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Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der 

Aldenhovener Platte

II

Die hier vorgelegten Grabungsberichte und Fundmeldungen1 umfassen die Beobach- 

tungen der Jahre 1970 und 1971, d. h. den Zeitraum zwischen dem AbschluB des ersten 

Berichtes (Bonner Jahrb. 171, 1971, 558 ft.) und dem Beginn eines planmafiigen For- 

schungsunternehmens im Merzbachgebiet im Oktober 1971. In Fortsetzung der im Som

mer 1965 durch das Kolner Institut fiir Ur- und Friihgeschithte auf der Aldenhovener 

Platte begonnenen Ausgrabungen hatte vor allem wahrend des Jahres 1969 eine intensive 

Uberwachung der Abbaukanten der Tagebaue ’Inden‘ und ’Zukunft-West‘ der Rheini- 

schen Braunkohlenwerke AG eine auBerordentlich dichte Besiedlung dieser Landschaft 

wahrend der Tungsteinzeit nachgewiesen und die weitreichenden Mbglichkeiten gezeigt, 

die sich hier besonders fiir siedlungsarchaologische Fragen des Neolithikums bieten 

(Bild 1). Dabei erwies sich jedoch gleichzeitig eine kontinuierliche Fortsetzung der 

Beobachtungen durch die aus Doktoranden bestehende Arbeitsgemeinschaft aus zeitlichen 

Griinden als auBerst schwierig. Giinstig auf den augenblicklichen Fortgang der Unter

suchungen wirkte sich jedoch aus, daB der Tagebau ’Inden‘ ab Mitte 1969 fiir mehrere 

Jahre stillgelegt worden war und der Abbau sich nur auf die Grube ’Zukunft1 konzen- 

trierte. Damit erhohte sich zwar hier das Abbautempo erheblich, doch gab es anderer- 

seits durch die Beschrankung auf nur eine, insgesamt 3 km lange Baggerkante organisa- 

torische Erleichterungen. So war es moglich, daB Herr F. Schmidt, Aldenhoven, die regel- 

maBige Beobachtung weitgehend allein aufrecht erhielt und die Arbeitsgemeinschaft sich 

im wesentlichen auf Notgrabungen an besonderen Objekten beschrankte. Auch das konnte, 

wie die sporadische Untersuchung des grofien bandkeramischen Fundplatzes Langweiler 6 

zeigt, nur in bescheidenem Umfang geschehen.

Gliicklicherweise verlief die Baggerkante zudem in der ersten Halfte des Jahres 1971 

weitgehend durch die Ortslage Laurenzberg sowie eine durch den ZusammenfluB von 

Merzbach und Langweiler FlieB gebildete Niederung. Es war hier mit der Erhaltung 

neolithischer Befunde kaum zu rechnen, und tatsachlich kamen auBer mittelalterlichen 

Siedlungsresten nur geringe Spuren des Neolithikums zutage. Als die Baggerkante 

dann im Herbst 1971 erwartungsgemaB den Fundplatz Langweiler 2 anschnitt, setzte 

am 1. 10. 1971 ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes planmaBiges 

Grabungsprogramm ein, liber das im nachsten Band der Bonner Jahrbiicher berichtet 

wird. Insgesamt blieb also im Berichtszeitraum die Kontinuitat der Kantenuberwachung 

gewahrt, so daB wesentliche Siedlungsobjekte der Aufmerksamkeit nicht entgangen sind.

1 Die Gemeinden- und Kreisbenennungen richten sich nach dem Stand vor der Neugliederung 

der Gemeinden und Kreise im Neugliederungsraum Aachen vom 14. 12. 1971. — Zur Bezeichnung 

der Fundplatze vgl. Bonner Jahrb. 171, 1971, 561.
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1 Neolithische Fundstellen im siidlichen Teil der Aldenhovener Platte. — Maftstab 1 : 75 000.



346 J. Eckert, M. Ihmig, R. Kuper, H. Lohr, J. Liming

Die Untersuchungen warden wie bisher in Zusammenarbeit zwischen dem Rheinischen 

Landesmuseum Bonn und dem Institut fiir Ur- und Friihgeschichte der Universitat Kdln 

durchgefiihrt. Die Rheinischen Braunkohlenwerke unterstiitzten die Grabungsarbeiten in 

erheblichem Mabe sowohl durch vielfaltige technische Hilfe als auch durch gelegentliche 

Anpassung der Abbauplanung an die laufenden archaologischen Untersuchungen.

Der Direktion der Gruppe West sowie besonders Herrn Betriebsfiihrer Menn und seinen 

Mitarbeitern sei hier fiir ihr verstandnisvolles Entgegenkommen herzlich gedankt.

(R. Kuper — J. Liining)

Aldenhoven, Kr. Jiilich (TK 5103 Eschweiler).

3C. ( r 20620, h 40280 ).

Von diesem Platz wurde im ersten Bericht Keramik der Stufe Michelsberg I vorgelegt, die 

bis dahin iiberhaupt nur an 2 Fundorten belegt worden war (vgl. Bonner Jahrb. 171, 

1971, 578 ff.). Diese Funde waren Anlafi zu einer Suchgrabung, die mbglichst weitere 

diesem Komplex zuzuordnende Befunde erfassen sollte. Siidwestlich der Fundstelle des 

Jahres 1966 wurde in einem Weidegeliinde eine Flache von rund 700 m2 mit einer Planier- 

raupe abgeschoben und teilweise planiert. Leider wurde fast der gesamte untersuchte 

Bereich von einer vermutlich neuzeitlichen, mit hellem, schluffigem Lbfimaterial verfiillten 

Stbrung eingenommen, aus der vereinzelt auch rbmische Kulturreste zu Tage kamen. Da 

in dem Streifen zwischen dieser Flache und der eigentlichen Fundstelle nur noch ein 

schmales Gartengelande liegt, erscheint die Aussicht sehr gering, hier mit Erfolg noch 

weitere Untersuchungen durchzufiihren.

(J. Eckert)

Altdorf, Kr. Jiilich (TK 5104 Duren).

2. (r 24300-24500, h 37550-37630 ).

Auf dem in Bonner Jahrb. 171, 1971, 586 Bild 17 u. 18 erwahnten Fundplatz von Grofi- 

geraten der Bandkeramik oder Rossener Kultur wurden von G. Flatten aufier etwa 

20 Abschlagen aus grauschwarzem Flint mit Gerdllrinde folgende Werkzeuge gefunden: 

1 kleiner Rundkratzer, 1 dicker Klingenkratzer, gebrochen und verbrannt, 1 ausgesplit- 

tertes Stuck aus einem Maasei, 1 Bruchstiick einer grofien Klinge mit partieller Kanten- 

retusche, 1 beidflachig retuschierte, gefliigelte und gestielte Pfeilspitze (Bild 2,9), mehrere 

Mahlsteinbruchstiicke. Im Gegensatz zu den friiher gefundenen Grofigeraten diirften 

die diesjahngen Funde am ehesten endneolithisch oder friihbronzezeitlich sein.

Verbleib: Privatbesitz. (H. Lohr)

3. (r 2 4 650-24720, h 37600-37650).

Etwa 300 m nordbstlich des Fundplatzes Altdorf 2 entdeckte G. Flatten aus Inden im 

frisch bearbeiteten Acker an mehreren Stellen ausgepfliigte dunkle Grubenfiillung, 

woraus er zahlreiches Fundmaterial aufsammeln konnte. Insgesamt liefien sich vier 

Gruben klar unterscheiden, wovon eine deutlich Nordwest-Siidost ausgerichtet war. 

Unter dem geborgenen Steingerat, bestehend aus Mahlsteinbruchstiicken, Abschlagen, 

Khngenbruchstiicken und einem Kratzer sind besonders eine gut erhaltene Schleifwanne 

und ein grower geschliffener Roteisenstein erwahnenswert. AuBerdem wurde neben 55 

unverzierten Wandscherben eine kleine, mit Stichen gefiillte Scherbe gefunden, die eine 

Datierung des Platzes in die jiingere Linearbandkeramik wahrscheinlich macht.

Verbleib: Privatbesitz. (R. Kuper)

4. (r 24900-25000, h 37300-37400).

An einem nach Osten zur Inde abfallenden Hang, der durch ein heute trocken liegendes
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2 Altdorf, Kr. Jiilich. — Mahstab 1 : 2.

1-8 Fundplatz 4.-9 Fundplatz 2.

Seitental von den Fundplatzen Altdorf 2 und 3 getrennt wird, fand G. Flatten zahl- 

reiche Scherben und Steingerate. Unter letzteren befinden sich neben Mahlsteinbruch- 

stiicken, Flintabschlagen, Klingenkernen und Klingenkratzern auch Bohrer, je eine Basis 

einer triangularen und einer asymmetrischen Pfeilspitze, eine Klinge mit Lackglanz, ein 

geschliffener Roteisenstein sowie das Mittelbruchstiick eines hohen Schuhleistenkeils aus 

Basalt. Das keramische Material umfafit uber hundert unverzierte sowie 7 verzierte 

Scherben, die den Typen All, BII und DII (nach Modderman 1970) zuzuordnen sind 

und somit den Fundplatz in die jiingere Linearbandkeramik stellen (Bild 2,1-5). Bei den 

unverzierten Scherben fand sich neben Knubben, gedellten Grifflappen und einer 

Henkeldse (Bild 2,7. 8) auch ein locker gekerbtes Randstiick (Bild 2,6). Dieses konnte 

jedoch ebenso wie einige geschlickte Scherben und ein mit Scherbengrus gemagertes flaches 

Bodenstiick auch jiinger vorgeschichtlich sein.

Verbleib: Privatbesitz. (R. Kuper)

Inden, Kr. Jiilich (TK 5103 Eschweiler).

9. (r 25060, h 36850 ).

Am Fundort der beiden bereits beschriebenen Steinwerkzeuge (Bonner Jahrb. 171, 1971, 

608 u. Bild 32,5. 6) wurden erwartungsgemah bei weiterem Nachsuchen von G. Flatten, 

Inden, weitere Artefakte gefunden. Ausgangsmaterial der Steinartefakte ist iiberwie- 

gend dunkelgrau-blauer, gelegentlich grauer, korniger Feuerstein mit Gerdllrinde. 

Neben etwa 220 zum grofiten Teil kleinen Abschlagen wurden 40 Klingenbruchstiicke 

gefunden. Im Gegensatz zu den kleineren Klingen waren die grofien recht regelmaBig. 

Es liegen 10 unregelmafiige Abschlagkerne vor, von denen 4 als Klopfer benutzt worden 

sind und 2 aus Lousbergflint bestehen. An retuschierten Stricken sind vorhanden: 10
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meist grbEere und dicke Klingenkratzer bzw. Bruchstiicke davon; 6 kurze dicke Kratzer 

mit steiler Stirn an Abschlagen; 3 vollstandige und 15 gebrochene groEe, regelmaEige 

Klingen mit mehr oder weniger steiler Kantenretusche, z. T. spitz zuretuschiert; 4 aus- 

gesplitterte Stiicke; 2 Bohrer; 1 Mehrschlagstichel; 1 kleiner Abschlag von einem fein 

geschliffenen Beil aus weiEgrauem Flint; 2 weidenblattformige Pfeilspitzen (Bild 3) und 

die annahernd gerade Basis einer dntten.

Das Inventar entspricht anderen jungneolithischen, rheinischen Fundvorkommen wie 

Haberg, Gem. Lbvenich, Kr. Erkelenz (Bonner Jahrb. 162, 1962, 285 if.), oder Barmer 

Heide, Kr. Jiilich (Bonner Jahrb. 166, 1966, 547; 170, 1970, 337 f.; 171, 1971, 480 f.)> 

mit denen auch einige wenige Stiicke Michelsberger Keramik oberflachlich gefunden 

wurden. Diese, auf feinere Unterschiede noch nicht untersuchten Aufsammlungen von 

Steinwerkzeugen pauschal der Michelsberger Kultur zuzuordnen, ist verfriiht, da zu- 

mindest im linksrheinischen Gebiet mit einem Einflufi der Seine-Oise-Marne Kultur zu 

rechnen ist und sowohl die westfalischen wie die hessischen Steinkisten ahnliche Werk- 

zeuge erbrachten. Ferner ist das Steingerateinventar der Becherkulturen noch weitgehend 

unbekannt.

Nicht zu diesem Inventar gehbrt wahrscheinlich ein kleiner, steil retuschierter Rund- 

schaber mit der Rinde eines Maaseis (Bild 3,14), der an anderen Fundplatzen der Um- 

gebung regelmaEig mit gefliigelten und gestielten Pfeilspitzen (Bonner Jahrb. 167, 1967, 

405; 168, 1968, 436,4. 437,7. 438,9. 440,3), z. B. Broichweiden, Kr. Aachen-Land, sowie 

Kinzweiler, Kr. Aachen-Land, Fundstelle 1 (Bonner Jahrb. 171, 1971, 608 und unver- 

bffentl. Sammlung Schmidt im RLM) auftritt. Wie diese diirfte er eher friihbronzezeit-' 

lich als endneolithisch sein (vgl. W. Groenman-van Wateringe 1961).

Verbleib: Privatbesitz. (H. Lohr)

Kinzweiler, Kr. Aachen (TK 5103 Eschweiler).

