
WALTER JANSSEN

Ausschnitte aus einer frankischen Siedlung in Koln-Porz

Im Herbst 1973 entdeckten Jugendliche norddstlich der Gemeinde Porz-Grengel 

und unmittelbar stidlich der Autobahnzufahrt zum Flughafen Kbln-Bonn in emem 

durch moderne Bodeneingriffe stark zerfurchten Diinengelande die Uberreste einer 

Siedlung der frankischen Zeit1. In der westlichen Boschung eines tief in die Sand- 

dune einschneidenden Weges wurden an zwei Stellen graubraune bis grauschwarze 

Verfarbungen entdeckt, die als Uberreste von friihgeschichtlichen Gruben zu deu- 

ten waren. Aus den Vertiefungen wurden kleinere Eisenteile sowie Bruchstiicke 

schwarzer geglatteter, teilweise mit Rillen, teilweise mit Rosettenstempeln verzier- 

ter Keramik gefunden, die sich als merowingerzeitlich erwies. Das Rheinische Lan- 

desmuseum Bonn setzte daher 1974 eine kleine Ausgrabung auf der Dtine des 

Fundgebietes an, die im Dezember 1974, kurz vor der verwaltungsmaEigen Anglie- 

derung der Stadt Porz an das Stadtgebiet von Kbln am 1.1. 1975, durchgefiihrt 

und abgeschlossen wurde2.

1. Die Lage der Fundstelle

Die Fundstelle liegt am westlichen Rand der Wahner Heide, und zwar unmittelbar 

norddstlich des Ortsteiles Grengel der ehemaligen Stadt Porz. Vom Rheinbogen bei 

Porz ist sie rund 4 km in bstlicher Richtung entfernt. Ihre genaue Lage im Verhalt- 

nis zu den heutigen Siedlungen zeigt Abb. 1 (Ausschnitt aus der TK 5108 Porz- 

Wahn: r 2578290, h 5639100). In diesem Gebiet erstreckte sich einst eine flache 

Sanddune, deren Oberflache rund 65 m fiber NN gelegen hatte (Abb. 2-3). Durch 

die Entnahme groberer Sandmengen fur den Autobahnbau sowie durch die Planie- 

rung eines Baugelandes fur das Flughafenhotel Holiday Inn und schlieElich durch

1 Entdecker der Fundstelle waren die Schuler W. Panchyrz und B. Subalak aus Porz. Eine erste Besich- 

tigung des Fundplatzes nahm H.-E. Joachim vor. Die mir von ihm vorgelegten Scherben aus dem Be- 

sitz der beiden Schuler erwiesen sich als merowingerzeitliche Siedlungskeramik.

2 Die ortliche Grabungsleitung hatte der Grabungstechniker W. Gbbel aus Oberembt, Erftkreis. Er 

zeichnete auch die Plane und Funde des hier vorgelegten Berichtes. Erfahrene Grabungsarbeiter stellte 

die Firma L. Leenders aus Frenz bei Duren. - Besonderen Dank schuldet der Berichterstatter der 

Verwaltung des Flughafens Koln-Bonn, die in grofiziigiger Weise die Grabungsarbeiten auf ihrem 

Grundstuck gestattete und forderte. Es ist mir ein Bediirfnis, besonders Herrn Bernhardt von der 

Flughafenverwaltung fur seine Hilfe zu danken.
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1 Lage der frankischen Siedlung von Kdln-Porz und des frankischen Graberfeldes von Porz-Grengel. 

Mahstab 1 : 40 000.

2 Lage der Grabungsflachen in der frankischen Siedlung von Kdln-Porz. Alle Baubefunde der Siedlung 

wurden in Flache I entdeckt. - Mahstab 1 : 2000.

Erdbewegungen in Zusammenhang mit der Auskiesung grofierer Areale siidlich des 

Fundplatzes war diese Dime bis auf einen kleinen Rest von etwa 30 x 20 m abgetra- 

gen worden, der zusatzlich noch durch einen in Nord-Siid-Richtung verlaufenden 

Graben fur eine Gasleitung, eine Art Hohlweg, zerschnitten wurde (Abb. 4). Der 

Fundplatz und seine nahere Umgebung gehdren in den Bereich der Decksande und 

Mittelterrassenreste, die im Quartar entstanden und die sich zwischen die Talaue 

des Rheins und die Gebirgsformationen des Bergischen Landes in einem ungefahr
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3 Lage der frankischen Siedlung von Koln-Porz (Pfeil) unmittelbar siidlich der Flughafenautobahn, 

von Siidwesten aufgenommen. Freigabe-Nr. Reg.-Pras. Dusseldorf Nr. 18 B 778.

4 km breiten Gelandestreifen lagern. In diesem Sinne bildet die Dune, auf der die 

Siedlungsreste nachgewiesen wurden (Abb. 5), einen Bestandteil der Wahner Hei- 

deterrasse, in deren Bereich vorzugsweise sehr leichte, sandige bis schwach leh- 

mig-sandige Bodenarten vorkommen, die von dlinnen Podsol-Braunerden bedeckt 

werden. Es handelt sich um geringe bis arme trockene Boden3. Westlich des Fund-

3 Zur geologischen Situation des Fundgebietes vgl.: K. Hermes u. H. Miiller-Miny (Hrsg.), Der Rhei-
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4 Ubersichtsplan iiber die Baubefunde der frankischen Siedlung von Kbln-Porz. - Mafistab 1 : 250.

platzes setzt sich das Diinengebiet noch etwa 400 m bis zum sogenannten Mauspfad 

fort, einer sehr alten Wegefuhrung in Nord-Siid-Richtung, die in etwa auch die 

Grenze zwischen dem quartarzeitlichen Sandergebiet und der Niederterrasse des 

Rheins bildet4. Es muE demnach als sicher gelten, daE sowohl der freigelegte Sied-

nisch-Bergische Kreis. Die Landkreise in Nordrhein-Westfalen. Reihe A, Nordrhein 8 (1974) 13 ff. - 

Zur bodenkundlichen Situation vgl. a. a. O. 48 ff.

4 Zum Mauspfad in Porz: H. Dittmaier, Siedlungsnamen und Siedlungsgeschichte des Bergischen Lan

des. Zeitschr. Bergischer Gesch.-Verein 74, 1956, 220 f. § 127. - E. Mengel, Miszelle zu H. Ditt

maier, Rheinische Flurnamen (1963) in: Zeitschr. Bergischer Gesch.-Verein 81, 1964, 177 f. - H.
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5 Ansicht des Fundplatzes von Siiden.

lungsplatz als auch seine landwirtschaftlichen Nutzflachen im Bereich der minderen 

Sandboden des Westrandes der Wahner Heide gelegen haben. Nur 750 m siidwest- 

lich des neuentdeckten Siedlungsplatzes liegt ein schon langer bekanntes Graber- 

feld, von dem 1950 zehn Graber ausgegraben wurden5.

2. Die Baubefunde

Im Verlauf der Ausgrabungen wurden die Uberreste von vier Hausern sowie einer 

zwischen diesen Hausern liegenden Feuerstelle freigelegt. Eine Ubersicht uber diese 

Grabungsbefunde bieten die Abbildungen 4-11.

Haus I

Dieses Haus war in der westlichen Boschung des Wegeeinschnitts in die Sanddiine 

entdeckt worden. ErfaEt werden konnte nur noch sein westlicher Teil, und zwar 

mit der vollstandig erhaltenen westlichen Begrenzung, die noch auf einer Lange von

Dittmaier, Rheinische Flurnamen (1963) 200 unter ’Mauspfad' mit weiterer Literatur. - J. Birkenhau- 

er, Die Besiedlung des Mittelbergischen. Zeitschr. Bergischer Gesch.-Verein 84, 1968, 29 ff. - Fur ver- 

schiedene Hinweise in dieser Sache danke ich dem derzeitigen Stadtarchivar, Herrn Huck, Porz.

Vgl. K. Bohner u. A. Herrnbrodt, Bonner Jahrb. 151, 1951, 206-208. - S. Gollub, Zur altesten Be

siedlung der Stadt Porz und ihrer naheren Umgebung. Unser Porz H. 8 (1966) 38 f. mit Text-Tafel G 

und Tafel 6.
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rund 2,50 m gut erkennbar war (Abb. 6). Innen an dieser Hausbegrenzung entlang 

wurden in etwa gleichen Abstanden von knapp 1 m drei dunkelgraubraun verfarbte 

Pfostenldcher nachgewiesen, die 22 cm, 28 cm und 35 cm tief unter das tiefste Ni-

Humus hell

Humus dunkel

Brand

Sand

Pfostenloch vermutet

Grabungsgrenze

Stbrungsgrenze

6 Aufsicht und Profil von Haus I. - Mafistab 1 : 50.

veau des Hauses in den weiEgrauen, anstehenden, kieshaltigen Sand hinabreichten. 

Der Durchmesser dieser Pfostenverfarbungen betrug 50 cm, 30 cm und 25 cm. Es 

diirfte sich um Pfostensetzungen handeln, die Bestandteil der Wandkonstruktion 

dieses Gebaudes auf seiner Westseite darstellen. Wie Abb. 6 erkennen laEt, handelt 

es sich bei dem vorgefundenen Haus um die Reste eines Grubenhauses, das minde- 

stens 40 cm unter das Laufniveau der naheren Umgebung des Hauses in frankischer 

Zeit hinabreichte. Das Bodenprofil, welches in der westhchen Boschung des Hohl- 

weges zu sehen ist, zeigt unter einer 20—25 m starken, schwarzbraunen bis grauen 

humosen Schicht, die von vereinzelten groEeren Kieseln durchsetzt ist, erne mittel-
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bis rotbraune, 25-30 cm starke, alte Humusschicht, die als der eigentliche Sied- 

lungshorizont der frankischen Zeit anzusprechen ist. Der Boden des Hauses I, das 

vor allem durch seine schwarzbraune, humose, mit Siedlungsfunden durchsetzte 

Fiillung charakterisiert wird, lag nochmals 40 cm unter diesem Siedlungshonzont 

der frankischen Zeit. Im siidlichen Teil des durch das Haus I gelegten Profils fielen 

vor allem stark holzkohlehaltige Bodenpartien auf, die wahrscheinlich als Uberrest 

eines in diesem Gebaude vorhanden gewesenen Herdes aufgefaht werden diirfen, 

obgleich keine konstruktiven Reste einer solchen Herdstelle ausgemacht werden 

konnten.

Uber die urspriingliche Grofie dieses Hauses, das in Ost-West-Richtung angelegt 

war, konnen angesichts des fragmentarischen Befundes keine Vermutungen geau- 

fiert werden. Es ist jedoch sicher, dafi es sich um ein Grubenhaus handelt, dessen 

nach Norden gewandte Seite etwa 4,50 m lang gewesen ist.

Haus II

Auch dieses Haus lag in der westlichen Boschung des Hohlweges durch die Dtine 

(Abb. 4). Es ist das bei weitem am schlechtesten erhaltene Gebaude der Gesamt- 

siedlung, denn von ihm wurde lediglich die stidwestliche Hausecke mit einem darin 

eingetieften Pfosten vorgefunden. Die graubraune Grubenfiillung dieses Hauses, 

das bereits 20 cm unterhalb der heutigen Bodenoberflache sichtbar wurde, ragt 

45-50 cm tief unter die Siedlungsschicht der frankischen Zeit in den Boden. Auch 

bei diesem Gebaude handelt es sich also um ein Grubenhaus. Der einzige Pfosten 

innerhalb dieses Gebaudes zeichnete sich oval im kieshaltigen Sandboden unterhalb 

des Hausbodens ab und ragte, von hier aus gemessen, nochmals 34 cm tief in den 

gewachsenen Kiesboden hinein. Originale Holzreste wurden hier nicht beobachtet. 

Uber die Grofie des Gebaudes, welches wie Haus I in Ost-West-Richtung ausge- 

richtet war, sind keine Angaben mbglich, da der grofiere Teil des Gebaudes bereits 

von dem Hohlweg zerstort war.

Haus III

Auch dieses Haus war, wie die Hauser I und II, in Ost-West-Richtung ausgerichtet 

(Abb. 7). Seine siidliche Halfte war durch friihere Bodeneingnffe stark zerstort, so 

dafi lediglich seine Nordbegrenzung vollstandig erfafit werden konnte. Die Nord- 

wand des Hauses III ist 3,80 m lang. Von der westlichen und der ostlichen Haus- 

wand waren lediglich Teilstiicke von jeweils etwa 2 m Lange erhalten. Auf der Ost- 

flanke des Gebaudes wurden die beiden Pfosten 9 und 10 entdeckt. An der West

wand fand sich der Pfosten 1, der sicher dem Gebaude III zugehort. Uber die Be- 

deutung der Pfosten 2, 3, 5 und 6 kann nichts Naheres ausgesagt werden, da sie 

sich aufierhalb des Hauses III befinden und moghcherweise zu einem iilteren Pfo- 

stenbau, der im Faile des Pfostens 2 durch das Grubenhaus III geschnitten wird, 

gehbren. Auch Haus III muB als Grubenhaus bezeichnet werden. Seine Fiillung be- 

stand aus mittel- bis dunkelbraunem, humosem, gleichstrukturiertem Boden, der 

zahlreiche Siedlungsfunde an Keramik, Gias, Tuffbruchstiicken und romischen 

Ziegelfragmenten enthielt. Der etwa 50 cm unter der frankischen Siedlungsschicht 

liegende Boden dieses Hauses bestand aus einem festgestampften Lehmestrich, der
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durch seme besondere Harte auffiel. Diesen Estnch durchbrechen die Pfostenlocher 

1, 9 und 10, die offenbar in den Kiesuntergrund eingegraben worden waren. Die 

erwahnten Pfosten reichen rund 45 cm unter den festgestampften Lehmestrich des 

Hauses III hinunter.

Haus IV

Haus IV war ein rechteckiges Grubenhaus von 3,80 x 3,25 m Grundflache (Abb. 

