
Rudolf Laser: Terra Sigillata-Funde aus den ostlichen Bundeslandern. 

Materialien zur Romisch-Germanischen Keramik Heft 13. Dr. Rudolf Habelt GmbH, 

Bonn 1998. 92 Seiten. 7Abbildungen. 10 Tabellen. 14 Tafeln.

Die Vorlage der Terra Sigillata-Funde aus den ostlichen Bundeslandern schlieEt eine 

mihliche Lucke bei der Beschaftigung mit dem rbmischen Import in der Germania. Der 

vorliegende Band greift auf eine Materialsammlung zuriick, die der Verf. vorwiegend in 

den 8oer Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch vom Zentralinstitut fur Alte Ge- 

schichte und Archaologie der Akademie der Wissenschaften der DDR aus zusammenge- 

tragen hat. Hieraus resultiert wohl auch das Festhalten an der urspriinglich festgelegten 

Konzeption, auch wenn die Drucklegung erst im Jahre 1998 erfolgte. Ziel der Untersu- 

chung war es, die Sigillatafunde aus den ostlichen Bundeslandern zu erfassen, zu bestim- 

men und sie ihrem chronologischen und historischen Zusammenhang zuzuordnen.

Im Vorwort des Bandes wiirdigt Siegmar von Schnurbein die Verdienste des Verf. bei 

der Bearbeitung des Fundstoffes. So gestaltete sich zum Zeitpunkt der Konzepterstel- 

lung die Ansprache der Funde nicht immer als ganz einfach, da Verf. kaum Mbglichkei- 

ten offen standen, seine Kenntnisse der Terra Sigillata durch Studienreisen in dem ehe- 

mals zum rbmischen Reich gehbrigen Teil Europas zu vertiefen oder zu erweitern. 

Ebenso war der Zugang zu Spezialliteratur mit manchen Schwierigkeiten verbunden.

Das Gros der Funde wurde von Verf. zwischen 1986 und 1989 aufgenommen, Ergan- 

zungen wurden bis zum Winter 1997/98 eingearbeitet. Verf. legte im Rahmen der Fund- 

aufnahme grbhten Wert darauf, mbglichst das gesamte Material selbst in Augenschein 

zu nehmen. In den Katalog wurden nur solche Stiicke aufgenommen, die hinreichend 

gesichert waren. Daneben fanden aber auch solche Funde Erwahnung, die bislang irr- 

tiimlicherweise als Terra Sigillata deklariert worden waren.

Verf. stellte im Zuge seiner Untersuchungen fest, dafi Terra Sigillata-Funde insbeson- 

dere in solchen Landschaften vermehrt auftreten, die sich durch gunstige klimatische 

Bedingungen sowie durch gute Boden- und Wasserverhaltnisse auszeichnen. Abb. 1 

(S. 2) zeigt die Gesamtverbreitung der Terra Sigillata-Funde in den ostlichen Bundeslan

dern. Danach zeichnet sich ein Verbreitungsschwerpunkt in Thuringen sowie im sud- 

lichen Sachsen-Anhalt ab. Bedauerlicherweise wurde bei Abb. 1 auf eine ausfiihrliche 

Legende verzichtet (es fehlen genaue Angaben zur Signatur: gefiillter Kreis bzw. offener 

Kreis), so daE sich dem Leser die Aussage der Karte nicht in vollem Umfang erschlieht. 

Weiterfiihrende Erlauterungen zu den 119 kartierten Fundorten, die im Ortsnummern- 

verzeichnis auf S. 48 aufgelistet sind, erhalt der Leser erst auf S. 28, wobei sich zwar die 

dortigen Angaben nicht unmittelbar auf die Abb. 1 beziehen, mit dieser aber offensicht- 

lich in engem Zusammenhang stehen. Auf der genannten Seite ist nachzulesen, dah 

»Terra Sigillata-Funde ... zwischen Ostsee und Thiiringer Wald von mindestens 142 Fund- 

platzen in 112 Gemarkungen bekannt« sind. Weiter im Text heiht es, dah »funf falsch- 

lich in die Literatur eingegangene Fundorte, namlich Pritzier, Bibow, ,Mecklenburg', 

Arnstadt und Bautzen [...] zu streichen« sind, »wahrend zwei -Kliestow und Meisdorf- 

als unsicher [...] gelten mussen.« Von diesen sieben Orten sind fiinf (Pritzier, Bibow, 

