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Drehscheibenkeramik der spaten Kaiserzeit aus Osnabriick-Atter

G. Jacob-Friesen erwahnt in seiner ’Einfiihrung in Niedersachsens Urgeschichte' 

importierte frankische Drehscheibenkeramik, die ’ms 6. Jahrhunderf gehdren diirf- 

te, vorwiegend im Rheinland, zum Teil aber auch in Westfalen hergestellt wurde 

und gelegentlich auch in Niedersachsen auftritt1. Als Beispiel zieht er Atter heran 

und bildet von dem Fundplatz drei Gefafie ab, ’die wahrscheinlich aus Korpergra- 

bern stammen12. Nur auf ein Gefafi geht er naher ein: ’Ein zweihenkliges Gefafi ist 

auf dem Oberteil der Wolbung durch zarte eingeglattete Zickzacklinien verzierf. 

Fur den Zweck, den Jacob-Friesen mit seinem Buch verfolgt, reichen diese Anga- 

ben aus. Beschaftigt man sich jedoch intensiver mit dem Fund von Atter, dann stel- 

len sich Probleme, die langerer Erorterungen bediirfen.

Zu den drei genannten Gefafien gehort noch ein viertes; alle wurden zusammenlie- 

gend - also aus einem Grab - von spielenden Kindern in der Atterheide aus Sand- 

boden herausgeholt. Das vierte blieb im Besitz des Grundherren, des Barons Ost- 

man v. d. Leye, wahrend er die iibrigen dem Museum Osnabriick iiberwies. Es 

sind die Gefafie, die Jacob-Friesen in Autotypien wiedergibt. Sieht man sich diese 

an, bemerkt man, dafi ihre Oberflache nicht glatt aussieht, sondern leicht kornig 

oder rauh wirkt. Die Aufnahmen sind offensichtlich jimgeren Datums. Nach der 

Auffindung der Gefafie war ihre ’AufienhauF poliert und mit einem dunkelbraunen 

Uberzug versehen. Diese Tatsache entnehme ich der Erstpublikation der Atterfun- 

de, die auf A. Bauer zuriickgeht3.

Neben seinem Hinweis auf die schokoladenbraune Oberflache der Gefahe im Text 

laht sich die Dunkeltonung auch auf den Abbildungen erkennen, die hier nochmals 

wiedergegeben werden (Abb. I)4. Bald nach der Einlieferung der Gefahe ins Mu

seum Osnabriick hatte ich Gelegenheit, sie in Augenschein zu nehmen. Mich wun- 

derte die dunkeltonige Oberflachenbehandlung, die mir bis dahin in Niedersachsen 

und in Westfalen nicht begegnet war. Um so iiberraschter war ich, als ich vor kur- 

zem die drei Gefahe im Museum Osnabriick wiedersah. Von der urspriinghchen

' Einfiihrung in Niedersachsens Urgeschichte 3. Eisenzeit4 (1974) 628.

2 Ebd. Taf. 30,1-3.

3 Osnabriicker Mitt. 70, 1961, 163 f., Taf. 3.

4 Ich danke fur die Auskunft und die Fotos Herrn Dr. Schluter, Stadt- und Kreisarchaologe von Osna- 

briick, der die alten Vorlagen im Archiv des Museums Osnabriick fand.
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dunkelbraunen Glattung war nur hie und da etwas zu erkennen. Die Oberflache 

hatte einen grauen Ton angenommen und wirkte so, wie ich es eben beim Anblick 

der Gefabe im Buch von Jacob-Friesen beschrieben habe. Um mich zu vergewis- 

sern, bat ich Kollegen Schluter vom Museum Osnabriick um Auskunft. Er gab 

dankenswerterweise folgende Antwort: ’Das grofie zweihenklige Stuck zeigt noch 

deutliche Spuren des dunkelbraunen Uberzuges. Die beiden Standfubschalen wei- 

sen nur noch Reste der Farbung auf‘. Im grohen und ganzen ist also der ehemals 

vorhandene dunkelbraune Uberzug verschwunden.