8). Seine dunkelbraune bis schwarzbraune, gleichmabige, humose, fundhaltige Fiil- 

lung hob sich ab etwa 40 cm unterhalb der heutigen Oberflache deutlich gegen den 

mittelbraunen Boden des alten frankischen Siedlungshorizontes ab (Abb. 9). Ledig- 

lich die Siidwestecke dieses Gebaudes ist unwesentlich gestort, jedoch sind die mit- 

geteilten Grobenverhaltnisse des Gebaudes durch die anderen vollstandig erhal- 

tenen Wande gesichert. Auch dieses Haus war in Ost-West-Richtung angelegt. Von 

der Holzkonstruktion des Aufgehenden sind lediglich die Pfosten 1 und 3 etwa in 

der Mitte der Ostwand sowie der Pfosten 2 in der Nordostecke des Hauses nach- 

gewiesen worden. Die schwarzbraune Fiillung dieses Grubenhauses unterhalb der 

mittelbraunen frankischen Siedlungsschicht war etwa 20 bis 30 cm stark. Nach den 

Wiinden des Gebaudes verflachte sie sich langsam. Unterhalb der Bodenfiillung im 

Gebaude IV wurde ein etwa 5 bis 8 cm starker, festgetretener, heller Lehmestrich 

vorgefunden, der die gesamte Grundflache des Hauses IV einnahm, und der durch

7 Aufsicht von Haus III. - Mafistab 1 : 80 (Legende siehe bei Haus I, Abb. 6).
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9 Ansicht von Haus IV, aufgenommen von Nordwesten. Im Hintergrund erscheint in der siidostlichen 

Hausecke nach Entfernen der Fiillung des Hauses der gestampfte Lehmestrich.

seine besondere Harte auffiel (Abb. 10). Die abgerundeten, unregelmahigen Buckel 

dieses Lehmestrichs beweisen, dab er langere Zeit uber von den Bewohnern dieses 

Hauses begangen worden war. Die Pfosten 2 und 3 des Hauses IV durchdringen 

diesen Lehmestrich und reichen rund 35 cm unter sein Niveau in den anstehenden 

Kies hinab.

Im siidwestlichen Teil des Hauses wurde eine starke Anhaufung von Holzkohle 

beobachtet, die eigentlich nur auf ein Herdfeuer zuriickgefuhrt werden kann. Al- 

lerdmgs wurden keine konstruktiven Bauteile eines Herdes mehr vorgefunden, so 

dafi man mit seiner Entfernung vor Aufgabe des Hauses zu rechnen hat. Uber das 

Aufgehende dieses Hauses lassen sich keine naheren Aussagen machen. In der Gru- 

benfiillung vorgefundener rotverziegelter Lehm deutet aber darauf hin, dab es sich 

um eine Fachwerkkonstruktion mit Lehmbewurf gehandelt haben mufi.

Besonders reichhaltig waren die Siedlungsfunde aus diesem Haus, die sich in bunter 

Mischung in alien Teilen der Grubenfiillung gleichmahig verteilt vorfanden. Kera- 

mik, Glasscherben, Eisenteile, eine romische Miinze, Ziegel aus der romischen 

Zeit, eine Perle, mehrere Fragmente von Miihlsteinen aus Basaltlava von Mayener 

Provemenz bilden den Inhalt im unteren Teil dieses Gebaudes IV.
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10 Siidostecke von Haus IV. Unter der schwarzgrauen Fiillung tritt der weifigelbe Lehmestrich von 

Haus IV hervor.

Die Feuerstelle

Zwischen den Hausern I und II wurde hart an der westlichen Wegeboschung etwa 

30 cm unter der Oberflache eine rundliche Feuerstelle von etwa 95 cm Durchmesser 

freigelegt (Abb. 11). Sie war stark mit Holzkohle angereichert und auf dem Grunde 

der durchschnittlich 15 cm tiefen Grube wurden zahlreiche Stiicke verziegelten 

Lehms beobachtet. Es besteht kein Zweifel daran, dab es sich hierbei um eine zwi

schen den Grubenhausern gelegene Feuerstelle handelt. Aus ihrer Fiillung wurden 

nur sehr wenige Siedlungsfunde, vor allem kleine Keramikfragmente geborgen. Es 

laht sich nicht ausschliehen, dab sie jenem Pfostenbau angehort haben kann, der 

durch die nicht zu den Grubenhausern gehdrenden Pfostenverfarbungen westhch 

und nordlich von Haus III zu erschliehen ist.

Zusammenfassend laht sich hinsichtlich der Baubefunde feststellen, dah mit den 

Grabungen ein Ausschnitt aus einer wahrscheinlich grofieren frankischen Siedlung 

gewonnen wurde. Obgleich bei den Hausern I bis III der archaologische Befund 

sehr fragmentarisch ist, laht sich doch mit Sicherheit angeben, dab es sich bei alien 

vier Hausern um in den Boden eingetiefte Grubenhauser mit Holzpfostenkonstruk- 

tion gehandelt hat. Alle Hauser waren einheitlich in Ost-West-Richtung ausgerich- 

tet und geben sich damit mit hoher Wahrscheinlichkeit als Teile einer einzigen Sied-
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lungsperiode zu erkennen. Mit den Pfosten 2, 3, 5 und 6 westhch und nordlich von 

Haus III ist aber auch sichergestellt, dafi es am Platz eine zweite, altere Siedlungs- 

periode gegeben hat, in der es nichteingetiefte, moglicherweise grofie Pfostenbauten 

gab. Uber diese altere Siedlung lassen sich keine naheren Angaben machen. Es ist 

jedoch sicher, dafi dieser Siedlungsplatz zweiperiodig gewesen ist.

11 Aufsicht auf die Feuerstelle mit Schnitt AB. - MaEstab 1 : 50 (Legende siehe bei Haus I, Abb. 6).

Noch wahrend der Grabung fiel auf, dab aus den Fullungen aller vier Hauser ein 

Siedlungsmaterial geborgen wurde, das verhaltnismafiig gleichartig anmutete. We- 

der nach ihrer Zusammensetzung noch nach ihrer Zeitstellung wiesen die aus den 

vier Hausern geborgenen Funde im Vergleich zueinander Unterschiede auf. Auch 

heft sich feststellen, dafi sie innerhalb der Grubenfullungen vollig gleichmafiig ver- 

teilt waren. Daraus ist zu schliefien, dafi die Grubenhauser beim Verlassen des Sied- 

lungsplatzes intentionell verfiillt worden waren. Es zeigte sich auch, dah Gefafi- 

scherben des gleichen Topfes in verschiedenen Grubenhausfiillungen vorgefunden 

wurden, was den Schlufi auf absichtliche Verfiillung der Hauser noch unterstreicht. 

Die in den Grubenhausern vorgefundene Hinterlassenschaft ist mithin als Uberrest 

einer Siedlung zu verstehen, die nicht plotzlich, sondern wahrscheinlich allmahlich 

und vorsatzlich verlassen wurde. Um so auffalliger ist die Vielseitigkeit und Fiille 

des geborgenen Siedlungsmaterials.
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3. Die Funde

3.1 Die Keramik

GRUPPE I6: Dunkelgraue, schwarzgraue, graubraune, reduzierend gebrannte, 

glattwandige Knickwandtopfe von doppelkonischer Form mit flachem Boden und 

schwach ausbiegendem, leicht verdicktem Rand (Abb. 12). Drehscheibengefertigt. 

Mit Rillen, Wiilsten oder Rosettenstempeln auf der GefaEschulter verziert. Von 

dieser Ware wurden auf der Siedlung insgesamt 23 Randstiicke sowie 2 Boden- 

stiicke und eine groEere Anzahl von Wandscherben gefunden. Es wird geschatzt, 

dab diese Keramik mit etwa 20 % am gesamten Keramikmaterial der Siedlung teil- 

hat. Im emzelnen sind folgende Stiicke zu unterscheiden:

1. GroEes Bruchstiick eines Knickwandtopfes mit tiefliegender Schulter, blaugraue 

Machart, weich gebrannt, innen weiElich, mit Drehrillen versehen (Abb. 12,1;

26.1) . H. 9,9 cm; Randdm. 11,2 cm. Gefahoberteil mit kantigen Rillen verziert. 

Das GefaE wurde, in zahlreiche Scherben zerfallen, aus dem Planum 1 des Gruben

hauses IV geborgen und konnte soweit wieder hergestellt werden, dab die ur- 

spriingliche Form erkennbar ist.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4053.

2. Bruchstiick von der Oberwand eines blaugrauen Knickwandtopfes (Abb. 12,2;

26.2) . Im oberen Teil durch flachwellige Furchen verziert, darunter eine Zone mit 

Rosettenstempeln, unter der sich wiederum Furchenverzierung fortsetzt. Rand 

leicht verdickt. Randdm. etwa 17,8 cm. GefaEhohe mcht mehr feststellbar. Das 

Bruchstiick setzt sich aus zahlreichen Einzelscherben zusammen, die in alien Teilen 

der Fiillung des Grubenhauses IV vorgefunden wurden.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4084.

3. Diinnwandiges Bruchstiick eines blaugrauen Knickwandtopfes mit gebauchter 

unterer Gefafiwandung und einer fiber einen scharfen Wandknick nach innen ein- 

schwingenden Oberwand (Abb. 12,3). Flacher Boden. Drehscheibenkeramik. 

Weich gebrannt. Urspriingliche Hohe nicht mehr zu ermitteln. Bodendm. 4,4 cm. 

Das Bruchstiick wurde im obersten Teil der Fiillung von Haus I gefunden.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4123.

4. Bruchstiick eines blaugrauen Knickwandtopfes mit verdicktem Rand (Abb. 

12,6; 26,3). Randdm. 12,1 cm. Erhalten ist nur die kurze Oberwand, die durch 

Furchen verziert ist. Der Wandknick ist leicht gerundet. Vom Unterteil nichts er

halten. Im Inneren feine Drehrillen. Weich gebrannt. Das aus zwei Bruchstiicken 

bestehende Fragment wurde in der Fiillung des Grubenhauses IV gefunden. Zu ihm 

gehdren noch zwei weitere, hier nicht abgebildete Bruchstiicke, die sich dem be- 

schriebenen Fragment nicht ansetzen liefien.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4079.

5. Zwei Fragmente eines relativ dickwandigen blaugrauen Knickwandtopfes mit 

verdickter Randlippe, beide vom Oberteil des GefaEes stammend (Abb. 12,5). Un-

Diese Gruppe entspricht der von K. Bohner, Die frankischen Altertumer des Trierer Landes 1 (1958) 

37 ff. beschnebenen Gruppe B im Trierer Land.
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12 Koln-Porz, frankische Siedlung.

Geglattete und reduzierend gebrannte Ware, vorwiegend Knickwandtopfe. 1.2.4-12 Haus IV. - 

3 Haus I. - Mafistab 1 : 2.
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terhalb der verdickten Randlippe zahlreiche gratige Rillen, darunter eme Zone mit 

Rosettenstempeln, der nach unten wiederum Rillenverzierung folgt. Wandknick 

nicht erhalten. Randdm. etwa 16,4 cm. Beide Bruchstiicke warden in der Fiillung 

des Grubenhauses IV gefunden. Es handelt sich um Drehscheibenware. Der weiche 

Brand fallt auf.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4071.

6. Zahlreiche kleine und zwei grohe zusammengehdrende Bruchstticke eines klei- 

nen blaugrauen Knickwandtopfes (Abb. 12,4; 26,4). Randdm. etwa 8,3 cm. Gefafi- 

hohe etwa 8,0 cm. Wandknick tief gelegen. Auf der Oberwand fiinf kantig ausge- 

formte Rillen. Brand weich. Samtliche Bruchstiicke dieses Gefahes stammen aus 

Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4084.

7. Zwei Bruchstiicke von der Randpartie eines glattwandigen schwarzgrauen 

Knickwandtopfes mit leicht ausbiegendem, verdicktem Rand (Abb. 12,8; 26,5). 

Randdm. ungefahr 11,2 cm. Etwa 1,5 cm unterhalb des Randes massiv verdickte 

Zierleiste, darunter eine Zone mit Rosettenstempeln. Drehscheibenware. An den 

beiden Fragmenten fallt die besonders sorgfaltige Glattung der Oberflache sowie, 

gemessen an der iibrigen Ware, ihr etwas harterer Brand auf. Beide Bruchstiicke 

wurden in der Grubenfiillung des Hauses IV gefunden.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4075.

8. Drei Bruchstiicke eines graublauen, diinnwandigen Knickwandtopfes mit 

schwach verdicktem Rand, alle von der Oberwand des Gefahes stammend (Abb. 

12,7). Vom Unterteil des GefaBes nichts erhalten. Randdm. etwa 10,2 cm. Auf der 

Oberwand gut erkennbar kantig ausgebildete Rillen. Weich gebrannt. Die drei 

Bruchstiicke wurden aus der Fiillung des Grubenhauses IV geborgen.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4065.

9. Kleines Randbruchstiick eines blaugrauen Knickwandtopfes, gefunden in Ge- 

biiude IV (Abb. 12,9).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4073.

10. Kleines Randbruchstiick eines blaugrauen Knickwandtopfes, gefunden in Ge- 

baude IV (Abb. 12,10).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4084.

11. Kleines Randbruchstiick eines blaugrauen Knickwandtopfes, gefunden in Ge- 

baude IV (Abb. 12,11).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4055.

12. Aus drei Fragmenten zusammengesetztes Bruchstiick eines blaugrauen Knick

wandtopfes, gefunden in Gebaude IV (Abb. 12,12).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4084.

13. Zwei zusammengehbrige Randbruchstiicke eines blaugrauen Knickwandtopfes 

mit schwach verdicktem, ausbiegendem Rand (Abb. 13,2). Randdm. etwa 10,7 cm. 