3. (r 1 6 0 7 0 0- 1 6 2 3 0 0 , h 3 2 8 3 0 - 3 3 1 0 0 ). •

Auf einem annahernd ebenen Hohenriicken, der von geringmachtigem LoElehm bedeckt 

ist, durch den stellenweise der karbonische, quarzitische oder schiefrige Untergrund zu 

Tage tritt, wurden seit 1968 zahlreiche Steinartefakte aufgelesen, die grbfitenteils mittel- 

und endpalaolithisch sind. Eine Anzahl der Artefakte ist allerdings eindeutig neohthisch. 

Dazu gehbren 5 Beilbruchstiicke und einige Abschlage mit Beilschliff. Vorhanden sind 

ein kleines Rechteckbeil aus Amphibolit, der zum Klopfen benutzte Schneidenteil eines 

Belles mit annahernd quadratischem Querschnitt aus dichtem Quarzit, 1 abgebrochener 

Schneidenteil, der zur Wiederschaftung ahnlich dem Beil aus Inden, Kr. Jiilich, Fundst. 7 

(Bonner Jahrb. 171, 1971, Bild 32,3) nachretuschiert ist, von einem gut geschliffenen 

Beil aus milchweifiem Flint, 2 Mittelbruchstiicke von Beilen aus Lousbergflint mit flach- 

rechteckigem bzw. dickovalem Querschnitt, beide als Klopfer benutzt, und das gut ge- 

schliffene Schneidenbruchstiick eines Beiles aus Lousbergflint entsprechend dem Stuck 

aus Aldenhoven, Kr. Jiilich, Fundst. 3 (Bonner Jahrb. 171, 1971, Bild 16,6). Diese Beile 

sind Exemplare einer anscheinend in bezug auf ihre Form und besonders ihre GroEe 

stark normierten Beilform aus Lousbergflint. Weiter eindeutig neohthisch sind 1 groEe, 

dicke Klinge mit umlaufender Steilretusche sowie einige unregelmaEige Abschlagkerne, 

z. T. aus Lousbergflint. Eine Anzahl Wandungsscherben priihistorischer Machart kdnnen 

genauso gut neohthisch wie metallzeitlich sein. Die Beilformen, die retuschierte Klinge, 

die stiirkere Verwendung des Lousbergflint und das Fehlen von Mahlsteinen sprechen, 

ebenso wie die Bodenart des Fundortes, fur eine Datierung in das Jungneolithikum.

Verbleib: Privatbesitz. (H. Lohr)
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3 Inden, Kr. Jiilich. Fundplatz 9. - Mafistab 1 : 2.
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Langweiler, Kr. Jiilich (TK 5103 Eschweiler).

2. (r 17620, h 37350 ).

Zu dieser Fundstelle, die bereits im Bericht fur 1969 erwiihnt wurde (Bonner Jahrb. 171, 

1971, 620), soli nunmehr das aus der Sammlung Schmidt stammende Oberflachenmaterial 

vorgelegt werden. Zunachst wird ein Fehler, der im letzten Bericht unterlief, korrigiert. 

Die Scherben Bonner Jahrb. 171, 1971, Bild 42,4 u. 5 gehbren nicht zu diesem Platz, 

sondern zu der Fundstelle Langweiler 3.

Unter den 70 feintonigen, geglatteten und z. T. polierten Scherben iiberwiegt als Zier- 

element das winklige oder geschwungene Band aus mehreren dichten Ritzlinien sowie die 

Bandfiillung in Langs- und Querschraffur der Typen A II, A III und B II nach Moclder- 

man 1970 (Bild 4,1-5). Recht haufig sind auch Muster aus Ritzlinienbandern mit Fiillung 

in dichten Einzelstichreihen des Typs D II (Bild 4,7.9.10). Auch der Typ F III, bestehend 

aus winklig oder rautenartig angeordneten dichten Einzelstichreihen ohne Ritzlinien 

(Bild 4,11), ist vorhanden. Damit kann die Tonware der jungeren nordwestlichen Band- 

keramik zugeordnet werden.

Bei den 180 groben Scherben mit einigen Henkelbsen und Grifflappen fallen Schalen- 

bruchstiicke mit feiner Sandmagerung und Glattung der Oberflache auf, welche verti- 

kale, uber den Rand hinaus stehende Leisten *zeigen (Bild 4,12—14). Besonders die 

plastische Darstellung mit waagerecht abstehendem Schalchen (Bild 4,12) erinnert an eine 

rudimentare anthropomorphe Darstellung, wie sie kiirzlich (Jockenhovel 1971, 184) aus 

Unterfranken beschrieben wurde.

Unter dem Steingerat linden sich Mahlwannenbruchstiicke und 1, kleiner angeschliffener 

Roteisenstein sowie ein kleiner flacher Schuhleistenkeil (Bild 4,15) aus Amphibolit. Die 

Silexwerkzeuge bestehen aufler mehreren Kernsteinen, die auch als Klopfsteine benutzt 

wurden, aus 5 Klingen, 33 Klingen mit abgebrochenem Ende und gelegentlich Lackglanz, 

42 Klingen mit selten schrager, meist gerader Endretusche, die den Typ des kurzen band- 

keramischen Kratzers mit rechtwinkliger Kratzerkappe (Bohmers u. Bruijn 1958/59, 195) 

reprasentieren (Bild 4,18-20.22 u. Bild 5,1—4). Hinzu korrimen 7 schmale Klingenkratzer 

(Bild 4,21), 1 Stichel (Bild 4,23), 1 Bohrer (Bild 4,24) und drei wechselseitig gleich- 

gerichtet retuschierte dreieckige Pfeilspitzen mit leicht eingezogener Basis (wie Bild 4,25). 

Das verwendete Rohmaterial ist iiberwiegend Maasfeuerstein.

Unter dem oberflachlich aufgelesenen, nicht zur Bandkeramik gehdrenden Material 

befindet sich ein Beilrohling aus braunlich-grauem, griesigem, matten Flint. Das Stuck 

wurde wohl wegen der iibersteilten Schneidenretusche nicht fertiggestellt. Entsprechend 

dem plattigen Ausgangsmaterial zeigt das Stuck eine spitze und eine flache Seitenkante 

(Bild 5,6). Das abgebildete Flintbeil (Bild 5,7) mit stumpfem, unbearbeiteten Nacken und 

dorsalen und ventralen Schliffresten bis zur schrag liegenden Schneide, hatte wohl 

ursprimglich spitzovalen Querschnitt, der durch erneutes Abschlagen von Negativen 

von einer Seitenkante her nach dem Schliff verloren ging. Die erhaltene Seitenkante ist 

schwach uberschliffen.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (M. Ihmig) 

3. (r 1 7 4 0 0- 1 7 5 0 0, h 3 6 8 0 0- 3 6 9 4 0).

Diese Fundstelle wurde bereits im Bericht uber die Untersuchungen auf der Alden- 

hovener Platte (Bonner Jahrb. 171, 1971, 620; ferner Ihmig 1971, 23 ffl) erwiihnt. Ober- 

fliichenfunde von F. Schmidt wiesen auf intensive bandkeramische Besiedlung des sich 

westlich von Laurenzberg in norddstlicher Richtung erstreckenden Hanges. Als die 

Fundstelle, die offensichtlich als Fortsetzung der innerhalb der Fundstellen Langweiler 6 

laufend verfolgten Siedlungsspuren gelten kann, schliefllich im Dezember 1970 durch
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4 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 2. - Maftstab 1 : 2.
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5 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 2. — Mafistab 1 : 2.

352

die Abraumbagger der Rheinischen Braunkohlenwerke A. G. durchschnitten wurde, 

lieEen sich in der Tagebaukante neolithische Siedlungsspuren erkennen. Daraufhm wurde 

m der Zeit vom 7.- 18. 12. 1970 eine erste Untersuchung durch J. Hoika vorgenom- 

men, an die sich weitere Kampagnen vom 20. 1. — 12. 2. uhd 17. 4. — 1. 5. 1971 anschlos- 

sen. Der Grabungsbericht uber die Untersuchungen auf den ersten Grabungsflachen 

(zwischen Nord Null bis Slid 70 m und Ost 30 m, siehe Grabungsplan Bild 19), die 

unter Leitung von J. Hoika durchgefiihrt wurden, wird von der Berichterstatterin mit 

vorgelegt 2.

Das noch nicht abgebaggerte besiedelte Gelande umfaEte etwa 9000 m2 (Bild 19). Den 

Hohenlinien der bis 140 m ii. NN. ansteigenden Geliindezunge zwischen Merzbach- 

niederung und Langweiler Fliefi (Bild 6) folgend, wurden 3 Spitzgraben (und der Rest 

eines vierten) gefunden, welche im Bereich einer besiedelten Flache lagen. Allerdings 

war es nur wahrend der ersten Grabungskampagne moglich, neben den Graben auch 

Siedlungsspuren zu verfolgen (Bild 7). Mit zunehmender Ausweitung der beobachteten 

Grabensysteme konnten trotz intensiven Einsatzes von technischem Gerat der RBW 

nur noch die Graben selbst und angrenzende Befunde aufgeschoben oder planiert 

werden. Trotzdem wurden einige Stichproben zur Besiedlung vorgenommen.

SIEDLUNGSSPUREN

Innerhalb des Grabens A wurden 28 Gruben und 14 kleine Verfarbungen, welche wohl 

Pfostengruben darstellen, beobachtet (Bild 19). Die Stellen 2 a, 2 b, 15 und 20 kbnnen 

als hausbegleitende Langsgruben angesprochen werden. Sie enthielten Scherben und 

Silexgeriit; besonders fundreich war die etwa 16 m2 groEe und tiber 1 m tiefe Grube 

Stelle 17. Sie erschien im Planum als tiefdunkelbraune Kreisgrube mit hellem Kern. Ihre 

Verfiillung war durch starke Holzkohlebander und Rotlehmbrocken gegliedert. Eine 

Auswahl des keramischen Inventars wird weiter unten besprochen.

2 Ich danke J. Hoika herzlich dafiir, dab er mir als Bearbeiterin der Bandkeramik im Rheinland 

in entgegenkommender Weise die Auswertung der Befunde und Funde und die Berichterstattung 

iiberlassen hat.
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7 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 3. Blick auf die erste Grabungsflache 

mit Graben A und Siedlungsgruben.

Auffallig waren die Ausbeulungen des Grabens A (Stellen 28-32), welche sich von der 

einheitlich mittelbraunen Farbe der Grabenverfiillung durch dunkle, holzkohle- und 

rotlehmreiche Einfiillungen abhoben. Die Stelle 28 wurde durch Schnitt 1 untersucht. 

Dabei wurde deutlich, dab hier eine altere Grube durch die Anlage des Grabens A durch- 

schnitten wurde. Der Grubenrest enthielt 9 grobe Scherben, 1 Mahlwanne aus Quarzit 

mit Politur in der Art von Lackglanz, deren Oberflache durch Pickung an einigen Stellen 

wieder aufgerauht war, 1 kantenretuschierte Klinge, 13 Abschlage und Triimmer aus 

Feuerstein, sowie 7 Gerdlle. Die Stellen 29-32, die ebenfalls durch holzkohlehaltige oder 

rotlehmreiche Verfullung von der oberen Grabenfiillung abgesetzt waren, erschienen im 

Planum als Gruben, die durch den Graben A geschnitten wurden. Es konnten wegen 

Zeit- und Arbeitskraftemangel nur die Gruben 1 bis 17 geschnitten werden. Bodenproben 

wurden entnommen (siehe S. 395 ff.).

Planierfunde stammen von der Oberflache der Grube 13, welche den Graben A zum 

grofien Teil uberlagerte. Sie hob sich im Planum durch tiefschwarze Farbung, Holz- 

kohlebrdckchen und Rotlehm deutlich vom Graben A ab. Von den Funden, darunter 

1 Nacken von hohem Schuhleistenkeil, 1 Reibplattenbruchstiick aus Quarzit, 1 Klinge 

mit Lackglanz und 4 Abschlage, werden die verzierten Scherben welter unten be- 

sprochen.

Da noch im Dezember die Tagebaukante um 30-40 m zuriickverlegt werden sollte, 

mubten die Arbeiten in der ersten Grabungsflache eingestellt werden, zumal J. Hoika 

inzwischen ein zweites Grabenprofil (C-D: Bild 8,1) bei Slid 70 m entdeckt hatte und 

damit die Ausdehnung der Siedlung auf 2400 m2 feststand. Die gesamte Flache zwischen 

Slid 35 m und Slid 85 m wurde auf einer Breite von 30 m durch Plamerraupen aufge- 

schoben. Darin wurden der weitere Verlauf des Grabens A, der neue Graben B 2 und
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1

8 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 3.

1 Profil C-D des Grabens B/B2 in der Tagebaukante. - 2 Profil L-M in Schnitt 9.
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10 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 3. - Mafistab 1 : 30. 