Als nachster Schritt ergab sich, sich nach dem Aussehen der Oberflache des Gefa- 

fies zu erkundigen, das im Besitz von Baron Ostman v. d. Leye geblieben war. Ich 

gebe zunachst noch einmal die Beschreibung Bauers wieder: ’Doppelkonisch mit 

medrigem FuB, rundlichem Umbruch, leicht eingezogenes Oberteil und nach auben 

umgelegter Rand‘ (Abb. 1 c). Als Erganzung, nach Autopsie des Stucks, sei folgen- 

des bemerkt: Am Unterteil des Gefafies sind mehr Drehfurchen und Rillen vorhan- 

den als am Oberteil. Der gut abgesetzte Fufi mit geradem Boden schwingt etwas 

mehr nach aufien als auf der Abbildung zu erkennen ist. Auf der Innenseite merkt 

man nichts von seinem Vorhandensein. Die Wandung schliefit gewdlbt ab. Der 

rundlich ausbiegende Rand ist kaum starker als die Anschlubstiicke des Oberteils. 

Der Ton des Doppelkonus ist durchgehend gelblich bis dunkelbraun. Die Glattung 

der Oberflache ist ehedem gut gewesen; jetzt ist sie an groberen Partien verwittert, 

so dab sie sich leicht kbrnig anfaht. Ein andersartiger Uberzug ist am Korper nicht 

vorhanden gewesen. Nur am Rand zeigt sich an einigen Stellen Schwarzfarbung. Es 

scheint frtiher ein Streifen von schwarzer Farbe aufgetragen gewesen zu sein, die 

aber sicher nicht Ober- und Unterteil erfaht hat. Die sich von den weiteren drei 

Gefahen, unterscheidende gelbliche bis dunkelgraue Tonung fallt schon beim Be- 

trachten der Abbildung in Bauers Arbeit auf. Ganz bewufit habe ich das doppelko- 

nische Gefafi in alien Einzelheiten beschrieben. Nur auf diese Weise ist es moglich, 

den Herstellungsort derartiger Tonwaren zu ergriinden oder ihm nahe zu kommen.

Nach der genauen Betrachtung des Doppelkonus schien es mir nicht abwegig, die 

im Museum in Osnabriick untergebrachten drei Gefabe des Fundes von Atter 

nochmals intensiver anzusehen, wozu mir Dr. Schluter entgegenkommenderweise 

Gelegenheit gab. Wenden wir uns dem zweihenkligen GefaB zu, das Bauer Am

phora und H. von Petrikovits ’HonigtopF nennt (Abb. 1 d). Bauer erwahnt, dafi es 

ober- und unterhalb des Halses mit zwei flachen Rillen und auf dem Oberteil der 

Wandung mit zwei flachen eingeglatteten zarten Zickzackbandern verziert sei. Die 

Rillen verlaufen nicht ganz parallel. Von den Zickzackbandern hefi sich nur ernes 

deutlich ausmachen. Ein zweites konnte vorhanden gewesen sein, war aber jetzt 

vergangen, wie uberhaupt die Oberflache des Topfes der Verwitterung stark an- 

heimgefallen ist. Die zu erkennende Zickzacklinie ist flach und ungleichmahig (bald 

spitzzackig, bald flachbogig, bald hoher, bald tiefer angesetzt) eingeglattet. Der 

Hals ist durch Wiilste innen und aufien gut profiliert. Der Rand verlauft diinnwan- 

dig. Die Henkel sind breit, mit flacher Rille in Langsrichtung; man hat sie nicht 

emgezapft, sondern eingedriickt. Der Boden ist etwas gewdlbt. Sein Rand zeigt 

eine flache, bandformige Erhohung, die, wohl durch langeren Gebrauch, starkerer 

Abniitzung ausgesetzt war. Die Farbe des Topfes schwankt durchgehend zwischen 

gelb- und dunkelbraun.
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1 Osnabriick-Atter, Drehscheibenkeramik.

Mafistab ca. 1 : 5.

Der Ton der beiden Standfuhschalen hat dunkelgraues Aussehen. In der Form glei- 

chen sie einander sehr (Abb. 1 a. b). Bei beiden ist der FuB massiv. Er schliefit 

mehr oder minder ausgepragt gegen den Gefafikbrper durch einen Wulstring ab. 