Unterhalb des Randes Rillenverzierung beginnend. Drehscheibenware. Weich ge

brannt. Gefunden in der Fiillung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4054.
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11.12 Rauhwandige Ware. 11 aus Haus II, 12 aus den Hausern III und IV. - Mafistab 1 : 2.
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14.-18. Kleine Randbruchstiicke von blaugrauen Knickwandtopfen, durchgehend 

Drehscheibenware. Weich gebrannt. Unterhalb des verdickten Randes Rillenverzie- 

rung einsetzend. Alle Bruchstiicke wurden in der Fiillung des Hauses IV gefunden 

(Abb. 13,1.3-6).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4065; 4074; 4084.

19.-20. Zwei kleine Randbruchstucke von blaugrauen Knickwandtopfen, beide mit 

leicht verdicktem Rand und unterhalb des Randes einsetzender Rillenverzierung 

(Abb. 13,7.9). Weich gebrannt. Beide stammen aus der Fiillung des Hauses IV. 

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4075; 4090.

21. Unterteil eines dickwandigen, weich gebrannten Knickwandtopfes mit weitge- 

hend erhaltenem Boden (Abb. 13,8). Bodendm. 5 cm. Innen an der unteren Ge- 

fahwand deutliche Drehrillen. Weicher Brand. Farbe aufien und innen graubraun 

bis hellbraun. Weicher, kreidiger Ton. Das aus mehreren Bruckstiicken zusammen- 

gesetzte Bodenstiick stammt aus der Fiillung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4059.

22. Zwei Bodenbruchstiicke eines schwarzgrauen, geglatteten Knickwandtopfes 

(Abb. 13,10). Bodendm. 4,2 cm. Weicher Brand. Drehscheibenware. Im Inneren 

kraftige Drehrillen erkennbar. Beide Fragmente stammen aus der Fiillung des Hau

ses IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4059.

23. Zahlreiche aneinandergehdrende Wandscherben eines mittelgrauen Drehschei- 

bengefahes mit vermutlich flachem Boden und schwach ausbauchender Gefafiwand 

sowie wahrscheinlich scharf nach auhen iiberfallendem und unterschnittenem Rand, 

von dem jedoch keine Fragmente erhalten sind (Abb. 16,5). Innen und aufien kraf

tige, flachwulstige Drehrillen. Im Scherben hellgrau. Weicher Brand. Magerung mit 

dunklen Kristallen. Auf der etwas starker eingewdlbten Gefahschulter zahlreiche 

flache feine Rillen, die ein dezentes Dekor ergeben. In diesem Punkte ahnelt das 

hier beschriebene Stiick der unter Nr. 40 beschriebenen GefaBscherbe. Alle Frag

mente, die zu diesem GefaB gehdren, stammen aus verschiedenen Horizonten der 

Fiillung von Haus IV. Das GefaB stellt die graue Abart der vornehmlich hellgrun- 

digen, fem-rauhwandigen Ware mit dunklen Magerungsbestandteilen dar.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4056.

GRUPPE II7: Feinkornig-rauhwandige Ware mit feinen dunklen Magerungsbe

standteilen. Durchweg Drehscheibenware. Weich gebrannt. In vielen Fallen Au- 

Benseite der betreffenden Gefahe angeruht. Offensichtlich wurden viele dieser Ge- 

fahe als Kochtopfe verwendet. Die unter Gruppe II zusammengefaBte Ware kommt 

in drei Variationen vor:

II 1: Hellgrundige, nur stellenweise gebraunte oder geschwarzte Keramik.

II 2: Braune bis graubraune, stellenweise geschwarzte, in einigen Fallen auch stel

lenweise weifigraue Keramik.

II 3: Rotlich-braune, oxydierend gebrannte, rauhwandige Ware.

7 Diese Gruppe entspricht der von Bohner a. a. O. (Anm. 6) 49 ff. beschriebenen Gruppe D im Trierer 

Land.
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Innerhalb der Gruppe II sind eine Reihe von verschiedenen Gefafiformen zu unter- 

scheiden, die im folgenden ge^ondert behandelt werden sollen. Allen GefaEformen 

ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gemeinsam, daE es sich um Standbodenkeramik 

mit abgeflachten GefaEboden handelt. Mit solchen GefaEboden konnen die ver

schiedenen, im folgenden beschriebenen Randformen der GefaEe kombiniert wer

den. Es ist also davon auszugehen, daE in Gruppe II vorzugsweise Standbodenke

ramik zu finden ist. Als gemeinsames Kennzeichen hebt die Gruppe II von der 

oben behandelten Gruppe I die Tatsache ab, daE in Gruppe II keine geglatteten 

Oberflachen wie bei den Kmckwandtopfen der Gruppe I vorzufmden smd8. Die 

teilweise glanzenden Oberflachen der Knickwandtopfe der Gruppe I smd in 

Gruppe II nicht vertreten. Sie machen dort einem matten, glanzlosen, teilweise wie 

feiner Schmirgel wirkenden Oberflachencharakter Platz. Im einzelnen sind folgende 

Gefafiformen zu unterscheiden:

Form 1 : Steilwandige Gefafie mit Standboden, die schwach gebaucht sind und ei- 

nen nach aufien umbiegenden, stark verdickten Rand aufweisen. Es handelt sich 

durchgehend um Drehscheibenware, was sich nicht zuletzt an den mit wulstigen 

Drehnllen versehenen GefaEboden zeigt. Im einzelnen sind unter Form 1 die fol

genden Stiicke zu beschreiben:

24. Grofie Randbruchstiicke eines kumpfartigen GefaEes mit ausbiegendem, stark 

verdicktem Lippenrand und zugehdrigem, jedoch nicht ansetzbarem ebenen Boden 

(Abb. 13,12). Auf der Innenseite der Randstiicke sowie des Bodenstucks deutlich 

ausgepragte Drehrillen kenntlich. Hellgrundige Ware, die jedoch in der Randpartie 

und in Teilen des Gefafibauches sehr stark berufit ist. Weich gebrannt. Dunkle Ma- 

gerungskristalle kenntlich. Randdm. von 17,5 cm hinreichend gesichert. Gefafihohe 

erschlossen. Bodendm. von 12,3 cm gesichert.

Die verschiedenen Randbruchstiicke des beschriebenen GefaEes stammen aus den 

Fiillungen der Grubenhauser III und IV. Es handelt sich um klar anemanderpas- 

sende Gefafibruchstiicke, so dafi davon auszugehen ist, daE die Hauser III und IV 

mit Absicht mit Siedlungsschutt verfiillt worden sind, wobei ein Teil der Bruch- 

stiicke eines GefaEes in das Haus IV und ein anderer Teil in das Haus III gelangte. 

Der GefaEboden kommt aus Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4067 (Boden); 74.4138 (Randstiicke).

25. Randbruchstiick eines hellgrundigen bis graubraunen fein-rauhwandigen Gefa

Ees mit ausbiegendem, kaum verdicktem Rand (Abb. 13,11). Die schwache Grau- 

farbung am Rand deutet darauf hin, daE das Gefafi als Kochtopf verwendet worden 

ist. Es stammt aus der Grubenfiillung des Hauses II.

AO: RLMB;

26. Drei Randbruchstiicke eines schwach gebauchten GefaEes mit wenig ausbie

gendem, aber deutlich verdicktem Rand (Abb. 14,1). Drehscheibenware, wie die 

Drehrillen innen und auEen am Gefafi erkennen lassen. Rauhwandig. Oxydierend

8 Die von Bohner a. a. O. (Anm. 6) 47 ff. ausgesonderte geglattete und oxydierend gebrannte Ware der 

Gruppe C lafit sich im Porzer Material nicht eindeutig nachweisen. Die hier ebenfalls vorkommenden 

oxydierend gebrannten Scherben, z. B. die weitmiindigen GefaEe auf Abb. 14-16, tendieren wegen ih- 

rer rauhen Oberflache eher zur rauhwandigen als zur geglatteten oxydierend gebrannten Ware.
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gebrannt: Farbe aufien und innen rotbraun bis graubraun. AuBen stellenweise dich- 

ter Belag durch RuB- und Speisereste. Etwa 2,5 cm unter dem verdickten Rand be- 

ginnt eine Verzierung aus tief eingegrabenen, waagerecht umlaufenden Rillen. Die 

drei Gefafibruchstucke wurden aus der Fiillung in alien Teilen des Hauses IV ge- 

borgen.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4066.

27. Randbruchstiick eines weitmiindigen, schwach gebauchten GefaBes mit ausbie- 

gendem, verdicktem Rand (Abb. 14,2; 27,4). Randdm. 18 cm. Innen und aufien um- 

laufende Drehnllen. Ton schwach rosafarben bis gelblich mit intensiv braunen und 

schwarzen Magerungskristallen. Aufienseite des Scherbens stark beruBt. Drehschei- 

benware. Gefunden in der Fiillung des Hauses IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4070.

28. Randbruchstuck eines schwach gebauchten GefaBes mit leicht ausbiegendem, 

aber stark verdicktem GefaBrand (Abb. 14,3; 27,3). Feine Drehrillen innen und auBen 

am Gefafi. Farbe gelblichbraun bis graubraun. Nicht allzu hart gebrannt. Feine Mage- 

rungsbestandteile in Form brauner und Schwarzer Kristalle sichtbar. Das Bruchstiick 

stammt aus der Fiillung des Hauses IV. Randdm. mit etwa 17,5 cm hinreichend gesi- 

chert.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4085.

29. Randbruchstuck eines der Form nach schwer bestimmbaren GefaBes (Abb. 

14,5). Rand stark verdickt und wenig ausschwingend, unterhalb des Randes kraf- 

tige Kehlung umlaufend. Es konnte sich um das Randbruchstuck einer weitmiindi

gen Schale oder Schiissel handeln, worauf auch der mit hinreichender Genauigkeit 

ermittelte Randdm. von 23 cm hinweist. Rauhe Oberflache von weiBlich-rotlicher 

bis braunlicher Farbung mit groben schwarzen Magerungsbestandteilen. Dreh- 

scheibenware. Das Bruchstiick wurde als Streufund von der Siedlung geborgen, 

und zwar im Bereich des Hauses IV bei Abtragen der Schicht 2 in einer Tiefe von 

etwa 30 cm unter der heutigen Oberflache.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4100.

30. Rand- und Wandbruchstiick eines gebauchten GefaBes mit ausbiegendem, ver

dicktem Rand (Abb. 14,4). Mittelbraune Farbe innen und auBen. Aufien und am 

Rand sehr stark verruBt. Drehscheibenware. Schwarze und braune Magerungskn- 

stalle kenntlich. Randdm. etwa 16,3 cm. Unmittelbar unter der GefaBschulter so- 

wie auf dem schwach ausladenden Gefafibauch mehrere einziigige Wellen als Ver

zierung. Das Stiick wurde aus der Fiillung von Haus IV geborgen.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4073.

31. Randstiick eines primitiv wirkenden, braunen bis schwarzbraunen, schwach 

gebauchten GefaBes mit verdicktem, kantig abgestrichenem Rand (Abb. 15,1). 

Randdm. etwa 13,5 cm. Mbglicherweise Drehscheibenware, wie die regelmaBige 

Gestaltung des Randes erkennen laBt. Weifie Quarzitmagerung. Das Randbruch

stiick stammt aus der Fullung von Haus IV. Seine Zeitstellung ist ungewiB, da in 

der Merowmgerzeit kantig abgestrichene Rander verhaltnismaBig selten vorkom- 

men. Die Randform ahnelt derjenigen von mittelalterlichen Kugeltbpfen. Es kann
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nicht ausgeschlossen werden, daE es sich um Ubergangsware vom 8. zum 9. Jahr- 

hundert handelt.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4058.

32. Randbruchstiick ernes schwach ausbauchenden Topfes mit weit ausbiegendem, 

verdicktem Rand (Abb. 15,2). AuEen, innen und im Bruch schwarzgrau mit gro- 

ber, weiEer Magerung. Rand verdickt. Harter Brand. Drehscheibenware. Das 

Bruchstiick stammt aus der Fiillung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4090.

33. Schwach ausbiegendes, leicht verdicktes Randbruchstiick der weiElichen Kera- 

mik mit feiner, grauer und rotbrauner Magerung (Abb. 15,3). Randpartie durch 

RuE geschwarzt. Dm. ungefahr 12,5 cm. Das Randbruchstiick stammt aus der Fiil- 

lung von Haus I.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4095.

34. Weit ausschwingendes tongrundiges Randbruchstiick mit verdicktem Rand 

(Abb. 15,4). Randpartie beruEt. Drehscheibenware. Weich gebrannt. Stammt aus 

der Fiillung des Hauses IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4066.

Form 2: Steilwandige, schwach bauchige GefaEe mit scharf umgebogenem, un- 

terschnittenem, iiberfallendem Rand. Drehscheibenware. Zu diesen GefaEen gehort 

wie zur Form 1 mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ebener GefaEboden. Als GefaE- 

formen kommen hohe Wolbwandtopfe oder weitmiindige Schiisseln in Betracht. 

Zu unterscheiden sind im einzelnen folgende Stiicke:

35. Randbruchstiick eines steilwandigen, schwach gebauchten, weitmiindigen Top

fes mit ausbiegendem, unterschmttenem, verdicktem Rand (Abb. 15,5; 27,1). Feiner 

Ton von mittelbrauner bis graubrauner Farbe, innen tongrundig bis gelblichbraun mit 

durchscheinender rotbrauner und Schwarzer Magerung. Drehscheibenware. Unmit- 

telbar unter dem Rand umlaufende Rille. Randdm. 16 cm. Rand beruEt. Die verschie- 

denen Fragmente des GefaEes wurden in der Fiillung von Haus IV gefunden.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4085.

36. GroEes Rand- und Wandbruchstiick eines steilwandigen, schwach gebauchten 

GefaEes mit ebenem Boden und stark verdicktem, ausbiegendem, scharfkantig un- 

terschmttenem Rand (Abb. 15,6; 27,2). Oxydierend gebrannt: Ton innen, auEen und 

im Scherben rotlichbraun mit schwarzen und rotbraunen groben Magerungskristallen. 