1—4 Profile der Graben B und B2.
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eine Fulle von Siedlungsbefunden beobachtet. Tatsachlich planiert und untersucht werden 

konnten nur die Graben und angrenzenden Gruben. Jedoch wurden beim Abschieben 

der Humusoberflache bis auf den Bt-Horizont in der Flache zwischen Slid 35 m bis 

Siid 60 m bis an den Graben A heran Liingsgruben in nordwestlicher Richtung, Pfosten- 

reihen, 1 Wandspur und viele kleinere Gruben beobachtet und markiert, die dann nicht 

mehr bearbeitet werden konnten. So sind im Raum, der durch die Graben A und B 2 

umgrenzt wird (Bild 19) nur 7 Gruben, Stellen 48-54, davon eine eisenzeitlich, bearbeitet 

worden. Ihr Inhalt wurde geborgen und wird in Auswahl weiter unten besprochen.

In der Zeit vom 20. 1. - 12. 2. 1971 muBte wiederum eine Flache von 2400 m2 bearbeitet 

werden, wobei sich die Untersuchung notgedrungen auf die Graben und angrenzenden 

Gruben konzentrierte. 11 Gruben, die Stellen 55-66, wurden planiert und geschnitten. 

Sie enthielten z. T. reichhaltiges Fundgut. Die ausgewahlte Keramik wird weiter unten 

besprochen. Aus der den Graben B uberschneidenden Grube 66 stammen leider nur 2 

grobe Scherben und 2 Gerdlle.

GRABEN

Insgesamt wurden drei grbBere Grabenziige unterschiedlicher Anlage (A, B, C: Bild 19) 

mit 1 Tor entdeckt, sowie der Rest des Grabens D. Die Graben waren durch den in etwa 

1,50 m bis 2,00 m machtigen anstehenden Bt- und Bv-Horizont mittel bis stark ver- 

lehmten Losses bis zum kalkreichen C-Horizont eingetieft, wobei die Untergrenze der 

Verlehmung im Bereich der Befunde absinkt, wie dies auch schon unter Gruben an 

anderen Grabungsstellen beobachtet wurde. Ein starker Gelandeabtrag war zur Merz- 

bachniederung nach Osten hin festzustellen. Hier betrug der Bv-Horizont nur 0,80 m 3.

Der Graben A verlief in nordwest-sudbstlicher Richtung etwa entlang der Hdhenlinie 

135,5 ii. NN. und hatte noch eine Lange von etwa 80 m bis zum Tor. Das Profil A-B 

(Bild 9,1) in der Tagebaukante lieB einen 2,50 m breiten und 1,80 m tiefen Spitzgraben 

erkennen. Die Planumhohe liegt bei 0,50 m unter der Oberflache, da wegen der geringen 

zur Verfiigung stehenden Zeit die Humusoberflache tief abgeschoben wurde, um sofort 

scharf begrenzte Befunde zu erhalten. Der Neigungswinkel der Grabenspitze betragt 

110-115°, der Boschung 130° (Ihmig 1971, Abb. 5 u. 6). Die Grabenspitze reichte bis in 

den C-Horizont. Sie war mit feinen wechselnden Humus- und LbBschichten verfiillt, die 

nach oben hin in eine einheitlich gefarbte Verfiillungszone iibergingen. Dariiber erfolgte 

von der GrabenauBenseite her eine wiederum stark gegliederte Einfiillung in drei humo- 

sen Bandern, welche von LdB uberlagert waren. Die weitere Zufiillung zeigte eine homo

gene Fullmasse von mittelbraunem, humosen Aussehen. Bei der Zuriickverlegung des 

Profils um 1,00 m wurden aus dem Graben 1 grobe Scherbe, 2 Silexabschlage, 11 Gerdlle 

und aus der Spitze im C-Ldfi 1 Rinderwirbel geborgen.

Die Grabenschnitte 2, 3 und 4 wurden mit dem Kopflader durchgefiihrt und ergaben 

ahnliche Profile. Spuren von Pfosten, die in der sehr ausgepragten Grabenspitze zu er- 

warten gewesen waren, wurden in diesen Schnitten nicht beobachtet.

In Schnitt 5, Profil G-H (Bild 9,2) war die Grabeneinfiillung stark differenziert. Die hier 

etwas breiter ausgepragte Grabenspitze mit einem Neigungswinkel von 130° war wieder

um durch horizontale feine LdB- und Humusbander gegliedert. Darauf folgte eine breite 

Zone mit reinem LdB, der vom anstehenden Boden kaum zu unterscheiden und wohl 

von den Boschungen abgerutscht war. Nach zwei dunklen humosen Schichten, die vor- 

wiegend von der Grabeninnenseite her eingeflossen waren, folgte eine nur durch LdB-

3 Die Bodenuntersuchungen fiihrte J. Schalich, Geol. Landesamt Krefeld, durch. Sie werden geson- 

dert publiziert.
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bander gegliederte homogene Einfiillung des oberen Grabenteils. Vertikale Trocken- 

risse, die meist nur eine Tiefe von 0,45 m erreichten, durchzogen die emheithche 

Grabenfiillung im oberen Teil. Weiter unten deuteten Eisenanreicherungen und weifie 

Schlammzonen auf stehendes Wasser in der verbliebenen Grabenmulde. Die Einfiillung 

des Grabens vom Innenraum her sowie stehendes Wasser in der Mulde ist durch die Lage 

des Grabens parallel zur Hohenlinie erklarbar. Der Graben A besafi hier noch eine Breite 

von 2,50 m bei einer Tiefe von 1,30 m.

Die dann spater vorgenommene Erweiterung des Schnittes 5 nach Siidosten hin auf 

Schnitt 6 zu liefi in diesem Grabensystem erstmalig eine Umbauphase erkennen (vgl. 

hierzu Koch 1971, 60 Abb. 6). Dieser Befund ist nur photographisch belegt, kann aber 

fur Schnitt 6 mit Profil I-K (Bild 9,3) hier vorgelegt werden.

Bei der Erweiterung des Schnittes 5 auf Schnitt 6 hin wurden aus einer mittleren dunkel- 

humosen Einfullschicht des oberen Grabens A 2 einige feine verzierte Scherben, 2 grobe 

Scherben mit vertikalen Griffleisten, 1 Feuersteinabschlag und 1 Kiesel geborgen. Die 

Funde werden weiter unten besprochen.

In Profil I-K (Bild 9,3) war noch der untere Rest des alteren Grabens A mit feinen 

Einfiillschichten zu sehen, welche durch die erneute - hier seitlich etwas versetztc - 

Eintiefung eines Grabens bei a abgeschnitten waren. Die Grabenspitze liegt noch im 

Bv-Horizont, der an dieser Stelle 2,00 m machtig war. Da das Langsprofil des Schnittes 6 

sich auch an die Schichten des oberen Grabens A 2 anschliefien liefi und im weiteren 

Verlauf nach Siidosten auf Schnitt 7 hin dessen Tiefe erreichte und Schnitt 7 ein einpha- 

siges Profil zeigte, kann hier eine Verlangerung des Grabens A durch das Ansetzen des 

Grabens A 2 nach Siidosten hin nachgewiesen werden. Der Graben A 2 besafi im Planum 

(Bild 19) nur noch eine Breite von 1,00-2,00 m, da hier das Gelande zur Merzbach- 

niederung hin stark abgetragen war (der Bv-Horizont war noch 0,90 m machtig) und 

auch das Planum 0,30 m tiefer gegeniiber dem Planum des Grabens A abgeschoben 

wurde. In Schnitt 7 war nur noch die Grabenspitze bis zu einer Tiefe von 0,80 m vor- 

handen. Aus Schnitt 6 stammen 4 grobe Scherben, 1 Mahlwannenbruchstiick und 1 Glim- 

merschieferplatte, aus Schnitt 7 kam 1 Rinderzahn. Durch Schnitt 8 wurde versucht, 

den Verlauf des Grabens unter der Storung zu verfolgen, die sich aber als steil abfallende 

Mergelgrube erwies.

Der Graben B (bzw. B 2) wurde durch das Profil C-D in der Tagebaukante (Bild 8,1) 

schon friihzeitig erkannt. Er erreichte hier noch eine Breite von 3,50 m bei einer Tiefe 

von 2,25 m 4.

Wiederum wegen abweichender Grabenspitzen waren in Profil C-D zwei Bauphasen zu 

erkennen (Bild 8,1)5, die in Profil E—F (Bild 10,1) bestatigt wurden. Auch das Profil E-F 

liegt etwas schriig zur Liingsachse des Grabens B 2, weshalb er weniger spitz erscheint. 

In Bild 10,1 sind bei a und b Reste der Fiillung eines alteren Grabens B zu erkennen. 

Die Grabenspitze lag bereits im reinen Ldfi. Die Verfiillung war durch humose Bander 

stark unterteilt, wobei sie gleichmafiig von beiden Boschungen eingeflossen war. Die 

Grabentiefe an dieser Stelle betrug 2,00 m die Breite 2,70 m. Dieser Schnitt, der durch 

die neue Tagebaukante vom 20. 1. 1971 zustande kam, lag am Grabenkopf kurz vor 

dem Tordurchlafi. Die Torbreite innerhalb des Grabens B betrug 2,40 m, zwischen den 

Graben B 2 und A wird sie jedoch fast 4,00 m erreicht haben. Der Tordurchlafi war auf

4 In der Tagebaukante ist der Graben schrag zur Liingsachse geschnitten, so dafi er im Photo breiter 

erscheint.

5 Dieses Photo wurde von J. Hoika von der 6 m tiefer liegenden Tagebausohle mit dem Tele- 

objektiv aufgenommen, da eine direkte Aufnahme nicht mbglich war. Die unmittelbare Beob- 

achtung durch R. Kuper am Profil bestatigte die Zweiphasigkeit.
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die siidostlich davon liegende Merzbachniederung ausgerichtet und war der einzige, der 

in den Grabensystemen beobachtet wurde.

Als Fortsetzung des Grabens B 2 nach NO hin wurde der Graben B gefunden, der einer 

flachen Gelandemulde folgend dann in grofiem Bogen nach Norden und Nordwesten 

verlief. Er konnte noch auf 140 m Lange verfolgt werden. Der nordostliche Grabenkopf 

wurde in den Schnitten 5 und 14 erfafit; er stieg hier auf 0,80 m an. Der Graben B schien 

dann schnell an Tiefe zu gewinnen, denn in Schnitt 13, Profil V—W (Bild 10,4) erreichte 

er bereits eine Tiefe von 1,80 m.

Die schwierige Situation der dreifachen Grabeniiberschneidung wurde durch wechsel- 

weises Verlegen der siidbstlichen Profile des Schnittes 5 auf Schnitt 6 hin und des 

Schnittes 13 von Profil R—S auf Profil V-W hin (Bild 10,2.3.4 und vergrbfierter Aus- 

schnitt in Bild 19) geklart6.

Das Querprofil R-S (Bild 10,2), das erste des Schnittes 13, zeigte einen ausgepragten 

Spitzgraben, dessen Breite (fiber R hinaus ergiinzt) 2,60 m betragen haben wird und 

dessen Tiefe noch 1,80 m erreichte. Die Neigungswinkel der Spitze lagen bei 120°, wobei 

die Grabenflanken dann flach ausstrichen. Bis zur hellen Verfiillung im oberen Teil 

diirfte es sich um das ungestbrte Profil des hier einphasigen Grabens B handeln. Diese 

kompakte Lofiverfiillung im oberen Teil des Grabens wird gemeinsam mit der dariiber 

liegenden dunklen Verfiillung zum Graben A gehdren.

Aus der Grabenspitze, aus dem Graben B und aus dem Profil des Grabens B stammen 

einige Scherben, die spater besprochen werden, sowie 2 Mahlsteinbruchstiicke, eines 

davon mit Rdtel bedeckt.

Das im Abstand von 0,50 m zu R-S liegende dritte Profil T-U (Bild 10,3), welches durch 

die Erweiterung des Schnittes 5 nunmehr verkiirzt war, zeigte auch noch keine Klarung 

des Befundes 7, jedoch diirfte auch hier die obere Verfiillung zum Graben A gehdren. 

Die Profilverlegung ergab 2 verzierte Scherben und 3 Quarzitbruchstiicke aus dem obe

ren Graben A 2, 7 Gerblle und 3 Quarzitbrocken aus der Grabenspitze des Grabens B.

Erst das fiinfte Profil V-W (Bild 10,4) 8 brachte endgiiltig Klarheit fiber die chronolo- 

gische Abfolge der Graben. Es lag 0,20 m vom senkrecht darauf fiihrenden Profil I—K 

(Bild 9,3) und damit etwa 0,70 m von der Langsachse des Grabens A entfernt. In diesem 

Profil war die Grabenspitze des Grabens B gerade noch zu erkennen. Die Verbindung 

der Einfiillschichten des Profils I-K (Bild 9,3) in Schnitt 6 mit denen des Profils V-W 

machte deutlich, dafi die Grabenfiillung an der mit A 2 bezeichneten Stelle in drei humo- 

sen Bandern endet, die untere Verfiillung jedoch dem Graben A zugehbrt.