Der gerundete Rand ist kaum starker als der Halsteil. Bauer schreibt, daft auf der 

Schulter der einen StandfuEschale ein zartes Band (Abb. 1 a) und auf dem Korper 

der anderen drei solcher Bander eingeritzt seien (Abb. 1 b). Bei naherem Zusehen 

ergibt sich, dab auf dem zuerst genannten GefaE nicht ein Band, sondern drei oder 

vier vorhanden gewesen sind und auf dem zweiten vier. Eines setzt unter dem Rand 

an, die nachsten zwei folgen auf der Schulter, das letzte ist etwa in der Mitte des 

Unterteiles zu sehen. Es konnte in Tremolierstich ausgefiihrt gewesen sein, wah- 

rend die anderen sich am ehesten aus Radchen- oder Stempelmustern zusammenge- 

setzt haben diirften. Die Verwitterung der Oberflache ist bei diesen StandfuEscha- 

len derartig weit fortgeschritten, daE eine genaue Bestimmung der Muster nicht 

vorgenommen werden kann, auch wenn meine Angaben das friihere Aussehen mit 

einiger Wahrscheinlichkeit richtig wiedergeben.

Gerade diese verzierten Streifen um den Gefafikorper der StandfuEschalen helfen 

uns bei der Suche nach Parallelen. So gibt es sie auf einem dieser Gefafie aus Wij- 

ster, Prov. Drente, als vierfache Doppellinien fiber die Wandung verteilt5, auf ei

nem aus Krefeld-Gellep, Grab 1237, als drei Doppellinien, die aus Schragstrichen 

zu bestehen scheinen6, und auf einem weiteren aus Furfooz, Prov. Namur, Grab 3, 

als vier ahnliche Bander, die dreimal eine Linie und einmal eine Doppellinie - alle

W. A. van Es, A Native Village beyond the Imperial Frontier 150-425 A. D. Palaeohistoria 11, 

1965-1967, 204, Abb. 676.

R. Pirling, Das rbmisch-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep 1960-63 (1974) 10, Taf. 7,4.
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in kurzen senkrechten Stricken ausgefiihrt - gebildet haben dfirften7. Die Verzie- 

rungen auf den letzteren beiden Standfukschalen sind in den genannten Publikatio- 

nen recht undeutlich markiert, so als ob sie nicht klar zu erkennen gewesen waren. 

Im Hinblick auf die Verwitterung der Oberflache der beiden Gefake von der Atter- 

heide liegt nahe, dak die Oberflache auf den Schalen von Krefeld-Gellep und Fur-' 

fooz auch zerstort bzw. uneben und abgebrockelt gewesen ist. Die Form der ftinf 

Gefake stimmt uberein, auch sind alle auf der Drehscheibe hergestellt worden. In 

der Farbung weichen sie, was Krefeld-Gellep und Furfooz betrifft, voneinander ab. 

Diese sollen aus blaugrauem bzw. grauem Ton bestehen. Fur die Standfukschale 

von Wijster habe ich keine gesonderte Beschreibung gefunden. W. A. van Es gibt 

fur die vielen dort vorkommenden Gefake an, dak sie gelbbraun, schwarz oder 

blaulichschwarz seien, mit zuweilen leicht glanzender Oberflache8. Wijster unter- 

scheidet sich von den iibrigen vier genannten Standfukschalen auch in der Fukbil- 

dung; diese hat keine senkrechten, sondern nach auken biegende Umrisse.

Um genauere Parallelen zu Atter zu erhalten, brauchen wir allerdings nicht bis an 

den Niederrhein, nach den Niederlanden oder nach Belgien auszuholen. Schon in 

Westfalen sind genauere Vergleichsstficke zu Atter vorhanden, die auf der Wan- 

dung Zierbander mit einfachen oder doppelten Linien zeigen, die einen senkrecht 

durch Rippe oder Rille abgesetzten Fuk besitzen und aukerdem Drehscheibenware 

sind. Solche Standfukschalen stammen aus Westick, Kr. Unna, Castrop-Rauxel, 

Grube Erin und Bochum-Harpen9. Uns interessiert an erster Stelle die Farbgebung 

der westfalischen Belege. Das Gefak von Bochum-Harpen soil schmutziggrau 

sein10. Die Angaben fiber Westick und Erin lassen sich nur zusammenfassend be- 

handeln. Wir horen von Fukgefaken oder weitmfindigen Schalen, wie sie z. B. von 

H. Schoppa genannt werden. Ihr Aussehen wird folgendermaken beschneben: 

grauer Ton, dunkelgrau geschmaucht und matt poliert; weikgrauer Ton, tief- 

schwarz geschmaucht und glatt poliert; weiker Ton, hell- bis dunkelgrau ge

schmaucht, glatt poliert; hellgrauer Ton, zum Teil geschmaucht und glatt poliert; 

weiklicher Ton, grau geschmaucht und glatt poliert11. Die Hinweise beziehen sich 

nicht allein auf die oben herausgestellte Gruppe um die Gefake von Atter, sondern 

auch um eine grokere Anzahl von Exemplaren, die mit der Variante von Atter nahe 

verwandt sind, die aber in kleinen Einzelheiten von dieser abweichen, so z. B. in 

der verdickten Randbildung, in dem scharfen, vom Korper abgesetzten Halsteil, im 

stark nach auken biegenden Fuk, der glatt, gerillt oder gerippt sein kann oder in der 

Fukbildung ohne Absatz zur schrag aufsteigenden Rundung des Kbrpers u. a. m. 