Drehscheibenware, wie die Drehrillen unterhalb des Randes sowie die Rillen auf dem 

GefaEbauch beweisen. Es handelt sich um ein weitmiindiges GefaE, dessen lichter 

Randdm. etwa 22 cm betragen haben muE. Uber die GefaEhohe ist nichts bekannt. Das 

Bruchstiick entstammt der Fiillung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4090.

37. Randbruchstiick eines drehscheibengefertigten steilwandigen GefaEes mit scharf 

ausbiegendem, kantig unterschnittenem, verdicktem Rand (Abb. 15,7; 28,1). Hell

tongrundig, Drehscheibenware. Unter dem Rand umlaufend schwache Rillen. Mage

rung sehr fein. Brand verhaltnismaEig hart. Gefunden in der Fiillung von Haus IV. 

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4079.
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38. Randbruchstuck eines schwach gebauchten kumpfahnlichen GefaEes, zu dem man 

einen ebenen Boden annehmen muE (Abb. 16,1; 28,2). Wahrscheinlich handelt es sich 

um einen hohen Wolbwandtopf. Rand scharf nach aufien umknickend und kantig un- 

terschnitten. Unterhalb des Randes umlaufende Rillenverzierung. Drehscheibenware. 

Magerung im Durchschnitt sehr fein und aus schwarzen Kristallen bestehend. Sonst 

tongrundig-helle Farbe des Scherbens und der beiden Aufienseiten. Gefunden in der 

Fullung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4085.

39. Randbruchstuck eines schwach ausbauchenden kumpfahnlichen GefaEes, zu 

dem ein ebener Boden gedacht werden mufi (Abb. 16,2; 28,3). Rand scharf umbiegend 

und auEen scharfkantig unterschnitten. Farbe innen tongrundig-gelblich, auEen grau- 

gelblich. Rauhe Oberflache durch hervortretende Magerungskristalle. Harter Brand. 

Drehscheibenware. Gefunden in der Fullung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4073.

40. Rotbraunes Wandbruchstiick eines steilwandigen, schwach gebauchten Gefa- 

fies, wahrscheinlich eines Wolbwandtopfes, mit einer. auEen umlaufenden Rille 

(Abb. 16,3). Drehscheibenware. Feine dunkelkornige Magerung. VerhaltnismaEig 

harter Brand. Das Stuck stammt aus der Fullung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4067.

41. Kleines diinnwandiges Bruchstiick eines schwach gebauchten GefaEes (Abb. 

16,4). Drehscheibenware. AuEen Rillenzonen waagerecht umlaufend. Aufien grau- 

braun, innen rotlich-gelb. Feine Magerung aus dunklen Kristallen. Brand weich. 

Gefunden in der Fullung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4076.

Form 3 : Flache Schalen mit ebenem Standboden und schrag aufsteigender Wan- 

dung, die mit einem einziehenden und verdickten Rand endet. Es handelt sich 

durchweg um rauhwandige Drehscheibenware, die iiberwiegend durch ihren hell- 

grundigen bis gelb-rdtlichen Ton auffallt. Feine Magerung ist charakteristisch.

42. Weitgehend erhaltene Schale mit flachem Boden (Abb. 17,1; 28,4). Bodendm.

8,2 cm; H. 5,4 cm; Randdm. 14,3 cm. Hellgrundig-rdtlicher Ton mit feinen Dreh- 

rillen, vor allem innen. Feine dunkle Magerung. Rand leicht verdickt und auEen 

stark beruEt. Alle Bruchstticke dieses GefaEes stammen aus der Fullung von Haus 

IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4057.

43. -47. Fiinf kleine Randstiicke von schalenahnlicher Form, wie sie bei Nr. 42 be- 

schrieben wurde (Abb. 17,2-6). Auch Ton und Machart entsprechen weitgehend 

dem unter Nr. 42 beschriebenen Stuck. Die Fragmente stammen aus verschiedenen 

Hausern: Nr. 43 aus Haus IV, Nr. 44 aus Haus II, Nr. 45 aus Haus I, Nr. 46 und 

Nr. 47 aus Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4066(43); 4132(44); 4123(45); 4090(46); 4057(47).

48. Stark abgeriebenes Randbruchstuck einer Schale mit einziehendem, verdicktem 

Rand (Abb. 17,7). Hellgrundig. Magerung aus braunen und dunklen Kristallen be

stehend. Weich gebrannt. Aus Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4089.
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49. Randbruchstiick einer steilwandigen Schale mit verdicktem Rand (Abb. 17,8). 

Oxydierend gebrannt: rotlich bis orangefarben. Drehscheibenware. Weich ge- 

brannt. Feintonig. Aus Haus II.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4129.

50. Randbruchstiick einer flachen Schale mit ausbiegender GefaEwandung und ein- 

ziehendem, verdicktem Rand (Abb. 17,9). Drehscheibenware. Grobe dunkle Mage

rung aus der Oberflache hervortretend. Hellgrundig. Aus Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4066.

Form 4 : Knickwandschalen mit abgesetztem, flachem Fufi.

51. Randbruchstiick einer Knickwandschale in hellgrundiger Ausfiihrung (Abb. 

17,10). Zwischen schmutzigweiEen AuEenschalen im Scherben grau. Drehschei

benware. Feine dunkle Magerung. Mittelhart gebrannt. Das Aussehen des unteren 

Gefafiteils lafit sich nur vermuten, doch kommt dafiir eigentlich nur die von G. 

Behrens aus Grab 80 des Graberfeldes von Bonn-Schwarzrheindorf unter Nr. 4 

vorgelegte bauchige Fufischale in Frage9.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4085.

Bruchstiicke von Fufischalen wie das unter Nr. 51 behandelte sind in Porz nur ein 

einziges Mai vertreten. Es handelt sich um einen verhaltnismaEig seltenen Typus.

Form 5 : Mit der Drehscheibe gefertigte, ebene Gefafiboden in der Art der hell- 

grundigen, braunen, rotlichen oder graubraunen, fein-rauhwandigen Ware. Die un

ter dieser Form im folgenden behandelten GefaEboden diirften in vielen Fallen zu 

den unter den Formen 1 und 2 oben beschriebenen Wand- und Randbruchstucken 

gehdren. Bei den dort erwahnten GefaEen handelt es sich durchweg um hohe, 

schwach gebauchte Kumpfformen, die mit den hier vorzulegenden flachen GefaE- 

boden ausgestattet waren. Insofern sind die hier vorzulegenden Gefafiboden nicht 

als eigenstandige Gefafiform, sondern in engstem Zusammenhang mit den Rand- 

und Wandbruchstiicken der Formen 1 und 2 zu beurteilen.

52. Massiver, flacher Gefafiboden mit dem Ansatz einer gerade aufsteigenden Ge- 

fafiwand (Abb. 18,1; 28,5). Dm. auf der Unterseite gemessen: 11,4 cm. Dicke des 

Bodens 1,7 cm. Bodenunterseite schwach nach oben durchgewolbt. Bodeninnen- 

seite mit scharfgratigen Drehrillen und einem Bulbus in der Mitte versehen. Gelb- 

hch-rdtliche Farbung, stellenweise im Scherben graue Farbe. Rauhwandig. Mage

rung aus schwarzen und weifien Kristallen bestehend. Das Bruchstiick stammt aus 

der Fiillung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4064.

53. Bruchstiick eines massiven Gefafibodens in hellgrundiger Keramik mit dunkler 

Magerung (Abb. 18,2). Innen wulstige Drehrillen. Weich gebrannt. Bodendm. 13 

cm. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4061.

54. Bruchstiick eines ebenen Gefafibodens mit steil aufgehender GefaEwand (Abb.

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

Mainz. Katalog Rom.-German. Zentralmuseum Mainz 13 (1947) 27 Abb. 70,4.
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18,3). Bodendm. 7,2. cm. Innen scharfkantige Drehrillen. Hellgrundige Ware mit 

dunklen Kristallen. Innen hellorangefarben. Weich gebrannt. Gefunden in Haus 

IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4061.

55. und 56. Bruchstiicke zweier verschiedener ebener GefaEboden mit flach aus- 

greifender GefaEwand (Abb. 18,5.7). In beiden Fallen hellgrundige Ware mit dunk- 

ler Kristallmagerung. Drehscheibenware. Beide aus Haus IV stammend.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4061; 4067.

57. Mehrere Bruchstiicke eines hellgrundigen GefaEbodens (Abb. 18,9). Bodendm. 

8,5 cm. Dunkle Magerung. Weicher Brand. Drehscheibenware. Gefunden in Haus IV. 

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4062.

58. Bruchstiick eines massiven ebenen GefaEbodens (Abb. 18,4). Bodendm. 8,3 

cm. Die dicke GefaEwand steigt gerade und steil vom Boden auf. Innen wulstige 

Drehrillen. Orangefarben. Im Scherben grau. AuEen graubraun. Magerung aus fei- 

nen dunklen Kristallen bestehend. Weicher Brand. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4060.

59. Bruchstiick eines diinnen ebenen GefaEbodens mit dicker aufsteigender GefaE- 

wand (Abb. 18,8). Innen auf Wand und Boden scharfgratige massive Drehrillen. 

Grau. Hart gebrannt. Stammt aus Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4061.

60. und 61. Zwei drehscheibengefertigte GefaEboden mit grober Magerung und 

rauher GefaEwandung. Streufunde aus dem Bereich von Haus IV (Abb. 18,6; 

19,1).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4144 u. 74.4096.

62. und 63. Zwei drehscheibengefertigte ebene GefaEbodenfragmente (Abb. 

19,2.4). Oxydierend gebrannt: ziegelrote Farbe und kraftig rotbraune dunkle Ma

gerung. Weicher Brand. Gefunden in Haus I.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4067 u. 74.4127.

64. und 65. Zwei drehscheibengefertigte GefaEbodenfragmente. Nr. 64 innen ok- 

kerfarben, im Scherben und auEen schmutziggraubraun (Abb. 19,3). Nr. 65 innen 

und auEen hellgrundig, im Scherben grau (Abb. 19,5). Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4061 u. 74.4086.

Form 6: Bandhenkel verschiedener Formen, die zu Henkelkriigen in durchweg 

hellgrundiger bis graubrauner, fein-rauhwandiger Machart gehdren. Eine groEe 

Zahl von Wandscherben aus der Siedlung von Porz mit starker Wolbung diirfte sol- 

chen Henkelkriigen zuzuweisen sein, ebenso ein Teil der unter Form 5 behandelten 

GefaEboden, unter denen vor allem die Boden mit geringem Durchmesser im Ver- 

dacht stehen, Henkelkriigen zuzugehbren.

66. Bauchiges Wandstiick einer Henkelkanne mit unterem Henkelansatz (Abb. 

19,9). Gelbhch bis schmutziggraubraun. Rauhwandig und hart gebrannt. Der 

Bandhenkel ist aus dem Material der GefaEwandung hervormodelliert. Innen kraf- 

tige Drehrillen. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4081.
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67. Massiver Bandhenkel eines Kruges (Abb. 19,7). Hellgrundig mit dunklen Ma- 

gerungsbestandteilen. Weich gebrannt. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4086.

68. Bruchstiick vom Oberteil eines Bandhenkels mit ansetzendem Gefafirand (Abb. 

19,6). Hellgrundige Ware. Gefunden in Gebaude I.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4128.

69. Bandhenkel in hellgrundiger Ware (Abb. 19,8). Ziemlich liederliche Ausfiih- 

rung. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4076.

Form 7: Bauchige Gefafie mit kantig abgestrichenem, scharfgratig profiliertem, 

verbreitertem Rand, hergestellt in der Art der hellgrundigen, fein-rauhwandigen 

Ware, jedoch im Unterschied zur Mehrheit des in dieser Gruppe vorhandenen Ma

terials iiberwiegend hart gebrannt. Es handelt sich um Gefafie, die in ihrer Machart 

teilweise der friihen Ware des Pingsdorfer Typs nahestehen, wie z. B. Nr. 71, ohne 

dafi hier ein chronologischer Zusammenhang dieser Art behauptet werden soil.

70. Oberteil eines bauchigen Topfes mit umgelegtem, kantig abgestrichenem und 

kraftig profiliertem Gefafirand. Drehscheibengefertigt (Abb. 20,1). Farbe aufien 

und innen schmutziggelb bis gelbgrau. Magerung als rotbraune oder dunkle feine 

Kristalle hervortretend. Randdm. (licht) 7,5 cm. Die zahlreichen Bruchstiicke die

ses Gefafies stammen aus Haus IV. Die Form des Gefafies lafit sich nicht vollstan- 

dig rekonstruieren, und es ist kein Hinweis darauf vorhanden, welche Bodenform 

mit diesem Gefafioberteil zu verbinden ist.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4092.

71. Kantig abgestrichener, scharf profilierter Gefafirand eines Gefafies von unbe- 

kannter Form, wahrscheinlich aber eines kugehgen Gefafies (Abb. 20,2). Hellgrun

dig und kreidig-weich, dunkle feine Magerung. Exakte Drehscheibenware. Gefun

den in Gebaude IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4092.

72. Grofies Rand- und Wandbruchstiick eines bauchigen Gefafies mit kantig abge

strichenem und scharf profiliertem Rand (Abb. 20,3). Aufien graugelb, innen hell- 

gelb, im Bruch hellgrau mit groben schwarzen Magerungsteilchen. Innen und au

fien Drehrillen. Hart gebrannt. Gefunden in Haus IV. Das Bruchstiick diirfte am 

ehesten einem kugeligen Gefafi zugehdren, das vielleicht mit Wackelboden ausge- 

stattet war. Randformen dieser Art und verwandte Formen erscheinen vor allem in 

der Mayener Produktion.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4097.

73. Kleines, hellgrundiges, kantig abgestrichenes und scharf profiliertes Rand- 

bruchstiick (Abb. 20,4). Drehscheibenware. Feine dunkle Magerung. Im Scherben 

hellgrau zwischen weifigelblichen Aufienschichten. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4092.