Bautzen, Kliestow und Meisdorf) als offener Kreis kartiert, was aber erst nach einem Ab- 

gleich der Abbildungsziffern mit dem Ortsnummernverzeichnis (S. 48) ersichtlich wird.
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Warum Markranstadt auch mit einem offenen Kreis kartiert worden ist, wird erst nach 

dem Studium des Kataloges deutlich. Dort kann man auf S. 89, FuEnote 171, nachlesen, 

daE es sich auch hier um einen eher unsicheren Kandidaten handelt. Die ri3 geschlosse- 

nen Kreise auf Abb. 1 markieren demnach Gemarkungen mit sicheren Fundstellen. Wen 

ter oben wurde von 112 Gemarkungen gesprochen. Auf S. 29, zweiter Absatz, ist von 115 

Gemarkungen die Rede: »Von 142 bisher bekanntgewordenen Fundplatzen (aus ri5 

Gemarkungen) ...«.

Da die altesten, den Stufen B1-B2 zugehbrigen Graber siidgallische Terra Sigillata der 

Form Dragendorff 29 sowie mittel- und ostgallische Bilderschiisseln Dragendorff 37 ent- 

hielten, schlieEt Verf., dab die sozial bevorrechteten binnengermanischen Abnehmer 

sich wohl zuerst und vor allem verzierte Sigillaten beschafften. Durch die Mitgabe von 

Reliefsigillata in den spatkaiserzeitlichen Bestattungen vom Typ Leuna/HaEleben halt 

es Verf. fiir wahrscheinlich, daE die Sigillaten noch im ausgehenden 3. Jh. als Statussym

bol fungierten.

Der iiberwiegende Teil der Sigillaten stammt aus spatkaiserzeitlichen Siedlungen, zah- 

lenmaEig gefolgt von Funden aus germanischen Brandgrabern. Die Sigillaten, bei denen 

es sich iiberwiegend um Lesefunde handelt, datieren mehrheitlich in die Stufen Cib-C2.

Glattwandige Gebrauchsformen und Reibschalen gelangten erst im spaten 2. und 3. Jh. 

haufiger ins Landesinnere und erreichten -besonders im westlichen Thuringen- in den 

letzten Jahrzehnten des 3. Jh. einen erheblichen Anted am Gesamtfundus.

Auf S. 3, Absatz 2, berichtet Verf., daE »von mindestens funf Gemarkungen ... uber- 

wiegend reich ausgestattete spatkaiser /fruhvblkerwanderungszeitliche Grablegen be- 

kannt« sind, »die zwischen ein und drei Terra Sigillata-GefaEe unterschiedlichen Typs 

enthielten«. Hier ware es wiinschenswert gewesen, wenn Verf. nahere Angaben zum 

Fundort gemacht hatte.

Auf den S.4-6 erlautert Verf. den Forschungsstand. Die friihesten Nachrichten uber 

Terra Sigillata-Funde stammen vom Ende des 18. Jh. Wahrend des 19. Jh. kommt den histo- 

risch-archaologisch ausgerichteten Geschichtsvereinen eine wichtige Rolle beim Sam- 

meln und Dokumentieren rbmischer Objekte zu. Bei den in dieser friihen Phase eher 

zufallig geborgenen und erwahnten Sigillaten handelte es sich fiir gewbhnlich um 

»ganze« GefaEe der Form Dragendorff 37; Sigillatascherben fanden hingegen nur selten 

Beachtung. Dies anderte sich erst gegen Ende des 19. Jh. Mit Beginn des 20. Jh. intensi- 

vierte sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sigillatafunden im mittel- und 

ostdeutschen Raum. Eine aktuelle Zusammenstellung aller bislang in den bstlichen 

Bundeslandern bekannt gewordenen Terra Sigillata-Funde findet sich in den Corpus- 

banden der rbmischen Funde im europaischen Barbaricum (CRFB).

In seinem Kapitel zu den iiberregionalen Fundvorlagen (S. 7—8) setzt sich Verf. kri- 

tisch mit Arbeiten auseinander, welche Terra Sigillata-Material aus den bstlichen 

Bundeslandern behandeln. Auf den nachfolgenden Seiten (S.9-24) geht er auf die 

Manufakturorte der im Untersuchungsgebiet zu Tage gekommenen Sigillaten ein. Die 

Mehrheit der Terra Sigillata-Funde (43,7 %) stammt demnach aus den Topfereibetrieben 

von Rheinzabern, Produkte aus anderen Manufakturorten (Italien, Sudgallien, Trier etc.) 

