlieBen ist diese Mbglichkeit jedoch nicht. DaB hier eher eine diinnwandige Reib- 

schiissel mit Horizontalrand vorliegt, die allerdings eine vom Typ Ha 60 stark abweichende Randbildung aufweisen wurde, ist 

gerade nach der Randausbildung und dem senkrechten Wandverlauf liber dem charakteristischen Wandknick der Topfe Ha 56 

nicht zu vermuten.

553 Das Stuck Gr. 404/68/1253 mit einem Durchmesser von 30,0 cm ist dem Typ Ha 57 nicht klar zuzuordnen. Moglich ist auch eine 

Zugehbrigkeit zu den groBen VorratsgefaBen Ha 64.

554 Gr.404/68/757-759.769.776.783.793.821.831.836.846.859.863.868.869.894.925. 

941.951.963.1003.1010.1017.1093.1127.1134.1145.1149.1164.1178.1190.1239.1248.1257.1263.1321.1325.1328.1346.1365.  

1371 .1372.1374-1377.1392.1396.1398.1406.1415.1418.1421.1426.1468.1491.1513.

555 Gr. 404/68/1561.1599.1621.1623.1633.1634.1656.1666.1686.1699.1704.
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Einmal sind umlaufende Rillen vorhanden (Gr. 404/68/1750 - Taf. 65). Die Durchmesser liegen entspre- 

chend der Kochtopfe oder VorratsgefaBe zwischen 18,0 und 32,0 cm. Fehlbrande liegen nicht vor. Produkte 

zweiter Wahl stellen einige Deckel dar, die unsauber von der Tbpferscheibe abgedreht worden sind, wobei 

ein Loch im Knauf entstand. Neben den verwendeten Tonen und der recht hohen Fundzahl mag dies als 

Nachweis fiir eine Produktion in Topferei T6 geniigen.

Reibschiissel - Ha 59 - Taf. 67

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1787-1799.

Vermutlich sind die Reste von 13 Exemplaren vorhanden. Auffallig ist neben der starken Fragmentierung der 

Stiicke auch die Inhomogenitat dieser GefaBgruppe. Die Flirbungen reichen von beige-gelb liber rbtlich- 

briiunlich bis grau. Eine Reihe von Schiisselfragmenten weist einen deutlich abgesetzten Kern auf (Gr. 404/ 

68/1788.1790-1792.1794.1796.1797). Ein Sandbewurf auf der Innenseite konnte nur bei zwei Wandscherben 

nachgewiesen werden (Gr. 404/68/1795 - Taf. 67 u. 17 97).556 Der Durchmesser liegt bei 21,0 bis 30,0 cm. 

Fehlbrande kommen nicht vor.557

VorratsgefaBe - Ha 62 - Taf. 67

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1800-1803.

Von den insgesamt vier erkannten Stricken ist eines, bis auf den Boden, vollstandig (Gr. 404/68/1801 - Taf. 

67). Mit ca. 19,0 cm Randdurchmesser gehbrt es zu den grbBeren seiner Art. Drei GefaBreste weisen einen 

gelben oder gelblich-rbtlichen Ton auf, wie er auch von Kriigen Haltemer Produktion her bekannt ist. Da 

entsprechende AusschuBware fehlt, kann eine Produktion vor Ort nicht mit typologischen Methoden nachge

wiesen werden.

Vermutlich um ein Importstiick handelt es sich bei der Wandscherbe Gr. 404/68/1800. Der Scherben ist rbt- 

lich, fest und weist eine horizontale Rillung auf der AuBenseite auf. Das Fragment ist damit deutlich aus dem 

Kreis der anderen GefaBe herausgehoben.

VorratsgefaBe - Ha 64 - Taf. 66

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1804-1817.

Unter den Resten von vermutlich 14 GefaBen ist das rottonige Stuck Gr. 404/68/1805 nahezu vollstandig 

rekonstruierbar (Taf.'66). Der Durchmesser der Miindung ist mit liber 39,0 cm betrachtlich.

Von den anderen GefaBen liegen nur noch Randscherben vor. Die Farbung des Scherbens ahnelt denen der 

kleinen Variante Ha 57: gelblich-rbtlich, rbtlich, beige-braunlich oder grau. Fehlbrande existieren nicht. Die 

hohe Fundzahl konnte jedoch fiir eine Produktion in der Topferei T6 sprechen.

556 Die restlichen Stiicke sind allerdings Randscherben. Falls ein Sandbewurf vorhanden war, laBt sich dies jedoch anhand der Rand

scherben in der Regel nicht nachweisen, da der innere obere Rand in der Regel glatt ist.

557 Das Fragment Gr. 404/68/1788 (Taf. 67) ist sekundar gebrannt worden und scheidet damit als moglicher Nachweis einer Produk

tion aus.
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FaB ? - Taf. 67

Kat.-Nr.:Gr. 404/68/1818.

Ein ungewohnliches Stuck scheint das GefaB Gr. 404/68/1818 gewesen zu sein, von dem nur noch wenige 

Rand- und Wandscherben existieren. Der an eine starke VergroBerung der Dreiecksrander von Kriigen (z.B. 

Ha 45) erinnernde Rand ist nach auBen gestellt und stark unterschnitten. Der Wandumbruch folgt unmittelbar 

unter dem Rand und laBt, anhand des weiteren Wandverlaufs, auf ein groBes, leicht bauchiges GefaB schlie- 

Ben. Auf der Schulter ist ein Wellenband eingeritzt. Parallelen fehlen bislang.558 Ein Zusammenhang mit den 

zweihenkligen VorratsgefaBen des Typs Ha 62 scheint nach dem Wandverlauf ausgeschlossen zu sein.559 Der 

gelbliche Scherben kbnnte auf eine Herstellung in Haltem hinweisen.

Amphoren - Taf. 66

Kat.-Nr.: Ha 67?: Gr. 404/68/1819 - Ha 69?: Gr. 404/68/1820-1821 -Ha 71?: Gr. 404/68/1822 - Standam- 

phore: Gr. 404/68/1823-1824 - Amphoren allg.: Gr. 404/68/1825-1829.

Sehr stark fragmentiert sind die Amphorenreste im Fundgut. Anhand von FuBzapfen oder Randscherben 

konnten unter Vorbehalt die Typen Ha 67, 69 und 71 ausgemacht werden. Daneben fanden sich noch zahlrei- 

che groBere und kleinere Wandscherben unterschiedlicher, nicht mehr bestimmbarer Typen.

Zu einer Standamphore des Typs Oberaden 74, kbnnte die Randscherbe Gr. 404/68/1824 gehbrt haben.560 

Das rottonige Bodenfragment Gr. 404/68/1823 (Taf. 66) weist einen hohen Standring auf. Die Wandung dar- 

iiber steigt schrag nach oben auf, so daB sich vermutlich eine bauchige GefaBform ergibt. Sonst bleibt die 

Form unklar. Mbglich ware auch hier die Ansprache als Standamphore.561

Tongrundige Teller - Taf. 66

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1830-1832.

Unter den drei Randscherben tongrundiger Teller befindet sich ein Fehlbrand, der die Produktion von Tellern 

auch filr diese Tbpferei belegt. Nach diesem vom Rand bis zum Boden erhaltenen Fragment Gr. 404/68/1831 

handelt es sich offensichtlich um eine schlichte Ausfiihrung mit leicht schrag verlaufender Wandung. Ein 

Durchmesser von 17,0-18,0 cm konnte ermittelt werden. Der Scherben ist braunlich bis rbtlich.

Fragment Gr. 404/68/1832 (Taf. 66) besitzt ebenfalls eine schrag aufsteigende Wandung, wobei der obere, 

gerundete Rand leicht nach innen einzieht.

Importkeramik - Terra Rubra, Terra Nigra und pompeianisch rote Backplatten

Kat.-Nr.: Terra Nigra: Gr. 404/68/1833-1836 -Terra Rubra: Gr. 404/68/1837 - pompeianisch-rote Platte: Gr. 

404/68/1838.

558 Ein zumindest verwandter Rand wurde in NeuB gefunden: VEGAS in: Novaesium VI Taf. 27,19. Scherben mit wellenformiger Ver- 

zierung: Loeschcke in: Oberaden II Taf. 14,4. Diese Scherben wurden von Loeschcke (ebd. S. 63) den Oberadener Typen 55-57 

zugewiesen, welche die Pendants zu den VorratsgefaBen des Typs Ha 62 bilden.

559 Vgl. zu Ha 62 mit Wellenband auf der Schulter: Albrecht, BAW 6, 1943, 92 Abb. 9.

560 Vgl. Loeschcke in: Oberaden II 76 ff. u. Loeschcke, MAK 5, 1909, 254 Abb. 37,3 (Typ Ha 68).

561 Vgl. Loeschcke in: Oberaden II 78. Loeschcke weist dort auch die Bodenscherbe Hahnle, MAK 6, 1912, 59 Abb. 2,2 den Stan- 

damphoren zu. Moglicherweise bildet dieses Stuck eine Parallele zu der Bodenscherbe Gr. 404/68/1823.
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Grube 404/68 lieferte einen kleinen Bestand von Scherben importierter Rubra- und NigragefaBe sowie das 

kleine Randstiick einer pompeianisch-roten Backplatte des Typs Ha 75.

Wahrend in Rubra-Technik nur ein Tellerfragment (Gr. 404/68/1837) vorliegt, fanden sich Scherben von drei 

verschiedenen Nigra-GefaBen, je einmal das Bodenfragment eines Tellers (Gr. 404/68/1833) und einer 

Schale (Gr. 404/68/1834). Wahrscheinlich von zwei Bechern des Typs Ha 81 stammen eine Rand- und eine 

Bodenscherbe (Gr. 404/68/1835-1836).

Becher - Ha 84, 85 und 87 - Taf. 66

Kat.-Nr.: Ha 84?: Gr. 404/68/1839 - Ha 85: Gr. 404/68/1840-1841 - Ha 87: Gr. 404/68/1842-1856 - Ha 85/ 

87: Gr. 404/68/1857-1870.

Die Zuweisung des Randfragments Gr. 404/68/1839 an den Typ Ha 84 kann nur unter Vorbehalt erfolgen. 

Das Stuck hebt sich allerdings durch seine verhaltnismaBig massive Ausfiihrung deutlich von den Randern 

der Typen Ha 85 oder 87 ab. Eine Produktion vor Ort kann nicht nachgewiesen werden.

Vom Typ Ha 85 liegen jeweils nur eine Rand- und eine Wandscherbe vor. Entscheidend fiir die Abgrenzung 

vom Typ 87 ist der bauchige GefaBverlauf, bzw. das Fehlen der charakteristischen Einschniirungen der 

Wand. Sonst weisen diese Scherben, wie die des Typs Ha 87 (Taf. 66), einen typisch orangefarbenen Scher

ben mil blau-grauem Kern auf, der durch diese Einheitlichkeit fiir eine Produktion in der Topferei T6 

spricht.562 Eine Boden- und eine Randscherbe Ha 87 (Gr. 404/68/1848.1853) sind als Fehlbrand anzuspre- 

chen. Der Boden wurde hier so stark abgedreht, daB ein Loch entstand. Es wurde nachtraglich grob mit Sand 

wieder zugesetzt. Vom Typ 87 liegen daneben einige wenige Importstiicke vor, die sich durch ihren sorgfaltig 

geschlammten Ton und die polierte Oberflache deutlich von den Halterner Produkten abheben (Gr. 404/68/ 

1845.1846).

Kochtopfe - Ha 91A

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1862-1870.

Vermutlich wurden die Reste von neun Kochtopfen aus Gr. 404/68 geborgen. Die Scherben sind von recht 

unterschiedlicher Qualitat, befinden sich aber innerhalb des bekannten Spektrums. Neben korkigen Waren, 

konnten auch solche mit grober Magerung festgestellt werden. Die Farbtdne des Scherbens schwanken zwi- 

schen weiB bis braunlich-schwarz.

Dreibeiniger Kochtopf - Ha 92 - Taf. 68

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1871.

Eine Produktion dieses - einem Grapen ahnlichen - Kochtopfes konnte bisher nur fur Ofen 10 der Topferei 

T8 nachgewiesen werden (Ofen 10/3323-3324 u. SF 9111/4079 vgl. Taf. 43). Wie bei diesen Stricken ist die 

Standflache leicht fuBformig gebildet. Im Vergleich ist das hier vorgelegte Fragment jedoch sehr massiv.

562 Ahnlich gefarbte Scherben liegen allerdings auch aus der Topferei T8 vor.
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Dolium

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1872.

13 weifiliche Wandscherben mit grober Magerung deuten auf ein (?) groBes Dolium hin. Randscherben wur- 

den nicht gefunden.

Tontafelchen - Taf. 68

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1873-1889.

Die Funktion der insgesamt 17 Uberreste rechteckiger Tontafelchen ist unklar. Das MaB der Tafeln ist offen- 

bar standardisiert. Zwar ist keines der Objekte vollstandig erhalten, doch liegen die erhaltenen Breiten zwi- 

schen 6,0-8,0 cm, die Starken bei 0,6-0,8 cm. Die grbBte erhaltene Lange betrug 12,5 cm. Da die Stiicke in 

verschiedenen Tonfarben, wie rbtlich-gelb, gelb oder grau vorliegen, ware eine Deutung als Brennproben 

moglich.

Sonstige Keramik - Taf. 68-69

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1890-1893 u. 1895-1902.

Die Masse der unbestimmten Keramik bilden die Wandscherben von Kriigen und Kochtbpfen. Daneben exi- 

stieren einige Uberreste, die zu besonderen GefaBen mit allerdings unbekannter Funktion oder nicht naher 

bestimmbarer Profilierung gehoren. Ein tordierter Henkel (Gr. 404/68/1901 - Taf. 68) ist sonst nur noch aus 

der Topferei T7 (SF 64/8 - Taf. 82) bekannt. Hier besteht ein Zusammenhang mit einem Schlangentopf, also 

einem GefaB, das einem kultischen Umfeld zugerechnet werden kann.563 Die beiden Henkelreste aus Grube 

404/68 gehoren dagegen zu einem vollig andersartig gestaltetem GefaB. Auch wenn der Gefafikorper voll

standig fehlt, so kann doch von der Form der horizontal anzusetzenden Henkel auf ein schiisselartiges GefaB 

geschlossen werden, wie es aus der Topferei vom Fiirstenberg, Xanten bekannt ist.564

Mbglicherweise von einer Lagynos stammt der kleine abgesetzte FuB Gr. 404/68/1891 (Taf. 68).565

Die Randscherben Gr. 404/68/1899 (Taf. 69)gehbren nach den vorhandenen Bruchstellen zu einem soge- 

nannten Topf mit gelochtem Einsatz. Aus dem sog. Hauptlager liegt ein gleichartiges GefaB vor (Ha 49 SF - 

Taf. 69), bei dem lediglich der Boden fehlt. Der gelbliche Ton ist innen und aufien mit einer rotlichen, sigiL 

lata-ahnlichen Engobe iiberzogen. Die GroBe dieser Gefafie - vergleichbare Exemplare anderer Fundorte 

besitzen ein Fassungsvermbgen von ca. 4,5 1 - spricht gegen eine Verwendung als TintenfaB, obwohl diese 

Form typologisch am nachsten verwandt ist. Weitere Vorschlage zur urspriinglichen Funktion sind von S. 

Zabhelicky-Scheffenegger zusammengefaBt worden.566 Abzulehnen ist danach eine Verwendung als 

Ollampe, Garungstopf, Misch- oder KlargefaB fiir Wiirzwein oder FarbtiegeL Auch als besondere Kochtopfe 

fur Milch wurden diese Topfe angesprochen. Uberkochende Milch sollte danach liber die Locher zuriickflie- 

Ben kbnnen. Zabhelicky-Scheffenegger spricht sich dagegen vorsichtig fiir eine Verwendung als Rauchertopf 

aus. Die Tatsache, daB diese Form auf dem Magdalensberg als SigillatagefaB vorkommt und der Altfund aus

563 s. dazu u. S. 172.

564 Eine Schiissel mit Zopf- oder Strickhenkel wurde auch in der Topferei auf dem Fiirstenberg entdeckt: Hagen, Fiirstenberg 357 

Typ 53 Taf. 53,2 = Hanel, Vetera 1220 Taf. 135 C 8240.

565 Vgl. etwa E. Schindler-Kaudelka, Die gewbhnliche Gebrauchskeramik vom Magdalensberg. Karnter Museumsschr. 72 (Kla

genfurt 1989) 31 f. Taf. 1,3.

566 Vgl. S. Zabhelicky-Scheffenegger, Topfe mit gelochtem Einsatz vom Magdalensberg. In: Pro Arte Antiqua. Festschr. H. Ken

ner. Sonderschr. Osterr. Arch. Inst. 18,2 (Wien / Berlin 1985) 361 ff. bes. 364 f. u. Taf. 73.1 ( = Consp. 51.1.1).
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Haltern einen roten Uberzug aufweist, spricht eher fur eine representative Verwendung. Die bis jetzt aus Hal- 

tern bekannten GefaBe weisen einen feintonigen, porbsen Scherben auf, der am besten mit dem von Kriigen 

der Formen Ha 45-47 zu vergleichen ist. D.h. ohne den Uberzug wiirden Fliissigkeiten dutch den Scherben 

diffundieren. Gleichzeitig eignet sich der Scherben nicht fur KochgefaBe. Die urspriingliche Funktion laBt 

sich hier nicht abschlieBend klaren. Sicher scheint aber, daB Fliissigkeiten darin aufbewahrt wurden, denn 

sonst ware ein Uberzug im Inneren nicht notwendig gewesen.

Die zugehbrige GefaBform zu einer abgeplatzten flachen, stufigen Applik (Gr. 404/68/1900 - Taf. 68) aus 

grauem Ton laBt sich nicht mehr ermitteln. Die Unterseite der Applik ist leicht gebogen, so daB auf ein bau- 

chiges GefaB mit einer umlaufenden Rille (nach dem Abdruck auf der Applik) geschlossen werden darf. Par- 

allelen fehlen bislang.

Die urspriingliche Verwendung des massives Rohlings Gr. 404/68/1890 (Taf. 68) ist unklar. Mbglicherweise 

handelt es sich um einen Deckel.

Abb. 43 Nichtkeramische Funde in der Topferei T6.

Messerfragment 1

Lanzenspitze 1

Dechsel 1

Teil eines Kappzaumes 1

Spitzeisen 1

Zwinge od. Zwingenteile 2

Kettenteile 1

Tiillenfragmente X

Nagel u. Nagelteile X

Bleistreifen 1

Bleitropfchen 1

Knochennreste X

Wandlehmfragmente ca. 200

Lehmziegel 2

Kerne von Wdlbtopfen 4

Miinzen - Metallfunde

Kat.-Nr.: Miinzen: Gr. 404/68/1922-25 - Eisen Gr. 404/68/1903-1911 - Blei: Gr. 404/68/1912-1913.

Aus der Ofengrube wurden insgesamt vier Miinzen geborgen, die typisch fiir das Halterner Spektrum sind: 

ein Lugdunum-As sowie drei "Aduatuker".567

567 FMRD VI,4 4057,1350: RIC 360, halbiert u. ebd. 4057,1923.1927-1928: dlT 8868.
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Die Eisenfunde (Abb. 43) offerieren eine groBe Formenvielfalt. So wurden u.a. Reste einer Messerklinge, 

eine Lanzenspitze, ein Dechsel, Teile einer Hackamore, Zwingen- oder Zwingenteile, diverse Tiillenfrag- 

mente und Kettenteile gefunden.568

Die amorphen Bleifunde lassen keine weitere Form- oder Funktionsansprache zu. Neben einem gewickelten, 

schmalen Bleistreifen wurde lediglich ein kleiner Bleitropfen gefunden.

Knochen

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1914.

Die wenigen geborgenen Knochenreste sind sehr kleinteilig. Sie wurden nicht weiter bestimmt.

Gebrannter Lehm - Taf. 65 u . 69

Kat.-Nr.: Gr. 404/68/1915-1920.

Aus Gr. 404/68 stammen zahlreiche mehr oder minder stark gebrannte Lehmfragmente, die sicher der Ofen- 

konstruktion zugerechnet werden mtissen. Verschiedene Fragmente weisen Abdriicke von Holzern oder 

GefaBen auf (Gr. 404/68/1915). Erhalten sind auch Lehmkerne von Wolbtopfen (Gr. 404/68/1916.1919- Taf. 

65). Neu im Halterner Fundspektrum sind die Reste zweier quaderformiger Lehmziegel (Gr. 404/68/1918 - 

Taf. 69).

4. Die Topferei T7/1956-1965

a. Befundkatalog

Etwa zehn Meter nordlich der porta praetoria wurden mehrere Gruben entdeckt, die neben zahlreichen Top- 

fereiabfallen auch ungebrannten Ton enthielten.569 Brenndfen konnten nicht nachgewiesen werden. Reichlich 

vorhandene Ascheschichten sowie einige Fehlbrande in den Gruben liefien jedoch auf nahegelegene Brenn- 

moglichkeiten schlieBen. Parallel zur Westseite der via praetoria ausgerichtete Fundamente wiesen auf ein 

Gebaude hin. Ostlich davon, d.h. direkt an der Strafie befand sich ein weiterer Bau. Auf Grund der eng 

bemessenen Grabungsflache konnten die Gebaudestrukturen nicht vollstandig beobachtet werden.570 Deut-

568 Zu den Funden im einzelnen HARNECKER, Eisenfunde Kat-Nr. 226 (Spitzeisen); Kat-Nr.: 740 (Kettenglieder); Kat-Nr.: 717 

(Kappzaum); Kat-Nr.: 806 (Lanzenspitze); Kat-Nr.: 23 (Dechsel).

