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Der Scherbenhugel in Siegburg, Siegkreis

Die Probegrabung 1961

Siegburg besafi im Mittelalter und in der friihen Neuzeit groBe Topfereibetriebe1. Sie 

waren in der Tbpfervorstadt, der Aulgasse untergebracht2. In diesen wurde die 

weit verhandelte ’Siegburger Ware' hergestellt. Da Kolner Kaufleute einen groBen Teil 

der Erzeugnisse der Aulgasse vertrieben, wurde sie auch unter der Bezeichnung ’Kolner 

Ware' verbreitet. Heute wird mit ’Aulgasse' auch der aus der Vorstadt hervorgegan- 

gene Stadtteil und dessen Hauptstrafie bezeichnet, die nbrdlicher Zubringer Siegburgs 

zur Bundesautobahn Koln - Frankfurt ist. Die Aulgasse liegt am Hang der ’Lohmarer 

Sandterrassen', die zwischen Sieg und Agger von der Siegburger Bucht zur siidber- 

gischen Lobhochflache nach Nordosten hin ansteigen. Diese Terrassen enthalten in 

grofien Lagerstatten, die z. T. unmittelbar an die Oberflache ausstreichen, einen zum 

Tbpfern hervorragend geeigneten Ton3.

Uber die Anfange der Tbpfervorstadt ist noch wenig bekannt. Schriftquellen, die auf 

das Siegburger Tbpferwesen Bezug nehmen, setzten erst mit dem friihen 14. Jahrhun- 

dert ein4, wahrend die friiheste bisher bekannte Siegburger Ware der Aulgasse unge- 

fahr ins 12. Jahrhundert zu datieren ist. Aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts ist 

eine Zunflordnung iiberliefert5. In ihr wird festgelegt, wo die Fehlbrande, der sonstige 

Ausschufi und der anfallende Ofenschutt zu verbleiben hatten6. Eigens zu diesem 

Zwecke eingesetzte Meister bestimmten, wo dieser Schutt abgelagert werden mubte. So 

entstanden Scherbenlager grohen Umfanges7. Dariiber hinaus wurden auch Scherben-

Vorbemerkung: DieStadt Siegburg ist Eigentiimerin des Scherbenhiigels. DieGrabung wird finanziert 

vom Rheinischen Landesmuseum Bonn, dem Siegkreis und der Stadt Siegburg.

*) Trotz vieler Erganzungen, die inzwischen gemacht werden miissen, ist der beste Beitrag von J. B. 

Dornbusch, Die Kunstgilde der Tbpfer in der abteilichen Stadt Siegburg und ihre Fabrikate. Annalen 

d. hist. Ver. £. d. Niederrhein 25, 1873, 1-130.

2) Dornbusch a. a. O. 10. Die ebenda in Fufinote gegebene Erklarung fur das auch noch vorhandene 

’auel‘ findet eine Erganzung bei: J. W. Neufier, Die Flurnamen von Troisdorf, Altenrath und Spich. 

Ein Beitrag zur Flurnamenkunde im Rahmen der Volkskunde, zugleich ein Beitrag zur Heimatge- 

schichte (Dissertation Bonn 1955) 28 Nr. 16.

3) H. Udluft, Erlauterungen zur Geol. Karte von Preufien etc., Lieferung 346, Blatt Wahlscheid, Nr. 

5109 (Berlin 1939). - J. Lohr, Die tertiaren Ablagerungen bei Siegburg als Grundlage des Tbpfer- 

wesens. Heimatbl. d. Siegkreises, Heft 67 (1953) 18 ft. - K. Kiinster und S. Schneider, Der Siegkreis, 

Reg.-Bez. Kbln. Die Landkreise in Nordrhein-Westfalen. Reihe A: Nordrhein, Band 4 (1959) 13 ft. 

35 ft. Ausfiihrliche Literaturangaben zur Geologic 310 ft.

4) 1322 wird ein Hof ’zur Dakaule' (zur Tonkuhle) erwahnt.

5) 1516 erster bekannter Zunftbrief.