Weitere Schnitte durch den Graben B wurden mit dem Kopflader gezogen, wobei nach 

Moglichkeit die Grabensohle erhalten blieb und von Hand abplaniert wurde 9. Schnitt 

16, Profil X-Y (Bild 11,3) zeigte einen muldenfbrmigen Graben mit 130-140° geneigten 

Boschungen und senkrecht abgesetzter Spitze. Die Grabenbreite erreichte noch 2,50 m, 

die Tiefe 1,50 m. Die Einfiillung erfolgte gleichmafiig in diinner Schichtung. Bei Schnitt 9 

hatte der Graben B im Planum eine Breite von fast 5,00 m. Aus dem Profil ergab sich 

eine Tiefe von 2,00 m. In Profil L—M (Bild 11,1) waren allerdings drei grabenartige

6 Hier danke ich besonders R. Kuper, ohne dessen Beratung und tatkraftige Hilfe die chronolo- 

gische Abfolge der Graben innerhalb der Torsituation nicht geklart worden ware.

7 Das Profil T-U ist nach einem Photo gezeichnet. Es hatte eine Hbhe von 1,80 m; die Verzerrung 

wird durch die rechts angegebenen Marken angezeigt, welche jeweils 10 cm Abstande angeben.

8 Ebenfalls nach Photo gezeichnet. Die vertikale Verzerrung betragt nur 8 cm auf 1,80 m, die 

horizontale ist fast gleich Null.

9 Mein Dank gilt Herrn Dr. Herrnbrodt, der bei einem Besuch der Grabung Anregungen zum 

weiteren Verfahren gab.
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12 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 3.

1 Planum und Profil der Grabenspitze des Grabens B in Schnitt 15.

2 Rekonstruktionsversuch des Einbaus.

Verfarbungen zu erkennen 10, die sich als Graben B (etwas schrag zur Liingsachse ge- 

schnitten), Graben C und Grube C 2 interpretieren lassen. Im Planum war bereits beob- 

achtet worden, dab ein Graben (C) den Graben B kreuzte, wobei die Uberlagerung der 

Graben ebensowenig wie die Grube im Planum wegen einheitlicher Verfarbung auszu- 

machen war. Erst das Profil L-M ergab, dab der jiingere Graben C sowohl den Graben B 

als auch die Grube durchschnitt. Die Grube C 2, die zunachst als weiterer Graben ange- 

sprochen wurde, erstreckte sich auf der Schnittsohle in einer Breite von 0,30 m noch 

0,60 m nach Nordosten und endete damit 2,00 m vor dem Profil N-O (Bild 11,2), in 

welchem sie nicht mehr enthalten ist. Sie kbnnte der Stelle 66 entsprechen, welche eben- 

falls nach Einfiillung des Grabens angelegt wurde und sich im Planum nicht von der 

Verfarbung der Grabeneinfiillung unterschied.

Der Graben C, welcher nur wenig schrag zur Langsachse geschnitten wurde, wies 

Bbschungswinkel von 110° und 120° bei ausgepragter Spitze auf. Die rechte Flanke 

streicht flach zur Seite hin aus. Die Einfiillung war, aufier in der Grabenspitze, sehr ein- 

heitlich. Im 2,60 m davon entfernt liegenden Profil N-O (Bild 11,2) waren beide Graben 

B und C vorhanden wie auch in Schnitt 15. Die Einfiillung in der Spitze des Grabens B 

erschien in beiden Profilen verworfen und kbnnte absichtlich erfolgt sein. Erne feine 

Holzkohlebanderung war in Graben B zu erkennen. In diesem Schnitt wurden erstmalig 

die Spuren eines Einbaus im Graben B nachgewiesen (Ihmig 1971, 23 Abb. 2 a), die dann

10 Abweichungen zwischen Photo (Bild 8,2) und Profilzeichnung (Bild 11,1) sind durch mehrmaliges 

Putzen des Profils und zeitlich unterschiedliche Aufnahme zu erklaren.
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1. 2. 4-9 Schnitt 5.-3 Schnitt 4.

erneut in den Schnitten 15 (Bild 12,1) (Ihmig 1971, 23 Taf. 6) und 18 gefunden warden. 

Die kleinen runden, bis zu 5 cm im Durchmesser erreichenden Verfarbungen hoben 

sich beim Abplanieren der Grabenspitze vom hellen Lbfi ab. Sie waren 0,20 bis 0,40 m 

voneinander entfernt und bildeten 2 Reihen im Abstand von 0,08 bis 0,10 m, die gegen- 

einander versetzt angeordnet waren. Sie reichten noch 0,15 bis 0,20 m in den Unter- 

grund und waren nach unten hin spitz. Man kann vermuten, daB es sich um eingeschla- 

gene Rundhdlzer oder Stangen handelte, die das Geriist einer Flechtwand oder eines 

aufgehenden Dornenverhaus bildeten (Ihmig 1971, 25-27 Abb. 3). Bild 12,2 zeigt eine 

mbgliche Rekonstruktion einer solchen Flechtwand.

In Schnitt 18 betrug die Grabenbreite noch 5,00 m bei einer Tiefe von 2,20 m. Es wurde 

ebenfalls ein Spitzgraben mit aus der Spitze herauslaufenden Stangenspuren gefunden. 

Er iiberschnitt eine ausgedehnte Grube, deren Reste unterhalb der inneren Grabenflan- 

ken noch sichtbar waren. An den Profilen des Schnittes 18 wurde beobachtet, dab die 

Eintiefung des Grabens durch eine 0,20 m starke dunkle Schicht (tiefhumoser Horizont;
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Kopp 1967), unterhalb des Al-Horizontes erfolgte, die von Schnitt 2 an hangabwarts in 

nordbstlicher Richtung auf einer Breite von 50 m festgestellt wurde und das Erkennen der 

Befunde St. 55-65 sowie des Grabens C im Planum sehr erschwerte. Schnitt 19 ergab 

ebenfalls einen einphasigen Spitzgraben, dessen Spitze nicht weiter beobachtet wurde.

Auf dem Graben B bei Schnitt 19 wurden noch die Spuren eines kleinen urnenfelder- 

zeitlichen Baues von etwa 3 mal 3 m mit 7 Pfostengruben festgestellt (Bild 19), aus denen 

aufierordentlich viele Getreidereste geborgen wurden (siehe S. 398 ff. und 414).

Der Graben C lag bei Schnitt 10 im Abschwemmungsbereich zur Merzbachniederung 

und es waren hier nur noch 0,80 m seiner Spitze erhalten. Bei Schnitt 11 wies der Graben 

2,00 m Breite und 1,00 m Tiefe mit ausgepragter Grabenspitze auf. Schnitt 12, Profil 

P-Q (Bild 9,4) zeigte ein typisches Grabenprofil mit 120° Neigung im unteren Bereich 

und Verflachung der Flanken nach oben. Er wurde wechselweise durch humose Schichten 

und groEe LdBpakete verfiillt, die ein Abrutschen von der Bbschung vermuten lassen. 

Die obere helle Verfiillung war eine Ausbleichzone, die sich durch stehendes Wasser in 

der verbliebenen Mulde ergab. Fiir den Wechsel von stehendem Wasser und Austrock- 

nung sprechen die starken Eisenausfallungen entlang den zahlreichen Trockenrissen.

Mit Schnitt 17 sollte das chronologische Verhaltnis von Graben C und Grube St. 57 

geklart werden, was aber nicht gelang, da die obere Fiillmasse einheitlich gefiirbt war und 

die Grube nicht wesentlich in den Graben hineinreichte. Der Graben C wurde in einer 

Lange von etwa 100 m verfolgt.

R. Kuper beobachtete zwischen dem 4. 5. und 7. 5. 1971 auf 20 m Lange noch den stark 

erodierten Teil eines Spitzgrabens D (Bild 19), dessen Verhaltnis zum Graben B nicht 

klar ist, da im Raupenplanum des Grabens B die Einmiindung von D nicht beobachtet 

wurde.

KERAMIK

Da bei der Untersuchung neben vielem Feuersteingerat und Steinmaterial 369 feine und 

verzierte Scherben und 938 grobe Scherben zutage kamen, deren Abbildung der Umfang 

des Berichtes nicht zulafit, sollen hier nur ausgewiihlte Beispiele und Funde aus den Stel- 

len, die unmittelbar zur Datierung der Grabensysteme verhelfen, dargestellt werden.

Aus der Spitze der Grabenverfiillung in Schnitt 4 stammt die mit einem zweizinkigen 

Kamm in vier doppelten Stichreihen verzierte Scherbe (Bild 13,3), welche dem Typ F 1 

(nach Buttler-Haberey 1936) etwa entspricht11. Bei der Erweiterung des Schnittes 5 auf 6 

hin wurden einer mittleren dunkelbraunen Einfiillschicht des oberen Grabens A 2 die 

Scherben Bild 13,1.2.4—9 entnommen. Die Stiicke 1, 2, 4 und weitere nicht abgebildete 

gehdren zu einem Kumpf mit einziehender Miindung, dessen Profil aus den Scherben 

1.4 erganzt werden kann. Die Verzierung aus lockeren Einzelstichreihen, die winklig 

angeordnet sind und das ganze GefaE iiberdecken, entspricht dem Typ H. Der Ton ist 

fein und brockelig, schwarz gebrannt und mit sehr feinem Sand gemagert. Die Boden- 

scherbe Bild 13,5 zeigt zum Boden hin winklig zusammenlaufende schraffierte Bander. 

Sie gehdrt zu Typ D. Der Ton ist feinsandig, Obfl. geglattet, Farbe braun-schwarz. Das 

Bruchstiick eines birnenformigen Kumpfes von 19 cm Halsdurchmesser (Bild 13,6) mit 

vermutlich kurzem, geraden Hals, zeigt eine singulare Verzierung aus Voluten verbun- 

den mit Rauten (erganzt). Die Erganzung der auf der Scherbe rechts noch vorhandenen 

4 Stichreihen als weitere, kreisformig verlaufende Reihen der Volute erschien deshalb 

unmoglich, well am oberen Bruch der Scherbe bereits der Hals ansetzt, auf welchen die 

Spirale dann hinaufgelaufen ware. Diese Verzierungsart erschien so unwahrscheinlich,

11 In diesem Aufsatz erfolgt die Typenansprache der Keramik nach Buttler — Haberey 1936.
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1-8 Grube 13. - 9-14 Schnitt 13.
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dafi die restlichen Stichreihen zu Rauten erganzt wurden. Es ergibt sich bei Fortfiihrung 

des Motivs ein Fries von insgesamt vier senkrechten Doppelspiralen mit Rautenmustern. 

Auch diese Scherbe ist wohl dem Typ H zuzuordnen. Die Oberflache ist schwarz, geglattet, 

der Ton ist feinsandig gemagert. Die Scherben Bild 13,7.8 und weitere nicht abge- 

bildete gehdren zum Boden- und Wandteil eines Kumpfes, der am Boden mit umlau- 

fendem Tremolierstichband verziert ist. Die Verzierung diirfte dem Typ F 2 zuzuord

nen sein. Die Farbe des Gefafies war braun, Obfl. geglattet, Ton feinsandig gemagert. 

Die Oberflache ist etwas abgeschliffen. Als chronologisches Element wurde noch das 

Randstiick einer Schale mit vertikaler, uber den Rand stehender Leiste (Bild 13,9) abge- 

bildet (Modderman 1958/59, 112).
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Aus der Grube 13 stammen u. a. die Stlicke Bild 14,1-8. Neben zwei Randscherben und 

einer horizontalen, spitzen, oben und unten leicht eingedellten Knubbe (Bild 14,1.2.5) 

sind beide verzierte Scherben (Bild 14,3.4) dem Typ H bzw. F 2 zuzuordnen. Das 

Mahlwannenbruchstiick (Bild 14,6) besteht aus feinkornigem Quarzit und hat eine leicht 

konkave Oberfliiche. Die Klinge mit abgebrochenem Ende (Bild 14,7) zeigt dorsal und 

ventral Lackglanz und partielle Retusche an der linken Kante. Aufierdem wurde hier 

der Nackenteil eines hohen Schuhleistenkeils aus Felsgestein (Bild 14,8) gefunden.

Aus Schnitt 13 und dem Graben B stammen u. a. die Stiicke Bild 14,9.11.13 und Bild 15. 

Das Bruchstiick der Mahlwanne aus feinkornigem Quarzit ist gepickt und hat in der mit 

Raster angegebenen Flache dichten Rbtelauftrag. Stuck 11 ist das Randstiick eines
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Kumpfes mit einziehender Miindung, verziert entsprechend dem Typ F 2. Von dem 

sehr diinnwandigen, einziehenden, feintonigen, unverzierten Kumpf wurden noch wei

tere, nicht abgebildete Scherben gefunden. Die Farbe des Tons ist glanzend grau, der 

Randdurchmesser betragt 14 cm. Vor dem Profil T-U wurden aus der muldenartigen 

oberen dunklen Schicht des Grabens A 2 (Bild 10,3) die Scherben Bild 14,10.12.14 gebor- 

gen. Die Wandscherbe 12 zeigt winklige, wahrscheinlich in Rautenmuster angeordnete 

Einzelstichreihen, wobei die Raute wohl vertikal durch ein breites Ritzlinienband mit 

horizontalen Stichen gegliedert war. In dem Band sitzt eine ovale Knubbe. Die Verzie- 

rung entspricht dem Typ H. Die Farbe der Scherbe ist gelb, der Ton ist fein sandgema- 

gert. Die Wandscherbe 12 zeigt innerhalb von geschwungenen Ritzlinien quer dazu 

gesetzten vierzinkigen Zahnstock des Typs E 2. Es wurde noch die grobkeramische 

Wandscherbe mit horizontalem, am Ansatz eingedellten Grifflappen (Bild 14,4) gefun

den. Die weiteren Grabenschnitte wurden samtlich mit dem Kopflader gezogen und 

brachten keine Funde.