569 Die Beschreibung stiitzt sich auf den Grabungsbericht zum Grundstuck Arminiusstr. 13 von K. Gunther vom 22.2.65 im Westfali- 

schen Museum fur Archaologie, Munster. Insgesamt wurden 47 Gruben und mehrere Fundamentreste aufgedeckt. Im Zusammen- 

hang mit der Topferei werden allerdings hier nur bestimmte Gruben und deren Inventare vorgestellt. - GUNTHER, Westf. Forsch. 

19, 1966, 132; von Schnurbein, Funde 77 ff.; ders., Produktion 40.

570 Die Fundamentgraben sind in den hellen Sanden Halterns oft sehr schwer zu erkennen, besonders dann, wenn der Aushub nach 

Einsetzen der Pfosten wieder eingefiillt worden ist. Bezogen auf das westliche Gebaude schreibt K. Gunther in seinem Grabungs

bericht: "Die Fundamentgraben waren, soweit sie braunen Boden aus der Kulturschicht enthielten, deutlich zu erkennen (...). Sie 

hatten in der Regel gerundet-rechteckiges Profil und waren durchschnittlich noch 0,40 m tief. In manchen Teilen des Grundrisses 

hoben sich die Grabenzuge jedoch weder im Planum noch in den Probeschnitten vom umgebenden Erdreich ab. Sie waren an die

sen Stellen offenbar mit reinem, gelben Sand gefullt und liefien sich daher auch nicht weiter nach Norden verfolgen. Der GrundriB 

des Gebaudes blieb somit unvollstandig." - Ebenso endet ein Fundamentgraben direkt am ostlichen Profil ohne eine Fortfuhrung 

auf der Flache von 1956 erfahren zu haben!
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Abb. 44 topferei T7. Grabungsplcm M. 1:250. <>TS-Imitation, ★ Modelschiissel, VGlasierte u. figiirliche Keramik, OLampen, +TN-
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lich wurde aber, daB vor der weiteren Nutzung des Gelandes das bstliche Gebaude vermutlich abgerissen worden 

ist. "AnschlieBend wurde der Platz von einem Tbpfereibetrieb genutzt, der hier - wohl in nicht allzu groBer Entfer- 

nung von den Brennbfen - seine Abfallgruben anlegte.571 (...) Einige besonders nahe an der StraBe liegende Gru

ben nahmen spater neben Asche, Holzkohle und Bruchstiicken von Ofenkuppeln577 auch Reste von Tbpferton auf 

(...)."573 Der Grubenkomplex mit den Tbpfereiresten ist raumlich im Westen und im Siiden (Grabung 1965B)574 als 

abgeschlossen zu betrachten. Im Norden kann sich der Komplex ebenfalls nicht mehr sehr weit ausgedehnt haben, 

wie die 1961 auf dem nordlich gelegenen Grundstiick erfolgte Grabung zeigte.575 Vollig unbekannt ist der 

anschlieBende Bereich bstlich derheutigen ArminiusstraBe (Abb. 43, Beilage 1 -T7 u. Taf. 16).

Bereits 1956 war im Zuge der AusbaumaBnahme die Trasse der ArminiusstraBe576 untersucht worden.577 Die 

westlich angrenzenden Flachen von 1964B und 1965B schlossen nicht direkt an diese Befunde an. Es blieb 

ein schmaler Streifen von ca. 0,5 m Breite dazwischen stehen. Aus diesem Grund ist es nicht moglich festzu- 

stellen, ob die Gruben am Ostprofil der Grabung von 1964 durch entsprechende Befunde der Grabung 1956 

erganzt werden.578 Mbgliche Zusammenhange konnten bei den Gruben 1/64 und 218/56 bestehen. Sehr unsi- 

cher ist die Erganzung der Gruben 62/64 mit 217/56, 63/64 mit 213/56, 90b/64 mit 206/56 und 91b/64 mit 

210/56. Verbindungen dieser Gruben sind nicht vbllig auszuschlieBen, zumindest miissen sich die Gruben 

aber beriihrt oder sogar uberschnitten haben (Abb. 43).

Die Abfallgruben der Flache 1964B waren in Form, GrbBe und Tiefe sehr verschieden, stimmen aber in der 

Art der Verfiillung iiberein. Die besonders tiefen Gruben 1/64, 54/64, 60/64579 wiesen zuunterst schwarzen, 

kohlehaltigen, sandigen Boden auf (Taf. 16). Darin liefien sich auch Schichtungen von sterilem, gelbem Sand 

und Holzkohlebandern erkennen. Dariiber lagerten grau-braune, lehmige Sande, in denen sich grauer und 

gelber ungebrannter Ton befand. Auch hier traten Holzkohlebander auf. Zuoberst, in den mehr oder weniger 

homogenem, braunen Sanden, kamen zahlreiche Funde, wie z.B. die Formschiisseln (Gr. 1/64/8-11) ans 

Licht.580 Im oberen Teil der Grube 11/64 traten besonders viele Lampenscherben auf (Taf. 16). Auch in der

571 Dabei handelt es sich wohl vorwiegend um die Gruben 1/64, 3/64, 11/64, 51-55/64, 60/64, 62/64 u. 91a.b/64. Aus dem Komplex 

Gr. 1/11/64 kommen fast ausschlieBlich Lampenfragmente.

572 In den oberen Verfullungsschichten der Gruben 1/64, 54/64 und 60/64 fanden sich "besonders viele Stiicke rotgebrannten Leh- 

mes, in denen Rutenabdriicke zu erkennen waren (...)." Um Fragmente von Ofen kann es sich dabei allerdings nicht handeln, wie 

die Durchsicht der Stiicke ergab. Es sind vielmehr die Uberreste von Flechtwerkwanden.

573 Soweit der Grabungsbericht von K. Gunther.

574 Eine 1965 erfolgte AnschluBgrabung auf dem siidlich gelegenen Nachbargrundstiick ArminiusstraBe 11 brachte neben der Ver- 

vollstandigung von Grube 90/64 (= 90/65) einige weitere kleinere Gruben, von denen aber keine mehr Fehlbrande enthielt. Ledig- 

lich Grube 14/65 wies imitierte Terra Sigillata und glasierte Scherben auf. - Die fiir die Geschichte der rdmischen Militaranlagen 

wichtige Entdeckung eines Grabens, der unter der Holz-Erde-Mauer des Hauptlagers und im weiteren Verlauf im Westen auch 

vom Graben des Feldlagers geschnitten wird, ist fiir die hier behandelte Thematik nicht von Belang.

575 Die Flache 1961A liegt etwa 6 m nordlich der Grabung 1964B. Vgl. auch Beilage 1.

576 Die ArminiusstraBe folgt dem Verlauf der rdmischen via praetoria. Diese Wegfiihrung nutzte als Nachfolger auch eine mittelalter- 

liche Landwehr. - Einen knappen Grabungsbericht gibt H. ASCHEMEYER, Die Grabungen im Lager von Haltern seit 1953. Germa

nia 37, 1959, 287 ff. Der Schwerpunkt liegt allerdings bei den zentralen Bauten des Lagers, wie z.B. der Vervollstandigung der 

Westseite der principia.

577 Von diesem etwa 385 m langen "Nord-Siid-Schnitt" durch das Hauptlager interessiert im Zusammenhang mit der Topferei von 

1964 nur der Abschnitt von 100 Slid bis 130 Slid. Die Auswertung dieses Abschnitts kann sich auf die beiden Feldplane 1 und 2 

(1956) im M. 1:100 sowie die kolorierten Grubenzeichnungen im M. 1:20 stiitzen. Ein weiterfiihrender Grabungsbericht existiert 

nicht. Insgesamt wurden auf der Trasse 515 Gruben untersucht. - Vgl. dazu allg. Aschemeyer, Germania, 37, 1959, 287 ff. - Der 

siidliche Bereich der Grabung 1956 bstlich der Flachen 1964B und 1965B, ist falsch eingemessen worden. Abb. 43 gibt den neuen 

Stand wieder. In den Planen von Schnurbein, Militaranlagen Plan 1; Rudnick, Arretina Beilage 2; KUHLBORN, Haltern Beilage 

1 uberlappt die Flache 1956 die Befunde von 1964B und 1965B. Tatsachlich blieb aber ein Streifen von rund 0,5 m Breite zwi- 

schen den Flachen stehen. Nur im Siiden der Flache 1965B schlossen die Grabungen aneinander an.

578 Problematisch ist auch das vollstandige Fehlen von Nivellements auf alien drei Flachen, so daB von dieser Seite ebenfalls keine 

Klarung erwartet werden kann. Moglicherweise ist die Grabung 1964B tiefer gegangen als 1956. So konnte zumindest der Hin- 

weis im Grabungsbericht von K. Gunther verstanden werden, wonach bei der Grabung 1964B eine sehr hohe Deckstrate fiber den 

rdmischen Befunden entfernt werden muBte.

579 Grube 60/64 stiirzte nach dem Putzen des Schnitts ein. Es existiert jedoch eine Rekonstruktionszeichnung.

580 von Schnurbein, Funde 77 f.; ders., Produktion 45 mit Abb. 5 u. 48 mit Abb. 7. P. Flos arbeitete vermutlich hier: ders., Sigillata- 

Produkte 50.
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Flache 1956 konnten Gruben mit reichem Inventar beobachtet werden (z.B. die Gruben 206/56, 210/56 u. 

220/56).

Befundkatalog Flache 1956

Gr. 206/56 (konnte Gr. 90b/64 tangieren)

Im Planum langliche Grube am Westprofil der Grabung, daher unvollstandig. In S-N-Richtung ca. 3,5 m 

lang. Eine W-O verlaufende Stoning beintrachtigte den mittleren Teil der Grube. Der S-N-Schnitt zeigte 

einen unregelmaBigen Profilverlauf. Der siidliche Bereich war eher sackartig gebildet und 1,1m tief. Die 

untere Verfiillung wurde aus zunachst grauen Sanden und dann braun-grauen Sanden gebildet. Der mittlere 

Bereich der Grube war nicht so tief, wie die siidlichen und die nordlichen Grubenteile. Im Norden verlief das 

Profil der Grube eher rundlich und erreichte eine Tiefe von 1,4 m. Die unterste Einfiillung bestand aus einer 

ca. 0,30 m starken Ascheschicht (Holzkohle und Rotlehm). Der restliche Teil der Grube war mit grau-brau- 

nen durchmischten Sanden verfiillt.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 20615611-55, S. 435 ff., Tabelle 10. — Dokumentation: 1 Langsschnitt 

(S-N).

Gr. 208/56

Im W-O-Schnitt eine flache Mulde von nur ca. 0,1 m Tiefe. Graue Sande.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 20815611-2, S. 437, Tabelle 10. — Dokumentation: 1 Querprofil (W-O).

Gr. 210/56 (konnte Gr. 91 b/64 tangieren)

Die Grube am Westprofil konnte nicht vollstandig ergraben werden. Es konnte sich um die bstliche Erweite- 

rung der Gr. 91 b/64 handeln. Das Grubenprofil war im S-N-Schnitt zweigeteilt. Im Siiden zeigte sich ein 

kantiges Profil mit einer Tiefe von 0,6 m unter Planum. Hier sind grau-braune Sande eingeschiittet worden. 

Der mittlere Bereich war nur 0,2 m tief. Im Norden verlief das Profil kantig und reichte 0,95 m unter Planum 

herab. Die Verfiillung bestand vorwiegend aus grau-braunen Sanden.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 210/56/1-59, S. 437ff., Tabelle 10. - Dokumentation: 1 Querprofil (S- 

N).

Gr. 211/56

Die am westlichen Profil liegende Verfarbung wies im Schnitt ein zweigeteiltes Profil auf. Die nbrdliche 

Grube des Profils war sackartig und 0,6 m tief. Die Sohle war mit braunen Sanden bedeckt. Dariiber lag ein 

0,20 m starkes Paket grauer Sande. Zunachst gelb-braune und dann braune Sande bildeten den oberen Gru- 

benabschluB. Die siidliche Grube besaB unregelmiiBig verlaufende Seiten und eine rundlich ausgebildet 

Sohle, die ca. 0,80 m unter Planum herabreichte. Die geschichtete untere Verfiillung aus Asche, Rotlehm und 

gelben Sanden wurde oben durch ein 0,30 m starkes Paket brauner Sande iiberlagert.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 211/56/1-10, S. 439, Tabelle 10. - Dokumentation: 1 Querprofil (ver- 

mutlich N-S).
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Gr. 213/56 (konnte zu Gr. 63/64 gehdren)

Grube am Westprofil der Grabungsflache. Im S-N-Schnitt wannenfbrmiges Profil mil einer Tiefe von 0,75 

m. Vorwiegend grau-braune Sande. Im oberen Bereich sehr viel Rotlehm.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 213/56/1-5, S. 439, Tabelle 10. - Dokumentation: 1 Querprofil (S-N).

Gr. 216/56

"Flache Verfarbung, etwa 20-30 cm tief, ohne Funde".581 Dieser Feststellung in der Grabungsdokumentation 

widersprechen insgesamt neun Funde.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 216156/1-10, S. 439f., Tabelle 10. - Keine Dokumentation.

Gr. 218/56 (konnte zu Gr. 1/64 gehdren)

Grube am westlichen Grabungsprofil. Mbglicherweise handelt es sich um die ostliche Erweiterung der Gr. 1/ 

64. Der W-O-Schnitt zeigte den ziemlich steilen Verlauf der ostlichen Grubenwand, die bis zu 1,3 m unter 

Planum reichte. Der S-N-Schnitt - direkt am Profil genommen - lieB ein wannenfbrmiges Profil erkennen. 

Die Sohle reichte 1,25 m unter Planum herab. Der obere Durchmesser lag bei 1,65 m. Vermischte, grau- 

braune Sande iiberlagert von Schichten mit Holzkohle und Rotlehm bildeten die unterste Einfiillung. Im 

mittleren Grubenbereich befanden sich grau-gelbe Sande mit Holzkohle. Die oberste Verfiillung aus gelb- 

grauen Sanden wies Holzkohle- und Rotlehmstiicke auf.

Im W-O-Schnitt war noch eine weitere Grube mit rundlichem Querprofil zu erkennen. Die ca. 0,7 m tiefe 

Grube war mit braunen Sanden verfiillt. Dazwischen befanden sich Einschliisse gelben, sterilen Sandes und 

Holzkohlestiickchen.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 218/56/1-18, S. 440, Tabelle 11. - Dokumentation: 1 Langsschnitt (W- 

O) u. 1 Querprofil (S-N).

Gr. 219/56

Im W-O-Schnitt wurde ein sackartiges Profil deutlich. Die rundliche Sohle lag bei 1,3 m Tiefe. Der Gruben- 

boden war mit grau-braunen Sanden mit wenigen Holzkohlestiickchen bedeckt. Dariiber kamen braune 

Sande und dann graue Sande. Die obere Verfiillung bestand wieder aus braunen Sanden.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 219/56/1-4, S. 440 f, Tabelle 11. - Dokumentation: 1 Querprofil (W- 

O).

Gr. 220/56

Die im Planum runde Grube wies im W-O-Schnitt ein sackartiges Profil auf. Die Sohle lag bei 0,8 m Tiefe. 

Grau-braune durchmischte Sande mit wenig Holzkohle und Rotlehm.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 220/56/1-189, S. 441 jf, Tabelle 11. - Dokumentation: 1 Querprofil 

(W-O).

581 Handschriftliche Bemerkung zu Grube 216/56 zwischen den anderen Grubenzeichnungen der originalen Grabungsdokumenta- 

tion.
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Gr. 221/56

Im Planum rundliche Grube am westlichen Grabungsprofil. Im W-O-Schnitt muldenformiger Profilverlauf 

mit einerTiefe von 0,25 tn. Grau-braune, durchmischte Sande mit Holzkohle und Rotlehm.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr: Gr. 22115611-21, S. 445, Tahelle 11. - Dokumentation: 1 Querprofil (W- 

O).

Gr. 224/56

Im Profil halbkugelig, ca. 0,40 m tief. Die braun-grau gefleckte Verfiillung war stark mit Holzkohle und Rot

lehm versetzt.

Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: 22415611-2, S. 445 - Dokumentation: 1 Querprofil.

Befundkatalog Flache 1964B

Gr. 1/64 (gehort moglicherweise zu Gr. 218/56)

Im Planum unregelmaBig begrenzte Grube, die im Westen von Gr. la/64 u. 11/64 geschnitten wurde. Im W- 

O-Schnitt offenbarte sich ein stufiges Profil, dessen erster Absatz bei 1,2 m lag und dann, nach waagerech- 

tem Verlauf, bis 1,9 m unter Planum herabreichte. Die Sohle war wiederum waagerecht. Die unterste Zone 

war im Wechsel mit stark holzkohlehaltigen und sterilen, gelben Sandschichten verfiillt. Ein groBer Teil der 

westlichen oberen Einfiillung bestand noch aus Ascheschichten, die zur Mitte hin weggesackt waren. Dar- 

iiber lagen braune Sande mit zahlreichen Klumpen hellen, ungebrannten Tons und rotgebrannten Lehms. Der 

obere Grubenbereich war vorwiegend mit braunen Sanden, in denen sich Holzkohle, Rotlehm und wenige 

hellere Sandpartien befanden, durchsetzt.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 116411-112, S. 445 ff., Tahelle 12. - Dokumentation: 1 Querprofil (W- 

O) - (vgl. Taf. 16,1).

Gr. 3/64

Im Planum unregelmaBig begrenzte Grube, die im Osten von Gr. 11/64 geschnitten wurde und selbst im 

Westen den Fundamentgraben (Schnitt 12) mit der obersten Verfiillung iiberlagerte. Das Profil der Grube war 

im W-O-Schnitt kantig. Die tiefste Stelle lag bei 0,8 m unter Planum. Der unterste Teil der Grube war mit 

Asche und Holzkohle verfiillt, die mit einer 0,30-0,40 m starken Schicht aus gelben, sterilen Sanden bedeckt 

war. Diese Einfiillung wurde vom Fundamentgraben geschnitten. Die offensichtlich spater eingetiefte Grube, 

die das Fundament schnitt, wies ein rundliches Profil auf und bestand vorwiegend aus dunkelbraunen, lehmi- 

gen Sanden mit starken Holkohlekonzentrationen. Ganz zuoberst lag noch eine kleine Einfiillung aus hellem, 

ungebranntem Ton und wenigen Rotlehmbrockchen.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 316411-80, S. 448 ff., Tahelle 12. - Dokumentation: 1 Querprofil (W- 

O) - (vgl. Taf. 16,1).
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Gr. 11/64

Die im Planum rundliche Grube besaB eine Erweiterung nach SW. Im Osten schnitt sie Gr. 1/64 und im 

Westen Gr. 3/64. Im W-O-Schnitt zeigte sich zunachst ein im Westen senkrechter Wandverlauf. Die waage- 

rechte Sohle lag bei 0,8 m Tiefe direkt auf einem, fur Haltem typischen, Band kleinerer Steinchen. Dabei 

handelt es sich um Horizonte stark verfestigter Eisenschwarten. Sie werden als Oxydationsbereiche des 

Grundwassers gedeutet.582 Im Osten zog die Wandung leicht nach auBen gerundet nach oben. Die Verfiillung 

wies eine starke Schichtung auf. Auf der Sohle befand sich eine dicke Ascheschicht, die von hellem, unge- 

branntem Ton, Holzkohle und rotgebranntem Lehm iiberlagert wurde. Seitlich zog sich diese Verfiillung bis 

ganz zum Planum herauf. Eine ca. 0,30 cm starke Einfiillung aus gelben, sterilen Sanden lag in der Gruben- 

mitte. Die obere Einfiillung bestand aus braunen Sanden, in denen sich Holzkohle und Rotlehm und zahlrei- 

che Funde befanden.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 111116411-135 u. 1116411-30, S. 451 ff., Tabelle 12. -Dokumentation: 

1 Querprofil (W-O) - (vgl. Taf. 16,1).

Gr. 20/64

Die langgestreckte Grube besaB ein wannenfbrmiges Profil von ca. 1 m Tiefe. Im Westen stieg das Profil stu- 

fig an. Zuunterst lagen braune, in der Mitte gelbbraune Sande. Der obere Bereich bestand aus dunkelbrau- 

nen, stark vermischten Sanden.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 2016411-34, S. 456f, Tabelle 12. - Dokumentation: O-W-Schnitt.