74. Kleines, kantig abgestrichenes und scharf profiliertes Randbruchstiick mit nach 

aufien gebogener Randlippe (Abb. 20,5). Drehscheibenware. In der Oberflache 

weifie Magerungskristalle, schmirgelartig hervortretend. Farbe aufien violettbraun 

bis grau, im Scherben anthrazitgrau. Sehr hart gebrannt. Gefunden in Haus III.
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Der Ware nach erinnert dieses Randbruchstiick an rundlich verdickte Kugeltopf- 

rander der Karolingerzeit aus Walberberger Produktion. Solche Ware wird auf auf- 

gegebenen Siedlungsplatzen gefunden, die in der Karolingerzeit urkundlich erwahnt 

werden. Allerdings ist die Randform des Stuckes Nr. 75 auf solchen Platzen nicht 

vertreten. Es dominiert vielmehr dort der rundlich-verdickte Gefafirand. In der 

Machart aber stimmt das Randbruchstiick Nr. 75 mit dieser karolingischen Kugel- 

topfkeramik iiberein. Es ist nicht auszuschliefien, dafi es sich um die jiingsten 

Funde aus dem Komplex Porz handelt.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4136.

75. Nach aufien umgelegter, kantig abgestrichener, scharf profilierter Rand eines 

kugeligen Topfes (Abb. 20,6)- Magerung schmirgelartig in der Oberflache hervor- 

tretend. Aufien grau, innen graugelblich, im Scherben ebenfalls graugelblich. Sehr 

hart gebrannt. Auch fur die Machart dieses Scherbens gilt das fur Nr. 75 Bemerkte. 

Er ahnelt karolingerzeitlicher Kugeltopfkeramik. Gefunden in Haus II.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4129.

76. Stark profiliertes Randbruchstiick (Abb. 20,7)- Drehscheibenware. Grau bis 

violettgrau, klingend hart gebrannt. Die iibrige Gefafiform ist nicht bestimmbar. 

Die Machart dieses Randbruchstiicks erinnert ebenfalls an parallele Keramikarten 

der Karolingerzeit. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4076.

Sonstige Formen: Unter den Nummern 77 bis 82 sind verschiedene, nicht 

emdeutig zu bestimmten Gefafiformen zuzuweisende Randformen innerhalb der 

hellgrundigen, fein-rauhwandigen Ware zusammengestellt (Abb. 20,8.10; 

21,1-4).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4099; 4136; 4129; 4096; 4121.

Sie stammen aus dem gesamten Bereich der Siedlung Porz. Einem helltonigen 

rauhwandigen Gefafi mit dunkel-kristalliner Magerung gehort der RohrenausguE 

Abb. 23,3 an (Inv.-Nr. 74.4136).

Zusammenfassend ist zur hellgrundigen, braunen, rotlichen oder grauen, fein- 

rauhwandigen Ware zu bemerken, dafi sie schatzungsweise mit 60 bis 70% am ge

samten Fundmaterial aus Porz partizipiert. Die vorstehend vorgelegten Funde bil- 

den nur einen kleinen Teil des Gesamtmaterials an GefaEscherben, wobei die Wan- 

dungsscherben ohne Bodenansatz oder Randprofil bei der Darstellung unberiick- 

sichtigt blieben. Es zeigt sich aber selbst bei AuEerachtlassung dieser Wandscher- 

ben, dafi die Gruppe II mit 60 bis 70 % Anteil die Gruppe I mit lediglich etwa 20 % 

bei weitem hinter sich lafit. Der in den Graberfeldern stark vertretene reduzierend 

gebrannte Knickwandtopf mit geglatteter Oberflache erweist sich somit hier im Zu- 

sammenhang eines Siedlungsmaterials als eine durchaus untergeordnete Erschei- 

nung, die hinter anderen Macharten der Keramik zahlenmafiig zuriicktritt.

GRUPPE III: Lederbraune, vorgeschichtlich wirkende Keramik, die wegen ihrer 

Eigenarten nicht der hellgrundigen, fein-rauhwandigen Ware zugewiesen werden 

kann. Es handelt sich vorwiegend um Drehscheibenkeramik, die aber in ihrem Ge- 

samthabitus deutlich von der Gruppe II absticht. Ihre braune bis schwarzbraune
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Farbung zeigt an, dab bei ihrer Produktion andere technologische Vorgange zu- 

grunde gelegen haben, als sie bei der hellgrundigen Ware der Gruppe II wirksam 

wurden. Von vorgeschichtlicher Ware unterscheidet diese Gruppe lediglich der 

Umstand, daE sich diese Keramik feinschmirgelig und rauhwandig anfiihlt. Sie ver- 

fiigt nicht liber eine geglattete Oberflache, wie dies bei der Gruppe I zu bemerken 

war. Innerhalb der Gruppe III sind folgende Keramikformen zu unterscheiden:

Form 1 : Knickwandtopf mit rundem Wandumbruch.

83. Rand- und Wandscherben eines braunschwarzen Knickwandtopfes mit leicht 

verdicktem Rand und rundlich knickender GefaEwand (Abb. 20,9). Der GefaE- 

knick liegt etwa auf der Mitte des GefaEes. Weich gebrannt. AuEen und innen 

Drehrillen sichtbar. Reduzierend gebrannt, ordnet sich dieses GefaE durchaus jenen 

Formen unter, die als frankische Knickwandtopfe der Gruppe I bereits behandelt 

wurden. Die verschiedenen Bruchstiicke dieses GefaEes, das mit hoher Wahr- 

scheinlichkeit uber einen flachen Boden verfiigt hat, entstammen dem Haus IV. 

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4093.

Form 2: Schragwandschiisseln.

84. Drehscheibengefertigtes groEes Wand- und Randbruchstiick einer Schiissel mit 

m sich grader, ausgreifender GefaEwand und schwach einziehendem, verbreiter- 

tem, kantig abgedrehtem GefaErand (Abb. 21,5). Der Ansatz zu einem flachen Bo

den 1st schwach kenntlich. Innen und aufien Drehrillen. Farbe mittel- bis dunkel- 

braun, stellenweise schwarzbraun verfarbt. Die einzelnen Bruchstiicke des GefaEes 

wurden aus Haus IV geborgen.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4097.

85. Rand- und Wandbruchstiick einer flachen, steilwandigen Schale mit ebenem 

Boden, schwach ausbiegender, steiler GefaEwand und unverdickt-rundlich enden- 

dem Rand (Abb. 21,6). Aufien hell- bis dunkelbraun, innen schwarzbraun, mit 

Speiseresten bedeckt. Weicher Brand. Wahrscheinlich Drehscheibenware. Gebor

gen aus Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4093.

Der Anteil dieser braunen, teilweise vorgeschichtlich wirkenden Drehscheibenke- 

ramik am Gesamtkomplex Porz ist mit schatzungsweise 5% gering. Der Machart 

nach steht diese Ware der in Gruppe D behandelten handgemachten Keramik noch 

sehr nahe. Die zeitliche Einordnung dieser Funde ist verhaltnismaEig schwierig. Sie 

diirfte nur in Zusammenhang mit typenreichen Grabinventaren gelingen.

GRUPPE IV10: Handgemachte, rauhwandige und dickwandige Keramik meist in 

Form von Kiimpfen. Durchgehend schwach gebrannt, auEen meist hell- bis dun

kelbraun, mit grober Magerung versehen. Da es sich in vielen Fallen lediglich um 

Wandbruchstiicke von solchen GefaEen handelt, ist nicht in jedem Faile die GefaE- 

form bestimmbar. Lediglich ein einziges GefaE ist in seiner Form eindeutig festleg

bar.

10 Diese Gruppe entspricht der von Bohner a. a. O. (Anm. 6) 61 ff. beschnebenen Gruppe F im Tnerer 

Land.
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86. Dickwandiger, handgemachter Kumpf mit flachem Boden, schwach ausbau- 

chender GefaEwand und einziehendem, unverdicktem Rand (Abb. 27 ' ,7; 27,5). Bo- 

dendm. 15,5 cm; H. 17 cm; Randdm. 15,7 cm (licht). Das wegen seiner unregel- 

mafiigen Form leicht als Handformung erkennbare GefaE zeigt auf der AuEenseite 

grobe Besenstrich-Struktur. Die obere Partie ist schwarzbraun, die untere gelblich- 

braun. Der Boden muE last 2 cm stark gewesen sein. Im Inneren des GefaEes treten 

grobe Magerungskristalle von weiEer und gelblicher Farbe hervor. Im unteren Teil 

des GefaEes sind Speisereste in schwarzer Form enthalten. Die GefaEwandung ist 

durchschnittlich 1,3 cm stark. Seiner Formgebung und Machart nach unterscheidet 

sich dieses GefaE in keiner Weise von entsprechenden Topfen, wie sie unter der 

Fachbezeichnung ’Halterner KochtopF bekannt geworden sind. Kiimpfe dieser Art 

erscheinen in volkerwanderungszeitlichen Fundzusammenhangen des Nordseekti- 

stengebietes ebenso wie im Bereich der karolingischen und ottomschen einheimi- 

schen Keramik dieses Raumes. Sie sind schwer zu datieren.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4095.

87 a-d. Wandbruchstucke eines handgemachten, dickwandigen Topfes unbekannter 

Formgebung mit groben Quarzitkristallen als Magerung (Abb. 22,1-3.5). Alle hier 

abgebildeten Stiicke stammen aus der Fullung von Haus IV. Sie wurden hier vorge- 

legt, um den nicht unerheblichen Anted handgemachter Keramik auch im Bereich 

der merowingerzeitlichen Siedlung des Rheinlandes deutlich zu machen.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4094.

Zusammenfassend ist zur handgemachten Keramik der Gruppe IV zu bemerken, 

daE ihr Anted am Siedlungsmaterial von Porz verhaltnismaEig gering ist. Im Ver- 

gleich zu den anderen betedigten Keramikgruppen konnte er auf schatzungsweise 

5 % der gesamten, vom Siedlungsplatz stammenden Keramik veranschlagt werden. 

Gleichwohl unterstreicht dieser Anted handgemachter Keramik die Tatsache, daE 

selbst im Bereich der sog. rheinischen Drehscheibenkeramik handgemachte Kera

mik ihren Anted einnimmt11.

GRUPPE V: Feintonige, weich gebrannte Keramik mit grauem oder schwarzem 

Uberzug. Bei dieser Ware handelt es sich nicht um die glattwandige, oxydierend 

gebrannte Ware der Gruppe C nach Bohner12, sondern um eine im Scherben zwar 

oxydierend gebrannte, jedoch mit einem grauen oder schwarzen Uberzug versehene 

feintonige Ware.

88. Bodenbruchstiick eines femtonigen, weich gebrannten GefaEes mit oxydierend 

gebranntem Scherben und grauem Uberzug, der wegen der Weichheit des Materials 

nur in geringen Resten auf der Oberflache erhalten ist (Abb. 18,10). Bodendm. 5,3 

cm. GefaEwandung weit ausbiegend. Gefunden in der FiilTung von Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4061.

11 Zu den Verbreitungsgebieten drehscheibengefertigter und handgemachter Keramik im Rheinland: K. 

Weidemann, Die fruhmittelalterliche Keramik zwischen Somme und Elbe (Masch.-Diss. Gottingen 

1964) Karten 19 und 20 (Drehscheibenware), Karte 21 (handgemachte Ware). - Dazu neuerdings H. 

Steuer, Die Siidsiedlung von Haithabu. Studien zur fruhmittelalterlichen Keramik im Nordseekiisten- 

bereich und in Schleswig-Holstein (1974) 136 ff.

12 Bohner a. a. O. (Anm. 6) 47 ff.
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Dem gleichen GefaE wie das Bodenfragment diirfte ein Wandbruchstiick von der 

gleichen Beschaffenheit zuzuweisen sein (nicht abgebildet).

GRUPPE VI: Romische Keramik oder stark an romischen Keramikformen orien- 

tierte Ware.

89. Kleines Bruchstiick vom Boden eines Terra-Sigillata-GefaEes (Abb. 21,8). 

Weich gebrannte Ware, von der die rote Aufienhaut weitgehend durch das Waschen 

beseitigt worden ist. Im Kern gelblichweifier Ton. Weich gebrannt. Bruchstiick ei

nes Gefafibodens von nicht naher bestimmbarer Form. Der Machart nach wird es 

sich in jedem Faile um spatromische Terra-Sigillata-Ware handeln; sie diirfte dem 3. 

oder 4. Jahrhundert angehdren.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4093.

90. Randbruchstiick eines kugeligen Topfes mit nach auEen umbiegendem, sichel- 

formigem Profil (Abb. 21,7). Drehscheibenware. Aufien schmutzigbraun, innen 

gelblichbraun, im Scherben grau. Die Randform dieses Stiickes ist weit verbreitet in 

romischer Zeit, vor allem im 4. Jahrhundert. Das GefaEbruchstiick stammt aus 

Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4098.

91. Randbruchstiick eines schwarzgrauen, kugeligen GefaEes, harter Brand, Mage

rung aus groben Quarzitkristallen (Abb. 21,9). Der Rand entspricht dem sog. herz- 

formigen Profil, die grobschmirgelige Aufienhaut des GefaEes erinnert an die ahn- 

lich wirkende Mayener Keramik des 4. Jahrhunderts.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4129.

Die wenigen romischen Keramikbruchstiicke deuten an, daE auch von den Siedlern 

des 7./8. Jahrhunderts in Porz noch spatromische Keramik im alltaglichen Leben 

verwendet wurde. Darauf deutet nicht zuletzt auch die in Porz gefundene romische 

Miinze (siehe unten S. 468) hin. Im iibrigen ist aber festzustellen, daE der romer- 

zeitliche EinfluE auf diese frankische Siedlung von Porz gering ist.