Ich gehe auf diese zahlreichen von Schoppa charakterisierten Varianten hier nicht 

naher ein12.

Auch H. W. Bohme kommt in seiner Arbeit fiber die ’Germanischen Grabfunde 

des 4.-5. Jahrhunderts zwischen Unterer Elbe und Loire1 auf Parallelen zu unserer

7 H. W. Bohme, Germanische Grabfunde des 4. und 5. Jahrhunderts zwischen Unterer Elbe und Loire 

(1974) 288, Taf. 88,12.

8 van Es a. a. O. (Anm. 5) 207.

9 H. Schoppa, Bodenaltertiimer Westfalens 12, 1970, Taf. 10,8.12; 14,1.3.8; 38,8.12 (z. T. erhalten);

39,12 (z. T. erhalten); 50,3.

10 Ebd. 129 f.

11 Ebd. 27; 39 f.

12 Ebd. 38 f.
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Form zu sprechen. Wir haben oben schon ein Beispiel herangezogen. Nicht immer 

ist die Beschreibung so, dab wir iiber die Farbe des Gefafies oder seine Oberflache 

Einzelheiten erfahren. Zum Teil liegt es daran, daft der Verfasser Funde heranzieht, 

die noch nicht publiziert sind und deren Veroffentlichung er nicht vorgreifen woll- 

te. Uns ist z. B. mit der Bemerkung ’Fuhschale aus Ton‘ nicht gedient13. Das glei- 

che gilt fur die Erwahnung: ’Fuhschale aus geglattetem Ton‘ oder ’Terranigra-Fuh- 

schale‘. Wir miissen schon zufrieden sein, wenn Bohme ’schwarze Fufischale1 oder 

’Fufischale aus braunem Ton‘ anfiihrt (Furfooz, Prov. Namur, und Vert-la-Gravel- 

le, Dep. Marne14) oder wenn G. Behrens erwahnt, dafi eines unserer Exemplare 

aus Schwarz-Rheindorf schwarztonig ist'5 oder wenn F. Fremersdorf eines der 

Stiicke aus Schwarz-Rheindorf als schmutziggrau beschreibtI6. Der gesamte Kom- 

plex der Fufischalen kann unter dem Oberbegriff Terra-nigra-Gefafie zusammenge- 

fafit werden17. Schon der Name weist darauf hin, dafi man in dieser Tonware Er- 

zeugnisse der romischen Provinz sieht. Auf Grund der Verteilung der Standfufi- 

schalen kommt als Zentrum der Herstellung Niedergermanien in Frage. Es konnten 

sich einige Topfereien ausschliefilich mit der Herstellung von Standfufischalen be- 

faht haben. Dann hatten viele Generationen die Form mit Abwandlungen geschaf- 

fen, da sie alter Wahrscheinlichkeit nach vom 4. bis in die Mitte des 5. Jahrhunderts 

in Mode war18 19. Es ist aber sicher richtiger, dab sich im Laufe der Zeit zahlreiche 

Topfereien der Produktion von Standfuhschalen annahmen, zumal man sah, dafi sie 

sich gut veraufiern liefien. Schoppa nimmt dazu folgendermafien Stellung: ’Wir 

glauben folgern zu durfen, daft die Terra-nigra-Fuhschalen als ausgesprochene Ex- 

portartikel hergestellt und von den Germanen gern gekauft wurden, da sie in Form 

und Technik ihrem Geschmack stark entgegenkamen119. Nach dem, was wir bisher 

in Erfahrung gebracht haben, zu urteilen, ist die Variationsbreite trotz aller Zu- 

sammenhange so grofi und das Vorkommen der Terra-nigra-Fufischalen so langle- 

big, dab an mehrere Zentren fur ihre Herstellung gedacht werden mufi. Fur diese 

Wahrscheinlichkeit spricht ihre grohe Zahl und ihre Verbreitung. Auffallig ist, dafi 

sich keine weiteren Standfufischalen mit schokoladenbraunem Uberzug finden lie

hen. Man wird ihn nur gelegentlich verwendet haben, allerdings wohl haufiger, als 

es jetzt scheint. Wir kennen zur Zeit wahrscheinlich nur so wenige Beispiele, weil 

der Uberzug derartig diinn aufgetragen war, dafi er verging, wenn das betreffende 