Gr. 51/64

Die runde Grube erreichte im Planum einen Durchmesser von ca. 1,0 m. Im Profil (W-O-Schnitt) zeigte sich 

ein kantiger Wandverlauf mit waagerechter Sohle, die ca. 0,6 m unter Planum lag. Die Einfiillung bestand 

aus grau-braunen Sanden, wobei im oberen Bereich einige Holzkohlestiickchen und Rotlehm vorkamen.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 51/64/1-92, S. 457ff., Tabelle 12. - Dokumentation: 1 Querprofil fSW- 

NO)-(vgl. Taf 16,5).

Gr. 52/64

Im Planum erreichte die ovale Grube eine Lange in S-N-Richtung von ca. 2,5 m und wurde dabei von Gr. 54/ 

64 geschnitten. Das Profil war kantig, die Wande stiegen von einer flache Sohle bei 0,7 m unter Planum 

schrag auf (S-N-Schnitt). Die untere Halfte wies grau-braune Sande mit nur wenigen Holzkohlesplittem auf. 

Der millere Bereich der Grube war zunehmend mit Rotlehm und Holzkohle verfiillt, die von einer Schicht 

aus braunlichen Sanden, Asche und weiteren Holzkohle- und Rotlehmbandern iiberdeckt worden. In siidli- 

cher Richtung war die Grube durch eine flache Mulde erweitert. Hier sind braunliche Sande eingefiillt wor

den.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 52/64/1-58, S. 459 ff., Tabelle 12. - Dokumentation: 1 Langsschnitt 

(SW-NO) - (vgl. Taf. 16,4).

582 H. Dahm-Arens, Boden und Bodennutzung. In: Geologie im Munsterland (Krefeld 1995) 113.



4. Die Topferei 7/1956-1965 151

Gr. 53/64

Im Profil zweigeteilte Grube, die Gr. 54/64 tangierte. Eine relative Chronologic lieB sich nicht erkennen. Der 

Hauptteil der Grube war wannenfbrmig ausgebildet und erreichte hier eine Tiefe von 0,7 m. Unten lagen 

grau-braune, leicht mil Holzkohle versetzte Sande. Dariiber befanden sich grau-braune Sande mit viel Rot- 

lehm und Holzkohle vermischt. Diese Verfiillung iiberlagerte auch den Ubergang zum kleineren Grubenteil 

(Gr. 53a/64), der nur 0,25 m tief war und sich aus grau-braunen Sanden zusammensetzte.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: 5316411-58, S. 461 f., Tabelle 13. - Dokumentation: 1 Querprofil (SO-NW) 

-(vgl. Taf. 16,2).

Gr. 54/64

Bedingt durch die Lage am nordlichen Grabungsrand konnte die Grube nicht vollstandig ergraben werden. In 

W-O-Richtung erreichte die Grube 2,5 m Lange. Sie wurde von Gr. 55/64 geschnitten. Von der flachen Sohle 

in 0,9 m Tiefe stiegen die Wande im Westen und im Siiden nahezu senkrecht und im Osten schrag auf (W-O- 

u. S-N-Schnitt). Im wesentlichen waren drei Hauptverfiillungen mit weiteren Unterteilungen zu erkennen. 

Im unteren Drittel befanden sich hauptsachlich graue Sande mit Rotlehm- und Holzkohlestiickchen sowie 

durchgehende Ascheschichten. Das mittlere Drittel der Grube barg helle, ungebrannte Tone zwischen gel- 

bem, sterilem Sand. Ein Ascheband zog sich durch diese Zone. Der restliche obere Teil der Grube wies 

Asche mit Rotlehm und Holzkohle in braunen Sanden auf.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 54/64/1-57, S. 462 ff, Tabelle 13. - Dokumentation: 1 Querprofil (SO- 

NW) - (vgl. Taf. 16,2) u. 1 Langsprofil (SW-NO) -(vgl. Taf. 16,2 u. 3).

Gr. 55/64

Im Planum runde Grube von ca. 1,4 m Durchmesser. Uberschnitt Gr. 54/64. Das Profil zeigte sich eine oben 

trichterformig erweiterte Grube liber einer sonst schachtartig verlaufenden Seitenwand. Der flache Boden lag 

ca. 0,9 m unter dem Planum. Die untere Verfiillung bestand aus grauen Sanden mit wenigen Holzkohleein- 

schliissen im Westen und gelben Sanden im Osten. Ein ca. 0,1 m starkes Band aus sterilen, gelben Sanden 

trennte die untere von der oberen Verfiillung, die aus grau-braunen, vermischten Sanden mit Holzkohle- und 

Rotlehmstiickchen bestand.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 55/64/1-24, S. 464, Tabelle 13. - Dokumentation: 1 Querprofil (SW- 

NO)-(vgl. Taf. 16,3).

Gr. 60/64

Die Grube war im Planum rundlich, der Durchmesser schwankte zwischen ca. 2,3-2,8 m. Geschnitten wur- 

den die westlich benachbarten Fundamente. Das Grubenprofil stiirzte vor der Dokumentation ein. Eine 

Rekonstruktionszeichnung gibt aber noch wichtige Aufschliisse iiber den Aufbau der Grube. Danach war die 

schachtartige Grube ca. 2 m tief, die unten etwa 0,7 m breit war und sich nach oben hin zunehmend auswei- 

tete. Die Verfiillung laBt sich in drei etwa gleichgroBe Partien unterteilen. Im unteren Drittel befanden sich 

vorwiegend helle, sterile Sandschichten im Wechsel mit Holzkohleschichten. Im mittleren Drittel lagen grau- 

braune Sande mit Holzkohlepartien, gebranntem Lehm und ungebranntem Ton. Das obere Drittel bestand 

aus weitgehend homogenen braunen Sanden mit starker Fundkonzentration.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 60/64/1-117, S. 464ff., Tabelle 13. - Dokumentation: 1 rekonstruiertes 

Querprofil (W-O).



152 II. Die Topfereien T1-T7

Gr. 62/64 (konnte Gr. 217/56 tangieren)

Der ostliche Teil der Grube konnte wegen der Lage am Profil nicht vollstandig geklart werden. Die Grube 

lag direkt uber einem Fundamentgraben. Die im Planum ovale Grube erreichte in W-O-Richtung eine Lange 

von 2 m. Eine mbgliche Fortfiihrung der Grube in ostlicher Richtung konnte die Gr. 217/56 sein. Der Wand- 

verlauf des Profils war etwas unregelmaBig, sonst aber wannenformig. Die flache Sohle lag bei 1,2 m Tiefe 

unter Planum. Im S-N-Schnitt offenbarte sich eine nahezu zu drei Vierteln mit grau-braunen Sanden verfiillte 

Grube. Die siidliche obere Verfiillung, bzw. das restliche Viertel bestand aus zwei scharf von einander 

getrennten Einfiillungen. Die untere beinhaltete braunliche, vermischte Sande mit Holzkohle und wenigen 

Rotlehmpartikeln. Die obere wies zwar auch braunliche Sande auf, war allerdings stark mit Keramik und 

ungebranntem, hellem Ton sowie Rotlehm versetzt.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 62/6411-41, S. 468f, Tabelle 13. -Dokumentation: 1 Querprofil (SO- 

NW) - (vgl. Taf. 16,6).

Gr. 63/64 (konnte zu Gr. 213/56 gehoren)

Die Grube konnte nicht vollstandig in ostlicher Richtung verfolgt werden. Im O-W-Schnitt wies die Grube 

zunachst einen rundlichen Verlauf der Wandung auf. Der obere Abschnitt war dann fast senkrecht. Die Tiefe 

lag bei 1 m unter Planum. Das untere Drittel bestand aus grau-braunen Sanden mit Holzkohle. Die oberen 

zwei Drittel wurden aus braunlichen, durchmischten Sanden mit wenigen Holzkohle- und Rotlehmpartikeln 

gebildet.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 63/64/1, S. 469, Tabelle 13. - Dokumentation: 1 Querprofil (O-W).

Gr. 64/64

Im Profil muldenformig, ca. 0,18 m tief. Braune Sande mit etwas Holzkohle vermischt.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: 64/64/1-2, S. 469, Tabelle 14. - Dokumentation: 1 Querprofil.

Gr. 90a.c/64 (vgl. dazu Gr. 90/65)

Der Grubenkomplex wurde zunachst 1964 im nbrdlichen und dann anschlieBend 1965 im siidlichen Teil 

ergraben. Die Begrenzung des Komplexes im Planum war unregelmaBig und erreichte in W-O-Richtung 

mindestens 6 m Lange. Im O-W-Schnitt lieBen sich zwei unterschiedliche tiefe Bereiche erkennen. Der ostli- 

che Abschnitt des kantigen, teilweise aber auch unregelmaBig verlaufenden Profils ging bis 1,15 m, der 

westliche bis 0,85 m unter Planum herab. Der gesamte untere Grubenbereich war mit gelben, sterilen Sanden 

verfiillt. Unter die Gr. 90a/64 zogen sich zwei graue Bander. Vor Einfiillung der braunlichen Sande im dar- 

iiberliegenden trichterformigen Grubenteil gelangten noch gelbliche Sande in die Vertiefung. Grube 90c/64 

lag liber gelblichen, vermischten Sanden. Die Grube selbst bestand aus einer muldenfbrmigen Einfiillung mit 

braunen Sanden.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 90a/64ll-53, S. 469 f., Tabelle 14. - Dokumentation: 1 Langsprofil 

(W-O).
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Gr. 90b/64 (konnte Gr. 206/56 tangieren)

Die am ostlichen Profil gelegene Grube konnte nicht vollstandig ergraben werden. Der Durchmesser, der 

wahrscheinliche rundlichen Grube erreichte in S-N-Richtung ca. 3,2 m. Das Profil im S-N-Schnitt wies eine 

Tiefe von 1,7 m unter Planum auf. Die seitliche Begrenzung war unregelmaBig. An den Grubenseiten zogen 

sich gelbe Sande bis nach oben hoch. Die untere Halfte der Grube bestand aus braunlichen Sanden, die von 

Ausfallungsbandern durchzogen wurden. Uber der Grubenmitte lag eine durchgesackte Ascheschicht mit 

Holzkohle und wenigen Rotlehmstiickchen. Die obere Halfte der Grube war mit homogenen, braunen San

den verfiillt.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 90b!64H-24, S. 470f., Tabelle 14. -Dokumentation: 1 Langsprofil.

Gr. 91a.b/64 (Gr. 90b/64 konnte Gr. 210/56 tangieren)

Im Planum teilte sich der Grubenkomplex in zwei nebeneinanderliegende, W-0 verlaufende, langliche Gra

ben, die sich am ostlichen (91a/64) und mit dem westlichen Ende (91b/64) beriihrten. Die Lange der Grube 

91a/64 in W-O-Richtung betrugt 5 m. Gr. 91 b/64 konnte nicht vollstandig ergraben werden. Gr. 91a/64 

schnitt einen Fundamentgraben.

Gr. 91a/64 reichte bis zu 1,4 m unter Planum herab. Die Grubenbegrenzung war sehr unregelmaBig. Im O- 

W-Schnitt konnten zwei nebeneinanderliegende Grubenteile mit zunachst unterschiedlicher Verfiillung 

erkannt werden. Die Einfiillung aus dunkelgelben Sanden mit drei grauen Bandern (Asche ?) im westlichen 

Teil scheint die alteste Einfiillung zu sein, denn sie wurde von einer grau-schwarzen Einfiillung der ostlichen 

Eintiefung iiberlagert. Uber diesem, wohl als Ascheschicht zu bezeichnenden, Stratum lagen im Osten gelbe, 

sterile Sande. Der iiberwiegende obere Grubenbereich war mit braunlichen Sanden einplaniert, die stark mit 

Asche, Holzkohle und Rotlehm sowie ungebrannten, hellen Tonklumpen versetzt waren.

Gr. 91b/64 war im W-O-Schnitt muldenformig und ca. 0,40 m tief. Die Einfiillung aus braunen Sanden mit 

Holzkohle und Rotlehm erinnert an die obere Schicht von Gr. 91a/64.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 91al64l 1 -92 u. 91bl64l 1-16, S. 471 ff., Tabelle 14. - Dokumentation: 

Gr. 91 a: 1 Langsprofil (O-W) u. Gr. 91b: 1 Langsprofil (W-O).

Befundkatalog Flache 1965B

Gr. 14/65

Stufiges Profil von max. 0,7 m Tiefe. Zuunterst schwarze, aschehaltige Sande. Dariiber lag eine Linse heller 

Sande. In der Mitte wurden braunliche, durchmischte Sande von einer rundlich abgesetzten Einfiillung 

braunlicher, vermischter Sande mit Rotlehm und Holzkohle iiberlagert.

Funde s. Fundkataldg 4: Kat.-Nr.: Gr. 1416511-29, S. 474 f, Tabelle 14. - Dokumentation: 1 Querprofil.

Gr. 90a.b.c/65

Keine eigenstandige Dokumentation vorhanden vgl. Gr. 90/64.

Funde s. Fundkatalog 4: Kat.-Nr.: Gr. 90a!65H-67, 90b!65U-2 u. 90&6511-7, S. 475 ff., Tabelle 14.
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b. Fundauswertung

Funde s. Fundkatalog S. 435 ff. w. Taf. 70-83.

Einige der Funde lieBen schon friih auf die Tatigkeit einer rbmischen Topfereiwerkstatt schlieBen.583 Darauf 

deutete nicht zuletzt die steinerne Spurpfanne hin (Gr. 60/64/0114). Unklar war aber, ob dort auch gebrannt 

worden ist. Dieser Kernfrage wurde bei der Neubearbeitung des Fundmaterials verstarkt nachgegangen. Es 

stellte sich allerdings heraus, daB alle damals geborgenen, teilweise verziegelten Rotlehmstiicke anhand der 

zahlreichen Rutenabdriicken eher den Wanden von Gebauden zugewiesen werden miissen.584 Die Rotlehm- 

stiicke konnen also nicht als Nachweis eines Brennofens herangezogen werden. Ebenso sind echte Fehl

brande,585 die auf einen tatsachlichen Brand vor Ort hinweisen konnten, nur in zwei Fallen vorhanden (Abb. 

45). Aus Grube 220/56 liegt die geschmolzene Bodenscherbe eines Kochtopfes (Ha 57/58) und aus Grube 

90b/64 die blasige Scherbe eines Bechers (Ha 40) vor.

Damit fehlt also immer noch der sichere Nachweis eines Brennofens. Viele Funde und besonders die Fehl

brande586 weisen allerdings auf eine Tbpferwerkstatt hin.

Die Auswertung des Fundmaterials stoBt auf ein Problem. Welche Gruben zahlten zur Tbpferei? Um den 

Kreis der mbglichen Gruben einzugrenzen wurde nach folgenden Keramikgattungen in den Gruben gesucht: 

Imitationen von Terra Sigillata und Terra Nigra, Model zur Herstellung von Reliefkeramik, glasierte Kera- 

mik und Lampen. Auffallig ist natiirlich auch das vermehrte Auftreten von defekten GefaBen (AusschuB- 

ware/Fehlbrande) oder die hohere Anzahl bestimmter GefaBformen innerhalb einer Grube (z.B. Kriige 

derselben Form). In diesen Kreis gehoren auch die Gruben 11/64 und 60/64 mit den Spurpfannen. Die zur 

Tbpferei gehorigen Gruben warden also per AusschluBverfahren ermittelt (Abb. 44).587 Einige dieser Gruben 

(3/64, 60/64, 62/64, 90a/64 u. 91a/64) iiberschneiden eindeutig altere Befunde.

Nach der Ermittlung der in Frage kommenden Gruben, stellte sich die statistische Auswertung als ein weite- 

res Problem dar. Im Gegensatz zu den Arbeitsgruben der Ofen Tl-3, T5, T6 und T8 sind die hier ermittelten 

Gruben starker mit importiertem und vor Ort hergestelltem Geschirr vermischt. Lassen sich die importierten 

Waren noch gut erkennen, so ist es praktisch nur in wenigen Fallen mdglich, die in einem der anderen Ofen 

des Hauptlagers hergestellten Produkte auszusortieren.588

Insgesamt konnten in den Gruben der Tbpferei T7 folgende Keramikgattungen oder -formen ermittelt wer

den (Tab. 10-14): Terra Sigillata, Imitation von Terra Sigillata, Modelschiisseln zur Herstellung von Relief

keramik, glasierte Keramik und Figuren, Lampen, Ha 30, 31,37, 38, 39, 40A.B, 43A, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Deckel zu Ha 56-58, Ha 59, 62, Deckel zu Ha 62, 64, Amphoren, tongrundige Tel

ler, Ha 72, Imitation von Terra Nigra, Ha 75, 78, 85, 87, 88, 91A.B, Oberaden 112, Schlangentopf, Webge- 

wichte und ein Ziegel.

Nicht alle dieser Formen wurden auch vor Ort hergestellt (Beilage 4). Mit Sicherheit wurden Sigillata sowie 

Modelschiisseln,589 glasierte Keramik und Lampen hergestellt. Auch Terra Nigra wurde in verschiedenen 

Formen nachgemacht. Mehr oder minder sicher belegen Fehlbrande die Produktion der Typen Ha 40, 47, 48, 

55, 57, 58, 59. Mbglicherweise konnen die Kriige Ha 46, Ha 50 und 52 noch dazugerechnet werden, da sie 

relativ haufig im Fundinventar auftreten. Zusatzlich treten auch tongrundige Teller im Fundmaterial auf. Der

583 Gunther, Westfal. Forsch. 19, 1966,132 (Flache 1964B).

584 Die Rotlehmstiicke sind wahrscheinlich beseitigt worden, nachdem ein Gebaude in der naheren Umgebung abgebrannt war.

585 Hier konnen nur solche Fehlbrande herangezogen werden, die eine nahezu vollstandige Zerstorung des GefaBes mit sich brachten, 

wie z.B. geschmolzene, aufgeschaumte oder geplatzte GefaBe. Die Abb. 45 listet eher AusschuBware auf. Vgl. Czysz / Macken- 

SEN, Bayer. Vorgeschbl. 48. 1983, 1 ff. u. 24 f.

586 Die relativ hohe Anzahl unterschiedlicher Gefafitypen mit kleineren Brennfehlern ist sicher nicht als zufallig zu betrachten.

587 DaB hier einzelne, verschleppte Funde eine Fehlinterpretation nach sich ziehen konnten, laBt sich nicht ganz ausschlieBen.

588 Nach der Durchsicht der Keramik aller Topfereien scheinen die Becher und Kriige der Tbpferei T7 etwas heller, d.h. gelblicher zu 

sein. Doch diirfen dieser subjektiven Beobachtung keine weitergehenden Schliisse folgen. Solche Farbnuancen sind durch das 

oxidierende Brennverfahren bedingt.

589 Auspragungen dieser Modelschiisseln sind auch nach fiber 30 Jahren seit ihrer Entdeckung nicht bekannt geworden.
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charakteristische, dem Typ Ha 62 zugehorige, Deckel (Gr. 60/64/82) ist identisch mit den beiden Deckeln SF 

9111/4085 und Gr. 2/91/26. Auch der Scherben des GefaBes Ha 62 weist eine Starke Affinitat zu diesen Dek- 

keln auf. Mbglicherweise warden auch Becher des Typs Ha 85 hier gebrannt. Ob auch die beiden Webge- 

wichte an dieser Stelle produziert worden sind, ist fraglich.

Abb. 45 Festgestellte Fehlbrdn.de, bzw. Ausschufiwaren - Topferei T7.

Gr. Typ Fragmentart Art des Fehlbrands

206/56 Ha 40 RS 1 nahe Sinterung

Krug BS 1 rosa, fleckig

unbek. WS2 nahe Sinterung

210/56 unbest. WS 1 eingedellt

220/56 Ha 48 RS 1 fleckig

Krug WS 1 eingedellt

Ha 57 RS 1 Rand eingedriickt

Ha 57 RS 1 Rand leicht eingeknickt

Ha 58a RS 3 WS 3 leicht eingedellt, dadurch oberflachlicher RiB

Ha 58b2 RS 1 verzogen, RiB

Ha 57/58 BS 1 geschmolzen

Ha 57/58 WS 1 ausgebrannter Stein

Ha 57/58 WS 1 verdriickt

1/64 Ha 40 WS 2 zu hart gebrannt

Ha 57 RS 1 griinlich gebrannt, Stein uber 5 mm GroBe

Ha 57/58 BS 1 fleckig, hart

Ha 59 RS2WS 12 unter 600° gebrannt

3/64 Ha 47,3c RS 1 durchgehende Risse an Schulter u. Hals

51/64 Ha 40A RS 2 verzogen

Ha 55? RS 1 geschmaucht

Ha 58b2 RS 3 leicht eingedellt

Ha 85 RS 3 BS 3 WS 24 verzogen, leicht eingedellt

52/64 Krug BS 1 gesintert

53/64 Ha 59 BS 1 WS 4 Uberbrand

90b/64 Ha 40 RS 1 blasig

91a/64 Ha 40 WS2 verzogen, zu hart

Krug BS 1 RiB (nicht durchgehend)

90a/65 Krug WS 1 stark verformt

ehlbrdn.de
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Nicht nachweisbar anhand der Funde ist die Produktion von Ha 30, 31, 37, 38, 39, 42, 56 und 64. Interessan- 

terweise ist der Kochtopftyp Ha 56 nur schwach vertreten. In der Tbpferei T5 fehlte er ganzlich. Die Produk

tion des Schlangentopfes kann, im Zusammenhang mit der auf dem Rand durch Punzen verzierten Schiissel, 

vor Ort angenommen werden.