sind hingegen eher selten vertreten. Als zweit starkste Gruppe nach Rheinzabern heben 

sich die ostgallischen Tbpfereien (7,7 %) hervor. Eine Verbreitungskarte (Abb. 2) illustriert 

anschaulich die Absatzgebiete der einzelnen Manufakturen.
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Tabelle 3 gibt einen Uberblick uber die Verteilung von Fundplatzen mit bestimmba- 

ren Rheinzaberner Topfergruppen. Hierbei wird das starke Uberwiegen von Produkten 

der Gruppe II nach Bernhard (48 Fundplatze) gegeniiber solchen aus seinen Gruppen I 

(16 Fundplatze) und III (14 Fundplatze) deutlich. Tabelle 4 spezifiziert die Angaben aus 

Tabelle 3. Die Topfer sind in chronologischer Reihenfolge innerhalb der Bernhard-Grup- 

pen angeordnet. Tabelle 5 schlieblich zeigt eine Auflistung Rheinzaberner Reliefsigilla- 

ten nach Fundorten. Die Reihenfolge der Fundorte orientiert sich dabei an dem in der 

DDR gebrauchlichen System (Bezirk, Kreis, Fundort).

Tabelle 6 zeigt eine Liste von Rheinzaberner Topfern untergliedert in die Gruppen 

I—III nach Bernhard. Nach der hieraus abzuleitenden prozentualen Verteilung ist die 

Gruppe 2 nach Bernhard mit 59,8 % am starksten vertreten; es folgen die Gruppe I mit 

23,1 % und die Gruppe III mit 17,1 %. Somit wird hier ein bereits durch die Tabellen 3 

und 4 bekanntes Phanomen - die Dominanz von Bernhard Gruppe 2- in anderer Form 

wieder aufgegriffen.

Vergleicht man die Tabellen 4 und 6 so tauchen einige Unstimmigkeiten auf, welche 

nachfolgend kurz skizziert seien: Wahrend es nach Tabelle 6 drei Nachweise fur 

IANV(arius)I geben soil, sind in Tabelle 4 nur zwei angegeben. In Tabelle 6 datiert 

REGINVS I in die Mitte des 2. Jh., nach Tabelle 4 und 5 in das zweite Drittel des 2. Jh. 

Cerialis III kann nach Tabelle 4 und 5 dem letzten Drittel des 2. Jh. zugewiesen werden 

und ist mit zwei Nachweisen vertreten, nach Tabelle 6 gibt es drei Nachweise und der 

Topfer wird in das 3. Viertel des 2. Jh. datiert. Cerialis V hat laut Tabelle 4 zwei, nach 

Tabelle 6 drei Nachweise. Die Ware mit E25/26 datiert nach Tabelle 4 und 5 in das letzte 

Drittel des 2. Jh., nach Tabelle 6 in das letzte Viertel des 2. Jh. Laut Tabelle 4 und 5 datie- 

ren PVPVS und REGINVS II in das letzte Viertel des 2.Jh., nach Tabelle 6 in das erste 

Viertel des 3. Jh. VICTOR/VICTORINUS aus Tabelle 4 mit Fundort Dessau-GroRkiihnau 

taucht in Tabelle 6 so nicht mehr auf. Die Ware A mit Zierglied O 382/383 und die Ware 

B mit Zierglied O 382/383 datieren in Tabelle 4 und 5 in das zweite Drittel des 3. Jh., in 

Tabelle 6 in das zweite Viertel des 3. Jh. Laut Abbildungsunterschrift zu Tabelle 6 bezie- 

hen sich die in Klammern gesetzten Ziffern auf die Nummerierung nach Bernhard. Tat- 

sachlich geben aber nicht die Zahlen in Klammern, sondern die vorangestellten fettge- 

druckten Ziffern die Bernhardnummern wieder.

Die auf den S. 22-24 abgebildeten Karten zeigen die Verbreitung der Rheinzaberner 

Reliefsigillaten spezifiziert nach den Bernhard-Gruppen I—III. Hier wird nochmals deut

lich, dab die meisten Sigillaten der Gruppe II nach Bernhard zuzuweisen sind und dab 

sich ein Verbreitungsschwerpunkt in Thuringen abzeichnet.