6) Dornbusch a. a. O. 99, Beilage Nr. I 69.

7) J. Bockem, Zur Technik des Siegburger Steinzeugs. Die Keramik der Aulgasse vom 10. bis 13. 

Jahrhundert. Heimatbl. d. Siegkreises, Heft 73 (1957) 42.
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berge und Scherbenhiigel8 aufgeschiittet. Nur einer von ihnen ist bis heute erhalten 

geblieben9.

Der Siegburger Scherbenhiigel (Taf. 56,2) liegt im stumpfen Winkel, den die Seehof- 

strafie mit der Aulgasse bildet10. Der ungefahr in Ost-West-Rich rung sich erstreckende 

Hiigel hat heute noch eine Hohe von 5,50 m liber dem umgebenden Niveau. Nur 

nach Norden zur schwach ansteigenden Seehofstrafie hin ist der Hohenunterschied 

etwas geringer. Seine Lange betragt etwa 60 m, die Basisbreite 30 m. Nach dem Ver- 

messungsplan mufi der Hiigel friiher ein etwas anderes Aussehen gehabt haben. Am 

Siidwesthang des Hiigels ist die Boschung sehr steil. Hier wurden schon friiher Teile 

des Hiigels abgetragen11. Im dstlichen Teil des Nordhanges befindet sich eine von der 

Seite her tief einbuchtende Storting, die fast bis auf das heutige Bodenniveau herunter- 

reicht. Die Hiigeloberflache hat aufierdem zahlreiche Eingriffe erlitten.

Die archaologische Erforschung des Mittelalters und der friihen Neuzeit bedarf einer 

moglichst liickenlosen Ubersicht der keramischen Formen und deren Datierung. Das 

gilt auch fur die Siegburger Ware. Denn diese Gruppe des rheinischen Steinzeugs, deren 

Vorformen noch Irdenware sind, spielte eine besondere Rolle. Wegen ihrer hohen 

Materialqualitat und der grofien handwerklichen Giite, zu der seit dem spaten 15. 

Jahrhundert nach und nach noch die kiinstlerische Qualitat hinzukommt, waren sie 

nicht nur im Rheinland gefragt. Die Siegburger Tdpfer befriedigten mit ihren Erzeug- 

nissen immer mehr den gehobenen Bedarf und weiteten ihre Produktion hinsichtlich 

Umfang und Verbreitung mehr und mehr aus12. Von entsprechend weitraumiger Be- 

deutung sind die mit der Siegburger Ware verbundenen Fragestellungen.

Bisher gibt es keine Arbeiten liber die Siegburger Keramik auf breiter Grundlage mit 

dieser formenkundlichen und chronologischen Zielsetzung. Grofiere Formengruppen der 

spaten Erzeugnisse, etwa vom spaten 15. Jahrhundert ab, die noch andere Datierungs- 

moglichkeiten bieten13, sind von kunsthistorischer Seite bereits bearbeitet worden14.

Der letzte grofiere Zeuge des einstmals so wichtigen Siegburger Topfereigewerbes, 

namlich der einzige noch erhaltene Scherbenhiigel in der Aulgasse, bietet noch die Mbg- 

lichkeit zu einer umfangreichen archiiologischen Untersuchung. Diese Arbeit mufi jetzt 

durchgefiihrt werden, da der Scherbenhiigel in absehbarer Zeit dem Strafienbau zum 

Opfer fallen wird. Aus den forschungsgeschichtlichen Umstanden und der Tatsache, 

dafi Grabungen in der Aulgasse mit genauen Fundbeobachtungen nur in Ausnahme- 

fallen durchgefiihrt wurden15, ergibt sich die Bedeutung der Untersuchung.

8) Im Volksmund ’Schirvelesberg‘ oder ’Schirveleshiige? genannt.

9) 2. T. Helen die anderen Scherbenhiigel Kultivierungsarbeiten zum Opfer, z. T. wurden sie zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts abgetragen, um mit den Scherben u. a. Siegburgs Strafien zu befestigen.