Die iibrigen Typen sind eindeutig Importwaren, wie die Terra Sigillata, Terra Rubra und Terra Nigra, sowie 

die Amphoren, die pompeianisch-roten Backplatten Ha 75, die Kochtbpfe Ha 91 A und B und die Dolia Obe- 

raden 112. Auch die feinen und oftmals polierten Becher der Formen Ha 85 und 87 diirften eingefiihrt wor- 

den sein. Sie weichen in Farbgebung und Qualitat stark von den anderen, in Haltern produzierten Bechern 

ab.

Terra Sigillata

Kat.-Nr.: Teller: Ha 1/Ib: Gr. 1/64/1, 60/64/1 (dazu 64/64/1) - Ha 1/Ic: Gr. 206/56/1,206/56/2 (dazu 62/64/ 

1), 54/64/1, 20/64/2 (dazu 90a/65/l), 90a/65/2 - Flatten: Ha 1/Ib: Gr. 9la/64/1 - Ha 1/Ic: Gr. 91a/64/2 - Tel

ler: Ha 2: Gr. 206/56/3, 1/64/2 - Platte: Ha 2: Gr. 210/56/1, 91b/641, 90c/65/l - Teller allg.: Gr. 210/56/2, 

220/56/1, 11/64/1, 20/64/1, 52/64/1, 62/64/2, 90a/64/2, 91a/64/3, 90a/65/3-5, 90c/65/2 - Schalen: Ha 7/Ib: 

Gr. 210/56/3, 216/56/1, 90a/64/l - Ha 8: Gr. 206/56/4, 220/56/2-4, 11/64/3, 54/64/2, 55/64/2, 60/64/2, 11/64/ 

2 (dazu 55/64/1), 14/65/1,90a/65/6 - Ha 7/8: Gr. 90a/64/2 - Ha 10A: Gr. 60/64/3 - Ha 12: Gr. 20/64/3 - Ha 

15: Gr. 220/56/5, 52/64/2 - Schale allg.: Gr. 218/56/1, 1/64/3, 51/64/1, 54/64/3, 60/64/4, 90b/64/l, 91a/64/4 

-Unbest.: Gr. 1/64/4-5, 51/64/2, 53/64/1, 54/64/4, 62/64/2-3.

Das Terra Sigillata-Inventar der Flachen 1956, 1964B und 1965B ist durch die grundlegende Bearbeitung 

durch S. von Schnurbein vollstandig publiziert und ausgewertet worden.590 Dariiber hinaus wurden bei der 

Durchsicht des gesamten keramischen Materials einige weitere kleine Fragmente gefunden, die das bekannte 

Typenspektrum allerdings nicht erweitern. Das Material mull deswegen hier nicht erneut besprochen werden. 

Die nachfolgende Tabelle (Abb. 46) soli nur einen Uberblick liber das iiberraschend reiche Typenspektrum 

ermoglichen.591

An Stempein wurden gefunden: Gr. 206/56/4: ATEI MAE/ET ZOEL auf Schale Ha 8,592 Gr. 210/56/2: 

CREST auf einem Teller,593 Gr. 220/56/4: ALBA auf Tasse Ha 8a,594 Gr. 11/64/2: ATEI? auf Schale Ha 8c,595 

Gr. 20/64/3: ATEI mit Zweig auf Schale Ha 12, dazu ein Graffito,596 Gr. 55/64/2: FONTO? auf Schale Ha 

8,597 Gr. 60/64/1: [,..]TIF auf Teller Ha 1/Ib,598 Gr. 90a/64/2: ATEI mit Zweig auf einer Schale der Sonder- 

form Ha 7/8,599 Gr. 90a/65/6: CN.ATEI/ZOELI auf Schale Ha 8a, dazu ein Graffito,600 Gr. 90a/65/2: C.SENT 

auf einem Teller, dazu ein Graffito601 und Gr. 90c/65/l: SEX/AFRI auf einer Platte Ha 2.602 Auf einem Teller-

590 von Schnurbein, Terra Sigillata 158 f. Liste 18.

591 Bedingt durch die Auswahl "topfereiverdachtiger" Gruben, erscheint hier nicht das gesamte Terra Sigillata-Inventar der Flachen 

1956, 1964B und 1965B.

592 VON SCHNURBEIN, Terra Sigillata Kat.-Nr.: 981 u. Stempel-Nr.: 436.

593 ebd. Kat.-Nr.: 1488 u. Stempel-Nr.: 484.

594 ebd. Kat.-Nr.: 796 u. Stempel-Nr.: 27.

595 ebd. Kat.-Nr.: 788 u. Stempel-Nr.: 300. Dazu gehbren die Fragmente Gr. 55/64/1.

596 ebd. Kat.-Nr.: 1594 u. Stempel-Nr.: 117 u. Graffito: GALSTERER, Graffiti 53 Graffito-Nr.: 177: Mucii (auf der Unterseite des 

Bodens).

597 von SCHNURBEIN, Terra Sigillata Kat.-Nr.: 1179 u. Stempel-Nr.: 551.

598 ebd. Kat.-Nr.: 11 u. Stempel-Nr.: 873. Dazu gehoren die Fragmente Gr. 64/64/1.

599 ebd. Kat.-Nr.: 1235 u. Stempel-Nr.: 267.

600 ebd. Kat.-Nr.: 1027 u. Stempel-Nr.: 424 u. GALSTERER, Graffiti 58 Graffito-Nr.: 250: Severi (auf der GefaBauBenseite) u. verkratz- 

ter Stem (Bodenunterseite).

601 VON SCHNURBEIN, Terra Sigillata Kat.-Nr.: 1502 u. Stempel-Nr.: 733 u. GALSTERER, Graffiti 40 Graffito-Nr.: 34: M(arci) Aqu[— ] 

(auf der Bodenunterseite).

602 VON SCHNURBEIN, Terra Sigillata Kat.-Nr.: 576 u. Stempel-Nr.: 49.
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rest konnte noch der Stempel [CN]ATEI (Gr. 62/64/2)603 und auf einer unbestimmten Bodenscherbe der 

Stempel ATEI.MAHETIS (Gr. 90a/64/3) nachgewiesen werden.604

Abb. 46 Terra Sigillata - Typenspektrum der ausgewahlten Gruben (Fldchen 1956,1964B u. 1965B).

Typ GefaBanzahl

Ha 1/Ib (Teller) 2

Ha 1/Ic (Teller) 5

Ha 1/lb (Platte) 1

Ha 1/Ic (Platte) 1

Ha 2 (Teller) 2

Ha 2 (Platte) 3

Teller allg. 12

Ha 7/Ib 3

Ha 8 11

Ha 7/8 1

Ha 10A 1

Ha 12 1

Ha 15 2

Schale allg. 7

unbest. 7

Imitation von Terra Sigillata - Taf. 70

Kat.-Nr.: Kelche: Gr. 1/64/7, 14/65/2 - Ha 8: Gr. 1/64/6, 51/64/4, 90b/64/3, 91a/64/5 - Ha 13: Gr. 51/64/3 - 

Schale: Gr. 216/56/2, 11/64/4.5, SF 64/1-3 - Teller ?: Gr. 11/64/6, SF 64/4.

Das Typenspektrum der Haltemer Sigillata ist durch mehrere Arbeiten von Schnurbeins bereits bestens 

bekannt.605 Nach erneuter Durchsicht der Grabungsfunde konnte der Typenvorrat nur wenig erweitert wer

den (Abb. 47). Insgesamt weisen die Funde auf eine groBere Produktion hin.

Abb. 47 Typen der Sigillata-lmitation.

Typ Anzahl

Kelch 2

Ha 8 4

Ha 13 1

Schale allg. 6

Teller ? 2

603 VON SCHNURBEIN, Terra Sigillata Stempel-Nr.: 309.

604 VON Schnurbein, Terra Sigillata Stempel-Nr.: 373.

605 von SCHNURBEIN, Funde 82 ff. ders. Produktion 42 u. bes. ders., Sigillata-Produkte 45 ff.
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Die Beobachtungen zur Farbe und Konsistenz des Scherbens und des Uberzugs decken sich mit den Ergeb- 

nissen von Schnurbeins. Danach ist der Scherben meist schmutzig-gelb bis hellbraun. Der helle, beigefar- 

bene Ton iiberwiegt allerdings. Eine Magerung ist nicht zu erkennen. Vereinzelt kommen Quarzkbrnchen 

vor. Der Uberzug ist meist schlecht erhalten. Die Farbung wechselt von hellrot iiber braunrot bis schokola- 

denbraun.606 An einigen Stellen schimmert der Ton durch, wobei der Uberzug dann fahl-hellbraun ist.

Die Schale der Form Ha 13 sah von Schnurbein in dem Zusammenhang mit P. Flos.607

Kelche

Bis auf die FuBplatte vollstandig erhalten ist der Kelch Gr. 1/64/7 (Taf. 70),608 zu dem jetzt zwei Randscher- 

ben eines weiteren Kelches kommen (Gr. 14/65/2). Beide Kelche weisen einen unterschiedlichen Scherben 

auf. Kelch Gr. 1/64/7 besitzt einen feinsandigen, rotlichen Ton, der mit einem rotbraunen, rissigen Uberzug 

versehen ist,609 wohingegen der beige-braunliche Scherben von Gr. 14/65/2 keinerlei erkennbare Magerung 

aufweist.610 Der in Resten erhaltene Uberzug ist rotbraun. Die Randprofile - als typologisch empfindlichste 

Merkmale - folgen den Kelchen italischer Technik, die Dragendorff-Watzinger dem Typ Ic zuordnen.611 Die 

Lippe von Gr. 1/64/7 ist allerdings aufwendiger gestaltet und zudem deutlicher unterschnitten als bei Kelch 

Gr. 14/65/2. Eine gute Parallele zu diesem Kelch bildet die Kelchrandscherbe Ofen 6/2 (Taf. 26). In dieses 

Umfeld gehdrt auch das Randprofil, des in Nigra-Technik gebrannten, Kelches Gr. 51/64/75 (Taf. 80), das als 

direkter Vergleich zu Kelch Gr. 1/64/7 angefuhrt werden kann.

Schalen und Teller

Der restliche Bestand an lokaler Sigillata wird aus zumeist kleineren Fragmenten gebildet. Hier iiberwiegen 

Schalenformen, besonders des Typs Ha 8: Gr. 1/64/6, 51/64/4 (Taf. 70), 90b/64/3 und 91a/64/5. Wahrschein- 

lich dieser Form anzuschlieBen sind die Reste Gr. 216/56/2, 11/64/4.5, SF 64/1-3 (Taf. 70). Ein Einzelstiick 

ist die Schale des Typs Ha 13: Gr. 51/64/3 (Taf. 70).

Einige sehr kleine Randscherben (Gr. 11/64/6 u. SF 64/4) scheinen auf GefaBe in der Form der tongrundigen 

Teller Ofen 10/3376, SF 911/60 und SF 9111/5084 der Tbpferei T8 hinzuweisen. Der Scherben von Gr. 11/64/ 

6 (Taf. 70) ist gelblich und mehlig in der Konsistenz. Er weicht also deutlich von den anderen Waren ab.

606 VON Schnurbein, Produktion 42. - Die chetnischen Analysen ausgesuchter Stiicke ergaben die Gruppen A-D, also insgesamt 

vier Tonvarianten. Vgl. dazu VON SCHNURBEIN, Sigillata-Produkte 49 u. 50 mit Abb. 2 (die Numtnern der Proben beziehen sich 

auf die Untersuchung durch M. Picon: VON SCHNURBEIN, Terra Sigillata 172-183 Tab. 8-9). - Die Erzeugnisse des P. Flos besit- 

zen dagegen immer einen weiBlichen Ton. Nach der Cluster-Analyse gehbren die Proben zur Tongruppe D: ders., Sigillata-Pro

dukte 50 f. "Echte Sigillaten" wiesen als Unterscheidungsmerkmal, bes. bei CaO u. MnO, andere Anteile auf: CaO 7-10% u. MnO 

1000 ppm. Ebd. 49 mit Anm. 14.

607 VON Schnurbein, Terra Sigillata 62; 207 Kommentar zu Kat.-Nr.: 1604 u. Taf. 68,1604. Zu P. Flos S. 209. - In Anreppen wurden 

in den letzten Jahren zwei weitere Teller (Ha 2) mit Stempein des P. Flos entdeckt. Vgl. dazu den Beitrag von Schmitt-Riegraf 

S. 262: Probe-Nr.: 30 (An 90.064/a7) u. Probe-Nr.: 30a (An 95.157/a2). Beide besitzen einen beigefarbenen Scherben mit einem 

diinnen, braunlichen Uberzug.

608 VON SCHNURBEIN, Funde 82 ff Abb. 1; ders., Produktion 42 u. 48 mit Abb. 7; RUDNICK, Arretina Taf. 40 ImNr. 6.

609 Nach von SCHNURBEIN, Produktion 42. - Der Kelch wurde in Haltem hergestellt: ders., Sigillata-Produkte 51 mit Anm. 19 

(HAL: 204).

610 Die Tonkonsistenz und Farbe paBt damit zu den Anreppener Neufunden.

611 Vgl. H. Dragendorff - C. WATZINGER, Die arretinische Reliefkeramik (Reutlingen 1949) 20 f. Abb. 2. Zu arretinischen Kel

chen aus Haltem mit vergleichbarer Lippe s. Rudnick, Arretina 44 f. Formen 2-3b.
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Modelschiisseln zur Herstellung von Reliefkeramik - Taf. 71

Kat.-Nr.: Gr. 1/64/8-11.1 la u. SF56/1.

In Grube 1/64 wurden die Reste von wohl insgesamt fiinf Modelschiisseln (Gr. 1/64/8-Ila) zur Herstellung 

von Reliefkeramik gefunden, zu denen noch ein Streufund von der Flache 1956 (SF 56/1) hinzukommt.612 

Auspragungen aus den Modeln fehlen bislang. Es ist also unsicher, ob die Model zur Herstellung von Sigilla- 

tagefaBen oder glasierten GefaBen dienten.613 Die Beschreibung der Model wird hier auf Grund der guten 

Publikationslage sehr knapp gehalten.614 615

Der Dekor von Model 1 (Gr. 1/64/8) besteht aus einem figuralem Hauptfries zwischen einem oberen und 

unteren Blattfries. Insgesamt 21mal ist die von der Tonlampe (z.B. Gr. 1/64/18, Gr. 11/64/7 u. Ofen 10/3600) 

bekannte Erinnye eingestempelt worden. Fur die Blattfriese wurde eine herzfbrmige Punze eingesetzt. Im 

oberen Fries zeigt das Blatt mit der Spitze nach oben, im unteren verhalt es sich antithetisch. Als Begrenzung 

des gesamten Bildfeldes dienten eingedrehte Hilfslinien an den Spitzen der Blatter. Drei horizontale Hilfsli- 

nien gliedern die Dekorzone der Modelschiissel 2 (Gr. 1/64/9) in zwei Zonen. Breite, gelappte Blatter sind 

im oberen Fries direkt mit der Basis auf die mittlere Hilfslinie gesetzt worden. Der obere Raum zwischen 

den Blattem ist mit der herzformigen Blattpunze von Model 1 ausgefiillt. In der unteren Zone werden die 

gelappten Blatter wiederholt. Ein Blattstil variiert die Punze leicht. Model 3 (Gr. 1/64/10) ist stark fragmen- 

tiert und laBt den ehemaligen Dekor nur noch erahnen. Ein Band aus Kreuzkerben bildet den oberen 

AbschluB der Bildzone, die das herzformige und das gelappte Blatt von Model 2 in dichter Folge wiederholt. 

Teilweise iiberschneiden sich die Blatter. Von Model 4 (Gr. 1/64/11) ist nur noch ein Fragment erhalten, das 

den oberen Rest eines Blattes zeigt. Das fiinfte Model (SF 56/1) zeigt ebenfalls unter einer eingetieften Hilfs

linie die herzformige Blattpunze sowie darunter das gelappte Blatt. Auffallig an diesem Model ist die auBere 

abgetreppte Randgestaltung.

Glasierte und figiirliche Keramik - Taf. 72-74 u. 75

Kat.-Nr.: Silensrhyton: Gr. 1164113,216156/3 - Kantharos: Gr. 20/64/5 - Kasserollengriff: Gr. 1/64/14 -Figu- 

renreste: Gr. 1/64/15-17, Gr. 91a/64/7a, 14/65/3, Fst. 69/64/1, SF 64/5 - Phalloi: Gr. 91a/64/7 - Entengut- 

tus: Gr. 91a/64/6 - Becher: Gr. 20/64/4, 210/56/4 - Vgl. dazu auch Katalog 5 - Alt- und Neufunde aufierhalb 

der Topfereien (Abb. 48)N'J

Der Kreis der durch von Schnurbein bereits vorgelegten glasierten GefaBe und Figuren kann durch Neufunde 

erweitert werden.616 Insgesamt ist fur die Topferei T7 eine Produktion von Figuren (Gr. 1/64/14-17 u. Gr. 14/ 

65/3), Silensrhyta (Gr. 1/64/13 u. Gr. 216/56/3), eines Entenguttus (Gr. 91a/64/6), Phalloi (Gr. 91 a/64/7) und 

GefaBen (Kantharos: Gr. 20/64/5, Kasserollengriff: Gr. 1/64/14, Becher: Gr. 20/64/4) belegt. Singular ist der 

unglasierte Becherrest Gr. 210/56/4 mit pfotenartigen Appliken an der Wandung.

612 Zu den Ergebnissen der chemischen Untersuchungen durch M. Picon s. VON SCHNURBEIN, Sigillata-Produkte 51: HAL 199, 200, 

206. - Die Model 1 -3 gehbren danach zur Tongruppe D, zu der u.a. auch ein Phallos und Lampenhenkel zahlen (ebd. 51 u. 50 mit 

Abb. 2).

613 Die Herstellung von Modelkeramik, allerdings anderer GefaBformen, belegen mehrere Funde: z.B. Kelch mit Fries aus Silenskop- 

fen SF 9111/74, Kasserollengriff Gr. 1/64/13 und Skyphosgriff Ofen 10/3597.

614 VON Schnurbein, Funde 77 ff. Taf. 14.15,la.b.17.18,2a.b; ders., Produktion 42; ders., Untersuchungen 72 ff.; ASSKAMP in: 

Romer in Westfalen 160 Abb. 192; RUDNICK, Arretina Taf. 40 ImNr.: 1-2 u. 4-5.

615 Es kann besonders bei den verlorenen Altfunden nicht mehr iiberpruft werden, ob es sich urn in Haltem produzierte Oder impor- 

tierte Stiicke handelt. Allerdings bemerkte schon Loeschcke, MAK 5, 1909, 197, daB die Produkte sehr ahnlich seien. Er ging 

daher von einer Topferei aus, die er zwar nicht genauer lokalisieren konnte, aber durchaus auch nordlich der Alpen vermutete. - 

Eine umfassende Vorlage der glasierten Keramik aus Haltern ist vom Autor an anderer Stelle geplant. Der hier vorgelegte Katalog 

soil eine erste Ubersicht bieten.

616 Grundlegend: von Schnurbein, Funde 84 ff.
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Hinweise auf eine Produktion von glasierten Waren in Haltern kommen sons! nur noch aus der Topferei T8, 

die auch liber die Funde von Terra Sigillata-Imitationen und Lampen Verbindungen zu Topferei T7 aufzeigt 

(Beilage 4). In der Topferei T8 wurden hauptsachlich TrinkgefaBe hergestellt (Skyphoi oder Kantharoi: Ofen 

4/9, Ofen 12/5, Ofen 10/5.3597, SF 9111/75; Becher des Typs Ha 40: Ofen 4/10.11, Ofen 5/2, Ofen 10/3598; 

Ha 43A: Ofen 4/12-17, Ofen 6/9). Doch fanden sich auch Reste eines Kelches oder Kraters mit Maskenfries 

(SF 9111/74). Weitere GefaBreste stellen die Henkel mit Reliefverzierung dar (Ofen 10/3597, SF 91II/75).617 

Figurenreste (Ofen 6/8 u. Ofen 10/3596) und Phalloi (Ofen 4/6.7 u. Ofen 12/4) konnten in der Topferei T8 in 

kleinerer Anzahl gefunden werden.

Typ MAK 5 MAK 6 BAW6 T7 T8 Neufunde

Ha 22-23 Stachelschalchen/-becher 4 4 1 3

Ha 24 Faltenbecher 1

Ha 25

Kelche 1 1 1 2

Figiirlich unbek. 1? 1 1 6 6

Togati 1 5 2 2

TaubengefaBe 1 2

EntengefaB 1

Kantharos/Rhyton 1 1? 1 1?

Skyphos 4 2

Kasserolle 1

Becher 1

Ha 26 Krug 2 1 1? 3

Ha 27 Rhyton 1 2 1

Ha 28 Phalluslampen/Phalloi 2 1 8? 5 2

Ha 28 Lampen 1 2?

Ha 38? TintenfaB 1

Ha 39? Schalchen 1

Ha 40 Becher 2+2?