Uberblickt man die keramischen Funde aus der frankischen Siedlung von Porz- 

Grengel, so schalt sich eine Reihe von GefaEtypen heraus, die auch im Bereich der 

gleichzeitigen Graberfeldkeramik ihre Parallelen finden. Das auf den vongen Seiten 

vorgelegte keramische Material lafit sich, so weit aus den teilweise kleinen GefaE- 

bruchstiicken eine sichere Zuweisung moglich ist, folgenden Formtypen zuwei- 

sen:

1. Kmckwandtopfe, meist solche mit tiefliegender Schulter, vorwiegend in geglatte- 

ter, oxydierend gebrannter Art hergestellt (z. B. Abb. 12,1-8).'

2. Wolbwandtopfe mit flachem Boden, schwach ausbiegender GefaEwand und nach 

aufien umbiegendem und verdicktem Rand (z. B. Abb. 13,12; 14,1-4; 15,6).

3. Wolbwandtopfe mit flachem Boden, schwach ausbiegender GefaEwand und nach 

aufien umgelegtem, scharfkantig unterschnittenem Rand (z. B. Abb. 15,5.7; 

16,1.2).

4. Kannen oder Kriige mit kraftigen Bandhenkeln sowie Ausgiissen. Zu ihnen 

diirfte ein guter Teil der hier nicht abgebildeten Wandscherben des Fundplatzes 

gehbren. Erkennbar sind sie aber nur an den vorliegenden Henkeln (z. B. Abb. 

19,6-9) oder an den seltenen Ausgiissen (Abb. 23,3).
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5. Wolbwandschtisseln mit flachem, nicht abgesetztem Boden und einschwingen- 

dem, verdicktem Rand (z. B. Abb. 17,1-7).

6. Schragwandschiisseln mit schrager, aber in sich nicht gebogener Gefabwand 

(z. B. Abb. 17,8; 21,5).

7. Kugelige Tbpfe, meist mit nach aufien biegendem oder umgelegtem Rand, der 

kantig abgestrichen oder kantig profiliert ist (z. B. Abb. 20,1-6).

8. Kiimpfe mit ebenem Boden, schwach ausbiegender GefaBwand und einziehen- 

dem Rand, handgemachte Ware (z. B. Abb. 22,7; 27,5).

Mit diesen acht Gefafiformen ist der Vorrat verschiedener Gefabtypen, die in der 

frankischen Siedlung von Porz-Grengel vorkommen, erschopft. Eine Reihe von 

Wandscherben sowie sicherhch auch die grohte Zahl der hier abgebildeten Gefafi- 

boden konnen jeweils verschiedenen GefaBtypen zugehdren.

3.2 Funde aus Gias

1. Rand- und Bodenbruchstiick eines Sturzbechers aus schwachgriinem, naturfar- 

benem Gias mit vereinzelten Blasen und schwachen Schlieren in der Glasmasse
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(Abb. 24,7). Die GefaEform ist vor allem durch das Bodenbruchstiick eindeutig be- 

stimmbar, denn der Boden zeigt den Randumbruch, wie er bei Sturzbechern iiblich 

ist. Er weist ferner die zur Mitte bin auftretende Abflachung der Wolbung auf, die 

fur Boden von Sturzbechern charakteristisch ist. Auch der relativ geringe Randdm. 

von nur 6,6 cm deutet auf einen Sturzbecher hin. Gefunden in Haus IV, im oberen 

Teil der Ftillung des Grubenhauses.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4105.

2. Rand- und Bodenbruchstiick eines weiteren Sturzbechers aus schwachgriinem, 

naturfarbenem Gias mit zahlreichen kleinen Blasen und schwachen feinen Schlieren 

in der Glasmasse (Abb. 24,8). Auch diese Glasform ist eindeutig bestimmbar, und 

zwar wegen der Abflachung des GefaEbodens zur Mitte hin sowie auf Grund des 

relativ geringen Randdm. von nur 6,5 cm. GefaEhohe nicht mehr zu ermitteln. Ge

funden in Haus IV, im oberen Teil der Ftillung des Grubenhauses.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4108.

3. Randbruchstiick eines weiteren Sturzbechers aus schwachgriinem, naturfarbe

nem Gias mit einigen Blasen und Schlieren in der Glasmasse (Abb. 24,6). Randdm. 

etwa 7 cm; H. nicht mehr zu ermitteln. Keine Bodenteile erhalten. Gefunden in der 

oberen Fiillung des Grubenhauses IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4142.

4. Randbruchstiick eines Glasgefafies aus tiirkisgriinem, naturfarbenem Gias. 1 cm 

unter dem Rand beginnt eine Zone konzentrisch umlaufender aufgelegter Glasfaden 

aus dem gleichen Material (Abb. 24,5). Es diirfte sich bei diesem sehr diinnwandi- 

gen Glasbruchstiick weder um den Rest eines Sturzbechers noch um den eines 

Tummlers handeln. In Betracht kommt vielmehr ein Kugelbecher, weil die Wan- 

dung des GlasgefaEes am unteren Ende des erhaltenen Stiickes bereits wieder nach 

aufien auszuschwingen beginnt. Es muE also ein gerundetes Unterteil des GefaEes 

vorausgesetzt werden. Randdm. (licht) 6,8 cm. Gefunden im oberen Teil der Fiil- 

lung vom Grubenhaus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4106.

5. Randbruchstiick eines Glasgefafies aus naturfarbenem, schwachgriinem Gias 

(Abb. 24,4). In der Glasmasse einzelne Blaschen und Schlieren. Es lafit sich schwer 

entscheiden, ob es sich um ein Fragment eines Sturzbechers oder dasjemge eines 

Tummlers handelt. Deutet die unterhalb des Randes schrag einziehende Gefafiwand 

vielleicht auf einen Tummler hin, so mochte man andererseits wegen des geringen 

Randdm. von nur 6 cm einem Sturzbecher den Vorzug geben. Gefunden in Haus 

III.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4134.

6. Randbruchstiick eines Glasgefafies aus naturfarbenem, schwachgriinem Gias 

(Abb. 24,2). In der Glasmasse Blaschen und Schlieren. Randdm. 6,8 cm. Rand ver- 

dickt. Es lafit sich wiederum schwer entscheiden, ob Sturzbecher oder Tummler 

vorliegt, doch mochte man wegen des geringen Randdm. dem Sturzbecher den 

Vorzug geben. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4109.
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24 Koln-Porz, frankische Siedlung. Glasreste. - Mafistab 1 : 2.
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7. Randbruchstuck ernes Glasgefafies aus naturfarbenem, schwachgriinem Gias 

(Abb. 24,3)- Wahrscheinlich zu emem Sturzbecher gehbrend. Randdm. und H. 

nicht mehr zu ermitteln. Gefunden in Haus III.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4102.

8. Steilwandiges Randbruchstuck eines Glasgefafies aus naturfarbenem, schwach- 

griinem Gias (Abb. 24,1). Wahrscheinlich zu einem Sturzbecher gehbrend. 

Randdm. und H. nicht mehr zu ermitteln. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4104.

9. Bodenbruchstiick eines Sturzbechers aus naturfarbenem, schwachgrunem Gias 

(nicht abgebildet). Dafi es sich um einen Sturzbecher handelt, wird an der Abplat- 

tung der Bodenrundung in der Mitte kenntlich. Gefunden in Haus IV zusammen 

mit weiteren naturfarbenen, sehr dunnen Glasscherben.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4107.

10. Doppelkonische mehrfarbige Perle aus opakem Gias mit bunten Einlagen (Abb. 

23,1; 26,6). H. 1,7 cm; Bauchdm. 1,8 cm. Zwischen rostroten Randstreifen auf 

schwarzgriinem Grund hellgriine Bliitenmuster sowie rotweifie Kreisaugen. Bbhner 

Typ D 3 n, dementsprechend in die Stufe III zu datieren13. Gefunden in Haus IV, 

Stratum I, Quadrant c.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4083.

3.3 Fundobjekte aus Ton (ohne Keramik)

1. Spmnwirtel aus Ton, schwach gebrannt, von schwarzbrauner Farbe (Abb. 22,4; 

26,7). Dm. 3,7 cm. Oberseite konisch, Unterseite hohlkonisch. Gefunden in Haus

III.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4140.

2. Bruchstiick eines Webgewichtes aus Ton. Reduzierend gebrannt, vielleicht durch 

sekundare Feuereinwirkung. Rundliche oder Kreisform. Gefunden in Haus IV, 

Stratum II (Abb. 23,2).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4119.

3. Fragmente zahlreicher flacher Ziegel mit vierkantiger Falz am Rand. Wahr

scheinlich handelt es sich um wiederverwendete rbmische Ziegel. Sie wurden in al

ien Hausern sowie auch in der isoliert liegenden Feuerstelle vorgefunden; es ist da- 

her nicht auszuschliefien, dafi sie weniger der Dachdeckung als der Herrichtung ei- 

ner ebenen Feuerstelle in den Hausern gedient haben.

AO: RLMB; Inv.-Nrn. 74.4133; 4137; 4139 aus Haus III und 74.4121 aus Haus

IV.

4. Hiittenlehm. Er wurde in halb oder stark gebrannter Form in alien vier Hausern 

gefunden. Ohne Zweifel stammt er von den Hauswanden, denn die meist oxydie- 

rend-rot gebrannten Stiicke zeigten in vielen Fallen noch die Abdriicke des Reiser- 

werkes der Hauswande, auf das sie beiderseits aufgetragen worden waren. Mehr- 

fach wurden, vor allem in Haus IV, beiderseits glattgestrichene grofie Lehmstiicke

13 Bohner a. a. O. (Anm. 6) 80.
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gefunden, die ein Stuck Hauswand darstellen. An ihnen liefien sich Mafie fur die 

Dicke der Hauswande ablesen. Folgende Wandstarken wurden gemessen: 3,0 cm;

3.3 cm; 3,7 cm; 3,6 cm. Geht man davon aus, dab die Wandstarke selbst an einer 

einzigen Wand schwanken konnte, so diirfte als sicher gelten, dab die Wandstarken 

in Koln-Porz allgemein zwischen 3 und 4 cm lagen.

Interessante grbhere Staklehmstiicke wurden von folgenden Stellen geborgen:

a) Aus Haus IV: Inv.-Nr. 74.4069; 4072; 4102 (mit Holzabdriicken); 4103 (mit ei

ner geglatteten Seite); 4112 (mit beidseitiger Glattung); 4113 (beidseitig geglat

tet); 4114; 4115; 4118 (beidseitig geglattet); 4119.

b) Aus Haus I: Inv.-Nr. 74.4125.

3.4 Fundob jekte aus Stein

Behauene Steine, die als Baumaterial fur die Hauser hatten dienen kbnnen, wurden 

weder innerhalb noch auberhalb der Hauser vorgefunden, ein Beweis dafiir, dafi die 

vorgefundenen Gebaude vollstandig in Holz oder in Fachwerkbauweise errichtet 

worden waren. Steine fanden gleichwohl als Geratschaften des taglichen Lebens 

Verwendung. Vor allem dienten sie als Unterleger oder als Laufer fur kleine 

Handmiihlen, die im Inventar aller vier Hauser vorhanden gewesen sein miissen. 

Aus der Fiille des meist sehr fragmentarischen Materials sollen nur einige wenige 

Fundobjekte erwahnt werden:

1. Zwei abgerundete, kartoffelgrofie Laufersteine einer Handmiihle. Gefunden in 

Haus IV. Einer von ihnen Sandstein, der andere Granit.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4088 und 4111 (nicht abgebildet).

2. Zahlreiche grbhere und kleinere Bruchstiicke von Mayener Basaltlava, die mei- 

sten von ihnen stark zerschlagen, nur einige von ihnen flach und auf beiden Seiten 

geglattet, vielleicht einem runden Mtihlstein zugehdrend. Die Mehrzahl der Basalt- 

lavastticke stammt aus Haus IV. Die wichtigsten Funde werden im folgenden auf- 

gefiihrt:

a) Aus Haus IV: Inv.-Nr. 74.4112; 4116; 4117; 4120.

b) Aus Haus III: Inv.-Nr. 74.4135 (grbfiere Mengen).

c) Aus Haus I: Inv.-Nr. 74.4125.

3.5 Tierknochen

Aus der Grabung stammt ein relativ begrenztes Material an Tierknochen. Nen- 

nenswerte Knochenfunde wurden ausschliefilich aus der recht fundreichen Fiillung 

des Grubenhauses IV geborgen. Es handelt sich um folgende Funde: Inv.-Nr. 

74.4078 (unter anderem Tierzahne); 4080; 4088 (darunter Tierzahne); 4091 (Tier

zahne); 4101 (kalzinierte Knochen). Das Material ist bisher noch nicht wissen- 

schaftlich untersucht worden.
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3.6 E i s e n g e g e n s t a n d e

Gegenstande aus Eisen erscheinen in der Siedlung auBerordenthch selten. Es 

scheint, als hatten die abziehenden Bewohner alle nur irgendwie brauchbaren Ge

genstande aus Eisen mitgenommen. Im einzelnen sind folgende Objekte aus Eisen 

zu erwahnen:

1. Messer. Griffangel und Blattspitze abgebrochen (Abb. 25,4)- Erh. Rest 8,9 cm 

lang; grofite Br. 1,9 cm; Riicken 3 mm stark. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4151.

2. Messer, zerbrochen. Vorhanden sind Teile von Griff und Klinge (Abb. 25,6). L. 

der Brst. zusammen etwa 11 cm; grofite Br. 1,2 cm; Riicken 2 mm stark. Gefunden 

in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4145.

3. Messer, stark fragmentarisch. Erh. sind ein Stuck der Griffangel und des Blattes 

(Abb. 25,5). L. zus. 5 cm; grohte Br. 1,7 cm. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4147.

4. Eisenbrst., tullenformig (Abb. 25,7). Dm. am Ende 3 cm; erh. L. 65 cm. Viel- 

leicht Ende eines Lanzenschaftes. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4146.

5. Nagel, vierkantig, mit breitem, rundem, pilzformigem Kopf, handgeschmiedet 

(Abb. 25,8). L. 7 cm, Spitze abgebrochen. Dm. des Kopfes 3 cm. Gefunden in 

Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4152.