Gefafi in einem lehm- und wasserhaltigen Erdboden lag, oder die Farbung ver- 

schwand, wenn nach der Bergung eine zu kraftige Reinigung vorgenommen wurde, 

oder nach der Aufstellung in einem Museum die Temperaturunterschiede - bald 

sehr kalt, bald zu trocken - eine Loslosung des Uberzugs bewirkten, was am ehe- 

sten fur die beiden Gefahe von Atter zutreffen wird.

Es besteht kaum ein Zweifel, dab die Gefafie von Atter Importware darstellen.

13 Bohme a. a. O. (Anm. 7) 268 ff.

14 Ebd. 279; 289; 335.

15 G. Behrens, Merowingerzeit. Original-Altertiimer des Rdmisch-Germanischen Zentralmuseums in 

Mainz. Katalog des Rdmisch-Germanischen Zentralmuseums 13 (1947) 27, Abb. 70, Grab 80,4.

16 F. Fremersdorf, Das frankische Reihengraberfeld von Koln-Miingersdorf (1955) 155, Taf. 25, Grab 

148.

17 van Es a. a. O. (Anm. 5) 581, Abb. 288.

18 Schoppa a. a. O. (Anm. 9) 27.

19 Ebd. 38.
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Nach der Tonanalyse, die Professor Frechen von einer der Standfufischalen durch- 

ffihrte, ist der Raum Duisburg - Wesel als Herstellungsbereich anzusehen20. Es lag 

nahe, unter den Funden des Graberfelds von Krefeld-Gellep nach Standfuhschalen 

oder anderen Gefahen mit schokoladenbraunem Uberzug zu suchen. Nach der 

Aussage von R. Pirling gibt es jedoch dort keinerlei Belege21. Fine Bemerkung von 

A. Steeger aus dem Jahre 1937 fiber einen handgemachten Becher aus schokoladen

braunem Ton von Krefeld-Gellep ist dagegen mit Vorsicht zu werten, da die Be- 

schreibung verschiedene Auslegungen zulaht22. Moglich ist, dab die Tonmasse des 

Gefafies durchgehend schokoladenbraun gewesen ist, wofiir mir allerdings keine 

Belege bekannt sind, oder dafi Steeger ’schokoladenbraun' lediglich in der Bedeu- 

tung von ’dunkelbraun' gebraucht hat, oder dab ein schokoladenbrauner Uberzug 

vorhanden war, der jetzt nicht mehr feststellbar ist. Wie dem auch sei, wir kommen 

durch dieses Beispiel nicht weiter. Es empfiehlt sich, sich an das zu halten, was 

Frau Pirling fiber die Tonware von Krefeld-Gellep geauhert hat.

Wenn wir ’sehr dunkelbraun' mit ’schokoladenfarbig' gleichsetzen - was naheliegt -, 

laht sich Tonware von Schneppenbaum - Qualburg, Kr. Kleve, besser mit Atter 

verbinden, wenn auch die Gefahformen abweichen. H. v. Petnkovits, der die 

Funde dieses niederrheinischen Siedlungsplatzes veroffenthcht hat, berichtet von 

Farbiiberzfigen, die in dfinner Schicht mit Firnis sehr dunkelbrauner Tonung aufge- 

tragen seien23. Der Zusammenhang mit Atter liegt in dem leichten Auftrag einer 

’sehr dunkelbraunen' Schicht und in der Tatsache, dafi der erstere Komplex in ei- 

nem Gebiet herauskam, das zum Raum Duisburg - Wesel zahlt, woher nach der 

Tonzusammensetzung die beiden Standfuhschalen von Atter stammen sollen. 

Schliehlich darf auch nicht unberficksichtigt bleiben, dah die Zeitstellung der Ge- 

fafie von Schneppenbaum - Qualburg mit der, die ffir Atter ermittelt wurde (siehe 

oben), fibereinstimmt. Nach einem Vergleich der Keramik der niederrheinischen 

Siedlung mit der des Kastells Alzey kommt ffir die erstere auch die zweite Halfte 

des 4. und der Anfang des 5. Jahrhunderts in Frage24. Im Kastell Alzey begegnet 

dazu noch spate Terra-nigra-Ware aus rotem Ton mit schwarzbraunem Uberfang, 

was die Zusammenhange verstarkt25.