Ha 43A Rillenbecher 6

Ha 87? Gurtbecher 1

Schale/Becher 1 2

Sonstige Reste 9 10

Abb. 48 Glasierte und figiirliche Keramik aus der Topfereien T7 und T8 im Uberblick (Fragmentanzahl). Alt- und Neufunde aufierhalb 

der Topfereien ergdnzen das Bild (Vgl. dazu Katalog 5 - Kat.-Nr.: G 1-64).

617 Zum Neufund Ha 73 E 110 vgl. Katalog 5: G 39 u. Taf. 27.
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Figurliche Keramik618 - Togati - Taf. 73

Drei Kopfe und zwei Brustpartien (SF 64/5 u. 91a/64/7a) konnten geborgen werden.619 Die Gesichter sind 

4,0 cm hoch und 3,0 cm breit. Die grbBte Brustpartie (SF 64/5) miBt noch 9,0 cm in der Hohe und 5,3 cm in 

der Breite. Weder vom Riicken, noch von den Beinen konnten Reste entdeckt werden. Der Figurentyp ist 

bereits durch einen Altfund bekannt, der in direktem Zusammenhang mit den Neufunden zu sehen ist (G 17 - 

Taf. 73).620 Es handelt sich bei den Figurresten um Mannerstatuetten a capite velato,62' deren formale Vorbil- 

der die zeitgenossischen Togatus-Statuen bilden.622 Speziell fiir die "iiberaus qualitatvollen Fragmente gla- 

sierter Togati" der Halterner Terrakotten nimmt V. von Gonzenbach oberitalische Vorbilder an.623 Die 

Terrakotten zahlt sie zu ihrem Typ "Mann in Toga mit Schriftrolle", die in dieser Art im 1. Jh. n. Chr. durch- 

aus gelaufig sind. Der Hinterkopf aller Halterner Figuren ist durch einen Saum der Toga bedeckt. Von Gon

zenbach macht daher den Vorschlag in diesen Figuren a capite velato Genii Augusti zu sehen, wie sie nach 

Einfiihrung des Compitalkultes 13 v. Chr. haufig auf den Reliefs der Altare erscheinen.624 Die Kopfe der Hal- 

temer Figuren sind zumeist von schlechterer Qualitat (Gr. 1/64/15 u. 16),625 lediglich einer (Fst. 69/64/1) ist 

mit einem Griffel nachgraviert worden.626 Die unter dem Togasaum hervorschauenden Stirnlocken zeigen 

das zeitgenbssisch-augusteische Zangenmotiv von Portrats mannlicher Angehbriger der Kaiserfamilie.627 

Diese Feststellung ist an sich nicht weiter verwunderlich. Die Besonderheit liegt jedoch darin begriindet, daB 

die Vorbilder direkt aus dem Oberitalischen iibernommen worden sein miissen, da derartige Statuetten nord- 

lich der Alpen bisher unbekannt sind.628 Die Halterner Tbpfer (oder vielleicht nur der Topfer) kamen also in 

ihrer Produktion neben der Lieferung von praktischen GefaBen fiir das tagliche Leben auch besonderen 

Wiinschen nach, die wahrscheinlich dem taglichen Kult dienen sollten. Die besondere Verehrung des Augu

stus in Form von Genius-Statuetten ist keineswegs auszuschlieBen. Ein kleines glasiertes Brustfragment 

einer Togastatuette (G 45) stammt aus dem rbmischen Graberfeld.629 Im Rahmen kultischer Verehrung sah 

auch von Schnurbein die Uberreste einer halblebensgroBen, glasierten Figur, von der heute nur noch eine 

Hand existiert (G 18).630 Die Figur war sicher nicht vollplastisch ausgebildet worden, sondem bestand eher 

aus verschiedenen Materialien. Denkbar ware eine Holz-Terrakotta-Statue.631

618 LOESCHCKE, MAK 5, 1909, 192 f. faBte die ReliefgefaBe wie z.B. die Kelchform unter dem Typ Ha 25 zusammen. Hahnle, 

MAK 6, 1912, 47 subsumierte unter dieser Typbezeichnung auch Henkelkriige. Albrecht, BAW 6, 1943, 81 zahlte auch das 

Rhyton 25/29,902a.b (Kat.-Nr. G 16) und die Togati 25/29,950 (Kat.-Nr. G 17) und die Hand 25/29,95 la (Kat.-Nr. G 18) hierunter 

auf. Der Rahmen dieser Typologisierung (Ha 25) ist damit mehrfach gesprengt.

619 von Schnurbein, Funde 85 f. Taf. 21. Er erwahnt "wenigstens vier" Reste von Brustpartien.

620 Albrecht, BAW 6, 1943, 81 Taf. 20a (25/29,950); VON SCHNURBEIN, Funde Taf. 22,2.

621 Zur Beschreibung der einzelnen Figuren vgl. VON SCHNURBEIN, Funde 85 f. Taf. 21. s. auch S. Berks, Kult und Totenbrauch. In: 

Romer in Westfalen 180 Abb. 224; Dazu kommt noch der Altfund Albrecht, BAW 6, 1943, Taf. 20a (Ha 25/29 AO: Westfali- 

sches Romermuseum Haltern: Ha Mus V6.066a).

622 Allg. H.R. GOTTE, Studien zu romischen Togadarstellungen (Mainz 1989) 20 ff. (republikanisch-friihkaiserzeitliche Toga) u. 29 

ff.

623 VON Gonzenbach, Terracotten 74; 188 Taf. 25. Vergleichbar sind z.B. die beiden Manner der "Ehepaar-Darstellungen" aus 

Locarno und Dorno (ebd. Taf. 17,1.2) - VON SCHNURBEIN, Funde 86 erkannte auch Parallelen in Grab B aus Ostia. Vgl. dazu M. 

Squarciapino, Not. Scavi Ser. 8 Bd. 15, 1961, 166 (Inv.-Nr. 5888) Abb. 21. Auf dieser Figur befanden sich noch Spuren von 

Bemalung.

624 VON Gonzenbach, Terracotten 187 u. bes. 188 u. 397. Zu Geniusdarstellungen in der friihen Kaiserzeit vgl. H. Kunckel, Der 

romische Genius. Mitt. DAI Rom. Abt. Erg.-H. 20 (Heidelberg 1974) 26 ff.

625 VON SCHNURBEIN, Funde 85 dachte deshalb an Abfallstiicke. Die Figuren wurden glasiert, obwohl sie nicht nachgraviert worden 

sind. Dies spricht eigentlich gegen reine Abfallstiicke, denn die ausgepreBten Figuren wurden aufwendig weiterverarbeitet.

626 von Schnurbein, Funde Taf. 21,2.

627 Allg. zu Frisuren oberitalischer Koroplastik: VON Gonzenbach, Terracotten 77 u. 304 f.

628 Zur moglichen Vorbildtradierung vgl. VON GONZENBACH, Terracotten 312 ff.

629 Eine genaue Bestimmung des Fragmentes ist nicht mbglich, doch scheint der Faltenverlauf auf die rechte Brustseite hinzuweisen. 

Das Stuck Ha 88.266/a3 (G. 45) stammt aus der Grabung Haltern, Berghaltern 1988 Flache II Fst. 110. Bei der Fundstelle handelt 

es sich um ein Pfostenloch, das moglicherweise dem Grab 2 der Flache zugeordnet werden kann. Freundlicher Hinweis St. Berke, 

Munster.

630 Vgl. VON Schnurbein, Untersuchungen 73-75 Abb. 9. Der Fund wurde in den 30er Jahren getatigt (25/29,951a). Weitere Frag

mente wurden offenbar verkauft. Vgl. Albrecht, BAW 6, 1943, 81 Taf. 20b. Weitere Abbildung: Berke in: Romer in Westfalen 

179 Abb. 223.
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Das unter Vorbehalt den Figuren zugeordnete Fragment Gr. 14/65/3 ist zu klein, um iiberhaupt noch eine 

weitergehende Aussage treffen zu kbnnen.

Bein mit Beinschiene - Taf. 74)

Auf eine weitere Figur laBt das mit einer Beinschiene versehene Bein631 632 Gr. 1/64/17 schlieBen. Weiteres Aus- 

sehen und Funktion der Statuette bleiben unklar. Zu dem Bein existiert aus der Tbpferei T8 ein Gegenstiick 

(Ofen 6/7), das zwar ebenso unglasiert ist, aber keine Beinschiene tragt. Beide Beine scheinen aus einem 

zweischaligen Model zu stammen, wobei fur das Stuck Gr. 1/64/17 die Beinschiene und die beiden Befesti- 

gungsriemen separat aufgelegt worden sind. Die gleiche Herstellungstechnik konnte auf den gleichen Tbpfer 

hinweisen. Die GroBenverhaltnisse sind etwa gleich. Auf ahnliche Figuren konnten auch die beiden Arm- 

oder Beinfragmente Ofen 4/3 und Ofen 10/4408 verweisen.

Entenguttus - Taf. 72

Aus Grube 91a/64 konnte ein stark fragmentiertes glasiertes GefaB mit Henkel (Gr. 91a/64/6), oberem Ein- 

fiilloch und AusguBbffnung durch den Schnabel geborgen werden. Die FiiBe sind durch Ritzungen angege- 

ben. Die eigentlichen StandfiiBe sind abgebrochen. Das Gefieder ist mit Hilfe von Einritzungen und durch 

die Anwendung von zwei Punzen angedeutet worden.633 Wiedergegeben ist offensichtlich ein Entenvogel 

mit kurzem Schwanzgefieder, so daB die Bezeichnung der GefaBform als Entenguttus berechtigt ist. Die 

andere - mittlerweile dreifach (G 27,634 46 u. 47) - in Haltern zu belegende Guttusform rezipiert die Taube 

als Formvorbild.635 Wie bei den Togati sind auch fur die Enten- und Taubengutti oberitalische Vorbilder 

anzunehmen.636 Moglicherweise wurden auch die TaubengefaBe in der Tbpferei T7 hergestellt.

Phalloi - Taf. 74

Die Verwendung der stark fragmentierten Phalloi (Gr. 91a/64/7), von denen von Schnurbein insgesamt acht 

Fragmente vorlegte,637 ist noch immer nicht ganzlich geklart. Die Durchbohrung der Spitze konnte auf ein

631 Vgl. auch von Gonzenbach, Terracotten 53 in Bezug auf von Schnurbein, Untersuchungen 73 ff.

632 von Schnurbein, Funde 85 Taf. 22,1.

633 Die Punzen waren, wie VON GONZENBACH, Terracotten 267 vermutete, bereits im Model vorhanden. - Zur weiteren Beschreibung 

vgl. von Schnurbein, Funde 86 f. Taf. 23. Weitere Abbildung in: Romer in Westfalen 174 Abb. 216.

634 VON SCHNURBEIN, Funde 86 f. Taf. 23. Das GefaB wurde offenbar am Annaberg (Berghaltern) gefunden. Ein Grabzusammenhang 

ist nicht unwahrscheinlich. Das Stuck befindet sich heute im Museum fiir Kunst und Gewerbe der Stadt Hamburg.

635 Das vollstandigste GefaB ist der in Hamburg befindliche Altfund (G 27). Aus dem nordwestlichen Abschnitt des Feldlagergra- 

bens, der zur Zeit des Hauptlagers als Miilldeponie Verwendung fand, stammen zwei glasierte Schwanzgefieder. Grabung Mar- 

kenkamp-Ost 1984: Ha 84.633 (G 46 - AO: Westfalisches Romermuseum Haltern: HaMus: V6.026a) u. Ha 84.638/a5 (G 47). Ob 

die Stiicke aus der Topferei T7 kommen, ist vorerst nicht zu beweisen. Sollte dies aber der Fall sein, ist insgesamt mit groBraumi- 

gen Fundverschleppungen zu rechnen.

636 VON GONZENBACH, Terracotten 254 mit einer Parallele aus Biella Taf. 7,13 u. 264 f. Die Taubengutti sind offenbar seltener.

637 Aus der Topferei T7 stammen acht Stiicke (Gr. 91a/64/7): von Schnurbein, Funde 84 Taf. 19,1-8. s. auch: von Schnurbein, 

Sigillata-Produkte 51 HAL 205 - Gruppe D. — Von anderen Fundstellen kommen die Fragmente G 51a und Ha 32 Gr. 110a (G 

26). Vgl. ASSKAMP in: Romer in Westfalen 60 Abb. 193 o. 1.; Albrecht, BAW 6, 1943, Taf. 20d) AO: Westfalisches Romermu

seum Haltern: Ha Mus V6.031a und V6.032a.
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TrinkgefaB hinweisen. Allerdings konnen die Phalloi auch als Griffe von Schalen638 oder als Statuettenlam- 

pen (G 23-25) gedient haben.639

Silensryhyton - Ha 27 - Taf. 72

Neben dem von Loeschcke vorgelegten Altfund (G 22) des Typs Ha 27 kommen aus der Topferei T7 die 

Reste zweier maBgleicher Rhyta. Sowohl das, durch von Schnurbein vorgestellte, nahezu vollstandige 

GefaB640 (Gr. 1/64/12), wie das kleine Fragment mil der linken Gesichtshalfte eines Silens (Gr. 216/56/3) 

sind offenbar in GroBe und Auspragung direkt mil dem Altfund zu vergleichen. Man kann daher von einem 

einzigen Model ausgehen, das hbchstwahrscheinlich nur in der Topferei T7 benutzt wurde.

Kantharos, Kasserollengriff und Becher - Taf. 74 u. 75

Das schlichte Randprofil des Kantharos Gr. 20/64/5 (Taf. 74) ist durchaus mit der Lippe des Kelches Gr. 14/ 

65/2 (TS-Imitation) zu vergleichen. Sehr auffallig ist der herzfdrmig ausgebildete untere Henkelansatz.641 

Eine nahezu identische - noch unglasierte - Parallele wurde in der Topferei T8 gefunden (Ofen 10/3597 - 

Taf. 27) . Damit lassen sich direkte Verbindungen der beiden Topfereien feststellen.642 Auch die Reliefver- 

zierung der Oberseite eines nicht glasierten Kasserollengriffs (Gr. 1/64/14 - Taf. 75)643 laBt an eine solche 

Verbindung denken,644 da mit dem Henkelrest Ofen 5/2a (Taf. 27) ein identischer - aus dem gleichen Model

63 8 Das Fragment G 51 a ist massiv ausgebildet. Die Spitze ist durchbohrt. Die rundliche Ansatzstelle an der Wurzel weist deutlich auf 

einen runden GefaBkbrper hin. Auf der Photographie bei Asskamp in: Romer in Westfalen 160 Abb. 193 o.l. ist dies deutlich zu 

erkennen.

639 Zu Statuettenlampen vgl. LOESCHCKE, MAK 5, 1909, 195 ff. Abb. 13,la-c u. Albrecht, BAW 6, 1943, 81 Taf. 20d (Ha 

32,110a). Aus der Topferei T7 stammt offensichtlich auch die Groteskenfigur aus Anreppen: KUHLBORN in: Archaologie NRW 

209 u. Abb. auf 208 u. J.-S. KUHLBORN, Eine groteske Terrakottafigur aus Anreppen. In: D. Berenger (Hg.) Archaologische Bei- 

trage zur Geschichte Westfalens. Festschr. K. Gunther. Internal. Archaologie. Studia honoraria 2 (Rahden 1997) 181 ff. bes. 184 

- Vgl. dazu auch den Beitrag von Schmitt-Riegraf S. 261 Probe-Nr.: 27 (An 93.023/al - Groteskenfigur) u. Probe-Nr.: 28 (Hal- 

tern ohne Fund-Nr.:).

640 Vgl. von Schnurbein, Funde Taf. 20,la-c. Der heute verlorene Altfund Loeschcke, MAK 5, 1909, 193 f. Taf. 18 scheint aus 

dem gleichen Model gezogen worden zu sein. Der Fund stammt aus einer Flache westlich der principia

641 Der FuB ist verloren. Aus Griinden der Proportionierung wird der FuB nicht hoher als der untere GefaBkorper sein. Wahrschein- 

lich ist er schlicht, wie beim Kelch Gr. 1/64/7, anzunehmen. Vorbilder sind in der Toreutik zu suchen.

642 Bereits 1909 wurde ein Kantharosrand (G 15 - vgl. Taf. 74) mit dazugehorigem Henkel gefunden (Hahnle, MAK 6, 1912, 47 

unter Typ Ha 26 Taf. 12,ll.a.b - Fund.-Nr.: 09.1). Hahnle wies die Uberreste den Krugformen "ahnlich Typus 52" zu. Albrecht 

(BAW 6, 1943, 81 unter Typ Ha 25) rechnete die Fragmente aber zu den "zweihenkligen Bechern mit zwiebelfbrmigen Behaltem 

und StengelfuB", was zweifellos das Richtige trifft. Die Beschreibung des Stucks durch Hahnle zusammen mit der Abbildung in 

MAK 6, 1912, Taf. 12,ll.a.b sowie einer im Fundbuch II erhaltenen Handskizze des Henkels - das Stuck ist im letzten Krieg ver- 

schollen - laBt keine Zweifel dariiber aufkommen, daB die Kantharosreste 09.1 direkt im Zusammenhang mit den Funden Gr. 20/ 

64/5 und Ofen 10/3597 zu sehen sind: "Direkt an der Lippe ist ein Henkelansatz erhalten, der rechts und links von dem einfach 

gerillten Rundstab einen Knauf zeigt; der mitgefundene Henkel hat dieselbe Form und GroBe wie der Ansatz, ist also zugehdrig; 

er ist unten leicht abgeschragt und weist dort einen dreieckartigen Knauf auf, ebenso wie der am Lippenansatz Nachahmung von 

Metallarbeit." Die gleiche Ausbildung des Henkels taucht bei den Stricken Gr. 20/64/5 und Ofen 10/3597 auf. Die einfache Ril- 

lung des Henkels begegnet auch bei Gr. 20/64/5. Beide Kantharoi weisen die gleiche Lippenbildung und GefaBgroBe auf. - Das 

Fragment G 15 wurde in der reich ausgestatteten Grube 2 in der ostlichen via principalis gefunden (vgl. MAK 6, 1912, 5 u. Taf. 

3).

643 Vgl. VON Schnurbein, Funde 84 Taf. 20,3. Dargestellt ist ein Adler uber einem Eroten im Bliitenkelch einer Rollranke.

644 Zwei weitere glasierte GefaBe zeigen den Einsatz von Modeln. Der Altfund Ha 27,205 (G 16 - Inv.-Nr.: 25/29,902; vgl. dazu 

Albrecht, BAW 6, 1943, 81 Taf. 20c) zeigt zwei offensichtlich als Frauen zu interpretierende Figuren. - Ein Fries aus Silens- 

kopfen findet sich am Rand eines Kelches aus der Topferei T8 (SF 9111/74). Ein weiterer Neufund Ha 56,256 (G 51 - Rhyton ?) 

zeigt einen vegetabilen Schmuck, der frei gestaltet, aber auch aus einem Model stammen konnte. - Vgl. Rhyton aus Vetera: 

Hanel, Vetera I 221 Taf. 136 C 8241. Weitere Rhyta liegen aus Koln, Mainz und NeuB vor s. ebd. Anm. 1376 ff. Vgl. auch ent- 

fernt die griinglasierte Randscherbe mit gerillter Lippe Loeschcke in: Oberaden II 35 Taf. 5,14.
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stammender - Dekorrest (Adler) aus der Topferei T8 vorliegt. Die gegenseitigen Abhangigkeiten der beiden 

Topfereien lassen sich zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht klarer herausarbeiten.645 Es ist denkbar, daB 

sowohl in Topferei T7 als auch in T8 Produktionsstatten glasierter Keramik existierten, die voneinander 

beeinfluBt waren. Nicht ausgeschlossen werden kann gleichzeitig, daB Abfalle aus der Topferei T7 vor das 

Lager gelangten und damit eine Produktion in der Topferei T8 gar nicht gegeben ist.

Becher sind mit Ausnahme der auBen glasierten Bodenscherbe Gr. 20/64/4 nicht in der Topferei T7 gefunden 

worden. Das Fragment kann weiter nicht zugeordnet werden. Der rotliche Ton taucht sonst haufiger bei Ril- 

lenbecher der Form Ha 43 auf.

Vollig unklar ist die Form des noch (?) unglasierten Bodenfragments Gr. 210/56/4. Das Stuck weist einen 

Standring und noch (?) zwei blatt- oder pfotenartige Appliken auf (Taf. 75). Es konnte sich bei dem Stuck 

um einen Becher mit Standring oder aber um einen keinen Krug handeln.