10) Vgl. Mbl. 5109 — Wahlscheid, r 85325 h 30550.

n) Um Platz zum Hausbau zu gewinnen oder einen Garten anzulegen. Es besteht einige Hoffnung, 

dafi die Basis des Hiigels auch in diesem Bereich noch vorhanden ist, so dafi die friihere Ausdehnung 

ermittelt werden kann.

12) Verbreitung von Skandinavien bis nach Nordafrika, von Irland bis nach Rufiland.

13) Signierung durch den Meister, oft mit Jahreszahl (beginnend etwa mit dem 16. Jahrhundert); stil- 

kritische Untersuchungen; Vergleiche mit der Malerei und anderen Werken der bildenden Kunst; Her- 

anziehung der Heraldik.

14) O. v. Falke, Das rheinische Steinzeug, 2 Bde. (Berlin 1908). - K. Koetschau, Rheinisches Steinzeug 

(Miinchen 1924).

15) Von einigen Grabungen des Landesmuseums Bonn und der Tatigkeit des Siegburger Konrektors 

J. Bbckem (vgl. Anm. 7) sowie des Buchhandlers F. Schulte abgesehen, wurden im Bereich der Aulgasse 

die Funde bisher kaum systematisch beobachtet.
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Neben der allgemeinen Formeniibersicht und der relativen Chronologic wird auch 

eine absolute Chronologic angestrebt. Daneben sollen die Geschichte der Aulgasse, 

ganz besonders ihre Anfange16, geklart und die Entwicklung der Brennbfen und 

Brenntechnik sowie die Tonverarbeitung - von der Gewinnung des Tones liber die Zu- 

bereitung bis zum Brennvorgang - untersucht werden. Alle Einzeluntersuchungen, auch 

die Auswertung der Schriftquellen, die die Zusammenarbeit von Vertretern verschiede- 

ner Disziplinen erfordert, werden in ihrer Gesamtheit ein Beitrag zur Geschichte Sieg- 

burgs, zur Geschichte des Topferwesens und zur Geschichte des Handels am Beispiel 

der Siegburger Topferware sein.

Illllllll Humus massiver Ofenrest feiner Ofenschutt mii Holzkohlepulver Ton

Ofenbruchstucke  Schnittgrenze

Farbe der Scherben im Bruch: yB-bl fasiweiii grau ziegelrot

getauchte Oberf/ache

Abb. 1. Siegburg, Scherbenhiigel. Ostprofil von Schnitt A 1.

Mafistab 1 : 100.

Die Grabung 1961

Die Probegrabung 1961 sollte Aufschlufi dariiber geben, ob die gestellten Aufgaben 

mit archaologischen Mitteln geldst werden kbnnen. Die relative Datierung der Funde 

hat nicht nur auf formenkundlichen Analysen, sondern auch auf stratigraphischen Be- 

obachtungen zu beruhen. Eine statistische Auswertung der Formen und Formenverge- 

sellschaftungen soli die Formenkunde stiitzen. Das ist nur moglich, wenn im Innern 

des Hiigels Schichtungen festzustellen sind, die zeitlich voneinander getrennte Auf- 

schiittungsvorgange erkennen lassen.

Im Ostteil des Hiigels (Taf. 55) wurden zunachst am kurzen Nordhang der Schnitt 

A 1 und danach am langen Siidhang der Schnitt A 2 angelegt. Zwischen ihnen blieb ein 

2 m breiter Mittelsteg stehen. Die Breite der Schnitte betrug 2 m. Nur an der Periphe

rie des Hiigels wurde der gewachsene Boden erreicht. Zur Hiigelmitte, zum Mittelsteg

16) Eine Notgrabung an anderer Stelle der Aulgasse wurde bereits 1961 durchgefiihrt.
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bin, stiegen die Schnitte stufcnfdrmig an. Im Schnitt A 1 wurde ein Topferofen ange- 

troffen. Seine Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die Erweiterungen des Schnit- 

tes reichten nicht aus, um den ganzen Ofen freizulegen.