Unsicheren Boden betreten wir, wenn wir uns den Scherben der Siedlung Westick 

zuwenden. Schoppa hat sie nach Form, Zusammensetzung und Farbe behandelt26. 

Nur einmal erwahnt er bei dem Randstiick einer Schfissel, dab ihre Aufienseite 

braun gefarbt gewesen sei27. Da der hellgelbe Ton der Schfissel mit Quarz und Zie- 

gelstficken gemagert war, eine Zusammensetzung, die ffir Gefahe aus Eifelton cha- 

rakteristisch ist, wird die Braunfarbung der Oberflache eher beim Brennen des Ge- 

fafies entstanden sein als durch Uberzug. Der Verfasser hatte auf diese Eigenheit, 

da sie ihm sonst nicht aufgefallen zu sein scheint, aufmerksam gemacht, wenn auch

20 Bauer a. a. O. (Anm. 3) 164.

21 Fur die Auskunft sei Frau Direktor Dr. R. Pirling vielmals gedankt.

22 A. Steeger, Germanische Funde der Volkerwanderungszeit aus Krefeld (1937) Abb. 10.

23 H. v. Petrikovits, Bonner Jahrb. 142, 1937, 329.

24 W. Unverzagt, Die Zeitbestimmung des Kastells Alzey. Germania 13, 1929, 177 ff.

25 Ebd. 182.

26 Bodenaltertiimer Westfalens 12, 35 ff.

27 Ebd. 46.
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die von ihm gewahlte Ausdrucksweise bei unserer Fragestellung zunachst stutzig 

macht.

Etwas besser steht es, wenn wir das Bruchstiick eines ’gefirmsten' Gefabes aus Din

gen, Kr. Wesermiinde, heranziehen. F. Plettke beschreibt es folgendermafien: ’Die- 

ser kleine, im frischen Bruch hellrote Scherben zeigt aufien und innen eine 

grau-rdtliche Farbe des Tongrundes, worauf noch braunschwarze bis schwarze Re- 

ste des friiheren Farbiiberzuges zu erkennen sind. Da an der besterhaltenen Stelle 

noch ein matter Glanz erhalten ist, wird es sich wohl um einen im Feuer zerstorten 

Firnisiiberzug handeln'28. Hier steht in Ubereinstimmung zu den Atter-Funden, 

dah nur Reste des Uberfanges die Zeiten iiberdauert haben.

Erwahnenswert ist noch ein gedrehtes Gefafi von Bremen - Mahndorf29. Es han- 

delt sich um einen breiten Napf mit senkrechtem kurzen Hals und breitem waage- 

rechten Rand. Um die Schultern ist ein Tierfries eingeritzt. E. Grohne, dem die 

Pubhkation dieses seltenen ’provinzialromischen' Gefafies zu danken ist, gibt zu 

dessen Aussehen folgendes an: ’Der feintonige, im Bruch graue . . . ziemlich hart- 

gebrannte Scherben ist aufien braunschwarzlich, im Ganzen mehr schwarzlich als 

braun, im Gefafiinnern duff und an der Aufienwandung mit einer firnisartigen, stel- 

lenweise leicht liistrierenden Politur versehen'30. Das Aussehen der Oberflache ent- 

spricht demnach am ehesten dem ursprtinglichen der Standfufischalen von Atter. 

Zur Herkunft und Zeitstellung des Gefafies von Mahndorf verweist v. Petnkovits 

auf westliche Parallelen, in erster Linie aus den Niederlanden, und kommt zu dem 

Schlufi, dab der Napf von Mahndorf moglicherweise der zweiten Halfte des 3. oder 

dem Beginn des 4. Jahrhunderts anzugehdren scheint31. Wir kommen mit dieser 

Datierung der fur die Atter-Gefafie gefundenen schon verhaltnismafiig nahe, wenn 

nicht sogar das Mahndorfer noch etwas spater anzusetzen ist, was v. Petnkovits 

wohl in Erwagung zog, als er das Wort ’scheint' im Text gebrauchte.