Lampen646 - Taf. 76

Kat.-Nr.: Warzenlampen: Gr. 90c/65/3 - Athena/Erinnye: Gr. 1/64/18, 3/64/1-3.a.b, 1/11/64/1-5.a-c, 11/64/7, 

60/64/5 - Odysseus/Polyphem: Gr. 220/56/7, 3/64/4, 1/11/64/9, 60/64/6 - Gladiatoren Motiv 1: Gr. 9 la/64/8 

-Thrax : Gr. 218/56/2, 1/64/19, 52/64/3, 60/64/6 - Retiarius: Gr. 1/11/64/6-8 - Biga: 213/56/1, 1/11/64/12- 

17, 52/64/6, 54/64/5, 55/64/3 - Desuitor: Gr. 220/56/8, 1/11/64/18-20 - zwei stehende Manner: Gr. 3/64/7 - 

Knabe auf Hippokamp: Gr. 206/56/5 (?), 218/56/3, 3/64/5-6, 1/11/64/10-11, 1 l/64/8a, 52/64/4-5, 53/64/2- 

See-"Hund": 1/11/64/33-34 - Pferd: Gr. 1/11/64/21 - Stier (zwei Motive): Gr. 218/56/4, 3/64/8-11, 1/11/64/ 

22-32, 52/64/7-10, 54/64/6, 60/64/7 - umlaufender Fries: Gr. 1/11/64/35, 52/64/11 - konzentrische Ringe: 

Gr. 3/64/12, 1/11/64/36-39 - Weinblatt?: Gr. 220/56/6 - unverzierter Spiegel: Gr. 1/64/20, 1/11/64/44, 53/64/ 

3, 62/64/5, 91a/64/8a - Dekorreste: Gr. 3/64/13, 1/11/64/40-43, 53/64/4 - sonstige Lampenreste: Gr. 210/56/ 

5-8, 220/56/9-18, 1/64/21-22, 3/64/14-37.a, 1/11/64/45-133, 11/64/8, 20/64/6-7, 51/64/5-8, 52/64/12-21,53/ 

64/5-20, 54/64/7-18, 55/64/3-8, 60/64/8-27, 62/64/5a, 90a/64/4.

In den meisten der ausgewahlten Gruben der Flachen 1956, 1964B und 1965B kommen Lampenscherben 

vor. Besonders reich an Funden waren die Gruben 218/56, 220/56, 3/64, 1/11/64, 20/64, 52/64 und 60/64. 

Unter den Funden fehlen Vogelkopflampen. Warzenlampen sind nur durch ein Fragment vertreten.647 Es 

dominieren Vblutenlampen des Typs Loeschcke 1A. Fehlbrande wurden nicht gefunden. Dennoch muB von 

einer Produktion ausgegangen werden, denn die Lampen weisen trotz unterschiedlicher Motive eine sehr 

einheitliche Farbe648 und Konsistenz des Scherbens auf. Auch die meist gelblich-rbtlichen Uberziige ahneln 

einander stark. Damit heben sich die Lampen deutlich von den Produkten der Topferei T8 ab.

Unter den aufgefundenen Spiegeln (Abb. 49) lassen die folgenden Motive Verbindungen zur Topferei T8 

erkennen: Athena und Erinnye bei der Abstimmung liber Orest (vgl. z.B. Gr. 1/64/18 u. Ofen 10/3600),649 

Polyphem mit einem Gefahrten des Odysseus (vgl. z.B. Gr. 220/56/7 u. Ofen 6/19), Desuitor (vgl. z.B. Gr. 

220/56/8 u. Ofen 11/3), Biga (vgl. z.B. Gr. 213/56/1, Ofen 10/4154 u. Ofen 11/2), Retiarius (vgl. z.B. Gr. 1/

645 Notig ware eine chemische Reihenuntersuchung aller glasierten Stiicke aus Haltern. Dies konnte im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit nicht durchgefiihrt werden.

646 Um der Gesamtpublikation durch U. Rudnick nicht vorzugreifen, werden die Lampen hier nur kursorisch behandelt.

647 Vogelkopflampen kommen in den Topfereien T2, T6 und T8 vor. Von einer Produktion in Haltern ist nicht auszugehen. Dagegen 

mufi man von einer Warzenlampenproduktion in der Topferei T8 ausgehen s. S. 52. - Das Warzenlampenfragment Gr. 90c/65/3 

kann nicht mit den Produkten der Topferei T7 in Verbindung gebracht werden.

648 Rottonige Fragmente sind selten. Meist handelt es sich um ein sehr helles Braun I weiB (10 YR 8/3).

649 Die Fragmente Ofen 10/3600 (Athena) und Ofen 2/1 (Knabe auf Hippokamp) aus der Topferei T8 lassen sich nach Farbe und 

Konsistenz des Scherbens hochstwahrscheinlich als Produkte der Topferei T7 erkennen. Sie sind vermutlich als Abfalle vor das 

Lager gekommen. - Auf die Verbindung zwischen der Modelschiissel Gr. 1/64/8 und der Erinnye auf der Lampe Gr. 1/64/18 ist 

bereits durch S. von Schnurbein aufmerksam gemacht worden. s. von Schnurbein, Funde 79 Taf. 15; ders., Produktion 42 Abb. 

5,1.
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Abb. 49 Tdpferei T7 - Motive der Bildlampen.
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11/64/6 u. Ofen 11/1), Knabe auf Hippokamp (vgl. z.B. 1 l/64/8a u. Ofen 2 /I), unverzierter Spiegel (vgl. Gr. 

91a/64/8 u. Ofen 10/17).

Weitere Motive stellen der nach links gewendete Thrax (z.B. Gr. 218/56/2),650 zwei stehende Figuren (Gr. 3/ 

64/7),651 ein See-"Hund" (Gr. 1/11/64/33-34),652 ein stehendes Pferd (Gr. 1/11/64/21),653 ein nach rechts stiir- 

mender Stier (Gr. 218/56/4, 3/64/8-11, 1/11/64/22-32, 52/64/7-10, 54/64/6, 60/64/7)654 und ein umlaufender 

Fries (Gr. 1/11/64/35, 52/64/11)655 dar. Ob es sich bei dem Weinblatt Gr. 220/56/6 iiberhaupt um ein Lampen- 

fragment handelt ist unsicher.656 Das Stuck konnte nicht in Autopsie beurteilt werden.

Feinkeramik - Ha 30, 31, 37, 38 und 39 - Taf. 75

Kat.-Nr.: Ha 30: Gr. 206/56/6 - Ha 31: Gr. 60/64/28 - Ha 37: 1/64/23, 60/64/29-30 - Ha 38: 11/64/9, 20/64/ 

9-Ha 39?: 1/64/24.

Innerhalb der ausgesuchten Gruben bildet das Fragment eines Unguentariums (Gr. 60/64/28 - Taf. 75) mit 

flachem Boden (Ha 31) eine Ausnahme.657 Das GefaB besteht aus sorgfaltig geschlammten rotlichem Ton. 

Eine rote Engobe ist noch im Inneren und am Hals festzustellen. Aus der Grube 206/56 stammt ein vollstan- 

dig erhaltenes Unguentarium mit hohem FuB (Ha 30), wie sie recht haufig auch im Graberfeld gefunden 

worden sind (Gr 206/56/6).658

Anhand der Scherben konnte auf urspriinglich drei Raucherkelche (Ha 37) geschlossen werden. Der Scher- 

ben ist entweder hellbeige oder gelblich und ohne erkennbare Magerung. Brandspuren, die auf den vermut- 

lich urspriinglichen Einsatzzweck schliefien lassen konnten, fehlen. Ob die Kelche hier gebrannt worden 

sind, ist unsicher (Gr 60/64/29).

Wohl mit Tintenfassern (Ha 38) diirfen der rundliche Einsatz Gr. 11/64/9 und die Wandscherbe Gr. 20/64/9 in 

Verbindung gebracht werden. In Haltern gehbren die Tintenfasser zu den selteneren Funden,659 deshalb ver- 

wundert hier das Auftreten von gleich zwei GefaBen. Im Zusammenhang mit Topfereien sind sonst nur aus 

T6 zwei TintenfaBreste bekannt geworden (Gr. 404/68/90-91).

Die Zuweisung einer Bodenscherbe Gr. 1/64/24 mit flachem Standring und flach aufsteigender unterer Wan- 

dung an den Typus Ha 39 erfolgt unter Vorbehalt. Der stark mit Sand versetzte Ton ist bei diesen feinen 

Schalchen sonst uniiblich. Er ist eher von den Bechern Ha 40 bekannt.

Becher - Ha 40A.B und 43A - Taf. 75 u. 76

Kat.-Nr.: Ha 40A: Gr. 206/56/7, 210/56/9-10, 220/56/19-21, 51/64/9-12, 53/64/21-23, 54/64/19, 60/64/31 - 

Ha 40B: Gr. 206/56/8.10, 11/64/10, 51/64/13, 53/64/24-25, 60/64/32, 91a/64/9-10, 90a/65/7 - Ha 40: Gr. 

206/56/9, 220/56/22-23, 1/64/25-31, 3/64/38, 11/64/11-12, 51/64/14-17, 53/64/26-31, 60/64/33-39, 62/64/6-

650 Vgl. zum Motiv R. ASSKAMP u. R. WlECHERS, Westfalisches Romermuseum (Munster 1996) 76 Abb. oben.

651 Zwei stehende Manner mit einer lendenschurzartigen Bekleidung. Zu diesem Motiv existieren bislang keine Parallelen.

652 Albrecht, BAW 6, 1943, 85 f. Abb. 3e; D.M. Bailey, A Catalogue of Roman Lamps in the British Museum 1 (London 1980) 42 

f. Abb. 46 Q784.

653 Hahnle, MAK 6, 1912, Taf. 13,10.

654 Es kommen zwei Motivvarianten vor. In beiden Fallen stiirmt der Stier nach rechts. Einmal jedoch schleift er einen Korper mit. 

Vgl. entfernt Vegas, Novaesium II Taf. 8,113.

655 Der Fries ist stark verwaschen. Moglicherweise handelt es sich um Tiere: vgl. etwa Albrecht, BAW 6, 1943, Taf. 23d.

656 Zum Zeitpunkt der Bearbeitung lag lediglich eine Zeichnung vor.

657 Vgl. LOESCHCKE, MAK 5, 1909, 201 f. zu Ha 30-31. Loeschcke hielt die wenigsten Stiicke fiir Import.

658 S. Berke, Das romische Graberfeld von Haltern. In: Romische Okkupation 154, Abb. 4.

659 Vgl. Loeschcke, MAK 5, 1909, 214 ff. Alle Loeschcke bekannten Stiicke waren auBen mit einem Uberzug versehen.
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9, 90b/64/4, 91 a/64/11 -15, 91b/64/2, 90a/65/8 - Ha 43A: Gr. 206/56/11-12, 220/56/24-27, 1/64/32-33, 3/64/ 

39, 51/64/18-20, 52/64/22, 14/65/5-6, 90a/65/9-10 - Becher allg.: 210/56/11, 1/64/34-35, 51/64/21.

Die Herstellung von Bechern des Typs Ha 40 wird durch vier Fehlbrande belegt (Gr. 206/56/9, 1/64/29, 51/ 

64/12 u. 90b/64/4). Auffallig ist die hohe Fundkonzentration in Grube 1/64 wo sich allein 28 Bodenscherben 

fanden. Auch in den Gruben 51/64, 53/64 und 60/64 lagen noch groBere Mengen, die ebenfalls die Annahme 

einer Produktion vor Ort unterstiitzen. In Form und Technik sind die Becher nicht von den Produkten der 

anderen Topfereien zu unterscheiden. Die Tonfarbe ist meist gelblich-rotlich, dunkelbraune Farbungen sind 

weniger haufig. Einige Fragmente weisen einen dunklen Uberzug auf.

Die in der Topferei T8 sicher hergestellte Becherform Ha 43A ist hier nur vereinzelt zu finden. Sichere Fehl

brande, die als Beweis dienen konnten fehlen.

Ob es sich bei dem Bodenfragment Gr. 210/56/11 (Taf. 76) tatsachlich um einen Becher handelt muB wegen 

des fehlenden Randabschlusses offen bleiben. Ungewohnlich ware dann der aktzentuierte Standring.

Kriige - Ha 45-50, 52-54 - Taf. 76 u. 77

Kat.-Nr.: Ha 45: Gr. 206/56/13, 210/56/12, 213/56/2, 1/64/36-38, 51/64/22, 60/64/40, 14/65/7 -Ha 46: Gr. 1/ 

64/39-40, 3/64/40, 51/64/23, 90a/64/5 - Ha 47: Gr. 206/56/14, 210/56/13, 213/56/3, 220/56/28-32, 1/64/41- 

47, 3/64/41, 51/64/24, 52/64/23, 53/64/32, 55/64/10, 62/64/10-11, 90b/64/5, 91a/64/16-17, 14/65/8, 90a/65/ 

11 - Ha 48: Gr. 206/56/14a, 210/56/14, 220/56/33-34, 91 b/64/3 - Ha 49: Gr. 206/56/14b, 220/56/35 - Ha 50: 

Gr. 20/64/10-13, 52/64/24, 55/64/11, 90a/64/6, 90a/65/12 - Ha 50/52: Gr. 1/64/48, 3/64/42, 11/64/13, 52/64/ 

25, 60/64/48, 90b/64/6, 91 a/64/18-19 - Ha 52: Gr. 206/56/15, 210/56/15, 220/56/36, 20/64/14, 54/64/20, 60/ 

64/49-51, 62/64/12, 90a/64/7-8 - Ha 53: Gr. 210/56/16, 220/56/37, 1/64/49 - Ha 54: Gr. 218/56/13, 220/56/ 

38-39 - Kriige allg.: Gr. 206/56/16-22, 208/56/1,210/56/17-22, 216/56/4, 218/219/56/1, 220/56/40-51,221/ 

56/1-2, 1/64/50-63, 3/64/43-52, 1/11/64/134, 11/64/14-16, 20/64/15-18, 51/64/25-30, 52/64/26-31, 53/64/33, 

54/64/21-26, 55/64/12, 60/64/52-63, 62/64/13-19, 63/64/1, 64/64/2, 90a/64/9-19, 90b/64/7-10, 91a/64/20- 

35, 9lb/64/4-5, 14/65/9-12, 90a/65/13-24.

Fehlbrande bestimmbarer Krugtypen sind selten (Abb. 45). Als Nachweis einer umfangreichen Krugproduk- 

tion konnen sie nicht herangezogen werden. Die teilweise recht hohen Fundanzahlen bestimmter Krugtypen 

wie Ha 45,47 und 52 scheinen allerdings dafiir zu sprechen. Moglicherweise wurden hier auch die Typen Ha 

46, 48660 und 50 hergestellt. Die nahezu singular vorkommenden Typen Ha 49, 53 und 54 sind sicher anders 

zu beurteilen.

Insgesamt laBt sich feststellen, daB keine Unterschiede zu den Erzeugnissen der anderen Topfereien vorlie- 

gen. In Typologie, Technik und Farbung gleichen sich die Kriige.

Zweihenklige Schiissel mil eingeschniirter Wandung - Ha 55 - Taf. 78

Kat.-Nr.: Gr. 210/56/23, 220/56/52-54, 51/64/31-32, 90a/64/20-21, 91a/64/36, 90a/65/25-26.

AuBer zwei, nahezu vollstandigen Schiisseln (Gr. 220/56/54 u. 210/56/23), haben sich nur geringere Reste in 

drei weiteren Gruben erhalten. Die erhaltenen GefaBe besitzen einen Scherben mit schmutzigweiBer Far

bung. Eine Magerung ist nicht erkennbar. Der Brand ist recht hart, die Oberflache laBt sich meist abreiben. 

Besondere Kennzeichen sind ein flacher Standring (Gr. 220/56/54), zwei vierrippige Henkel und eine bis 

zwei Rillen an der Lippe. Da eindeutige Fehlbriinde661 fehlen, ist ein sicherer Nachweis fur die Produktion

660 Der Krugrest Gr. 220/56/33 (Ha 48) ist kein echter Fehlbrand. Das fleckig gebrannte GefaB kann als zweite Wahl betrachtet wer

den

661 Das Stuck Gr. 51/64/31 ist kein eindeutiger Fehlbrand. Es handelt sich um zweite Wahl.
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nicht zu erbringen. Ganzlich aus dem Rahmen fall! das Stuck Gr. 90a/65/26. Der braunliche Ton scheint auf 

ein Importstiick zu verweisen.

Kochtopfe - Ha 56-58 - Taf. 78

Kat.-Nr.: Ha 56: Gr. 220/56/55-56, 1/64/64, 11/64/17, 54/64/27-28, 60/64/64-65, 90a/64/22 - Ha 57: Gr. 206/ 

56/23-30, 208/56/2, 210/56/24-28, 211/56/1, 216/56/5, 218/56/14, 219/56/1, 220/56/57-113, 1/64/65-78, 3/ 

64/53-63, 11/64/18-19, 20/64/19, 51/64/33-51, 52/64/32, 53/64/34-36, 54/64/29-32, 55/64/13-15, 60/64/66- 

71, 62/64/20-21, 90a/64/23-28, 90b/64/l 1-12, 91a/64/37-49, 91b/64/6, 14/65/13-14, 90a/65/27-30 - Ha 58: 

Gr. 206/56/31, 210/56/29-33, 220/56/114-144, 1/64/79-80, 3/64/64, 51/64/52-60, 52/64/33-35, 54/64/33-38, 

60/64/72-75, 90a/64/29-32, 90b/64/l3, 91a/64/50-54, 14/65/15, 90a/65/31-36 - Ha 57/58: Gr. 206/56/32-35, 

210/56/34, 211/56/2-4, 213/56/4, 216/56/6, 218/56/15, 220/56/145-163, 1/64/81-85, 3/64/65-67, 11/64/20- 

21, 20/64/20, 51/64/61-66, 52/64/36-37, 53/64/37, 54/64/39-44, 55/64/16, 60/64/76-77,62/64/22, 90a/64/33- 

34, 90b/64/14-15, 91a/64/55-63, 91b/64/7, 90a/65/37-42 -Deckel: Gr. 210/56/34, 53/64/38, 54/64/45, 60/64/ 

78-79.

Das Ergebnis der Fundauswertung der Kochtopfe ist nicht iiberraschend. Wie in den anderen Topfereien bil- 

det der Typ Ha 57 die starkste Gruppe, mit einigem Abstand gefolgt von Ha 58 (Abb. 50).

Abb. 50 Anzahl der Randscherben bei den Typen Ha 56-58.

Typ RS

Ha 56 16

Ha 57 192

Ha 58 108

Die Kochschiissel Ha 56 ist wenig vertreten. Sie wurde in der Topferei T7 sicher nicht hergestellt. Die 

Durchmesser schwanken zwischen 24,0-30,0 cm. Einmal konnte ein kleines GefaB mit nur 16,0 cm erfaBt 

werden (Gr. 220/56/56). Die Farben des Scherbens beschranken sich auf gelblich-rotliche oder graue Tone. 

Diese Farbgebung ist auch bei den Kochtopfen Ha 57 und 58 vorherrschend. Zusatzlich treten hier noch 

gelb-braunliche, braunliche oder rotliche Tonungen auf. Die Durchmesser bei Ha 57 liegen zwischen 10,0- 

18,0 cm. In einem Fall werden 20,0 cm erreicht. Etwas kleiner ist die Kochtopfvariante Ha 58 mit Werten 

von 10,0-15,0 cm.

Mehrere Fehlbrande (Abb. 45) belegen die Produktion der Tbpfe Ha 57 und 58 in der Topferei T7 (Gr. 220/ 

56/58.139 -Taf. 78).

Nur in geringfiigigen Resten sind Deckel zu den Kochtopfen iiberliefert. Vorstellungen zur GroBe vermitteln 

Gr. 210/56/34 mit 16,0 cm und Gr. 60/64/79 mit 29,0 cm Durchmesser. In Farbe und Konsistenz ahneln die 

Deckelfragmente den Kochtopfen. Die Ausgangstone waren vermutlich dieselben. Eine Produktion kann 

trotzdem nicht sicher belegt werden.

Reibschiissel - Ha 59 - Taf. 79

Kat.-Nr.: Gr. 211/56/5, 220/56/164-166, 1/64/86-87, 53/64/39-40, 60/64/80, 62/64/23 - 90a/64/35-36, 91a/ 

64/64-65, 91 b/64/8, 90a/65/43-44.
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Die Anzahl der ursprunglich vorhanden Exemplare konnte nicht geklart werden. Die relativ hohe Fragment- 

anzahl und die beiden Fehlbrande (Gr. 1/64/87 u. 53/64/39) scheinen auf eine Produktion vor Ort zu verwei- 

sen. Die Zuweisung bleibt jedoch sehr unsicher, da zwei Reibschiisseln Gebrauchsspuren aufweisen. Im Ver- 

gleich zu den Reibschiisseln aus der Topferei T8 fallt die nahezu gleichartige Textur des Scherbens auf. Der 

Scherben ist zumeist beige, stark mit Sand gemagert und pords. Eine Ausnahme bildet der weifie, ungema- 

gerte Ton von Gr. 220/56/165. Das Stuck war, wie Schnittspuren zeigen, sicher in Gebrauch. Ein besonderes 

Stuck stellt eine Reibschiissel mit Flickstellen dar. Die wahrscheinlich bleieme Klammer mit durchgehenden 

Nieten fehlt. Die anpassenden Scherben wurden in den Gruben 60/64/80 und 91a/64/64 entdeckt. Zusammen 

gehoren konnten auch die gleichformigen Randstiicke Gr. 211/56/5 und 53/64/40. Die Durchmesser liegen 

bei ca. 30,0 cm.