Das Gros unter den in Terra Sigillata vorkommenden Gefafiformen bilden verzierte 

Bilderschiisseln der Form Dragendorff 37 (ca. 185 sicher nachgewiesen, 20 wahrscheinli- 

che Stiicke). Eher selten sind die reliefverzierten Schiisseln der Formen Dragendorff 29 

(mind. 5 Exemplare), Dragendorff 30 (1 Exemplar) und Dragendorff 11 (1 Exemplar). AuRer 

dem Reliefdekor treten noch Verzierungen in Barbotine-, Schliff-, Kerbband- und Roll- 

radchentechnik in Erscheinung. Unter den glatten, vorwiegend aus Siedlungen stam- 

menden Sigillaten kommen Teller der Formen Dragendorff 31 (6-10) und 32 (11-22) 

samt Varianten am haufigsten vor. Ahnlich sieht es bei den ebenso variantenreichen 

Napfen Dragendorff 33 (13-26) aus. Das Verhaltnis von verzierter zu unverzierter Terra 

Sigillata liegt bei 3:1. Zu den jiingsten Sigillatafunden gehbren sechs radchenverzierte
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Stiicke aus dem spaten 4. und 5. Jh.Von 50 der insgesamt 142 bekannten Fundplatze mit 

Terra Sigillata liegen auch romische Miinzen vor.

Im Kapitel »Graber mit Sigillaten« (S. 31-34) kommt Verf. zu dem SchluE, daE Terra 

Sigillata von der Phase B2a an in Grabern vorkommen kann. Bei den Grabern handelt es 

sich mehrheitlich um Brandbestattungen (Brandgruben-, Brandschiittungs- und Urnen- 

graber). Die Sigillaten fanden entweder als Urne Verwendung oder waren mit den ubri- 

gen Beigaben in das Grab gelangt. Unter den »Terra Sigillata-Urnen« iiberwiegt eindeu- 

tig die Form Dragendorff 37. Auffallig ist ebenfalls, daE sowohl bei den Brand- wie bei 

den Korperbestattungen verzierte Sigillaten vorherrschen.

Auf den S. 34-36 geht Verf. naher auf die »Sigillaten und die Zeitstellung der mittel- 

deutschen Adelsgraber vomTypus Leuna/HaEleben« ein. Ausgehend vender Annahme, 

daE man mit Hilfe der Terra Sigillata Aussagen zum soziobkonomischen Stand germani- 

scher Gebiete treffen kann, kommt Verf. unter Beriicksichtigung von chronologischen 

und chorologischen Aspekten zu dem SchluE, daE das westliche Thuringen und mittlere 

Saalegebiet im spaten 3. Jh. einen hbheren soziobkonomischen Standard besaE als die 

Gebiete nbrdlich und bstlich davon. Die Ursachen sieht Verf. in militarischer Hilfeleistung 

seitens der Germanen sowie in deren Wohlverhalten im Riicken der grenznahen rbmi- 

schen Gegner. Verf. mbehte in den aus Siedlungen stammenden Sigillaten des spaten 3. Jh. 

weniger das Resultat von Beuteziigen in das romische Reich sehen als vielmehr Zeug- 

nisse der engen militarisch-politischen Beziehungen zwischen dem mitteldeutschen 

Gebiet und der rbmischen Seite. Ausgehend von der Annahme, daE das Ende der Rhein- 

zaberner Manufaktur um 270/75 anzusetzen ist und Terra Sigillata-GefaEe nicht langer 

als 10 Jahre in Benutzung waren, gelangt Verf. zu der Ansicht, daE die Graber mit Sigillata- 

beigabe kaum uber das Jahr 280 n. Chr. hinausreichen diirften.

Tabelle 10 (S. 36) zeigt eine Auflistung aller zwischen den Jahren 1776 und 1997 be- 

kannt gewordenen Fundplatze mit erschlossenen SigillatagefaEen. Insgesamt handelt es 

sich um 142 Fundplatze mit 710 GefaEen. Auffallig wird sogleich, daE etwa ein Drittel 

aller Fundplatze (49) und weit uber die Halfte der SigillatagefaEe (424) zwischen 1970 

und 1989 gefunden wurden. Laut Verf. ist die Ursache hierfiir in einem wahrend dieses 

Zeitraumes verstarkten Interesse an der Erforschung kaiserzeitlicher Siedlungen zu 

suchen. Der unmittelbar nach 1990 einsetzende betrachtliche Fundriickgang stehe mit 

dem gesellschaftlichen Umbruch in Ostdeutschland in direkter Verbindung.