Aus der Grube Stelle 17 stammt sehr reiches keramisches Fundgut, fur welches hier nur 

stellvertretend ein GefaB (Bild 16) gezeigt werden soil, von dem noch weitere Scherben 

vorhanden sind, die dann die Erganzung nach unten ermdglichten. Es besteht aus 

schwarzem, polierten Ton, dessen Stichmuster gelegentlich noch weiBe Inkrustation 

aufwies. Um das GefaB lauft ein Bogenband bestehend aus 6 Bandschleifen, die eine 

dichte, mehrzeilige Kammstichfiillung erkennen lassen. Verwendet wurde ein fiinfzinki- 

ger spitzer Kamm, welcher meist parallel zur Bandrichtung gefiihrt wurde. In den 

Bandschleifen kann jedoch die Arbeitsrichtung wechseln, wie aus den nicht abgebildeten 

Scherben deutlich wurde. Als Sekundarmuster sind Gruppen von groBen Einzelstichen 

angebracht worden. Die besten Parallelen zur Stichtechnik stammen aus Belgien, aus 

Verlaine und Chapon-Seraing (Destexhe-Jamotte 1961, 82,83). Die Verzierung ent

spricht etwa dem Typ E 2. Sehr ahnlich in Form und Verzierung ist der erganzte Kumpf 

(Bild 24,2) vom Fundplatz Langweiler 6 C, Stelle 1 C. Er hat ebenfalls eine stark ein- 

ziehende Miindung, 2 Stichreihen am Rand und mehrere Bandschleifen, welche in Kamm- 

stichtechnik dicht ausgefiillt sind. Das Sekundarmuster besteht aus einer vertikalen 

Kammstichreihe. Diese auffallend ahnliche Verzierung erlaubt die Annahme, dab die 

Fundstellen Langweiler 6 C zu dieser Siedlung gehdren, auch wenn nicht gesagt werden 

kann, ob sie z. T. innerhalb der Grabensysteme lagen.

Die Grube St. 49 brachte ebenfalls viel Keramik. Abgebildet wird ein groBer birnen- 

formiger Kumpf von 18 cm Randdurchmesser und etwa 22 cm Hohe (Bild 17). Die Ver

zierung besteht aus einem fiinfwinkligen Ritzlinienband, welches mit dichten Einstichen 

eines fiinfzinkigen Gerats gefiillt ist. Die Halsverzierung zeigt nur eine Stichreihe des 

Kamms. Als Sekundarmuster treten groBe Stiche in horizontaler Reihe auf. Das erganzte 

GefaB besteht aus feinem gelben Ton mit wenig Sandmagerung. Die Oberflache ist etwas 

beschadigt. Die Verzierung entspricht wiederum dem Typ E 2.

Das erganzte GefaB aus Grube St. 55 (Bild 18), die ebenfalls reich an Funden war, besitzt 

einen Halsdurchmesser von 11 cm und eine Hbhe von etwa 15 cm. Die Randscherbe 

oben links stammt aus der Sammlung Schmidt und wurde im Bericht fiir 1969 (Bonner 

Jahrb. 171, 1971, 621 Bild 42,5) versehentlich zu Fundplatz 2 abgebildet. Auch die dort 

abgebildete Scherbe 4 gehort zu diesem Platz. Es wurden noch weitere Barbotinescher- 

ben gefunden. Das GefaB zeigt eine hangende Spirale, die am GefaBrand ansetzt und 

von daher bis zum Boden herunterzieht, ohne daB eine gesonderte Randverzierung 

vorhanden ist. Die Bandfiillung besteht aus tiefen, dichten, oft ungeordneten Einzel

stichen. Eine ’Vorzeichnung' des Musters auf der Wandung laBt sich gelegentlich noch 

an feinen Ritzlinien erkennen, die meist iiberstochen wurden. Weitere Scherben hierzu 

sind vorhanden. Die Farbe des GefaBes ist rotbraun, der Ton war mittelfein gemagert.
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20 Langweiler, Kr. Julich. Fundplatz 3. Grube 55. — Mafistab 1 : 3.
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21 Langweiler, Kr. Julich. Fundplatz 3. Grube 57. — Mafistab 1 : 3.

Diese Verzierung diirfte unter F 1 einzuordnen sein, sie ist jedoch mit den runden 

Feldern als Sekundarmuster bisher einmalig. Bild 20 zeigt noch die Erganzung einer 

Vierfiifichenschale in Unter-, Seiten- und Riickansicht. Die Fiifichen sind spitzoval je- 

weils nach aufien bin gezogen. Eines davon stammt aus der Sammlung F. Schmidt, der 

diesen Platz seit Jahren begangen hat. Der Ton des GefaEes ist grau-gelb, hart gebrannt, 

fein gemagert mit polierter Oberflache.

Aus der Grube St. 57 werden reprasentativ fur den Grubeninhalt ein birnenformiger 

Kumpf mit kurzem Hals und ein gedriickter dreiviertelkugeliger Kumpf mit einziehen- 

der Miindung abgebildet (Bild 21). Das birnenformige Gefafi 1 wurde mit einer doppel- 

ten Einzelstichreihe in Winkelmuster mit hangenden Stichbandern aus den Winkeln 

und von der Randverzierung verziert. Es entspricht dem Typ F 2. Das Gefafi 2 zeigt 

winklige Anordnung von je drei dichten Doppelstichreihen und kann ebenfalls dem 

Typ F 2 zugeordnet werden. Der Ton ist lederbraun bzw. grau-gelb mit feiner Sand

magerung. Das birnenformige Gefafi ist poliert.

Das gesamte hier vorgelegte Material sowie der grofite Teil der Keramik besteht fast 

ausschliefilich aus den Typen E 2, F und H, iiberwiegend in Kammstich ausgefiihrt. Es 

reprasentiert damit geschlossen den Kolner Typ und gleichermaBen die jiingste rheini- 

sche Bandkeramik.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchung ergab eine Siedlungsstelle der jiingsten rheinischen Bandkeramik mit 

drei Spitzgraben (Bild 22). Der Graben B, der das grbBte Areal umschlieht, erwies sich 

als der alteste und deutet damit eine erste Phase der Besiedlung an (Bild 22,1). Er wurde 

von 2 Gruben, St. 66 und C 2, in Profil L-M iiberschnitten, nachdem er weitgehend ver- 

fiillt war. Auf den in ihm zur Merzbachniederung hin liegenden TordurchlaB bezog sich 

die Anlage des jiingeren Grabens A, der eine zweite Phase innerhalb der Benutzung der 

Siedlungsstelle anzeigt (Bild 22,2). Er wird auch deshalb als jiinger als die Erstbesied- 

lung angesehen, da er einige Gruben (St. 28-32) iiberschneidet. Da bei Anlage des jiinge- 

ren Grabens A das Tor wieder benutzt wurde, also noch bekannt war, und vor allem ein 

Teil des Grabens B erneut durch die altere Verfiillung hindurch als Graben B 2 (Profil 

E-F, Bild 10,1) eingetieft wurde, scheint es glaubhaft, den Graben A als nachfolgende An

lage im Rahmen einer Umgestaltung der Siedlungsflache anzusehen. Das Ansetzen des 

Grabens A 2 mag aus Griinden einer Verlegung der Siedlung nach Siidosten hin und auf 

den Hang hinauf geschehen sein und zeigt damit eine dritte Phase in der Nutzung des 

Siedlungsgelandes an (Bild 22,3). Wahrscheinlich miindete der Graben A 2 in den Gra

ben C, was wegen einer Stdrung nicht nachzuweisen war. Ebenfalls jiinger als B ist der 

Graben C, wie Profil L-M in Schnitt 9 zeigt (Bild 11,1). Da er aber in seinem westlichen 

Teil auf den Graben A zulauft und mbglicherweise auch in ihn einmiindet, kann er gegen- 

iiber der dritten Phase (Bild 22,3), als die Graben A und A 2 in Gebrauch waren, eine 

jiingste Erweiterung des Areals darstellen (Bild 22,4). Die Einmundung wurde in der 

ersten Grabungsflache nicht erfafit, sie kann jedoch auch auBerhalb nach Siidwesten hin er- 

folgt sein. Von Profil A-B nach Siidwesten wurde in der Tagebaukante kein weiteres 

Grabenprofil beobachtet. So wurde auch trotz Begehung des weiter nach Siidwesten an- 

schlieBenden Gelandes (siehe Langweiler 6 C; Bild 6) schon vor der Tagebaukante vom 

7. 12. 1970 ein Grabenprofil nicht bemerkt.

Der fortifikatorische Charakter des Grabens B konnte durch den Nachweis eines Einbaus 

im Graben wahrscheinlich gemacht werden (Bild 12). Die oft extreme Spitzgrabenform 

bei schwacher gebdschten Flanken der anderen Graben laBt die Vermutung zu, daB der- 

artige Graben zur Aufnahme von Palisaden o. dgl. im Graben angelegt wurden. Uber 

mbglicherweise vorhandene Walle gab die Einfiillung in den Graben keinen AufschluB. 

Da das gesamte keramische Fundgut nur sehr geringe typologische Unterschiede aufweist, 

wird die Siedlung trotz mehrfacher Grabenanlagen nur in die jiingste Phase der nord- 

westlichen Bandkeramik zu stellen sein.

Eine Feingliederung der jiingsten Bandkeramik an Hand der vierphasigen Grabenbauten 

ware hier bei einer dem Objekt angemessenen Untersuchung wahrscheinlich mbglich 

gewesen. Jedoch konnte vor allem aus Zeitmangel, zum Teil auch aus finanziellen Griin

den, eine dem durch die Graben umgrenzten Raum von etwa 9000 m2 entsprechende 

Untersuchung der Innenflache nicht vorgenommen werden. Die Bearbeitung von rund 

350 m2 Siedlungsflache, wobei noch nicht einmal alle Gruben geschnitten werden konnten, 

kann kaum als reprasentativ fiir die gesamte Anlage gelten. Deshalb kann dem Aussage- 

wert der Keramik nur stichprobenhafter Charakter zugemessen werden.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (M. Ihmig)

6. (r 1 7 0 8 0- 1 7 4 2 0, h 3 6 1 2 5 -3 6 9 00).

Der Fundplatz umfafft eine grbRere Anzahl bandkeramischer Fundstellen, die sich an 

einem nach Osten bzw. Siidosten zum Merzbach geneigten Hang hinziehen und von 

denen ein Teil bereits im ersten Bericht (Bonner Jahrb. 171, 1971, 622) abgehandelt 

wurde. Weitere Befunde, die inzwischen durch den fortschreitenden Tagebau zu Tage
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22 Langweiler, Kr. Jiilich, Fundplatz 3. - Mafistab 1 : 2500. 

Darstellung der wahrscheinlichen Ban- und Benutzungsphasen der Graben.

kamen, schliefien diesen Fundplatz unmittelbar an den Bereich der unter Langweiler 3 

behandelten Grabenanlagen an. Ebenso lassen sich auch die drei schon fruher geborgenen 

Gruben des Fundplatzes Laurenzberg 3 (Bonner Jahrb. 171, 1971, 628) demselben, nun 

etwa 1 km langen und maximal 250 m breiten bandkeramischen Siedlungsgebiet zuord- 

nen (vgl. Bild 6). Zur besseren Ubersicht12 sei der nun sehr langgestreckte Fundplatz 

durch Grofibuchstaben untergliedert.

A. Hierunter werden die dem Fundplatz Laurenzberg 3 nachstliegenden Fundstellen 1—6 

des ersten Berichtes zusammengefafit.

B. Fur die Fundstellen 7—10 sind die angegebenen Koordinaten zu korrigieren. Unter 

Beibehaltung der Reihenfolge lauten sie nun: 1. (r 17320, h 36660); — 2. (r 17390, h 

36570); - 3. (r 17324, h 36618); - 4. (r 17334, h 36612); - 5-7. (r 17365-17390, 

h 36608-36620). Im zweiten Berichtszeitraum wurden kier durch die Arbeitsgemein- 

schaft 3 durch den Tagebau angeschnittene Gruben eingemessen und groEtenteils ausge- 

nommen. Sie erbrachten nur wenige Funde. Im gleichen Gebiet wurden ferner in einer 

mit der Planierraupe abgeschobenen Flache weitere Grubenverfarbungen sowie z. T. zu 

Dreierjochen gruppierte Pfostengruben beobachtet, die auf mindestens einen Haus-

12 Bei entsprechend dichter Lage der Befunde dient ein Punkt der Kartensignatur auch zur Dar

stellung mehrerer Fundstellen.
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grundriB schliefien lieBen. Diese Befunde konnten jedoch wegen der Arbeiten an dem 

wenig sparer entdeckten Grofigartacher Erdwerk (Langweiler 12) nicht weiter unter- 

sucht werden.