Schnitt A 1

Die Profile des Schnittes A 1 zeigten (Abb. 1), dafi die heutige Oberflache des Scher- 

benhiigels eine Ausgleichsoberflache ist. Sie gibt nicht die ursprungliche Gestalt des 

Hiigels wieder17. Nur dort, wo die im Hugel iiberdeckten Verhaltnisse eine massivere 

Festigkeit aufwiesen, wie an den teilweise noch stehenden Ofenwanden, entsprach die 

Hiigeloberflache der inneren Struktur des Hiigels. Andererseits ist sie nicht nur eine 

Ausgleichsoberflache, sondern in Bezug auf Tiefe und Zusammensetzung auch eine Aus- 

gleichszone. Sie schwankte in ihrer Machtigkeit und enthielt starke humose Anteile18. 

In ihr waren Scherben und Reste von Topferofen unterschiedlicher Zeitstellungen ver- 

mengt. In der Nahe der Oberflache war die Vermengung am starksten, in den unteren 

Partien weniger stark. Hier dominierten die Formen der anschlieflenden Schicht.

Diese Oberflachenausgleichszone iiberdeckte Schichtungen, die einwandfrei vonein- 

ander getrennt werden konnten. Die Funde aus einer Schicht kbnnen zunachst nur mit 

Vorbehalt als ’geschlossener Fundkomplexc angesprochen werden, da sie eine mannig- 

faltige Zusammensetzung zeigen19.

Die Aufgliederung des Ostprofiles von Schnitt A 1 (Abb. 1) war in vertikaler Rich- 

tung ebenso stark wie in horizontaler. Im Norden des Profiles lagen die massiven 

Wandungen des Ofens 1 (schematisch als Block dargestellt). Die humose Oberflachen- 

zone war hier sehr diinn, nach Norden hin fiel sie steil ab, nach Siiden stieg sie wieder 

mehr oder weniger stark an, nahm an Machtigkeit zu und iiberlagerte Scherbenschich- 

tungen. - Siidwarts schlofl an die Ofenwand eine Ablagerung von Ofentriimmern an, 

teilweise von erheblicher Grofle. Nur vereinzelt fanden sich darin Scherben. Pulveri- 

sierte Holzkohle war dagegen haufig vertreten. Dieser mantelformig an den Ofen an- 

schlieflende Ofenschutt wurde nach oben und nach Siiden von einem Paket gelben 

Tones begrenzt, das nach Siiden hin nahezu senkrecht abfiel und bis fast auf die Sohle 

des Aushubs reichte. An diesen steilen Abfall des Tonpaketes schlofl siidlich ein Paket 

von Ofenschutt an, das sich wie das vorige zusammensetzte und eine vertikale Erstrek- 

kung hatte. — Zwischen dem oberen mehr waagerechten Verlauf des gelben Tonpaketes 

und der humosen Oberflachenschicht waren hellgraue, fast weifle Scherben abgelagert, 

die nach Siiden hin ebenfalls eine recht steile Begrenzung hatten. - Siidlich vom Ofen

schutt und den hellgrauen Scherben schlofi eine Schichtung aus grauen und ziegelroten 

Scherben an20, die von der Sohle des Aushubs bis an die Oberflachenschicht reichte. Im 

unteren Teil war diese Schichtung von zwei waagerecht orientierten gelben Tonpake- 

ten unterbrochen, die, voneinander getrennt, iibereinanderlagen. — Am angeboschten 

Siidende des Profiles trat eine Scherbenschicht auf, die neben den grauen und ziegel

roten auch vereinzelte getauchte Scherben verschiedener Tonung enthielt. Diese Schicht

17) Bis kurz vor Grabungsbeginn war der Scherbenhiigel Obst- und Krautergarten.

18) Hire untere Begrenzung wurde nach dem Aufhbren der humosen Anteile festgelegt. Von den in 

Ausnahmen vorkommenden grbfieren und erkennbaren Stbrungen abgesehen, geht die humose Ober

flachenschicht in die darunter liegende Schicht kontinuierlich iiber.