Im AnschluE an die statistischen Ergebnisse folgen das Literaturverzeichnis (S. 38-46), 

eine Auflistung der verwendeten Zitierwerke (S. 47) und Abkiirzungen (S. 47) sowie der 

Abbildungsnachweis (S. 48). Auf S.48 findet sich das Verzeichnis der Ortsnummern zu 

den Abb. 1-7. Auf den Umstand, daE hier die zu Zeiten der DDR giiltigen Verwaltungs- 

bezirke, Kreise und Gemarkungsnamen angegeben wurden, wird nicht eigens aufmerk- 

sam gemacht. Nur im Vorspann zum Katalog (S. 49) weist Verf. auf die Verwendung der 

alten Zitierweise hin. Doch nicht jeder Leser wird davon Kenntnis nehmen, da zunachst 

niemand in einer Publikation des Jahres 1998 damit rechnet, die alten DDR-Verwal- 

tungsstrukturen vorzuhnden. Zweckdienlicher ware es gewesen, im Anmerkungsapparat 

verstarkt auf diesen Umstand hinzuweisen oder ganz auf die alten Verwaltungsstruktu- 

ren zu verzichten.

Den Vorbemerkungen zum Katalog (S. 49) ist zu entnehmen, daE dessen Aufbau und 

Gliederung im wesentlichen den im »Corpus der rbmischen Funde im europaischen Bar-
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baricum« (CRFB) verwendeten Vorgaben entspricht. Die Schlusselnummer bezeichnet 

den ehemaligen Bezirk, den Kreis und den Fundort sowie die Nummer des Fundplatzes 

innerhalb der Gemarkung. Auch die Gliederung der Bundeslander (S. 49-50) entspricht 

im wesentlichen dem im CRFB Di und FMRD Abt. IX, XI, XII und XIV zugrunde liegen- 

den Schema. D.h. die Nummerierung beruht auf den ehemaligen Bezirken und Kreisen der 

DDR. Da sich bei einigen Kreisen inzwischen Veranderungen ergeben haben, wurden die 

aktuellen Kreisbezeichnungen jeweils in Klammern hinter den Kreisnamen gestellt.

Es folgen das regionale Ortsregister (S. 51-52) sowie eine Liste von 31 Museen und 

Sammlungen mit Terra Sigillata-Funden (S.53). Den AbschluR bilden der Fundkatalog 

(S. 54-89) und das Register (S. 90-92). Letzteres beinhaltet eine Auflistung der Fundorte 

in alphabetischer Reihenfolge mit Angaben zur Schlusselnummer im Katalog, der jewei- 

ligen Ziffer auf den Verbreitungskarten und einem Tafelhinweis.

Wahrend die redaktionelle Betreuung des Textteiles als sehr gut bezeichnet werden 

kann, finden sich im Katalog- und Tafelteil ungewbhnlich haufig fehlerhafte Bildunter- 

schriften und Verweise, die nur mit Miihe entschliisselt werden kbnnen, wie das Beispiel 

von S. 71 zeigt: Die in der Rubrik »Kerbschnittverzierte Sigillata« aufgelistete Wand- 

scherbe, die auf Taf. 5,26 zu sehen sein soil, stammt laut Katalog vom Fundplatz Miihl- 

berg (/1), laut Tafelunterschrift vom Fundplatz Miihlberg (/2). Gemeint ist wohl mit dem 

auf Taf. 5,26 abgebildeten Stuck tatsachlich eine andere Scherbe, namlich die auf S.72 

unter Miihlberg IX-06-6/2 Nr. 3 aufgefiihrte Wandscherbe, die wiederum falsch mit dem 

Tafelhinweis 5,25 versehen worden ist. Bei dem Stuck von Taf. 5,25 handelt es sich aber 

eindeutig um die Wandscherbe Nr. 2 von Miihlberg IX-06-6/2, deren Tafelhinweis hier 

korrekt angegeben ist. Ferner finden sich auf S. 71 unter der Rubrik Miihlberg (/1) 

»Nicht naher bestimmbare Fragmente« unter Nr. 2 die Tafelangabe 24,1. Richtig muf> es 

heihen Taf. 14,2.

Abschliehend bleibt dem Verf. fur die Gesamtvorlage der Terra-Sigillata aus den bst- 

lichen Bundeslandern zu danken. Indem er alle Sigillaten durch Autopsie gepriift hat, 

kann der vorhandene Bestand jetzt klar umrissen werden, und er liegt so nun auch endlich 

in einer vollstandigen Edition vor. Die vorliegende Arbeit stellt zweifelsohne einen wichti- 

gen Beitrag im Hinblick auf die weitreichenden Beziehungen Roms zu den Germanen dar.

Monika Schlenker, Halle (Saale)
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