C. (r 17330-17420, h 36740-36830). Im Sommer 1970 stellte F. Schmidt in der Abbau- 

kante des Tagebaues weitere Grubenverfarbungen fest, die nur grob eingemessen und 

nicht weiter untersucht werden konnten. Beim Durchschneiden des Baggers sowie weite- 

ren Erdarbeiten im Vorfeld kamen dann erneut Befunde zum Vorschein, von denen 20 

aufgenommen und zum grofiten Teil ausgegraben wurden, wobei zeitweise Mitglieder 

des rdmisch-germanischen Arbeitskreises Jiilich mithalfen. Fundmaterial lieferten vor 

allem die in der Baggerkante angeschnittenen Stellen 2, 4, 6 und 10, aus denen z. T. auch 

Proben zur Untersuchung auf Pflanzenreste entnommen werden konnten. Die Ausdeh- 

nung dieser Gruben schwankte zwischen 3 und 6 m, ihre Tiefe lag bei 1,00-1,30 m unter 

der Oberflache. Den bemerkenswertesten Befund bildet Stelle 1, ein umfangreicher Gru- 

benkomplex, der durch den Minensuchtrupp der RBW angeschnitten wurde, dessen Ge- 

rate auf eine Haufung von gebrannten Lehmbrocken angesprochen hatten. Nachdem 

hier eine Flache von etwa 50 m2 feinplaniert worden war, lieft sich der Komplex in drei 

Teile untergliedern, von denen Teil A den Rotlehm in bisher in unserem Arbeitsgebiet 

noch nirgends angetroffener Menge enthielt, wahrend die Teile B und C zwei langge- 

streckte, NW-SO orientierte Gruben bildeten, die parallel zueinander unmittelbar siid- 

westlich neben A lagen. Teil B war ca. 3,50 m lang, 1,00 m breit und 0,70 m tief; Teil C 

ca. 4,00 m lang und maximal 1,50 m breit und 0,90 m tief. Alle drei Gruben reichten im 

Planum bis unmittelbar aneinander, doch war nirgends eine LJberschneidung festzu- 

stellen.

Im Bereich der Grube 1 A begann die Fullung grofier, gebrannter Lehmbrocken bereits 

unmittelbar unter der Pflugsohle, doch war im ersten ca. 0,30 m unter der Oberflache 

angelegten Planum noch kerne klare Begrenzung der Verfarbung zu erkennen. Ein 

0,40 m tiefer aufgenommenes Planum (Bild 23) zeigt die relativ scharf umrissene Form 

eines gedrungenen Trapezes, dessen breitere Seite nach NW gerichtet ist. Sie miht 2,40 m, 

die schmalere 1,50 m, wahrend die Lange 2,90 m betriigt. Mit Ausnahme des nord- 

ostlichen Viertels bestand die Fullung von 20-60 cm unter dem ersten Planum zum 

grofiten Teil aus massiven, sehr hart gebrannten Lehmbrocken sehr unterschiedlicher 

Form. Eindeutig bestimmbare Stiicke waren darunter nicht zu ermitteln, zumal das 

gesamte Material mit der teilweise aus zersetztem Rotlehm bestehenden Grubenfiillung 

weitgehend verbacken war. Die erkennbaren Brocken erschienen aufien meist allseitig 

hellrot verziegelt, wahrend der Kern tiefschwarz gefarbt war. AuBer reduzierendem 

Brand diirften hierfiir organische Bestandteile, wie beispielsweise Spreu, verantwortlich 

sem, die dem Lehm beigemengt zu sein schienen. Das war auch bei Teilen der Fall, die 

einseitig glatte, vielfaltig in sich gerissene, ebene Flachen aufwiesen, von denen Bruch- 

stiicke bis zu einer GroBe von 40 x 40 cm erhalten waren. Im Schnitt war hier im Bereich 

der Oberflache eine feine, millimeterstarke Banderung zu erkennen, die darauf hindeuten 

diirfte, dab Lehm in diinnen Schichten aufgetragen wurde. Offensichtlich geschah das 

auf urspriinglich anstehendem Boden, der nun, da die Starke der Verziegelung von der 

Oberflache her abnahm, in unregelmaBigen, strukturlosen Formen brach, bzw. undeut- 

lich mit iibrigen Teilen der Fullung zusammenhing. Nur wenige kleinere plattenartige 

Stiicke bis zu 2 cm Starke schienen zweiseitigen Glattstrich aufzuweisen. Auffallend 

waren groBe von mehreren Seiten verziegelte Stiicke, die Teile von Flatten mit iiber 

10 cm Dicke zu bilden schienen. Da sie nicht den Eindruck machten, sie seien nachtrag- 

lich dem Brand ausgesetzt gewesen, jedoch auBer gegeniiberliegenden Flachen auch 

Schmalseiten rot gebrannt waren, ist zu erwagen, ob es sich nicht um Reste ernes viel

faltig zerbrochenen Ofenrostes handeln konnte, bei dem im Bereich der Offnungen



Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte 373

23 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 6 C, Grube 1 A.

1 Planum: Mafistab 1 : 40. - 2-3 Profile: Mafistab 1 : 30. 

Senkrecht gestrichelt: rot gebrannt; schwarz: schwarz gebrannt;

umrandet: erkennbare Brandlehmstiicke.
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auch die Schmalseiten der Hitzeeinwirkung ausgesetzt gewesen waren. Zur Stiitzung 

dieser Hypothese liegen jedoch nur sehr wenige Stiicke vor, die durch ihre gewdlbte 

Form die vermutete Kuppel eines Ofens belegen wiirden. In dem Ganzen Reste von 

Wandverputz zu sehen, diirfte jedoch nach Form, Lage und fehlenden Abdriicken auf 

den Stricken kaum moglich sein. Eine Betrachtung des Profilaufbaus der Grube kann in 

dieser Frage auch nicht weiterhelfen, zumal auch das Profilkreuz den Befund nicht opti

mal schneidet, da dessen Ausrichtung bei der Anlage der Quadranten nicht zu erkennen 

war. Die Wande der Grube fallen senkrecht ab, ihr ebener Boden liegt durchweg 1,00 m 

unter dem Planum. Wahrend die mit gebranntem Lehm durchsetzte Fiillung groBtenteils 

unmittelbar am Grubenboden auflag, war nur im siidwestlichen Teil des Profils C-D 

(Bild 23) eine von dort her schrag einfallende Fiillung aus braunem, humosen LbB zu 

bemerken. Darauf folgte eine schwarze, z. T. holzkohlehaltige Schicht, die unmittelbar 

in das stark verworfene, mit Rotlehm unterschiedlichster Konsistenz durchsetzte Mate

rial iiberging. Dieses zog sich an den Randern der Grube leicht hoch, wies teilweise 

gerade hier ausschliefilich schwarz gebrannte, harte Brocken auf und lieB ortlich eine 

schollenartige Schichtung mehr oder weniger hart gebrannter Stiicke erkennen. Dem- 

gegeniiber bestand die Fiillung im Mittelteil der Grube zum groBen Teil aus stark zer- 

setztem Rotlehm, auf den dann nach oben relativ einheitliches braunes LbBmaterial 

folgte. Eine detaillierte Untersuchung des Befundes, die vielleicht Aufschlufi iiber seine 

Entstehung gebracht hatte, war aus zeitlichen Griinden nicht moglich, zumal ein Teil 

der Grube nur bei Lampenschein vor dem heranriickenden Bagger geborgen werden 

konnte. Funde, darunter nur vier kleine verzierte Scherben, traten im allgemeinen ver- 

einzelt innerhalb der Fiillung auf. Nur an einer Stelle lagen in dem Winkel zwischen 

Grubenboden und Wand z. T. ineinander die Bruchstiicke des groBen unverzierten 

Kumpfes (Bild 25,8) sowie Scherben eines weiteren unverzierten GefaBes. Ein Zusam- 

menhang zwischen dieser Erscheinung und der Funktion der Grube erscheint nicht ausge- 

schlossen.

Die Funde des Fundplatzes Langweiler 6 C sollen hier nur in einer Auswahl des 

wesentlichsten keramischen Materials vorgelegt werden. Das Steingerat-Inventar ist 

verhaltnismaBig gering, bemerkenswert ist jedoch das Auftauchen einer gestielten, 

flachenretuschierten Pfeilspitze der gleichen Form wie Bild 2,9 unter den bandkerami- 

schen Funden der Stelle 2. Uber ihre genaue Lage liegen leider keine Beobachtungen vor, 

da sie wahrend der Ausgrabung durch Laienhelfer nicht erkannt wurde. Verzierte 

Keramik lieferten nur die Stellen 1 A-C, 2, 6, 10 und 18, wobei nur die Gruben 1 C und 

6 reichhaltige Inventare erbrachten. Stelle 1 C enthielt u. a. gut geglattete schwarze 

Scherben von zwei GefaBen mit stark einziehender Miindung (Bild 24,1.2). Beide sind 

mit geschwungenen stichgefiillten Bandern des Typs Dill nach Modderman (1970) (bzw. 

E 2 des Buttlerschen Typenschemas) verziert. Das GefaB Bild 24,1 zeigt am Rand eine 

doppelte Reihe aus dreieckigen Einstichen sowie als Fullmuster senkrechte Doppelreihen 

aus kraftigen Einzelstichen und ebensolche Stiche in Dreiergruppen. Die Bandfiillung 

scheint mit einem mindestens fiinfzinkigen Kamm hergestellt und weist im Scheitel 

Unterbrechungen durch freie, mit einem Stich gefiillte Felder auf. Diese fehlen bei dem 

anderen GefaB (Bild 24,2), bei dem anscheinend ein vierzinkiges Gerat benutzt wurde. 

Kammstich findet sich auch im Fiillmuster in Form eines von einem Knubben zum Rand 

laufenden schmalen Bandes, das noch beidseitig durch je zwei Einstiche erganzt wird. 

Zum gleichen Verzierungstyp, jedoch offensichtlich zu einem anderen wie dem beschrie- 

benen GefaB gehbrt die Scherbe Bild 24,4. Das mit einem Winkelband aus einfachen 

Ritzlinien bedeckte Bruchstiick Bild 24,3 diirfte trotz des relativ groBen Abstandes der 

Linien Moddermans Typ All bzw. Buttlers Typ D zuzurechnen sein und fiigt sich somit 

dem iibrigen jiinger bandkeramischen Fundgut dieser Grube ein.
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24 Langweiler, Kr. Jiilich, Fundplatz 6 C. 1-4 Stelle 1 C. - Mafistab 1 : 2.
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Stelle 6 erbrachte ein schones Beispiel eines flachendeckend mit Winkelbandern in Fur- 

chenstich verzierten Kumpfes (Typ H nach Buttler, bzw. FI nach Modderman) (Bild 

25,1). Zur jungen Stellung dieses GefaBes passen auch die beiden Scherben Bild 25,5. 6, 

letztere mit Randverzierung in Kammstich, sowie das Bodenstiick des steilwandigen 

Bechers Bild 25,7. Die Verzierung der Scherbe Bild 25,2 eines birnenformigen Kumpfes 

in winklig angeordneten einzelnen Stichreihen ohne Ritzlinien, etwa Typ FI nach Mod

derman, Typ F 1 nach Buttler, gehort ebenfalls zu dem jungerlinearbandkeramischen 

Material. Die Scherbe Bild 25,3 zeigt eine Verzierung in zwei feinen Ritzlinien mit 

Bandakzentuierung in langen Ritzungen, wie sie unter Modderman Al und Buttler A 

vorkommt. Sie stellt eine vereinzelte Scherbe mit alteren Verzierungselementen in die- 

sem jiingeren Material dar. Die Verzierung der Scherbe Bild 25,4 mit zwei Ritzlinien 

ist zu fragmentarisch um hier im Rahmen des jungen Materials besonders diskutiert wer- 

den zu miissen.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (R. Kuper)

6D. (r 1 7 3 4 0, h 3 6 8 8 0).

In der Bdschung des Tagebaus Zukunft fand F. Schmidt ein spitznackiges Beil mit spitz- 

ovalem Querschnitt aus opakem, hellgrauem, kornigen Flint (Bild 26,1). Es lag am 

siidlichen Hang des Langweiler FlieBes auf einer relativ machtigen Schicht von Bruch- 

waldtorf, die von SchwemmloB iiberlagert wurde. Die pollenanalytische Untersuchung 

eines hier entnommenen Profils sowie einer dem Fundstiick anhaftenden Probe durch 

Prof. R. Schiitrumpf ergab jedoch, daB die Ablagerung romerzeitlich und das Beil mcht 

in situ gelegen haben konnte. Es ist besonders an den Kanten grob gemuschelt und nur 

maBig iiberschliffen. Beim Nachretuschieren der Schneide sprang ein groBer Abschlag zu 

tief und stufig aus, so daB eine weitere Retuschierung der Schneide unmoglich und das 

Beil damit unbrauchbar wurde. Das Gerat konnte am ehesten ins Jungneolithikum ge- 

horen, was jedoch nicht sicher ist, solange die Form der geschliffenen Feuersteinbeile 

nicht bekannt ist, die durch einzelne Abschlage sowohl aus bandkeramischen (Modder

man 1958/59; Schietzel 1965, 65) wie aus Rdssener Funden (Bonner Jahrb. 171, 1971, 

572; Inden 1 unverdff.) belegt sind.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (H. Lohr) 

8. (r 1 7 9 3 0- 1 8 0 0 0, h 3 8 3 2 0 - 3 8 4 0 0 ).