19) Die Analyse ihrer Zusammensetzung wird zeigen, ob sie nicht besser als Schichtkomplexe ange

sprochen werden mussen.

20) Hin und wieder findet sich zwischen den Scherben auch ein ganzes Gefafl. Mit ’Scherben‘ wird hier, 

im umfassenden Sinn der Keramiker, die Tonware iiberhaupt bezeichnet.
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war der vorigen teils aufgelagert, teils eingeschoben. Sie enthielt in Ballungen groflere 

Ofenbruchstiicke.

Der Schuttmantel am Ofen 1 wird durch das Aufschlagen und Saubern des Ofens all- 

mahlich entstanden sein. Der in Paketen angetroffene Ton diente wohl zum Ausbessern 

des Ofens und zu seinem Verschlufl beim Brand.

Das Gegenprofil (Westprofil des Schnittes Al) war analog gegliedert.

Schnitt A 2

Die erheblich langeren Profile des Schnittes A 2 brachten weitere wichtige Aufschliisse. 

Etwa 6 m siidlich vom Mittelsteg, also knapp unterhalb der 74 m-Linie (Taf. 55), 

wurde die Hiigelboschung flacher. Hier war eine alte Oberflache vorhanden, die sich 

mit demselben steilen Neigungswinkel, wie die heutige Oberflache zur Hiigelkuppe hin, 

fortsetzte. Auf diese alte Oberflache waren unterhalb der 74 m-Linie im gesamten un- 

teren Teil des Siidhanges erheblich jiingere Scherbenpakete ganz anderen Aussehens 

aufgetragen worden. Die alte Oberflache wies sehr viel Humus auf, muflte also langere 

Zeit als Oberflache bestanden haben. Daraus folgt, dafl der Hugel, als er schon seine 

jetzige Hohe besafl, nach Siiden viel steiler war und eine erheblich schmalere Basis 

hatte. Spater erst wurde er am unteren Siidhang verbreitert und aufgehoht.

In unmittelbarer Nahe der Umzaunung des Hiigels - die Hohenschichtenlinien zeigen 

eine steilere Boschung - konnte festgestellt werden, dafl in neuerer Zeit auf die jiingere 

Oberflache beim Anlegen der Umzaunung Scherbenmaterial, mit sehr viel Humus ver- 

mengt, aufgeworfen wurde, das urspriinglich weiter siidlich tiefer gelegen haben diirfte. 

Die Hiigelgestalt wurde hier der Grundstiicksgrenze angepaflt.

Die Grabung 1961 erbrachte folgende Ergebnisse. Die eingangs bezeichneten Aufgaben 

kbnnen archaologisch geldst werden. Es gibt stratigraphische Befunde, klar vonein- 

ander zu trennende Schichtpakete zeitlich verschiedener Aufschiittungsvorgange. Der 

Hiigel wuchs nicht nur in der Hohe, sondern auch in der Breite und Lange. Der Schutt 

wurde nicht nur iibereinander, sondern auch nebeneinander angeschiittet. Daraus folgt, 

dafl bei der Untersuchung zwar von der Vertikalen ausgegangen werden mufl, die 

Horizontale aber nicht unbeachtet bleiben darf. In beiden Richtungen konnen die 

Schichtungen oder Schichtkomplexe, von wenigen Ausnahmen abgesehen, gut getrennt 

werden. Dies wird dadurch erleichtert, dab es sich dabei meist um grofle Mengen han- 

delt, die auf einmal angeschiittet worden sind. Ob es sich jeweils um die Uberreste eines 

einzigen Brandes oder gleich einer ganzen Produktionsreihe handelt, wird vielleicht 

geklart werden konnen.