Selbst eine altere Datierung diirfte aber kaum schrecken. Ich verweise dabei auf eine 

Notiz von O. Doppelfeld fiber ’Hafenfunde vom Altermarkt in Kdln‘32. Er be- 

spncht Scherben, deren Oberflache z. T. mit dickem, z. T. dunnem schokoladen- 

braunen Firnis iiberzogen ist. Als Zeitstellung wird von Doppelfeld das zweite 

Dnttel des 1. Jahrhunderts n. Chr. genannt. - Zeitlich ins Extrem fallt ’karolingi- 

sche Keramik aus dem Bonner Munster', von der K. Bohner folgende Beschreibung 

gibt: ’Steinzeugartig gebrannte Mayener Ware, seine Aufienflache glattwandig, Ma

gerung schwach kornig hervortretend, Aufienwand schokoladen-violettbraun, stel- 

lenweise mit schwach metallischem Schimmer'33.

Es hat keinen Zweck, die Suche nach Gefafien mit schokoladenbraunem Uberzug 

noch weiter fortzusetzen und die Beispiele zu vermehren. Uns mufi ausreichen, daft 

sich ein solcher Auftrag bei romischer Keramik uber viele Jahrhunderte verfolgen 

lafit und sogar noch karolingisch sein kann. Will man zu einem besseren Ergebnis 

kommen, miifite eine Durchsicht aller keramischen Befunde des romischen Nieder-

28 F. Plettke, Der Urnenfriedhof Dingen, Kr. Wesermiinde (1940) 42.

29 E. Grohne, Mahndorf, Friihgeschichte des Bremischen Raumes (1953) 102 ff., Abb. 35.

30 Ebd. 103. - duff = matt, glanzlos.

31 Ebd. 104.

32 O. Doppelfeld, Bonner Jahrb. 153, 1953, 1 15.

33 K. Bohner, Bonner Jahrb. 151, 1951, 121.
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germanien und des Freien Germamen und eine exakte Analyse des Uberfanges er- 

folgen; ferner ware zu untersuchen, auf welchen Gefafitypen er aufzutreten pflegt. 

Das sind Aufgaben, die langfristig in Angriff zu nehmen sind. Fur den Augenblick 

miissen wir uns mit dem Vorgebrachten begniigen. Fur uns ist von Bedeutung, dafi 

der schokoladenbraune Uberzug auf den StandfuEschalen von Alter zeitlich und 

ortlich am besten zu den Scherben von Schneppenbaum - Qualburg pafit, wenn wir 

dazu noch fur den Herkunftsbereich das Gebiet Duisburg - Wesel in Anspruch 

nehmen (siehe oben).

Datieren wir gedrehte StandfuEschalen ins 4. und in den Anfang des 5. Jahrhun- 

derts, woran m. E. nicht gezweifelt werden kann, erhebt sich die Frage, von wem 

sie hergestellt worden sind. Man konnte an folgenden Vorgang denken: Anfangs 

gingen romische Tdpfer frei und unabhangig ihrem Gewerbe in den Grenzen der 

romischen Provinz nach. Spater arbeiteten sie als Untergebene vom alten Standort 

aus in germanischem Auftrag, nachdem die Provinz Niedergermamen von romi- 

scher Seite aufgegeben worden war, wobei nicht alle Romer das Land verhefien und 

nach Siiden auswichen. In der letzten Phase setzten Germanen nach Aneignung 

romischer Topferkenntnisse die Tradition selbstandig fort und zwar meist innerhalb 

der Grenzen der alten romischen Provinz. Die Zeit ist noch nicht reif, eine Ent- 

scheidung zu fallen. Leichter dagegen ist zu beurteilen, weshalb die Bewohner einer 

breiten Zone an der siidlichen Nordsee eine Vorliebe fur gedrehte Standfufigefafie 

gehabt zu haben scheinen. Schoppa ist darauf eingegangen (siehe oben). Die Wert- 

schatzung bei den Westgermanen mag darauf zuriickzufiihren sein, dafi schon vor- 

her, vom 2. bis 3. Jahrhundert, handgeformte Urnen iiblich waren, die im Aufbau 

mit Schragrand, hochgefiihrter Schulter, schlank verlaufendem langen Unterteil und 

abgesetztem FuE Zusammenhange verraten, die man trotz der Unterschiede als 

Vorbilder fur gedrehte Standfufigefafie der romischen Tdpfer auffassen kann34.