3.7 Bronzegegenstande

1. Lasche aus Bronzeblech, am Ende rund und durchlocht (Abb. 25,3). Erh. L. 3,1 

cm; Br. 1,8 cm; Lochdm. 5 mm. Gefunden in Haus IV.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4150.

2. Mehrere Fragmente von Stabchen aus Bronze von rundem Querschnitt, viel- 

leicht Teile eines kosmetischen Bestecks (Abb. 25,1.2). L. der einzelnen Brst.: 3 

cm; 1,7 cm, gebogen; 5 cm, geknickt. Alle in Haus IV gefunden.

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4148 und 4149.

3. Romische Bronzemiinze. Stark abgegriffener Centenionalis (?) Valentinians I. 

vom Typ der SECURITAS REIPUBLICAE; die Miinzstatte ist unkenntlich. Ge

funden in Haus IV, 12 cm unterhalb von Planum I (mcht abgebildet; bestimmt 

durch V. Zedelius).

AO: RLMB; Inv.-Nr. 74.4110.
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25 Koln-Porz, frankische Siedlung. Metallfunde.

1.2 Draht aus Kupferlegierung. - 3 Lasche aus Kupferlegierung. - 4-6 Eisenmesser. - 7 Stark verrostetes 

Eisen. - 8 Eisennagel mit breitem, rundem Kopf. - Mafistab 1 : 2.
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26 Kbln-Porz, friinkische Siedlung. Reduzierend gebrannte Knickwandtopfware (Mafistab 1 : 2). Perle 

aus opakem Gias (Mafistab 1 : 1,5). Spinnwirtel aus Ton (nicht mafistablich).
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27 Koln-Porz, frankische Siedlung. Rauhwandige und mit Besenstrich verzierte Ware. 

Mafistab 1 : 2.
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28 Koln-Porz, frankische Siedlung. Rauhwandige Ware: Randstiicke und scheibengefertigte Gefafibd- 

den. - Mafistab 1 : 2.
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4. K u 11 u r g e s c h i c h 11 i c h e und c h r o n o 1 o g i s c h e Einordnung der 

B e f u n d e

Der fragmentarische Charakter des zufallig in Porz-Grengel aufgedeckten Aus- 

schnitts einer frankischen Siedlung im Diinengebiet der alten Mittelterrasse des 

Rheins kann kaum iiberbewertet werden. Aus ihm ergibt sich, dab alle weiterfiih- 

renden Schliisse in bezug auf die Grode der gesamten Ansiedlung, die Zahl und 

Bauweise ihrer Hauser sowie ihre Besiedlungszeit hypothetisch bleiben miissen. In 

der Auswertung haben wir uns also strikt auf jenen recht kleinraumigen Ausschnitt 

der Siedlung zu beschranken, der in dem unzerstorten Ted des Diinengelandes er- 

halten geblieben war. Es kann dabei allerdings nicht ubersehen werden, dab in der 

zweiten grofien Grabungsflache (Flache II, vgl. Abb. 4), die unmittelbar ostlich des 

die Restdune teilenden Hohlweges geoffnet wurde, keine weiteren Siedlungsrelikte 

mehr angetroffen wurden. Die an der Westboschung des Hohlweges angeschnitte- 

nen Grubenhauser I und II miissen also den Ostrand des Siedlungskomplexes be- 

zeichnen. Nicht auszuschliehen ist aber, dab sich westlich des Hauses IV noch wei- 

tere Baulichkeiten befanden. Die hier schon wahrend des Zweiten Weltkrieges stark 

zerstorte und neuerdings weitgehend abgetragene Sanddiine erlaubte in diesem Ge- 

biet keine weiteren Untersuchungen. Demnach ist die Begrenzung des Siedlungs- 

platzes nach Norden, Westen und Stiden offen und auch in Zukunft nicht mehr zu 

klaren. Es bleibt bei dem bescheidenen Ausschnitt aus der frankischen Siedlung, 

von der drei in den Boden eingetiefte Grubenhauser fragmentarisch, ein viertes je- 

doch vollstandig ausgegraben werden konnte. Gesichert bleibt ferner, dab der Sied- 

lungsplatz zweiperiodig ist. Zwar ergab sich diese Zweiperiodigkeit nicht aus einer 

entsprechenden Stratigraphic, sondern aus der Tatsache, dab neben dem Gruben- 

haus III eine Reihe von Pfostenldchern nachgewiesen wurde, die zu keinem der 

Grubenhauser gehort haben kann. Sie dtirfte vielmehr einem Standerbau zuzuwei- 

sen sein, der entweder vor den Grubenhausern bestanden hatte oder ihnen zeitlich 

folgte14.

Das in den Gruben abgelagerte Fundmaterial erwies sich, das ergab die sorgfaltige 

Registrierung aller Funde durch den Grabungstechniker W. Gobel, als Mischung 

aus alteren und jiingeren Objekten, die keine stratigraphische Scheidung erkennen 

liefi, und zwar weder innerhalb der Grubenhauser noch in ihrer Umgebung.

Aus diesen Umstanden ergibt sich, dab eine Bestimmung der Besiedlungsdauer m 

dem freigelegten Siedlungsausschnitt nur nach den Funden vorgenommen werden 

kann. Die Kleinfunde belegen in der Tat eine Besiedlungsdauer, die fiber mehrere 

chronologische Stufen der Merowingerzeit hmwegreicht.

Die romische Keramik nahm, wie wir bereits oben sahen, mengenmafiig emen ver- 

schwindend kleinen Anted am Gesamtmaterial ein, so dab man ihre Anwesenheit 

auf dem Fundplatz wohl kaum als Niederschlag einer Besiedlungsphase der romi- 

schen Kaiserzeit auffassen darf. Auch die erwahnte Kupfermtinze Valentinians I. 

zeigt keineswegs eine Besiedlung dieser Zeit an. Es handelt sich vielmehr um eine 

im frankischen Siedlungszusammenhang weiterbenutzte Miinze, wie sie etwa auch

14 Grubenhauser und Pfostenbauten sind neuerdings auch in einer etwa zeitgleichen frankischen Sied

lung im Mayfeld ausgegraben worden; vgl. H. Ament, Eine frankische Siedlung beim Kiinzerhof, 

Gemeinde Mertloch, Krs. Mayen-Koblenz. Germania 52, 1974, 454-467.
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m einem zeitgleichen Grabzusammenhang der Merowingerzeit erwartet werden 

diirfte. Gegen eine kaiserzeitliche Besiedlung des Platzes spricht schliehlich auch 

das Fehlen von germanischer Keramik der romischen Kaiserzeit.

Es ist also davon auszugehen, dah die angeschnittene Siedlung keine aus der romi- 

schen Kaiserzeit im freien Germanien herauswachsende Vergangenheit besitzt. Sie 

setzt vielmehr als Neugriindung der auf dem rechten Rheinufer landnehmenden 

Franken ein. Ftir die zeitliche Bestimmung des Siedlungsbeginns soil versucht wer

den, die Kleinfunde aus der Siedlung an entsprechende Fixpunkte aus rheinischen 

Reihengraberfeldern anzuhangen. Vor allem kommen in diesem Zusammenhang die 

Graberfelder von Bonn-Schwarzrheindorf, Koln-Junkersdorf, Koln-Miingersdorf 

und Riibenach in Betracht15; weiterhin sind Vergleichsfunde aus dem Trierer Land 

heranzuziehen, die, da sie auf breiter Basis chronologisch erarbeitet wurden, in ein- 

zelnen Fallen gute chronologische Hinweise bieten16.

Bei der Keramik bieten sich bei der geglatteten und reduzierend gebrannten Ware 

(Typ B nach Bohner) vor allem Ankniipfungspunkte zu den Knickwandtopfen mit 

hoher Oberwand (Typ B 2 nach Bohner), die im Trierer Land noch in der Stufe III 

einsetzen, dann aber in Stufe IV ihre rechte Bliite erlangen. Diesem Gefabtyp ste- 

hen die Knickwandtbpfe Abb. 12,1.2.4.5.7 aus Porz-Grengel nahe.

Abb. 12,3 zeigt einen Knickwandtopf mit emgeschwungener Oberwand, der for

mal einer Reihe ahnlicher Gefabe entspricht, die von Bohner anlablich der Verdf- 

fentlichung der frankischen Graber von Orsoy, Kr. Moers, behandelt wurde17. Es 

fallt vor allem die Verwandtschaft unseres Stiickes aus Porz mit einem Knickwand- 

tdpfchen aus Widdig bei Bonn auf18. Die gesamte Gruppe wird in die Stufe II da- 

tiert, wobei formale Ankniipfungen an romische Gefabformen beobachtet werden. 

Diese zeitliche Einordnung lieb sich spater auch an Material aus dem Trierer Land 

(Typ B 6 nach Bohner) bestatigen19.

Besonders haufig erscheint der Knickwandtopf mit eingeschwungener Oberwand 

auch im uniangst vorgelegten Graberfeld von Riibenach20, wobei sich der Zeitan- 

satz des Typs B 6 erneut iiberpriifen liefi.

In Riibenach Grab 30 erscheint der Knickwandtopf zusammen mit einem Btigelfi- 

belpaar des Typs Kuhn 21, welches zwischen 550 und 650 datiert wird21. Im selben 

Grab kommen noch zwei Rautenfibeln vor, die in Fundzusammenhangen der Stufe 

III begegnen. Abermals in einem Fundzusammenhang der Stufe III, namlich zu

sammen mit einem Biigelfibelpaar mit rechteckiger Spiralplatte, erscheint der 

Knickwandtopf Bohner B 6 in Grab 163 Riibenach22. Durch das Grabinventar die- 

ser beiden, anhand der Fibeln relativ genau datierbaren Graber ergibt sich ftir den

15 Bonn-Schwarzrheindorf: Behrens a. a. O. (Anm. 9). - Koln-Junkersdorf: W. La 

Baume, Das frankische Graberfeld von Junkersdorf bei Koln (1967). - Kbln-Miingersdorf: 

F. Fremersdorf, Das frankische Reihengraberfeld Kbln-Miingersdorf (1955). - Riibenach: Ch. 

Neuffer-Miiller u. H. Ament, Das frankische Graberfeld von Riibenach (1973).

16 K. Bohner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes 2 (1958).

17 K. Bohner, Die frankischen Graber von Orsoy, Kr. Moers. Bonner Jahrb. 149, 1949, bes. 187 ff.

18 Ebd. 190 Abb. 11,2.

19 Bohner a. a. O. (Anm. 6) 45.

20 Miiller-Neuffer u. Ament a. a. O. (Anm. 15) Graber 30, 48, 60, 129, 163, 173, 429, 451.

21 Miiller-Neuffer u. Ament a. a. O. (Anm. 15) 68 f.

22 Ebd. 69 f.
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Knickwandtopf mit eingeschwungener Oberwand ein Fortleben innerhalb der Stufe 

III, und zwar bis mindestens nach der Mitte des 6. Jahrhunderts. Die zum Typ B 6 

gehdrenden Knickwandtopfe aus Porz-Grengel konnen mithin nur bedingt fur ei- 

nen Siedlungsbeginn noch in Stufe II in Anspruch genommen werden.

Der rauhwandige schlanke Wdlbwandtopf Abb. 13,12 mag noch von den schlanken 

Wolbwandtopfen mit schwach ausgezogenem Fufi (Typ D 10 nach Bohner) herzu- 

leiten sein, wie sie durch das Grab Welschbillig 2a bereits fur die Stufe II belegbar 

sind. Allerdings ist bei der Zeitbestimmung dieses Gefahtyps zu beriicksichtigen, 

dafi er offensichtlich eine recht lange Laufzeit aufweist und sich zu neuen Typen 

weiterentwickelt. Es ist nicht auszuschliefien, dafi unser Stuck den Wolbwandtop- 

fen mit annahernd gleichmafiig gewdlbter Wandung (Typ D 12 nach Bohner) ver- 

wandt ist, die einen Vertreter in Grab 89 von Hohenfels finden, der in Stufe IV zu 

datieren ist23. In Riibenach Grab 661 ist dieser Wdlbwandtopf mit einem Sturzbe- 

cher des Typs B nach Bohner vergesellschaftet und damit mit Sicherheit der Stufe 

III zuzuweisen24.

Chronologische Hinweise bieten auch die in Porz-Grengel in erheblicher Zahl vor- 

kommenden Schalen mit flachem Boden ohne Fufi. In Bonn-Schwarzrheindorf er- 

scheinen solche Schalen mit schrag aufsteigender, gewdlbter Wandung und ein- 

schwmgendem, verdicktem Rand (z. B. unser Exemplar Abb. 17,1) in den Grabern 

2, 14, 15, 33, 35, 40, 45, 55 und 71, und zwar stets mit anderen Grabbeigaben ver

gesellschaftet, die in Bbhners Stufe III zu datieren sind25. In Junkersdorf Grab 211 

kommt eine dieser Schalen zusammen mit einer Almandinscheibenfibel und einem 

Bugelfibelpaar vom ’Wormser Typ‘ vor26, so dah auch hier Stufe III in Betracht zu 

ziehen ist. Was das Gefahoberteil angeht, so entspricht den Schalen aus Porz-Gren

gel in etwa auch eine- Wolbwandschussel mit Fufiplatte aus Nittel-Junkertswies 

Grab 10, die dem Gefafityp D 18 nach Bohner entspricht und in Stufe IV datiert 

wird27. Aus dem Frankenkatalog im Rheinischen Landesmuseum Bonn sind wei- 

tere Parallelen anzufiihren, z. B. eine Schale aus Heddesdorf, Kr. Neuwied 

(RLMB, Inv.-Nr. 9173), sowie drei Schalen aus Widdig bei Bonn (RLMB, 

Inv.-Nr. 2246; 22447; 22448).