Da die Schichten selten einen waagerechten Verlauf zeigten, sondern eine oft veran- 

derte Neigung aufwiesen, war das Fundmaterial nicht nur in der Zusammensetzung 

variabel, sondern auch in der Verteilung. Die ganzen und fast ganzen Gefafle sowie die 

mehr oder weniger runden Teile des Scherbenmaterials sind meist im unteren, tiefer 

gelegenen Teil der schrag ablaufenden Schicht abgelagert, wahrend die nicht so beweg- 

lichen Scherben zur Hauptsache im hoher gelegenen Teil des Schichtverbandes ange- 

troffen wurden. Das bedeutet, daft gerade die grofien und ganzen Gefafle leicht in 

andere Fundzusammenhange (Schichten) hineingeraten sein konnen. Dies unterstreicht 

die besondere Bedeutung auch der kleineren Bruchstiicke fiir die Auswertung.



474 Bernhard Beckmann:

Das Nebeneinanderschiitten, wenn nicht sogar von Fall zu Fall das Ineinanderschiitten 

von Keramik mbglicherweise sehr verschiedener Zeitstellungen, das unterschiedliche 

Verhalten des Materials bei der Ablagerung bzw. beim langeren Verbleib an der Ober- 

flache machen es notwendig, dab nicht von Einzelbeobachtungen ausgegangen werden 

darf. Die Summe der stratigraphischen Beobachtungen, die Gliederung der Formen, 

die Statistik und mineralogische Untersuchungen werden erst im Zusammenhang eine 

spezielle Interpretation der Befunde erlauben.

Der Umfang der aus dem Scherbenhiigel zu bergenden Fundmenge lieB sich durch 

Beobachtung der bei den Probeschnitten angefallenen Menge auswertbarer Funde, die

Abb. 2. Siegburg, Scherbenhiigel. Diisenahnliches Bauelement vom Brennofen. 

Mafistab 1 : 6.

ungefahr fiir die Verhaltnisse im gesamten Hiigel verbindlich sein diirfte, abschatzen. 

Die Ermittlung der Basis des Hiigels lieb Schliisse auf die zu bewegende Gesamtmenge 

zu. Der Anted des auswertbaren Fundstoffes ist sehr grob. Die maximale Hbhe der 

Scherbenschichten betragt etwa 9 m, falls sich nicht noch herausstellt, dab ein Teil des 

Hiigels uber einer zugeschiitteten Tongrube liegt.

Das Ergebnis der Probegrabung bedeutet fiir die in den folgenden Jahren21 durch- 

zufiihrenden Grabungen, dab der Hiigel nur in kleinen Einheiten wird abgetragen 

werden kbnnen. Eine grobere Zahl von Grabungsarbeitern kann nur dann eingesetzt 

werden, wenn Grabungstechniker zu Verfiigung stiinden, da sonst wegen der geringen 

Festigkeit der Schichtverbande die Beobachtung und Dokumentation, die sofort er- 

folgen miissen, nicht Schritt halten kbnnen.

Aufgabe der nachsten Grabung wird es zunachst sein, festzustellen, ob der Scherben

hiigel in seinen iibrigen Teilen andere Fundkomplexe enthalt oder nicht, d. h. ob in ihm 

vom Beginn bis zum Ende der keramischen Produktion in der Aulgasse Schutt abge- 

lagert wurde oder nur in einigen Jahrhunderten, ob durchgehend oder mit Unter- 

brechungen.

;1) Vorgesehen sind mehrere Jahre.
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Die F unde

Aus der groBen Zahl der geborgenen Funde, die etwa in die Zeit vom 12. bis ins 17. 

Jahrhundert zu datieren sind, seien folgende Objekte naher besprochen22.

1. Diisenahnliches fragmentarisches Bauelement eines Brennofens23 (Abb. 2).

Es wurde in einer Gruppe ahnlicher Stiicke in Schichten gefunden, die unter der alten 

steilen Oberflache, der heutigen Hiigeloberflache lagen. Es sind im Querschnitt runde 