VorratsgefaBe - Ha 62 - Taf. 79

Kat.-Nr.: Ha 62: Gefafi 1: Gr. 206156137 - Gefafi 2:211/56/6, 219/56/2, 60/64/81, 51/64/67 - Gefafi 3: 91a/ 

64/66 -Deckel: 60/64/82.

Nach den vorhandenen Resten handelt es sich wahrscheinlich um insgesamt drei GefaBe. Ein Importstiick 

stellt wohl das nahezu vollstandige GefaB 1 dar. Der Scherben ist rotlich und zudem hart gebrannt. Braunli- 

che Einschliisse liegen im Ton. Seichte Horizontalrillen laufen Uber das GefaBrund. Hieran laBt sich das 

GefaB 3 anschlieBen. Das GefaB 2 ahnelt eher denen aus der Topferei T8. Der Ton ist in Konsistenz und 

Farbe am ehesten den Krugen Ha 47 vergleichbar.

Der in Grube 60/64 gefundene Deckel bildet in Form und Konsistenz des Scherbens eine genaue Parallele zu 

den beiden Deckeln SF 9111/4085 und Gr. 2/91/26. Mbglicherweise wurden das GefaB 2 und der Deckel in 

Topferei T7 hergestellt.

VorratsgefaBe - Ha 64 - Taf. 79

Kat.-Nr.: GefaB 1: Gr. 206/56/38 - GefaB 2: Gr. 206/56/38a - GefaB 3: Gr. 210/56/35 - GefaB 4: Gr. 221/56/ 

3 - GefaB 5: Gr. 1/64/88, 51/64/68, 54/64/46, 60/64/83, 90a/65/45 - Gefafi 6: Gr. 3/64/68 - GefaB 7: Gr. 52/ 

64/38.

Wahrscheinlich liegen die Reste von sieben Gefafien vor. Die Farbe des Scherbens ist meist braunlich-beige 

oder rotlich. Alle GefaBe sind mit Sand gemagert. Die Randdurchmesser liegen zwischen 28,0 und 44,0 cm. 

Nahezu vollstandig rekonstruiert werden konnte das GefaB 5 mit 36,0 cm Randdurchmesser. Es wurde uber 

die Gruben 1/64, 51/64, 54/64, 60/64 und 90a/65 verteilt aufgefunden. Zu mindestens zwei Dritteln erhalten 

ist auch das GefaB 2 mit einem Durchmesser von 33,0 cm. Mit 44,0 cm Durchmesser weist GefaB 6 (Taf. 79) 

auf das enorme Fassu'ngsvermdgen dieser Tbpfe hin. Brenntechnische Defekte wurden nicht beobachtet. 

Eine Produktion vor Ort kann zwar nicht ausgeschlossen werden, doch ist zu bedenken, daB gleichzeitig 

zahlreiche Scherben der Doliumform Oberaden 112 gefunden worden sind. Diese Gefafiansammlung konnte 

auch auf eine Vorratshaltung von Lebensmitteln vor Ort hinweisen.

Amphoren

Kat.-Nr.: Gr. 206/56/39-40, 210/56/36-37, 220/56/167, 221/56/4, 1/64/89-90, 11/64/22, 20/64/21-23, 51/64/ 

69-70, 52/64/39-42, 53/64/41,54/64/47-48, 55/64/18, 60/64/84-86, 62/64/24-25, 90a/64/37, 90b/64/16, 91a/ 

64/67-69, 91 b/64/9, 14/65/16, 90a/65/46.
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Bestimmbare Typen konnten nicht in den ausgewahlten Gruben ausgemacht werden. Es warden fast aus- 

schlieBlich Wandscherben gefunden.

Tongrundige Teller - Taf. 80

Kat.-Nr.: Teller mit vorspringendem Rand: Gr. 206/56/42, 220/56/168.170 - Teller - Oa 70: Gr. 206/56/41, 

220/56/169.172 -Teller mit schrag verlaufender Wandung: Gr. 210/56/38, 220/56/171.

Tongrundige Tellerformen fielen zum ersten Mai im Bestand der Tbpferei T8 auf. Auch in der Tbpferei T7 

lassen sich diese Teller anhand von wahrscheinlich sechs Beispielen in drei Varianten nachweisen, die in 

technischer Hinsicht den Tellern aus der Tbpferei T8 gleichen.

Bisher ein Unikat stellt der Teller mit schraggestellter Wandung und rot-braunem Uberzug dar (Gr. 210/56/ 

38 - Taf. 80). Der Uberzug ist fleckig, teilweise durchscheinend. Der gelblich-rote Ton ist von Kochtbpfen 

Halterner Produktion bekannt, so daB eine Herstellung in Haltern, bzw. sogar in dieser Tbpferei vermutet 

werden kann.

Backteller - Ha 75

Kat.-Nr.: Gr. 218/219/56/2, 90a/65/49; Deckel: Gr. 51/64/73 u. 53/64/42.

Der Typ der pompeianisch-roten Flatten ist nur durch zwei kleine Wandsplitter belegt. Die schwarzen Ein- 

schliisse in den, wohl zu einem Deckel gehbrenden Fragmenten Gr. 51/64/73 und 53/64/42, weisen auf ein 

Importstiick aus der Vesuvgegend hin.

"Belgische Ware" - Ha 72, 74, 79, 83/89?; Ha 91 A.B; Ha 94 und Oa 112

Kat.-Nr.: Ha 72: 206/56/43-44, 210/56/39-40, 1/64/91-93, 51/64/71, 60/64/89-90, 62/64/26-27, 91a/64/70, 

90a/65/47-48 - Terra Rubra-Teller: Gr. 3/64/69 - Ha 74: 51/64/72 - Ha 79: 51/64/74 - Schale (TN): Gr. 52/ 

64/43, 54/64/49, 62/64/28, 90a/64/38, 91b/64/10 - Ha 83/89?: Gr. 60/64/93 - Ha 91A: 206/56/47-48, 210/ 

56/43-44, 216/56/7, 220/56/176-177, 1/64/97, 3/64/71, 20/64/25-26, 52/64/48-54, 53/64/44-45, 54/64/51, 

60/64/98-99, 62/64/34-35, 90a/64/40-41, 90b/64/18, 91a/64/77-78, 91b/64/13, 14/65/21, 90a/65/53 - Ha 

91B: 210/56/45, 20/64/27, 51/64/81-82, 55/64/19, 60/64/100-Ha 91: 51/64/83-85, 52/64/55, 60/64/101-102 

-Dolium Oa 112: 206/56/49, 210/56/46, 1/64/98, 53/64/46, 54/64/52, 90a/64/42, 90b/64/19, 91a/64/79, 90a/ 

65/54-Ha 94: 220/56/184.

Auffallig ist das recht hohe Fundaufkommen von Tellern und Tassen in Terra Rubra- und Terra Nigra-Tech- 

nik. Zwei Tellerfragmente des Typs Ha 72 tragen Stempel: Gr. 206/56/43 - anepigraphisch und Gr. 90a/65/ 

47 - IVLIOS. Auch die Kochtopfvarianten Ha 91A und B liegen in groBer Zahl vor. Die Dolia Oberaden 112 

scheinen in mehreren Exemplaren vorzuliegen.

Von einer sehr seltenen GefaBform (Ha 83/89) scheinen drei weiBtonige, polierte Wandscherben zu stam- 

men. Es handelt sich um Reste der Schulter bzw. vom Hals einer Flasche (Gr. 60/64/93).662

662 Loeschcke, MAK 5, 1909, 277 ff. zu Typ Ha 83 u. 291 f. zu Typ Ha 89. Die bis zu diesem Zeitpunkt gefundenen Reste waren 

schwarztonig und besaBen eine polierte Oberflache.
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Selten im Halterner Bestand sind die sehr diinnwandigen Schultertopfe des Typs Ha 94 mit nach auBen 

geschlagenem Rand,663 polierter Miindung und Schulter sowie gerauhter unterer Wandung. Loeschcke 

beschrieb einen braunlich-roten mit Sand gemagerten Scherben. Mit dem Fragment Gr. 220/56/184 liegt ein 

Rest dieses seltenen Topftypes vor. Das GefaB ist sehr hart gebrannt und diinnwandig. Entsprechende Paral- 

lelen sah Loeschcke im Trierer Umfeld. Simon kennt ahnliche Beispiele aus dem friihen 1. Jh. aus Augst und 

aus der Mitte des 1. Jhs. aus der Nordschweiz.664

Imitation von Terra Nigra - Taf. 80

Kat.-Nr.: Kelch: Gr. 51/64/75 - Schale: SF 64/7 - Schiissel: 51/64/76 u. 52/64/44 - Teller: Gr. 3/64/70, 60/ 

64/91, SF 64/6; Unbek.: Gr. 60/64/90.

Durch eine mit P. Flos gestempelte Schale des Typs Ha 8 ist fur die Topferei T7 auch die Imitation von Terra 

Nigrawaren nachgewiesen.665 Die hier subsumierten GefaBe heben sich allerdings deutlich von der hohen 

Qualitat der Schale des P. Flos ab. Der Scherben ist hellgrau und nicht gemagert. Die Oberflache ist durch 

reduzierenden Brand geschwarzt und tongrundig rauh. Ein echter Nigra-Uberzug liegt also nicht vor. Der 

Typenvorrat weist auf mindestens drei Formen hin. Der Kelch Gr. 51/64/75 ist bis auf den FuB vollstandig.666 

Uber sein Randprofil, das formal von den Arretina-Kelchen der Form Ic nach Dragendorff-Watzinger667 

abhangig ist, laBt sich eine Briicke zu dem Sigillata imitierenden Kelch Gr. 1/64/7 spannen.

Die Schiissel Gr. 51/64/76 bzw. 52/64/44 erinnert an die Wandprofilierung der Reibschiisseln vom Typ Ha 59 

mit Vertikalrand. Die Ausfiihrung ist jedoch wesentlich feiner, die Wandung diinner. Die Funktion dieses 

GefaBes ist unklar. Wohl auf Teller o.a. verweisen die Fragmente Gr. 3/64/70,668 60/64/90 u. SF 64/6.

Mit dieser Produktion setzt sich die Topferei T7 von den anderen Topfereien ab. Auch in dem umfangrei- 

chen Material aus der Topferei T8 liegt kein Hinweis auf eine Imitation von Terra Nigra vor.

Becher - Ha 84-85 und 87-88 - Taf. 80-82

Kat.-Nr.: Ha 84: Gr. 20/64/24 - Ha 85 (Halterner Produkt): 206/56/45, 218/219/56/3, 220/56/173.174, 1/64/ 

94, 51/64/78,91a/64/71-75, 91b/64/l 1, 14/65/18, 90a/65/50 - Ha 85 (Import): Gr. 51/64/77, 54/64/50, 60/64/ 

94-95, 62/64/29 - Ha 86?: Gr. 51/64/79 - Ha 87 (Halterner Produkt): 210/56/42, 1/64/95, 60/64/97, 62/64/ 

30.32, 91a/64/76, 91b/64/12, 14/65/19-20, 90a/65/51 - Ha 87 (Import): 206/56/46, 218/219/56/4, 220/56/

663 Loeschcke, MAK 5, 1909, 301 f. Vgl. auch allgemein SIMON, Rodgen 103 zu Form 56. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem 

Randstiick Albrecht, BAW 6, 1943, 97 u. 98 mit Abb. 15a um ein ahnliches GefaB. Albrecht subsumierte das Stuck unter die 

germanische Keramik.

664 Eine andere Technik weisen die Schultertopfe in Rodgen auf: SIMON, Rodgen 103 mit Bezug auf E. ETTLINGER, Die Keramik der 

Augster Thermen. Monogr. zur Ur- u. Friihgesch. der Schweiz 6 (Basel 1949) 95 f. u. 96 zu Taf. 15,3; E. ETTLINGER / Chr. SlMO- 

NETT, Romische Keramik aus dem Schutthiigel von Vindonissa Veroffentl. der Ges. Pro Vindonissa 3 (Basel 1952) 19 zu Nr. 73; 

R. FELLMANN, Basel in romischer Zeit. Monogr. zur Ur- u. Friihgesch. der Schweiz 10 (Basel 1955) Taf. 6,13. In diesem Zusam- 

menhang verweist Simon auch auf die nigraartigen Tiipfe mit gerundeter Schulter: J.H. HOLWERDA, De belgische waar in Nijme

gen (o.O. 1941) Taf. 9,394.396 u. J. BREUER, Les Objets decouverts a Ubbergen pres Nimegue. Oudheidk. Mededed. 12, 1931, 85 

u. Taf. 10,35. Dort als Typ Ha 58 angesprochen. - Auch aus Zurzach liegen eine Reihe von Schultertbpfen vor: z.B. Tenedo Zurz- 

ach 670 ff. Grube 14. - Offenbar wurde der Typ auch in Koto produziert: LaBaume, Germania 37, 1959, 295 aus den Ofen VIII u. 

IX, die sonst vorwiegend Hofheim-Typen lieferten.

665 Vgl. VON SCHNURBEIN, Sigillata-Produkte 46 Nr. 5 bes. 50 f. u. 47 mit Abb. 1,3. Die Tasse wurde nicht in der Topferei T7 gefun- 

den, konnte jedoch auf Grund einer chemische Analyse dieser Werkstatt zugewiesen werden. Die Fundstelle liegt in der via prae- 

toria (Ha 56,276).

666 Vgl. dazu den Beitrag von Schmitt-Riegraf: Probe-Nr.: 31 - S. 262.

667 Dragendorff I Watzinger, Die Arretinische Reliefkeramik (Reutlingen 1948) 20 f. Abb. 2.

668 Vgl. dazu den Beitrag von SCHMITT-RIEGRAF: Probe-Nr.: 29 - S. 262.
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175, 11/64/23, 51/64/80, 52/64/45, 53/64/43, 60/64/96, 62/64/31, 90a/64/39, 906/64/17 - Ha 85/87 (Halter- 

ner Produkt): 52/64/46-47, 62/64/33 - Ha 85/87 (Import): 210/56/41,90a/65/52 - Ha 88: 1/64/96.

Der Typus Ha 84 ist in Haltern auBerst selten. Der braune Ton ist hart gebrannt. Auf der Wandscherbe ist, 

unter umlaufenden flachen Rillen, der typische Waffeldekor zu sehen.669 Aus der Arbeitsgrube des Ofen 4 

der Tbpferei T8 (Ofen 4/1013a) liegt ein Exemplar vor, das in Farbung, Konsistenz des Scherbens und Auf- 

bau des Dekors der Wandscherbe Gr. 20/64/24 vollstandig gleicht (Taf. 80). Die Scherben passen zwar nicht 

Bruch an Bruch, gehbrten aber nach den gleichfbrmigen Verletzungen des Dekors zu ein und demselben 

GefaB. Hier liegt eindeutig eine Fundverlagerung von iiber 120 m vor.

Die urspriingliche GefaBanzahl der Becher Ha 85 und 87 (Taf. 81 -82)Iafit sich nicht mehr ermitteln, doch 

fallt allgemein die recht hohe Fundanzahl innerhalb der ausgewahlten Gruben auf. Etwa ein Drittel der 

Funde weist einen fein geschlammten weiBen oder rbtlich-braunlichen Ton und eine polierte Oberflache auf. 

Die GefaBwand ist meist diinnwandig. Gleichzeitig ist bei diesen Stiicken auch ein feiner gezeichneter Dekor 

als beispielsweise bei den Bechern aus der Tbpferei T8 zu beobachten. Sicher darf man hier Importstiicke 

vermuten.670 Lediglich ein Fehlbrand des Typs Ha 85 (Gr. 51/64/78 - Taf. 81) weist auf die Produktion dieser 

Becher hin. Damit ware neben den Topfereien Tl, T5 und T8 auch hier der Nachweis einer Herstellung 

gelungen. Die Becher Ha 87 dagegen sind wohl nur in der Tbpferei T8 hergestellt worden. Die dort produ- 

zierten Stiicke weisen die bekannten Strichdekore wie senkrechte und diagonal gestellte Ritzlinienbiindel 

auf. Wellige Strichbiindel kommen nur ein einziges Mai auf einem vermutlichen Ha 87-Importstiick vor (Gr. 

53/64/43 - Taf. 82).

Die in Rillen gefaBten Bander auf Bechern des Typs Ha 85 sind oft mit Rattermarken verziert (Gr. 14/65/18 - 

Taf. 81). Selten ist ein Dekor von wellig gesetzten Stricheln.671

Die GefaBform Ha 88 ist in Haltern relativ selten.672 Der braunliche Ton des nahezu vollstandigen Napfes 

(Gr. 1/64/96) ist auBen fleckig gebrannt (wahrscheinlich auch sekundare Brandeinwirkungen). Auffallig ist 

die recht hohe Glimmerbeimengung im Ton. Ein Brand vor Ort ist nicht anzunehmen.

Schlangentopf und Schiissel - Taf. 82

Kat.-Nr.: Schlangentopf: SF 64/8 - Schiissel: 9la/64/80.

Vbllig neu im Halterner Fundspektrum ist ein, wohl als Schlangentopf673 anzusprechendes Randstiick mit 

tordiertem Henkel674 und Resten einer Applik auf dem Henkelansatz. Der auBere Rand ist mit einer Punze 

verziert worden. Diese Punze taucht bei dem Schiisselprofil Gr. 9la/64/80 wieder auf.675 Diesmal als Verzie-

669 Zum Typ Ha 84 vgl. LOESCHCKE, MAK 5, 1909, 280 f. Zuletzt Deru, Ceramique Beige, 106 f. Form P 13.

670 LOESCHCKE, MAK 5, 1909, 282 (Ha 85) u. 289 (Ha 87). Die feingeschlammten meist weiBlichen oder silbergrauen (Ha 85) bzw. 

rotlichen (Ha 87) Tone hatte Loeschcke bereits als Importwaren angesehen. Gleichzeitig waren die Oberflachen dieser Becher 

stark geglattet. - Der betrachtliche Anteil importierter Stiicke iiberrascht. Ohne eine vollstandige Ubersicht iiber den gesamten 

Bestand an Bechern der Typen Ha 85 u. 87 in den romischen Anlagen Halterns kann keine abschlieBende Wertung vorgenommen 

werden. Vgl. allg. Deru, Ceramique Beige, 102 f. Form P 28 und 114 f. Form P 29.

671 Vgl. Loeschcke, MAK 5,1909,283 mit Abb. 43,4.

672 Loeschcke, MAK 5, 1909, 289 ff. - Vgl. Deru, Ceramique Beige, 82 f. Form B 42.

673 Allg. zu GefaBen mit Schlangen- oder Tierappliken: D. Schmid, Die romischen Schlangentopfe aus Augst und Kaiseraugst. 

Forsch. in Augst 11 (Augst 1991) 9 mit Anm. 2 u. 5; T. Ulbert, Romische GefaBe mit Schlangen- und Eidechsenauflagen in 

Bayern. Bayer. Vorgeschbl. 28, 1963, 57 ff. - Loeschcke in: Oberaden II 52 f. zu Typ 48 Taf. 7,5 u. 30,42 (Henkel mit Schlan

gen- oder Echsenkopf); E. Ettlinger / Chr. SlMONETT, Romische Keramik aus dem Schutthiigel von Vindonissa. Veroffentl. 

Ges. Pro Vindonissa 3 (Basel 1952) 25 Taf. 33,1; FILTZINGER, Novaesium V Taf. 46,1 (Schlange); Taf. 45,8-9 (Frosche/Eidech- 

sen); Hanel, Vetera I 220 Taf. 135 C 8240 (Anker). - Vgl. allg. E. Swoboda, Die Schlange im Mithraskult. Jahresh. QAI 30, 

1937, 1 ff.

674 Eine Schiissel mit Zopf- oder Strickhenkel wurde auch in der Topferei auf dem Fiirstenberg entdeckt: HAGEN, Fiirstenberg 357

Typ 53 Taf. 53,2 = Hanel, Vetera I 220 Taf. 135 C 8240. Vgl. auch Simon, Rodgen 96 mit Anm. 651 ff. zu Form 40 - Krug mit 

Strickhenkeln und vergleichbare Funde.
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rung der oberen Lippe und der unteren Wandung. Vermutlich besaB die Schiissel quergestellte Henkel. Dar- 

auf deuten zumindest Ansatzstellen auf der Wand hin. An einer Randscherbe ist sogar in geringen Spuren 

eine griinliche Glasur nachweisbar. Sonst ist der Scherben mit einem beigefarbenem Schlicker iiberzogen. 

Unklar ist die vollstandige Rekonstruktion des Schlangentopfes. Doch wird man von einem mindestens 

zweihenkligen GefaB in der Form der VorratsgefaBe Ha 62675 676 ausgehen diirfen, bei dem allerdings eine 

andere Henkelbildung vorliegt.677 Farbe und Textur des Scherbens laBt bei beiden GefaBen auf eine Produk- 

tion vor Ort schlieBen.

Webgewichte - Taf. 82

Kat.-Nr.: Gr. 90a/64/46-47.

Neben diesen beiden Exemplaren konnten Webgewichte auch in der Topferei T8 (vgl. Taf. 51) nachgewiesen 

werden.678 Die Stiicke ahneln sich in ihrer Beschaffenheit durchaus. Die Form ist langgezogen pyramidal, 

mit einem flachen oberen Ende. Einkerbungen wie bei einigen der Stiicke aus der Topferei T8 fehlen (Ofen 

10/4290 u. SF 9111/4449).