Verwandt, wenn auch nicht formgleich mit den zuvor behandelten Schalen sind 

Schalen mit schrag aufsteigender, aber in sich gerader Wandung und nach innen 

umbiegendem Rand, wie Abb. 17,5 ein Exemplar zeigt. Als Schragwandschiissel ist 

dieser GefaEtyp unter der Bezeichnung D 19 nach Bohner auch aus dem Trierer 

Land bekannt. Ein Stuck aus Oberleuken wird an das Ende der Stufe III datiert28. 

Nicht anders wird man das Gefafi aus Grab 28 von Bonn-Schwarzrheindorf auf 

Grund der vergesellschafteten Schilddornschnalle zu datieren haben29. In Bonn- 

Schwarzrheindorf Grab 80 ist eine Schragwandschiissel mit einer Schnalle der Stufe 

II belegt30.

23 Bohner a. a. O. (Anm. 6) 55.

24 Mtiller-Neuffer u. Ament a. a. O. (Anm. 15) Taf. 39.

25 Behrens a. a. O. (Anm. 9) 2; 6; 12 f.; 15 f.; 20.

26 La Baume a. a. O. (Anm. 15) 192 und Taf. 14.

27 Bohner a. a. O. (Anm. 6) 58; Bd. 2, Taf. 6,15.

28 Bohner a. a. O. (Anm. 6) 58; Bd. 2, Taf. 6,16.

29 Behrens a. a. O. (Anm. 9) 10 mit Abb. 27.

30 Ebd. 27 mit Abb. 70.
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Mit der frankischen Siedlung beim Ktinzer Hof bei Mertloch31 hat der hier vorge- 

stellte Fundplatz das Dominieren der Schalen und Schtisseln ohne profilierten 

Standring, also das Vorherrschen des Bodens mit ebener Fubplatte, gemeinsam. 

Dort wie hier reprasentieren die ebenen Gefabboden noch das 6. Jahrhundert, und 

zwar das Ende der Bohnerschen Stufe III.

Nicht eben selten kommen die hier behandelten Schalen auch im frankischen Gra- 

berfeld von Riibenach vor32. Leider gestatten die Befunde von Rtibenach nur im 

Faile von Grab 89 einen Hinweis auf die Zeitstellung der Schragwandschiisseln:  

Stufe III nach Bohner. Es bleiben Unsicherheiten der Datierung, die von Stufe II 

bis Stufe IV reichen.

Abb. 17,10 zeigt ein rauhwandiges Randsttick, das wahrscheinlich einer fufilosen 

Randschiissel mit abgesetztem, eingezogenem Rand zugehort (Typ D 16 c nach 

Bohner). 1st diese Annahme richtig, so findet das Stuck Parallelen in Bonn- 

Schwarzrheindorf Grab 11, das wegen des Sturzbechers im gleichen Grab an das 

Ende der Stufe III oder den Beginn der Stufe IV zu datieren ist. In Junkersdorf 

Grab 49 erscheint eine solche Randschiissel zusammen mit einer Almandinschei- 

benfibel und Kdrbchenohrringen, so dafi auch hier Stufe III in Betracht kommt. 

Weitere Entsprechungen sind in den Reihengraberfeldern des weiteren Bonner Um- 

landes bekannt, so zwei Stticke aus Bonn-Kessenich (RLMB, Inv.-Nr. K 64; 66), 

Meckenheim Grab 3 (RLMB, Inv.-Nr. 1208a), Andernach III (RLMB, Inv.-Nr. 

2330), Dattenberg (RLMB, Inv.-Nr. 5606), GroB-Vernich (RLMB, Inv.-Nr. 

9134), Grofibullesheim (RLMB, Inv.-Nr. 28705) und Gonnersdorf bei Neuwied 

(RLMB, Inv.-Nr. 35,332). Auch in den Grabern 227 und 247 von Rtibenach sind 

fufilose Randschiisseln mit abgesetztem, eingezogenem Rand vertreten33. Sie wer- 

den dort in die Stufe IV datiert34.

Eine ganze Reihe von Rand- und Wandstticken sind in Porz-Grengel kugehgen Ge- 

fafien zuzuweisen, die einen Hinweis darauf bieten, dab die Besiedlung in Porz 

noch bis an den Beginn der Stufe V heranreicht (Abb. 20,1-3; 20,5-8). Es fallt zwar 

auf, dab in Porz keine voll entwickelte Keramik der Badorfer Art mit Rollstempel- 

muster und kreidig wirkendem Ton erscheint; doch sind andererseits rauhwandige, 

hart gebrannte Scherben, wie sie sowohl in den uniangst ausgegrabenen Topferofen 

von Brtihl-Eckdorf als auch an einem friihmittelalterlichen Fundplatz in Sechtem 

vorkamen, auch in Porz vertreten35. Damit ist so gut wie sicher, dab die Siedlung 

von Porz sich mit der karolingischen Produktion des beginnenden 8. Jahrhunderts 

am rheinischen Vorgebirge zumindest bertihrt.

Den Datierungshinweisen, die die Keramik aus Porz bietet, widersprechen die Aus- 

sagen der relativ haufig vorkommenden Glaser nicht. Soweit die teilweise recht

31 Ament a. a. O. (Anm. 14) 465 f.

32 Miiller-Neuffer u. Ament a. a. O. (Anm. 15) Graber 55, 74, 89, 178, 252, 303, 353, 370, 446. Zur 

Datierung der schragwandigen Schiisseln ebd. 44.

33 Miiller-Neuffer u. Ament a. a. O. (Anm. 15) Graber 227, 247.

34 Ebd. 43.

3SBriihl-Eckdorf: W. Janssen, Der karolingische Tbpferbezirk von Briihl-Eckdorf, Kr. Kbln. 

Neue Ausgrabungen u. Forschungen in Niedersachsen 6 (1970) 224-239. - Neueste Grabungen 1974 

noch unverdffentlicht. - Sechtem: W. Janssen, Studien zur Wiistungsfrage im frankischen Altsie- 

delland zwischen Rhein, Mosel und Eifelnordrand. Bonner Jahrb. Beih. 35 (1975) Bd. 2, 178, Kat. 

Nr. BN 159.



Ausschnitte aus einer frankischen Siedlung in Koln-Porz 477

kleinen Scherben dies erkennen liefien, waren vor allem Sturzbecher in Gebrauch, 

wobei besonders Sturzbecher mit ausbiegendem Rand sowie solche mit konischer 

Wand zu identifizieren waren. Beide Typen gehdren nach Bohner in seine Stufe 

III36. In dieses Bild fiigt sich auch das Randbruchstiick eines mit Fadenauflage ver- 

sehenen Kugelbechers (Abb. 24,5), der nach den Befunden im Trierer Land seine 

Bliite in Stufe III erlebt hat, wenn auch ein Weiterlaufen bis in Stufe IV nicht aus- 

geschlossen wird37. Endlich findet auch die aus opakem Gias mit bunten Einlagen 

gefertigte Perle Abb. 23,1 ihre nachsten Verwandten in den Stufen III und IV nach 

Bohner.

Wesentlich friiher ist der Tonspinnwirtel Abb. 22,4 einzuordnen. Er entspricht sei

ner Form nach zwei gleichgeformten Glasspinnwirteln aus Rittersdorf Grab 36 und 

Grab 4138. Will man nicht Langlebigkeit dieses Typs und damit sein Durchlaufen 

bis in Stufe III unterstellen und an der von Bohner vorgeschlagenen Datierung m 

seine Stufe II festhalten, so ist der Spinnwirtel aus Porz-Grengel als Beleg fur den 

Siedlungsbeginn der Niederlassung zu werten.

Die Kleinfunde aus Porz-Grengel bieten also im ganzen folgendes chronologisches 

Bild: Fur Stufe II sind nur verhaltnismafiig sparliche Belegstiicke beizubringen: 

vielleicht ein Wolbwandtopf und der erwahnte Spinnwirtel. Diese wenigen Fund- 

stticke reichen keineswegs aus, um einen Siedlungsbeginn noch in der Stufe II 

wahrscheinlich zu machen. Nach Zahl und Datierung reichen die frtihesten Funde 

aus Porz-Grengel nicht aus, um einen Siedlungsbeginn noch in Stufe II (bis etwa 

525) anzunehmen. Erst die Funde aus Stufe III (etwa 525-600) sind zahlenmafiig so 

stark, daE in dieser Phase eine voll entwickelte Siedlung angenommen werden 

kann. Auch Stufe IV (etwa 7. Jahrhundert) ist durch zahlreiche Fundstiicke belegt. 

Die kugehgen Gefafie schliefilich deuten an, dab die Besiedlung in diesem Teil der 

Niederlassung sogar bis in den Beginn des 8. Jahrhunderts durchlief.

Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dafi der Anted der rauhwandigen Kera- 

mik in Porz-Grengel recht hoch liegt gegentiber einem nur bescheidenen Anted der 

reduzierend gebrannten geglatteten Ware39. Dies mag nur im Vergleich mit einigen 

Reihengraberfeldern des Trierer Landes oder der Kolner Bucht als Besonderheit 

anmuten. Vergleicht man aber die Siedlungsfunde von Porz-Grengel mit den Grab- 

funden aus Bonn-Schwarzrheindorf, so wird deutlich, dafi in beiden Fallen ein er- 

hebhcher Anted auf die rauhwandige Keramik entfallt. Insofern entspricht die Sied- 

lungskeramik von Porz-Grengel durchaus Tendenzen der Keramikausstattung, wie 

sie an rechtsrheinischen Reihengraberfeldern zu beobachten sind.

Ein Vergleich der Siedlungskeramik von Porz-Grengel mit dem nur 750 m siidwest- 

lich gelegenen Reihengraberfeld in der Urbacher Senke an der alten Urbacher Kir- 

che zeigt, dafi auch dort die rauhwandige Ware einen hohen Anteil an der Grabke- 

ramik einnahm40. Sie wird im Graberfeld allerdings durch Flaschen mit engem Hals 

und Wellenverzierung auf der Gefafischulter vertreten, die im Siedlungsmaterial

36 Bohner a. a. O. (Anm. 6) 228 ff.

37 Ebd. 231 f.

38 Ebd. Bd. 2 (1958) Taf. 61,4.

39 Uber ahnliche Fundverhaltnisse in der frankischen Siedlung am Kiinzer Hof bei Mertloch siehe oben 

S. 473 Anm. 14.

40 Zu diesem Reihengraberfeld vgl. oben Anm. 1.
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von Porz-Grengel nicht vorkommen. Ob es sich bei diesem Ausfallen eines be- 

stimmten Gefahtyps im Siedlungsmaterial um einen Zufall des fragmentarischen 

Grabungsbefundes handelt, oder ob man dahinter einen grundsatzlichen Unter- 

schied zwischen Grabinventar und Siedlungsfunden vermuten darf, sei offengelas- 

sen. Es fragt sich auch, ob das Graberfeld in der Urbacher Senke als Bestattungs- 

platz zu der neuentdeckten Siedlung aufgefafit werden darf. Die Entfernung zwi

schen beiden Fundplatzen sprache nicht gegen eine solche Annahme. Doch fallt 

auf, dah hier das Graberfeld um etliche Meter tiefer, schon innerhalb der Rheinaue 

liegt, wahrend die Siedlung auf den Sanddiinen der Mittelterrasse nachgewiesen 

wurde, was erne Umkehrung des klassischen Lageverhaltnisses von Siedlung und 

Graberfeld in merowingischer Zeit bedeutet.

Beriicksichtigt man die oben aus den Siedlungsfunden abgeleiteten Datierungen, so 

lafit sich die Besiedlungszeit unserer Siedlung auf die Zeit von der ersten Halfte des 

6. Jahrhunderts bis in den Beginn des 8. Jahrhunderts eingrenzen. Damit fiigt sich 

die frankische Siedlung in einen chronologischen Rahmen ein, der auch durch ar- 

chaologische Untersuchungen auf anderen Platzen als eigenstandige Siedlungspe- 

riode identifiziert wurde41. Wichtig erscheint dabei nicht zuletzt, daB die in 

Porz-Grengel angeschnittene Siedlung offensichtlich nicht kontinuierlich ins hohe 

Mittelalter durchlief, denn in dem keramischen Material fehlt jeglicher Hinweis auf 

Siedlungsspuren des hohen Mittelalters (10.-13. Jahrhundert). Der Einwand, dieses 

Material konne moglicherweise in den nicht ausgegrabenen Teilen der Siedlung ent- 

halten gewesen sein, kann nur bedingt anerkannt werden, da in den freigelegten 

Grubenhausern Siedlungsmaterial eines sehr langen Besiedlungszeitraumes zutage 

kam, so dah auch evtl. vorhanden gewesenes hochmittelalterliches Material hier 

hatte erwartet werden miissen. Es spricht also einiges dafiir, dab die Funde aus den 

Grubenhausern die Besiedlungsdauer des gesamten Siedlungsplatzes widerspiegeln. 

Sie bezeugen mithin eine fruhmittelalterliche Siedlung, die aus uns unbekannten 

Griinden wahrend der ersten Halfte des 8. Jahrhunderts wiist geworden ist. Die 

Siedlung von Porz-Grengel bietet in diesem Sinne also einen erneuten Hinweis auf 

eine Wiistungsperiode, die vor dem hohen und spaten Mittelalter anzusetzen ist.

41 Janssen, Wiistungsfrage (Anm. 35) Bd. 1, 8 ff.; 166 ff. - Hierzu auch: W. Janssen, Dorf und Dorf- 

formen des 7. bis 12. Jahrhunderts im Lichte neuer Ausgrabungen in Mittel- und Nordeuropa, in: 

Das Dorf der Eisenzeit und des friihen Mittelalters, hrsg. H. Jankuhn, R. Schiitzeichel, u. F. 

Schwind (1977) 285-356 bes. 338 ff. - Heranzuziehen ist ferner: G. P. Fehring, Zur archaologischen 

Erforschung mittelalterlicher Dorfsiedlungen in Siidwestdeutschland. Zeitschr. Agrargesch. und 

Agrarsoziologie 21, 1973, 31 ff.