Gebilde aus fast klinkerhart gebranntem Ton von etwa 28 cm Durchmesser. Die Bruch- 

stiicke sind im Durchschnitt 40 bis 50 cm lang. Jedes hat auf einer der durch Bruch ent- 

standenen Stirnseiten — mitunter auch auf beiden — ungefahr in der Mitte ein nahezu 

rundes Loch von im Mittel 6 cm Durchmesser. Dieses Loch setzt sich als Kanal bis zur 

halben Lange des Stiickes in seinem Innern fort. Am inneren Ende stoBen von ent- 

gegengesetzten Seiten her senkrecht zwei sich verjungende Schlitze von fast rechtecki- 

gem Querschnitt (L. 9 cm; Br. 1 cm) auf diesen Kanal; bei dem abgebildeten Stuck 

nur in einem Faile. Wahrend die Stiicke auBen eine glatte Wandung haben, befinden 

sich an der Austrittsstelle der Schlitze ungefahr quadratischeBruchflachen mit einer Seiten- 

lange von etwa 12 cm. Hier miifiten Verbindungsstiicke zum Innern des Ofens angesetzt 

haben. - Uber die genaue Lage am Ofen und die Funktion dieser ’Diisen‘ kann noch 

nichts gesagt werden.

2. Gruppe von siebzehn kleinen GefaBen24 (Taf. 56,1).

Sie wurden unter dem Ofen 1 gefunden, der im Zusammenhang mit dem Schnitt A 1 

erwahnt wurde. Dieser Ofen stand auf Sand. Unmittelbar unter dem Ofen lagen, wie 

in einem Nest, eng beieinander die kleinen GefaBe. - Die zeitlich enge Zusammenge- 

hdrigkeit dieser GefaBe ist sicherer, als dies z. B. bei den Formen eines Schichtverban- 

des nachweisbar ware25.

Die Gruppe besteht aus zwolf kleinen Henkelkriigen und fiinf Bechern. Einige von 

ihnen sind untereinander ahnlich oder annahernd ahnlich. Sie gehdren alle zum frii- 

hen Steinzeug und tragen Spuren von unregelmaBig niedergeschlagener Salzglasur. - 

Zehn der Henkelkriige gehdren der Form nach enger zusammen (a bis k). Der Wellen- 

fuB ist klein und nur schwach angedeutet. Der GefaBkorper und auch der schwach aus- 

ladende Hals sind mit umlaufenden feinen Rillen verziert. Zwischen Schulter und Hals 

liegt ein ausgepragter Wulst, der nur bei einem Gefafi (k) schwach angedeutet ist. Der Band- 

henkel setzt unter dem Rand an und ist unterhalb des Halswulstes wieder mit dem 

GefaBkorper verbunden. Die GefaBkorper sind schlank, dick oder sogar sehr dick. Die 

GefaBhohen schwanken zwischen 6 und 8 cm, die groBten Durchmesser der GefaBkor- 

per zwischen 4,5 und 7 cm. Die schwach ausladenden abgesetzten Haise bilden bei den 

dicken GefaBen weite, bei den schlanken enge Offnungen. — Zwei weitere Henkelkriige 

sind nicht der Hbhe, sondern dem Durchmesser nach die grofiten der ganzen Gruppe 

(1 und m: H. 8 cm; Dm. 9 cm). Die Formen sind bei beiden GefaBen nahezu gleich. 

Ein schwacher WellenfuB tragt einen kraftigen GefaBkorper, der bei einem GefaB

22) Wir wollen nicht sagen, dafi gerade diesen Stricken ein besonderer Wert beizumessen sei. In den 

Vorberichten der folgenden Jahre wird das Schwergewicht auf die Auswertung der Keramik gelegt 

werden.

23) Schnitt A 2 Nord 1, Schicht 0,50-1,00 m. Grabungsinventar-Nr. 61/81.

24) Schnitt A 1, bstl. Erweiterung. Grabungsinventar-Nr. 61/362 a-r.

25) Hier darf wohl ohne Einschrankung von einem geschlossenen Fund gesprochen werden.
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Abb. 3. Siegburg, Scherbenhiigel. Kriige a-f. 

Mafistab 1 : 3.

einen ausgepragten Bauchknick hat (1). Der eine weite ausladende Miindung bildende 

Hals geht ohne Absatz in die Schulter liber. Der Bandhenkel setzt unter dem Rand 

an und trifft auf die Mitte der Schulter. Unterhalb des Bauchknicks oder des grobten 

Durchmessers laufen schwach angedeutete weite Rillen um das Unterteil der Gefafie. 