Ziegel - Taf. 83

Kat.-Nr.: Gr. 51/64/91.

Zu weiteren Belegen der in Haltern seltenen Ziegel s.o. S. 97.

Sonstige Keramik

Kat.-Nr.: 206/56/50-51, 210/56/47-50, 211/56/7, 216/56/8, 218/56/16, 219/56/3, 220/56/178-183, 1/64/99- 

102, 3/64/72-75, 1/11/64/135, 20/64/28, 51/64/86-90, 52/64/56-58, 53/64/47-48, 55/64/20-21, 60/64/103- 

107, 62/64/36, 90a/64/43-45, 90b/64/20, 91a/64/81-83, 91b/64/14, 14/65/22, 90a/65/55-56, 90b/65/l.

Unter dieser Rubrik verbergen sich die, zumeist nicht mehr bestimmbaren, Kleinstfragmente von Kriigen, 

Kochtbpfen und Becherscherben. Herauszuheben ist allein das Bodenfragment einer unbekannten GefaB- 

form (Gr. 90a/64/43). Der Standring erinnert an die Schalen Ha 8, ist jedoch groBer und grbber gearbeitet. 

Winzige rote Spuren konnten auf einen Uberzug hinweisen.

675 Das Profil ist vergleichbar mit tongrundigen Tellern aus der Topferei T8: z.B. Ofen 12/804.

676 Zur moglichen Form vgl. entfernt: M. Amand, Vases a bustes, vases a decor zoomorphe et vases cultuel aux serpents dans les 

anciennes provinces de Belgique et de Germanie. (Brussel 1984) 47 ff. Kantharoi mit 2 Henkeln. Die Form entspricht dem Typ 3 

nach Swoboda.

677 Die Frage, ob sich mit diesem GefaBrest der Kult einer ostlichen Gottheit verbinden laBt, muB unbeantwortet bleiben. Rein hypo- 

thetisch ware an Mithras oder Sabazios zu denken. Vgl. W. Binsfeld, Neue MithraskultgefaBe aus Koln. Kolner Jahrb. Vor- u. 

Friihgesch. 5, 1960/61, 67 ff.; ULBERT, Bayer. Vorgeschbl. 28, 1963, 57 ff. - Vgl. auch Fingerlin, Dangstetten 1 Fst. 221,1 u. 

Taf. 4 — eine Bronzevotivhand, die auf die Verehrung von Sabazios hinweist.

678 Vgl. Topferei T8 - Kat.-Nr.: Ofen 2/146-148, Ofen 10/3516-3517.4290, Ofen 12/806 u. SF 9111/4449.
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Abb. 51 Tabelle der Eisenfunde aus der Topferei T7.

Objekt 206/56

210/56

211/56

213/56

218/56

219/56

220/56

224/56

1/64

uo

Os

11/64

20/64

53/64

54/64

55/64

o

Os

g

Os

90/64+65

91a/64

91b/64

14/65

Dengelhammer 1

Feile 1 1

AmboB/

Gesenk

1

Beitel/MeiBel/ 

Keil

1 1 1 1

Spachtel? 1

Dechsel/Hacke 1 1

Bohrer 1

Werkzeugteile 2?

Spurpfanne 1

Schlussel 1 1

Felgenklam-

mer

1

Haken 1 1

Krampen/ 

Klammer

1 1 1

Bleche/ 

Beschlagble- 

che

1 >2 1 1 1 1 3 1

Schamiere 1 1

Bolzen 1

Kinnstange 1

Pilumspitze 1

Lanzenschuh 1

Vierkantspit-

zen

4 1 2

Vierkantstabe 1 1

Stabe 1 1

Zelthering 1 1

Ringe 1 1 2

Osenstifte 1 1 1

FuBangel 1

Schildbuckel 1 1

Bugelschere 1

Henkel attasche 1

Sonstige Reste 1 1 3 1

Nagel/Nagel- 

teile

5 >3 2 1 1 X 1 X X X X X X X X X 1 X
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Nichtkeramische Funde

Miinzen

Die ausgesonderten Gruben der Topferei T7 lieferten zahlreiche Miinzen, die das Haltemer Miinzspektrum 

gut reprasentieren. Besonders stark vertreten sind Lyoner-Altarmiinzen der Serie I.679 Miinzen aus Nemausus 

sind dreimal vertreten, obwohl sie im Haltemer Bestand doch recht selten sind.680 Viermal liegen keltische 

Kleinbronzen ("Aduatuker") vor.681 Zweimal sind Miinzmeisterpragungen und einmal eine, nicht naher 

bestimmbare, Miinze mit dem Portrat des Augustus nachzuweisen.682

Auffallig ist die relativ hohe Fundanzahl an Miinzen mit dem Gegenstempel des Typs IMP mit dariiber quer- 

gelegtem Lituus.683 Der Gegenstempel kommt in fiinf der ausgesuchten Gruben vor: Gr. 1/64/113, 3/64/81, 

20/64/38, 90a/64/61 und 220/56/190. Aus der nachsten Umgebung dieser Gruben kommen noch drei weitere 

Miinzen684 mit dem Gegenstempel dieses Typs.685

679 Gr. 210/56/60: Ha 56 Gr 210; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI, IV,4 4057,845; Gr. 210/56/61: Ha 56 Gr 210; Lugdunum; RIC 

360; halbiert; FMRD VI,4 4057,1408: auf der Vorderseite Gegenstempel 14; Gr. 216/56/12: Ha 56 Gr 216; Lugdunum; RIC 360; 

FMRD VI,4 4057,2632; Gr. 216/56/13: Ha 56 Gr 216; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,2639; Gr. 216/56/14: Ha 56 Gr 

216; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,2640; Gr. 1/64/113: Ha 64B Gr 1; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,1445 mit 

Gegenstempel 16; Gr. 3/60/81: Ha 64 B Gr 3; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,3 4057,1451: auf der Rtickseite Gegenstempel 16; 

Gr. 20/64/36: Ha 64 B Gr 20; Lugdunum; RIC 360; halbiert; FMRD VI,4 4057,1300; Gr. 20/64/37: Ha 64 B Gr 20; Lugdunum; 

RIC 360; halbiert; FMRD VI,4 4057,1301; Gr. 20/64/38: Ha 64 B Gr 20; Lugdunum; RIC 360; halbiert; FMRD VI,4 4057,1452: 

auf der Rtickseite Gegenstempel 16; Gr. 60/64/119: Ha 64 B Gr404; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,880; Gr. 60/64/120: 

Ha 64 B Gr 404; Lugdunum; RIC 360; halbiert; FMRD VI,4 4057,1305; Gr. 60/64/121: Ha 64 B Gr 404; Lugdunum; RIC 360; 

halbiert; FMRD VI,4 4057,1306; Gr. 60/64/122: Ha 64 B Gr 404; Lugdunum; RIC 360; halbiert; FMRD VI,4 4057,1307; Gr. 60/ 

64/123: Ha 64 B Gr 404; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,1379: auf der Vorderseite Gegenstempel 9; Gr. 60/64/124: Ha 

64 B Gr 404; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,1380: auf der Vorderseite Gegenstempel 9; Gr. 62/64/42: Ha 64 B Gr 62; 

Lugdunum; RIC 360; halbiert; FMRD VI,4 4057,1303; Gr. 90a/64/55: Ha 64 B Gr 90a; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 

4057,885; Gr. 90a/64/56: Ha 64 B Gr 90a; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,886; Gr. 90a/64/57: Ha 64 B Gr 90a; Lug

dunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,887; Gr. 90a/64/58: Ha 64 B Gr 90a; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,888; Gr. 90a/ 

64/59: Ha 64 B Gr 90a; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,889; Gr. 90a/64/60: Ha 64 B Gr 90a; Lugdunum; RIC 360; 

gelocht; FMRD VI,4 4057,1089; Gr. 90a/64/61: Ha 64 B Gr 90a; Lugdunum; RIC 360; FMRD VI,4 4057,1453: auf der Rtickseite 

Gegenstempel 16; Gr. 91a/64/94: Ha 64 B Gr 91a; Lugdunum; RIC 359; FMRD VI,4 4057,426. - Lugdunum-Quadranten: Gr. 

210/56/65: Ha 56 Gr 210; Lugdunum; RIC 185?; FMRD VI,4 4057,2628; Gr. 216/56/11: Ha 56 Gr 216; Lugdunum; RIC 182?; 

FMRD VI,4 4057,2627.

680 Gr. 20/64/35: Ha 64 B Gr 20; Nemausus Serie la; FMRD VI,4 4057,145; Gr. 60/64/118: Ha 64 B Gr 404; Nemausus Serie la; hal

biert; FMRD VI,4 4057,146; Gr. 90a/64/54: Ha 64 B Gr 90a; Nemausus Serie Ic; FMRD VI,4 4057,170. - Vgl. dazu P. ILISCH, 

Die Miinzen aus den Ausgrabungen im Rbmerlager Oberaden. In: Oberaden III, 175. Danach machen Pragungen aus Nemausus 

etwa 7,6 % des Haltemer Bestandes aus.

681 Gr. 210/56/62: Ha 56 Gr 210; "Aduatuker"; dlT 8868; FMRD VI,4 4057,1753; Gr. 210/56/63: Ha 56 Gr 210; "Aduatuker”; dlT 

8868; FMRD VI,4 4057,1754; Gr. 210/56/64: Ha 56 Gr 210; "Aduatuker"; dlT 8865-8890; FMRD VI,4 4057,2179; Gr. 90a/65/ 

68: Ha 65 B Gr 90a; "Aduatuker"; dlT 8868; FMRD VI,4 4057,1861.

682 Augustus (Miinzmeisterpragungen): Gr. 220/56/190: Ha 56 Gr 220; FMRD VI,4 4057,2626: auf der Rtickseite Gegenstempel 16. 

-Miinzmeister: Gr. 91a/64/93: Ha 64 B Gr 91a; Mtinzmeister; RIC 190; FMRD VI,4 4057,422. - Augustus: Gr. 90a/64/62: Ha 64 

B Gr 90a; Augustus, nicht naher bestimmt; FMRD VI,4 4057,1534.

683 FMRD VI,4, Typentafel der Gegenstempel Nr. 16 - vgl. dazu den Beitrag von P. Ilisch, S. 297.

684 FMRD VI, 4 4057,179 (Gr. 90c/65); 4057,1446 (Gr. 85/64); 4057,1433 (Lesefund).

685 Eine Kartierung der Gegenstempel IMP Lituus nach dem FMRD VI,4 erbrachte zwar eine besondere Fundkonzentration unmittel- 

bar nordlich der porta praetoria im Bereich der Topferei T7, doch lassen sich daraus keine weiteren Schliisse ziehen. Die Fund- 

stellen der Miinzen mit Gegenstempel IMP Lituus sind zu einem groBen Prozentsatz unbekannt. So ergab die Kartierung 

insgesamt eine im Westteil des Hauptlagers hohe Fundkonzentration. Im Ostteil waren dagegen kaum Fundpunkte zu markieren. 

Dieses Phanomen beruht allerdings eher auf forschungsgeschichtlichen, als auf historischen Gegebenheiten.



176 II. Die Tbpfereien T1-T7

Bronze

Kat.-Nr.: Schlussel: Gr. 11/64/24-Riemenlasche: Gr. 90a/65/57.

Bei den beiden einzigen Bronzefunden der Flache handelt es sich um qualitatvoll gearbeitete Gegenstande. 

Der Bronzeschliissel686 ist 6,2 cm lang. Er weist vier Zinken und eine im rechten Winkel dazu stehende Platte 

mit Aussparungen auf, der Schaft ist mit Kerben verziert. Das obere Ende ist ringformig gebildet.

Die Riemenlasche687 besteht aus einem Haken und der rechteckigen Befestigungsplatte. Offenbar war sie mit 

Nieten auf einem Lederriemen befestigt. Die Oberseite der Platte ist mit WeiBmetall belegt.

Eisen

Kat.-Nr.: Gr. 206/56/53, 210/56/52-56, 211/56/8, 213/56/5, 218/56/17, 219/56/4, 220/56/185-186, 224/56/1 - 

2, 1/64/103-110, 3/64/76, 11/64/25-30, 20/64/29-30, 53/64/49-54, 54/64/53-54, 55/64/22-23, 60/64/108-112, 

62/64/37-40, 90a/64/48-52, 90b/64/21, 91a/64/84-89, 91 b/64/15-16, 14/65/25-29, 90a/65/58-63, 90b/65/2, 

90c/65/4-7.

Zur Bestimmung und Funktion der hier aufgelisteten Eisenobjekte ist auf die Arbeit von J. Harnecker zu ver- 

weisen.688 Das Fundensemble (Abb. 51) ist sehr vielfaltig. So erscheinen viele Reste von Werkzeugen, auch 

einige Pferdetrensenfragmente und wenige Waffenreste. Im Zusammenhang mit der Topferei T7 muB beson- 

ders auf die eiserne Spurpfanne Gr. 11/64/29 (Taf. 83)689 690 hingewiesen werden. Neben der steinernen Spur- 

pfanne Gr. 60/64/114 (Taf. 83) bildet sie einen wichtigen Beleg fur die Interpretation des Fundplatzes als 

T opferei werkstatt.

Blei

Kat.-Nr.: Gr. 210/56/57, 211/56/9, 216/56/9, 218/56/18, 3/64/77, 20/64/31-32, 53/64/55, 54/64/5, 91a/64/90, 

90a/65/64.

Zahlreiche groBe Bleireste (Abb. 52) weisen auf eine umfangreichere Verarbeitung dieses Metalls vor Ort 

hin: z.B. eine angeschmolzene Bleihalbkugel (Gr. 210/56/57) oder ein liber 5 kg schwerer Bleirest (Gr. 53/ 

64/55). Das wichtigste Fundobjekt diirfte das Stuck einer romischen Druckwasserleitung sein (Gr. 20/64/ 

32),690

686 AO: Westfalisches Romermuseum Haltem V3.084d. Muller, Buntmetallfunde KatNr. 857.

687 AO: Westfalisches Romermuseum Haltem V1.237d. MULLER, Buntmetallfunde KatNr. 579.

688 Harnecker, Eisenfunde KatNr.: 884 (Schildbuckel); KatNr.: 12 (Keil); KatNr.: 46 (Stechbeitel); KatNr.: 503 (Achsscharnier); 

KatNr.: 479.481.498 (Beschlagteile); KatNr.: 441.472 (Werkzeugteil); KatNr.: 988 (Scheibe); KatNr.: 273 (Spachtelblatt); KatNr.: 

141 (FlachmeiBel); KatNr.: 167 (Spitzeisen); KatNr.: 947 (Blechklammer); KatNr.: 675 (Kinnstange/Zaumzeug); KatNr.: 1017 

(Bolzenfragment); KatNr.: 96 ("Bohrer”); KatNr.: 284 (Schaufelhacke); KatNr.: 903 (Ringe); KatNr.: 116 (Dengelhammer); 

KatNr.: 555 (Schlussel); KatNr.: 896 (FuBangel); KatNr.: 820 (Lanzenschuh); KatNr.: 433 (Hering); KatNr.: 520 (Scharnier?); 

KatNr.: 112 (Gesenk); KatNr.: 381 (Schere); KatNr.: 784 (Pilumspitze).

689 HARNECKER, Eisenfunde 12 KatNr.: 243 Taf. 21.

690 Das Objekt ist abgebildet bei S. VON SCHNURBEIN, Die Romer in Haltern (Munster 1970) 47 Bild 32b u. S. Berke, Zur Ausstel- 

lung. In: Romer in Westfalen 117 Abb. 79. Zur Wasserversorgung des Hauptlagers allg. von SCHNURBEIN, Untersuchungen 68 f.
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Abb. 52 Tabelle der Bleifunde aus der Topferei T7.

Bleirohr Bleireste

Gr. 210/56 1

Gr. 211/56 1

Gr. 216/56 1

Gr. 218/56 1

Gr. 3/64 2

Gr. 20/64 1 4

Gr. 53/64 2

Gr. 54/64 5

Gr. 90/64 u. 90/65 8

Gr. 91a/64 7

Stein/Blaubasalt - Taf. 83

Stein: Gr. 51/64/92, 90b/64/24, 90a/65/67 - Spurpfanne: Gr. 60/64/114 - Blaubasalt: 206/56/55, 210/56/58, 

3/64/78, 20/64/33, 14/65/24, 90a/65/66.

Wohl als Schleifsteine wurden der Granitstein Gr. 90b/64/24 und der kleine Stein Gr. 90a/65/67 benutzt. Die 

Steinstiickchen Gr. 51/64/92 sind keiner besonderen Funktion zuzuweisen. Zu den wichtigen Funden gehort 

die Spurpfanne aus Grube 60/64/114 (Taf. 83). Sie besteht "aus braunrotem, quarzitigem Sandstein".691 Die 

GroBe betragt 5 x 3,5 x 2,2 cm. Zusammen mit dem eisernen Stiick aus Grube 11/64/29 ist damit der Einsatz 

von Drehscheiben an Ort und Stelle sicher nachgewiesen. Zu den Mahlsteinfragmenten aus Blaubasalt s. u. 

S. 108.

Hiittenlehm

Kat.-Nr.: 210/56/59, 211/56/10, 220/56/187-189, 53/64/57, 60/64/115-116, 62/64/41, 90a/64/53, 9la/64/91- 

92, 14/65/23, 90a/65/65.

Alle Fragmente weisen eine Starke Feuereinwirkung auf. Die in vielen Stricken sichtbaren Abdriicke von par- 

allellaufenden Ruten sprechen eindeutig fur Flechtwerkwiinde von Gebauden.

Ungebrannter Ton

Kat.-Nr.: Gr. 1/64/111,3/64/79-80, 53/64/56, 54/64/56, 60/64/113.

691 von SCHNURBEIN, Funde 87 f. Taf. 18,1. Neue Beispiele von Spurpfannen: D. Schmid, Wie wurde in Augusta Raurica getopfert? 

In: Mille Fiori. Festschr. L. Berger. Forsch. Augst 25 (Augst 1998) 97 ff., bes. Abb. 2 und 9, Anm. 8 mit weiteren Nachweisen. 

Unter den Funden der Grabung im Bereich des Neubaues des Westfalischen Romermuseums Haltern befindet sich eine weitere 

Spurpfanne aus Sandquarz (Ha 89.501/a).
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Aus einigen Gruben konnten Reste ungebrannten, weiB-grauen Tons geborgen worden. Wahrscheinlich han- 

delt es sich dabei um einen der verwendeten Tbpfertone.692

Zahne

Kat.-Nr.: Gr. 60/64/117.

Bei den Funden aus Grube 60/64 handelt es sich wahrscheinlich um Reste von Pferde oder Mulizahnen.

Fruhkaiserzeitlich-einheimische Keramik - Taf. 83

Kat.-Nr.: Friihkaiserzeitliche Keramik: Gr. 206/56/52, 210/56/51, 216/56/10, 90b/64/22-23.

Die Qualitat der einheimisch-germanischen Keramik ist als sehr gut zu bezeichnen. Auffallig ist der recht 

harte Brand der sandgemagerten GefaBe. Die Oberflachen sind sorgfaltig geglattet. Ahnliche GefaBreste 

konnten auch in Anreppen beobachtet werden.693 Die erhaltenen Randprofile weisen auf die Form Uslar V 

hin. Markant ist die Randform von Gr. 906/64/22 (Taf. 83). Der Rand ist uber der Wandung verdickt, der 

auBere Teil rundlich gebildet und schrag nauch unten abgestrichen.

Abb. 53 Sonstige Funde.

206/56

210/56

211/56

220/56

1/64

04

20/64

51/64

53/64

54/64

60/64

O

90/64
 +65

91a/64

14/65

Basalt 7 5 2 4 28 1

Spurpfanne 1

Stein 2 1 1

Hiittenlehm 13 2 >4 21 5 28 >25 2

gebrannter 

weiBer Ton

2 1

ungebrannter 

Ton

1 7 3

Zahnreste X

692 Vgl. dazu VON Schnurbein, Sigillata-Produkte 51 -HAL 289 - Gruppe D. Vgl. dazu auch den Beitrag von Schmitt-Riegraf 

Probe-Nr:. 28 (Gr. 3/64/79) - S. 262.

693 Der Verdacht einer Belieferung der romischen Lager mit Naturalien durch Germanen wird damit weiter erhartet. Die GefaBe zei- 

gen groBe Ahnlichkeiten zu solchen aus Liinen-Alstedde, die Anfang des Jahrhunderts durch A. Baum, Dortmund ausgegraben 

worden sind. Der Befund ist nicht publiziert. Die Topfe befinden sich im Museum fiir Kunstgewerbe der Stadt Dortmund. - 

Freundlicher Hinweis G. Eggenstein, Kamen, der im Rahmen seiner Dissertation Zwm Siedlungswesen der jiingeren Vorromi- 

schen Eisenzeit und altesten Kaiserzeit im. Lippebereich die Funde vorlegen wird. - Vgl. dazu auch den Beitrag von Schmitt- 

Riegraf Probe-Nr.: 18-25 -S. 281 f.
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