Neben dieser Verbindungslinie zwischen einheimischer handgemachter Ware und 

romischer Drehscheibenkeramik gibt es noch weitere, fur die R. von Uslar fur das 

3. bis 4. Jahrhundert aus dem ostlichen Westfalen, aus Braunschweig und aus Mit- 

teldeutschland nahere Angaben gemacht hat35. Im Verlaufe des 4. und zu Beginn 

des 5. Jahrhunderts bilden sich dort Herstellungsbereiche gedrehter Gefafie mit ei- 

genen Formen, mit hell- bis dunkelgrauen Schalen, fiber die W. Nowothnig in ei

ner grofi angelegten Studie gehandelt hat36. Als Gegenstiick verweise ich auf das 

Gebiet unserer StandfuEschalen, fiir das in der Hauptsache die germanische Bevol- 

kerung als Abnehmer anzunehmen ist, die im Gange der pohtischen Entwicklung 

allmahlich die Produktion iibernommen haben diirfte (siehe oben).

Nach den langen Erorterungen fiber die StandfuEschalen konnen wir uns fiber die 

beiden anderen Gefafie des Atter-Fundes kurz fassen. Ich habe sie bereits in der 

Einleitung naher beschrieben. Der Zweihenkelkrug gehort schon durch den scho- 

koladenbraunen Uberzug zu dem behandelten Komplex. Seine Grundform ist unter 

der romischen Keramik durch viele Jahrhunderte zu verfolgen, wobei in Einzelhei-

34 A. Plettke, Ursprung und Ausbreitung der Angeln und Sachsen (1921) Taf. 24,3-4; 26; K. Waller,

Das Graberfeld von Altenwalde, Kr. Land Hadeln (1957) Taf. 16,143.

35 R. v. Uslar, Zur spatkaiserzeitlichen Drehscheibenkeramik West- und Mitteldeutschlands. Germania 

19, 1935, 249 ff.

36 W. Nowothnig, Brandgraber der Volkerwanderungszeit im siidlichen Niedersachsen (1964).
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ten mannigfache Abweichungen feststellbar sind37. Der Henkelkrug fallt durch 

seme sorgfaltige Gestaltung auf (Abb. 1 d). Er stellt romische Drehscheibenarbeit 

bester Qualitat dar. Somit riickt er in die Nahe der zwei StandfuEschalen, zumal er 

bei der Herstellung auch mit dem feinen schokoladenbraunen Uberzug versehen 

worden ist. Dieser fehlt dem vierten GefaB, dem gedrehten Napf (Abb. 1 c). Eine 

Verbindung zu den iibrigen drei Gefafien ist hochstens in dem Standfufi zu sehen. 

Dieser scheint unter den spatromischen und frankischen Kochtopfen, denen dop- 

pelkonische Form eigen ist, eine Ausnahme zu sein. Das betont Fremersdorf bei 

der Aufzahlung annahernd ahnlicher Parallelen vom frankischen Friedhof Koln- 

Miingersdorf38. Ein Zusammenhang unseres Gefafies mit den flachen Kmckwand- 

topfen der frankischen Zeit diirfte vorhanden sein. Eine Abweichung liegt nur dar- 

in, dafi die Randpartie der letzteren verdickt auszugehen pflegt39, wahrend sie bei 

unserem Gefafi in Starke der Wandung endet. Ich sehe in dem doppelkonischen 

Napf von Atter eine Vorform der frankischen Knickwandtopfe. In der Zeitstellung 

ist er wegen der Auffindungssituation an die anderen Gefafie des Fundes gebunden. 

Es ware nicht undenkbar, dab sein Herstellungsbereich nicht weit von dem der 

zwei StandfuEschalen und des Henkelkruges entfernt liegt.

Mit diesen, ms einzelne gehenden Betrachtungen zum Atter-Fund will ich errei- 

chen, dafi spatere Bearbeiter es leichter haben, ihn so einzubauen, wie er es ver- 

dient.

37 E. Gose, Gefafitypen der rbmischen Keramik im Rheinland (1950) Taf. 35,400; 40,419; 41,427 

usw.

38 F. Fremersdorf, Das frankische Reihengraberfeld von Koln-Miingersdorf (1955) 140, Taf. 123,11; 

124,1.

39 Sechtem, Kr. Bonn: Bonner Jahrb. 157, 1957, 446, Abb. 35,9; W. Winkelmann, Ein miinzdatiertes 

Grab des 7. Jahrhunderts, Hemer, Kr. Iserlohn. Germania 37, 1959, 302, Abb. 1; Westruper Heide: 

K. Brandt, Bilderbuch zur ruhrlandischen Urgeschichte, Bronze-Eisenzeit-Friihgeschichte (ohne 

Jahr).