Hals und Schulter tragen feine umlaufende Rillen. - Von den ftinf Bechern haben vier 

(n bis q) einen schwachen WellenfuB und ausgebauchten Gefafikorper, der umlau

fende Rillen tragt und dessen grofite Weite im unteren Drittel liegt (H. 6,5 cm; Dm. 

8 cm). Der Hals ist abgesetzt, ausladend und bildet eine weite Offnung. Der fiinfte
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Becher (r) hat keinen Wellenfufi. Sein sonst ahnlich aufgebauter GefaBkbrper (H. 

4 cm; Dm. 4 cm) tragt keine umlaufenden Rillen. Der abgesetzte Hals 1st kleeblatt- 

formig viermal nach auben gedriickt.

Abb. 4. Siegburg, Scherbenhiigel. Kriige g-h. 

Mafistab 1 : 3.

Abb. 5. Siegburg, Scherbenhiigel.

Henkelkrug i. - MaCstab 1 : 3.

3. Gruppe von neun Kriigen (Abb. 3,1-6; 4,1-2; 5).

Sie entstammen einer Schicht26. Drei von ihnen zeigen Spuren unregelmaBig niederge- 

schlagener Salzglasur, zwei der Gefabe sind im Bruch grau (b und c)27. Die iibrigen Ge- 

fafie zeigen im Bruch eine braune bis gelbe Farbung; die Oberflachenfarbe ist entspre- 

chend. Zwei zeigen im Bruch keine Sinterung (g und i). - Acht (a bis h) sind ungefahr 

gleich aufgebaut, nur drei von ihnen (f bis h) sind gedrungener. Die Gefahhbhen liegen 

um 13 cm, die Durchmesser zwischen 9 und 11 cm. In den Verzierungen bestehen Un-

26) Schnitt A 2 Nord 2, Schicht 0,50-1,00 m. Grabungsinventar-Nr. 61/68 a-i.

27) Abb. 3,1-6 = a—f; Abb. 4,1-2 = g-h.
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terschiede. Uber dem Wellenfufi sitzt ein bauchiger Kbrper, an den der gerade, abge- 

setzte Hals anschliefit. Auf dem Umbruch ist ein Wulst abgesetzt. Unterhalb des Wul- 

stes laufen im oberen Abschnitt des Gefabunterteiles breite Rillen um. Der Oberteil des 

Gefabes zwischen Hals und Wulst ist unverziert. Der Hals dagegen hat enge umlau- 

fende Rillen, die etwa 1 cm des oberen Randes freilassen. Der bandformige Henkel 

setzt an der oberen Rille des Halses an und trifft in der Mitte des Oberteiles, auf der 

unverzierten Schulter, auf. Bei einem GefaB (f) ist der Hals etwas eingezogen. Ein 

anderes Gefab (g) hat auf dem Gefafiunterteil unter dem umlaufenden Randwulst 

keine weiten Rillen. Daftir tragt es diese auf der hohen und breiten Schulter bis zum 

ausladenden Hals. Der Hals ist durch einen Wulst abgesetzt. Die Rillen auf dem Hals 

gehen bis an die Randlippe heran. Das Gefab h ist wie g verziert, hat aber keinen 

Halswulst; auch der obere Zentimeter des Randes tragt keine Rillen. - Der Krug i hat 

einen ganzlich anderen Aufbau: ein hohes schlankes Gefab (H. 19,5 cm) mit Wellen- 

fufi. Der Gefafikbrper ist im Unterteil nur schwach und weitstandig gerillt. Im 

Oberteil ist die Rillung betonter. Der fast senkrechte Hals ist eng gerillt. Die Rand

lippe ist verdickt und abgesetzt. Der Bandhenkel setzt an der unteren Randlippe an 

und trifft auf den Ubergang zwischen Hals und Schulter auf.