Im Friihjahr 1970 sollte im Bereich des Brunnens Z 269, bei dessen Anlage schon im 

Vorjahr mehrere bandkeramische Gruben angeschnitten worden waren (vgl. Bonner 

Jahrb. 171, 1971, 623), eine Rohrleitung verlegt werden. Bereits nach dem Abschieben 

des Mutterbodens wurden innerhab der Trasse dieser Leitung zahlreiche Verfarbungen 

sichtbar, die eine sofortige Notgrabung veranlaBten. Diese dauerte vom 21.-31. 3. 1970 

und erfaBte ca. 500 m2 mit uber 100 verschiedenen Befunden, die jedoch nur soweit 

geschnitten wurden, wie sie unmittelbar durch den Graben zerstort zu werden drohten.

Die Fundstelle liegt auf einer Anhdhe, nordlich eines kleinen seitlichen Trockentales der 

Merzbachniederung. Zur raumlichen Ausdehnung der Siedlung, sowie zu ihrer Lage zu 

der etwa 350 m nordbstlich entfernt liegenden alterbandkeramischen Siedlung Nieder- 

merz 1 (Bonner Jahrb. 171, 1971, 633 ff.) kann nach Art des Aufschlusses noch mchts 

gesagt werden. Die weite Streuung von Oberflachenfunden auf dem gesamten Hang laBt 

jedoch auf einen ausgedehnten Siedlungsbereich schlieBen. Auf der freigelegten Flache 

zeigte sich das typische Bild einer dicht bebauten bandkeramischen Siedlung (Bild 27) 

mit zahlreichen Gruben und Teilen von wahrscheinlich sechs Hausern sowie verschiede-
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25 Langweiler, Kr. Julich, Fundplatz 6 C. 1-7 Stelle 6.-8 Stelle 1 A. - 8 Mafistab 1 : 4, sonst 1 : 2.
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26 Langweiler, Kr. Jiilich. - Mafistab 1 : 2.

1 Fundplatz 6 D. - 3 Fundplatz 13. - 4-6 Fundplatz 11. 

Laurenzberg, Kr. Jiilich. 2 Fundplatz 7.

nen Uberschneidungen. Da die Flache von ca. 7 m Breite die Hauser quer schneidet, kann 

zu den einzelnen Hausteilen wenig gesagt werden. Im Norden der Grabungsflache liegt 

Haus I mit beginnendem Nordwestteil, bestehend aus einem Wandgraben sowie drei 

Pfostenjochen. Es folgt nach Siiden eine Uberschneidung der Hauser II und III, wobei 

Bau III nach mehreren Befunden eindeutig von Bau II iiberlagert wird. Beide Hauser 

scheinen dem Typ mit umlaufendem Wandgraben anzugehbren. Dem schliefit sich in 

Bau IV ein kleinerer, reiner Pfostenbau an. Im Siidteil der Flache liegen Reste von zwei 

Bauten, die z. T. modern gestbrt sind. Von Bau V wurde wahrscheinlich das Siidostende 

und von Bau VI der Mittelteil aufgedeckt, was in der Kiirze der Zeit und bei der Schmal- 

heit der Flachen nicht restlos geklart werden konnte.

Die wenigen bei der Grabung zu Tage gekommenen Scherben erlauben gemeinsam mit 

den im Vorjahr gemachten Funden eine Stellung der Siedlung in den alteren Abschnitt 

der jiingeren Linearbandkeramik.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (J. Eckert)
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9. (r 17640-17750, h 37900-38020).

Unmittelbar an die in Bonner Jahrb. 171, 1971, 624 beschriebenen Fundstellen anschlie- 

Bend wurde parallel zu der nach Schleiden fiihrenden Strafie in nordwestlicher Richtung 

eine Rohrleitung verlegt, in deren Bereich beim Abschieben des Mutterbodens weitere 

Verfarbungen zutage kamen. Vor dem Ausbaggern des Grabens konnten insgesamt 6 

Gruben eingemessen und teilweise untersucht werden, wobei jedoch nur wenige Funde 

gemacht wurden. Die Ausdehnung der 1969 angeschnittenen Siedlung konnte damit 

jedoch auf iiber 100 m weiter nach Nordwesten verfolgt werden.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (J. Eckert)

11. (r 1 6 4 7 0, h 3 7 2 0 0 ).

Bei einer Begehung der Baggerkante des Tagebaus Zukunft-West entdeckte der Bericht- 

erstatter im April 1970 zwei dicht beieinander gelegene, relativ blab braune Gruben- 

verfarbungen, die beim Abkratzen des Profils je zwei kleine Scherben neolithischer 

Machart erbrachten. Aus einer dieser Gruben konnte F. Schmidt wenige Tage spater 

vor dem heranriickenden Bagger noch zahlreiche weitere Scherben bergen, wahrend die 

zweite keine weiteren Funde erbrachte. Aufier Keramik stammen aus der ersten Stelle 7 

Gerdlle bzw. Bruchstucke sowie ein kleines Silextrfimmerstiick. Das keramische Material 

besteht zum weitaus grofiten Teil aus verhaltnismaffig kleinen, stark mit zerstofienem 

Quarz gemagerten Wandungsscherben von rdtlichgelber bis gelbbrauner Oberflache. 

Von den insgesamt 37 Stricken weisen 5 eine sorgfaltig geglattete, lederbraune Oberflache 

auf und lassen an Stelle von Quarz eine Magerung aus schwarzem Scherbengrus erken- 

nen. Hierzu gehbren auch die beiden kleinen, glatten Randscherben Bild 26,5.6. Dem- 

gegeniiber ist die subkutan durchbohrte Schnurdse (Bild 26,4) stark mit Quarzkbrnern 

durchsetzt und von rauher, gelbbrauner Oberflache. Bei entsprechender Orientierung 

konnte sie von einer Osenkranzflasche der Michelsberger Kultur stammen (vgl. z. B. 

Liming 1967, Taf. 17 u. 18), wozu auch die Beschaffenheit der Keramik passen wurde. 

Dennoch erscheint bei unserer geringen Kenntnis jungneolithischen Materials im Rhein

land fur die Zuordnung solcher Einzelstiicke Vorsicht geboten. Bemerkenswert ist die 

Lage des Fundplatzes auf einem hbher gelegenen Gelandeabschnitt, 700 m vom Lang

weiler Fliefi und fiber 300 m von einem auf dieses zufiihrenden Trockental entfernt.

Wegen der Bedeutung der Funde wurde ca. 30 m norddstlich der ersten Grube eine 

Flache mit der Planierraupe abgeschoben und teilweise planiert. Es kamen jedoch grofi- 

tenteils nur unklare, vermutlich nicht anthropogene Verfarbungen zum Vorschein. Bei 

insgesamt 4 kleineren Stellen konnte es sich moglicherweise um einzelne Pfostenspuren 

handeln. Eine runde, hellbraun verfarbte Grube von 2 m Durchmesser, im Schnitt mul- 

denformig und maximal 0,65 m tief, erbrachte eine kleine, hart gebrannte Scherbe. Bei 

spateren Baggerdurchschnitten wurden in diesem Bereich keine Befunde mehr beob- 

achtet.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (R. Kuper)

12. (r 1 6 9 0 0- 1 6 9 8 0, h 3 6 8 7 0- 3 6 9 5 0).

Nachdem Kantenbeobachtung und Suchgrabungen im Bereich des Grofigartacher Fund

platzes Langweiler 10 langere Zeit ohne nennenswertes Ergebnis geblieben waren (vgl. 

Bonner Jahrb. 171, 1971, 625 ff.), wurde im Februar 1970 durch F. Schmidt an der 

Tagebaukante eine grdfiere, zum Teil bereits zerstorte Grube entdeckt, aus der er u. a. 

ein Bild 32,2 entsprechendes Randstfick und das Fragment einer Axt oder Spitzhaue aus 

weifigrau gesprenkeltem Felsgestein bergen konnte. Bedauerlicherweise wurde der Be-
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28 Langweiler, Kr. Julich. Fundplatz 12, Gesamtplan des Grofigartacher Erdwerkes. - 

Mafistab 1 : 800.

fund unmittelbar darauf vollkommen zerstdrt, bevor eine genauere Untersuchung er- 

folgen konnte.

Wenige Wochen sparer bemerkten dann in demselben Gebiet F. Schmidt und H. Lohr 

unabhiingig voneinander in 80 m Entfernung in der Baggerkante je 1 scharf umrissene 

Verfarbung, deren Ahnlichkeit AnlaB zu der Vermutung gab, daB es sich hier um einen 

Graben handeln konnte. Daraufhin wurden mit einer Planierraupe senkrecht zu dessen 

vermuteter Richtung in grofieren Abstanden Schnitte gezogen, die nach und nach Ge- 

wiBheit liber seinen Verlauf erbrachten (Bild 28). Die sich anschlieBende Untersuchung 

des gesamten Grabensystems wurde hauptsachlich von M. Ihmig und dem Bericht- 

erstatter durchgefiihrt und dauerte insgesamt 15 Arbeitstage, wobei die Betriebsfiihrung 

des Tagebaus in entgegenkommender Weise beim ersten Baggerdurchschnitt einen Teil 

des Grabungsgelandes aussparte.

Es wurden zunachst die zwischen den Suchschnitten liegenden Grabenteile mit Hilfe 

einer Planierraupe freigelegt und anschlieBend im gesamten Innenraum der Mutterboden 

abgeschoben. Einige aufierhalb des Grabenrunds angelegte Suchschnitte blieben ohne 

Befund, nur kamen ca. 30 m nordwestlich des Grabens in einem AufschluB zwei kleinere 

rundliche Gruben zum Vorschein, die jedoch keine Funde erbrachten. Leider konnten 

aus Zeitmangel in diesem Bereich keine weiteren Untersuchungen mehr vorgenommen 

werden. Der Graben selbst sowie einige Suchflachen im Innenraum wurden von Hand 

planiert und der groBte Teil des Befundes in versetzten Kasten kreuzweise geschnitten. 

Von den zahlreichen aufgenommenen Profilen wird jedoch nur ein Teil abgebildet.

Der Fundplatz liegt am Nordrand der inzwischen vollstandig dem Braunkohlenabbau 

zum Opfer gefallenen Ortschaft Langweiler im oberen Teil eines nach Slidosten zum 

Langweiler FlieB, einem Seitental des Merzbaches, abfallenden loBbedeckten Hanges in 

einer leicht vorgeschobenen Gelandeposition (Bild 6). Es war noch ein Graben-Halb- 

kreis von 136 m Lange erhalten, dessen zum Tagebau hin offene Seite wohl zu einem 

breitovalen Rund zu erganzen sein diirfte. Die Breite des Grabens schwankt zwischen 

0,50 und 1,80 m, was sowohl durch eine hangabwarts wirksam gewesene Bodenerosion,
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29 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 12. Detailplan der Torsituation. — MaEstab 1 : 200.



Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte 383

30 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 12. Profile der Stellen 3, 4, 8 und 14 an den Grabenkdpfen 

Mafistab 1 : 30.
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als auch durch die unterschiedliche Arbeitstiefe der Planierraupen erklart werden kann. 

Der Befund wird an mehreren Stellen durch jiingere, z. T. grabenartige Stdrungen unter- 

brochen, im Nordwesten durch einen Feldbrandofen, unter dem er jedoch grofitenteils 

weiterverfolgt werden konnte. Die Tiefe des Grabens liegt entsprechend der Breite 

zwischen 0,30 und 1,10 m unter dem Planum, wobei die Unterkante des Langsprofils 

auf eine urspriinglich gleichmafiige Tiefe schliefien lafit (Bild 31). Die horizontale Ban- 

derung der Verfiillung, die vor allem im Nordteil des Erdwerks deutlich ausgepragt ist, 

lafit hier auch in den Querprofilen nicht erkennen, von welcher Seite moglicherweise das 

Material des anzunehmenden Walles hineingerutscht sein konnte. Die Form des Grabens 

ist im Querschnitt in der Regel steil geboscht, wahrend die Sohle bei einer Breite zwischen 

0,30—0,50 m flach bis muldenfbrmig ausgebildet ist.

An seiner taiwarts gerichteten Ostseite weist der Grabenring drei Unterbrechungen von 

3,5 m, 4,5 m und 2 m Breite auf (Bild 29), die nach dem steilen Ansteigen der Graben- 

kopfe in den Langsprofilen eindeutig als Tore anzusprechen sind (Bild 30).

An verschiedenen Stellen treten im Planum unregelmaBige Erweiterungen des Grabens 

hervor, die in einem Beispiel als Uberschneidung mit einer Grube gedeutet werden 

konnten. Es ware auch denkbar, dafi es sich hier in einigen Fallen urspriinglich um Durch- 

lasse handelte, die im Verlauf der Benutzung oder unmittelbar nach AbschluE der Bau- 

arbeiten geschlossen wurden bzw. den AnschluE zwischen zwei verschiedenen Bau- 

abschmtten bildeten. Bemerkenswert ist auch ein stark ausgepragtes Polygonalnetz von 

Trockenrissen, das das Grabenplanum auf weite Strecken iiberzog und teilweise bis unter 

die Grabensohle reichte (vgl. Bild 30 u. 31).

Parallel zum Graben verlaufend konnte ein schmales Grabchen von maximal 0,25 m 

Breite und 0,20 m Tiefe erfafit werden, das sich in 2-4 m Abstand an seiner Innenseite 

entlang zog. Dort, wo es im Planum fehlt, vor allem im Siidosten und im Bereich des 

Tores C, lag das Planum eindeutig zu tief, um seine Spuren noch zu erfassen. Die Ur- 

sache dafiir liegt darin, dafi der Graben im oberen Teil eine relativ helle Fiillung aufwies 

und beim Abschieben quer zu seinem Verlauf erst dann deutlich hervortrat, als die Pali- 

sadenspur bereits nicht mehr vorhanden war. In einigen Langsschnitten des Grabchens 

waren innerhalb der Verfarbung die Standspuren von Pfosten zu erkennen, die die 

Deutung als Palisadengraben rechtfertigen. Diese Palisade scheint den unmittelbaren 

Durchgang bei den Toren A—C versperrt zu haben, weist aber wenig weiter nordlich 

einen zangenformig versetzten Durchlafi (Bild 29 bei a) auf, der durch Uberlappung 

von zwei Abschnitten des Grabchens gebildet wird und sich in Richtung auf die Tore 

offnet. Etwa 20 m weiter nach Nordwesten liegt eine weitere, zwar schmale, aber deutlich 

versetzte Unterbrechung des Grabchens (Bild 29 bei b), bei der die zangenartige Parallel- 

fiihrung jedoch nicht nachgewiesen werden konnte.

An einigen Stellen erscheinen im Planum einzelne Pfostenspuren, die sich jedoch nirgends 

in einen deutbaren Zusammenhang fiigen. Im gesamten Innenraum wurden weder im 

Raupenplanum noch in den feinplanierten Flacheffl Bauspuren oder eindeutige Gruben 

entdeckt. Zwei freiplanierte undeutliche Verfiirbungen schienen nach Aussage ihrer 

Profile nicht anthropogen zu sein. Allerdings miifite die anfangs erwahnte einzelne 

Grube bei einer Erganzung des Grabenringes in seinem Inneren gelegen haben (vgl. 

Bild 6).

Dem Langweiler Erdwerk entsprechende Befunde sind im Rheinland bisher unbekannt, 

wohl aber in letzter Zeit im Ruhrgebiet entdeckt worden. Aufier einem Grabenring 

von 50 m Durchmesser bei Bochum-Harpen (Brandt 1967) wurde kiirzlich bei Bochum- 

Laer eine 40 mal 60 m grofie Grabenanlage freigelegt, deren Profilaufbau dem Langweiler 

Befund zu entsprechen scheint (Munster, Neujahrsgrufi 1970 und 1972). An beiden 

Fundstellen kamen Scherben der Grofigartacher Kultur zum Vorschein.



31 Langweiler, Kr. Jtilich.

Fundplatz 12, Profile im Nordwestteil der Grabenanlage zwischen N 15 und N 25. —Mafistab 1 :20.
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32 Langweiler, Kr. Jiilich. Fundplatz 12. Keramik aus dem Erdwerk. — Mafistab 1 : 2.

Die aus dem Langweiler Graben stammenden Funde sind relativ sparlich, stellen jedoch 

groBtenteils einen bisher unbekannten Typus neolithischer Keramik dar. Bemerkenswert 

ist das Vorkommen von Magerung mit zerstoBenen Knochen, die auch bereits bei 

Scherben des Fundplatzes Langweiler 10 festgestellt wurde (Bonner Jahrb. 171, 1971, 

627) und ebenfalls im Material der erwahnten grofien Grube vorkommt. Unter den 

wenigen verzierten Scherben tritt das Bruchstiick eines hohen Kumpfes hervor, der im 

Aufbau des Ornaments am ehesten ein Grofigartacher Verzierungsschema erkennen 

laBt (Bild 32,1). Zwischen den vermutlich kreuzstandigen Schnurdsen zieht sich um die 

grofite Weite des GefaBes ein breites umlaufendes Band, das zusammengesetzt ist aus 

Fischgratenverzierung, einem Streifen mit Kreuzschraffur und kurzen senkrechten Ritz- 

linien und einer darunter liegenden Zone aus tiefen senkrechten Kerben. Es wird oben 

und unten durch je eine Reihe runder bzw. langlicher Einzelstiche gesaumt. Der Rand 

erscheint leicht gekerbt und tragt auben umlaufende Fingernageleindriicke. Das GefaB 

Bild 32,2 diirfte zu einer Schiissel oder FuBschale zu erganzen sein. Es weist als beson- 

deres Merkmal einen feinen, rotbraunen Schlicktiberzug auf, der jedoch nur noch zum
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geringsten Teil erhalten 1st und dessen Oberflache Spuren von Glattung erkennen laflt. 

Diese Engobe wurde auf das noch weiche Gefafl aufgebracht, da die Verzierung, bestehend 

aus einem strichschraffierten Band unter dem Rand und einem umlaufenden Fischgraten- 

ornament auf dem Bauch, sich bis in den unteren Ton durchgedriickt hat. Neben wenigen 

weiteren Scherben ahnlicher Tonbeschaft'enheit fallt das Bruchstiick eines Kugelbechers auf, 

dessen Verzierung aus einem innerhalb von Doppelstichfeldern ausgesparten Winkelband 

besteht. Dieses im herkommlichen Sinne in die altere Rbssener Kultur einzuordnende 

Stuck diirfte den gesamten Fundkomplex auch fur chronologische Fragen bedeutsam wer- 

den lassen.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. > (R. Kuper)

13. (r 17450, h 36965 ).

In einer Erweiterung des Tais des Langweiler Fliefles, kurz vor seiner Einmiindung in 

das Merzbachtal westlich von Laurenzberg, wurden von R. Kuper und F. Schmidt im 

Anschnitt des Tagebaus Zukunft, 3 m unter der Oberflache in einem sandig-kiesigen 

Sediment unter Schwemmloh und Torf neben zahlreicher mittelalterlicher Kugeltopf- 

ware und romischer Keramik, folgende steinzeitliche Funde geborgen: 5 Abschlage, 3 

Klingenbruchstiicke, davon eines mit beidkantiger Retusche, 1 Klingenbruchstiick mit 

Lackglanz, 1 Abschlag von einem mafiig iiberschliffenen Beil aus dunkelgrauem Feuer- 

stein und 1 symmetrische Pfeilspitze (Bild 26,3). Das letztgenannte Stuck ist sicherhch 

bandkeramisch (vgl. Schietzel 1966, 57 ff. Taf. 18,29-34; Bohmers u. Bruijn 1958/59, 

Abb. 113) und ist zumindest bei gehauftem Vorkommen kennzeichnend fur das west- 

liche Verbreitungsgebiet dieser Kultur. Die Klinge mit Lackglanz diirfte ebenfalls am 

ehesten bandkeramisch sein, wogegen der honiggelbe Flint eines der Klingenbruchstiicke 

sonst nur auf Rossener Fundplatzen regelmaflig angetroffen wird.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (H. Lohr)

Laurenzberg, Kr. Jiilich (TK 5103 Eschweiler).

7. (r 17680, h 37010 ).

Am rechten Steilhang des Merzbachtales ndrdlich Laurenzberg fand F. Schmidt in zusam- 

mengeschobenem Ackerboden auf geringmachtigem Ldfllehm fiber Terrassenschotter 

nahe der Tagebaukante eine Spitzklinge aus schwarz-grauem schlierigem Flint mit leicht 

verrundeter Basis (Bild 26,2). Sie diirfte, wie die Funde von Inden 9 (Bild 3) in das Jung- 

neolithikum gehoren.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (H. Lohr)

Niedermerz, Kr. Jiilich (TK 5103 Eschweiler).

4. (r 18150, h 37750 ).

Die Fundstelle liegt in 230-400 m Entfernung vom Merzbach auf einem in siidostlicher 

Richtung ansteigenden Geliinde. Hier wurden im Marz 1970 in einem Rohrleitungs- 

graben der RBW, welcher vom Laurenzberger Weg aus in nordwestlicher Richtung ver- 

lief, einige Befunde beobachtet. Eine bandkeramische Grube von 7 m Lange und fiber 

1 m Tiefe wurde durch den Graben durchschnitten. In 31 m Entfernung von der Grube 

konnten drei Pfostengruben mit Rotlehmpackungen und Holzkohleschichten beobachtet 

werden. Die Breite der drei Gruben betrug je 0,60 m, die Tiefe 0,40-0,70 m. Der 

Abstand zwischen den Gruben belief sich auf 1,70 bzw. 3,70 m. Wenn ein regel- 

mafliger Abstand von 1,70 m zwischen den Pfostengruben angenommen wird, so han- 

delte es sich bei den beobachteten um eine Reihe von 4 Pfosten, deren dritter nicht erfaflt
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33 Niedermerz, Kr. Jiilich. Fundplatz 4. Keramik aus Stelle 1. - Mafistab 1 : 2.
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wurde. Die Pfostenreihe verlauft in nordwestlicher Richtung und konnte zu einem 

bandkeramischen Haus gehdren. 55 und 59 m von der bandkeramischen Grube ent- 

fernt - ebenfalls in nordbstlicher Richtung - kamen zwei je 0,80 m breite Fundament

graben mit romischem Schutt zutage. Die Stelle ist bereits als romische Triimmerstelle 

bekannt.

Die bandkeramische Grube erbrachte aus dem Grabenaushub und beim Begradigen der 

Profile fast 200 verzierte und unverzierte Scherben der feinen, geglatteten und polierten 

Ware. Uberwiegend vertreten ist die mit dichten, winklig oder als Rautenmuster ange- 

brachten Stichreihen verzierte Keramik des Typs H (nach Buttler-Haberey 1936), wie 

sie in Bild 33,6.7.8 abgebildet ist. Etwa in gleichen Anteilen vorhanden sind Scherben 

des Typs E 1 und E 2 mit feinen Furchenstich- oder dichten Einzelstichreihen in einem 

winkligen oder geschwungenen Band aus Ritzlinien (Bild 33,3.4.5) und mit schraffierten 

Bandmustern des Typs I (Bild 33,1.2). Die Wandscherbe mit plastischer geschwungener 

Leiste und sie begleitenden doppelten Stichreihen (Bild 34,1) ist ein seltenes Stuck und 

auf der Aldenhovener Platte bisher nur auf der Fundstelle Langweiler 2 gefunden wor- 

den. Den Typ F 2 reprasentiert der Kumpf Bild 34,2. Unter den 240 groben unverzierten 

Scherben mit Grifflappen und Knubben fielen mehrfach feingemagerte, geglattete Bruch- 

stiicke von Schalen mit Zipfelchen oder ovalen, abgeplatteten vertikalen Knubben am 

Rand auf (Bild 34,3).

Auch das Felsgesteingerat war reichhaltig. Es wurden drei Mahlsteinbruchstiicke aus 

Quarzit, davon eines mit Rotelspuren, aufgelesen. 1 flaches und 1 hohes Querbeil aus 

Felsgestein sind vorhanden. Unter den Silexwerkzeugen kommen neben 2 Kernsteinen 

11 Klingen, 27 gebrochene Klingen, 16 Kratzer und 1 Pfeilspitze vor. Dazu gibt es viele 

Abschlage und Absplisse.

Da 50 Prozent des keramischen Materials dem Typ H zugehbren und auch die andere 

vorkommende Keramik recht Jung ist, wird das gesamte Material der jiingsten rheini- 

schen Bandkeramik zugewiesen.

Verbleib: Rhein. Landesmuseum Bonn. (M. Ihmig)

Betrachtungen zu neolithischem Steingerat 

der Aldenhovener Platte

Im Gegensatz zu der bereits reichlich vorgelegten Keramik lafit das bandkeramische 

Steingerat ohne detaillierte Bearbeitung keine chronologischen Schliisse zu. Einige 

kulturhistorische Schliisse, die sich bei seiner Betrachtung aufdrangen, seien jedoch be

reits ohne ausfiihrhche Dokumentation mitgeteilt.

Bei dem bandkeramischen Flintmaterial, das z. B. am Fundplatz Broichweiden 1 (Bonner 

Jahrb. 167, 1967, 406; 171, 1971, 586 ff.) zentnerweise gefunden wird, fallt die grofie 

Einheitlichkeit des Rohmaterials auf. Es ist nicht etwa den auf und um die Aldenhovener 

Platte aufgeschlossenen Maasterrassen entnommen, sondern entspricht einschliefilich des 

Fehlens von Maaseiern vollig dem Rohmaterial der Limburgischen Bandkeramik wie 

auch dem von Miiddersheim, Kr. Duren (Schietzel 1965, 45; Newell 1970, 145). Deshalb 

darf mit einem intensiven Kontakt zwischen Limburg und zumindest dem westlichen 

Rheinland gerechnet werden, der in einem Massentransport von bergfrischem Flint 

bestand. Dies ist ein weiteres Indiz fur die Existenz eines bereits bandkeramischen Berg- 

baus, wie er schon von van der Waals (1972) und Newell (1970, 145) angenommen 

wurde.

Das Flintmaterial der belgischen Bandkeramik ist durch gleiche Einheitlichkeit und wohl 

auch bergfrische Herkunft gekennzeichnet, unterscheidet sich jedoch durch seine diinne
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34 Niedermerz, Kr. Jiilich. Fundplatz 4. Keramik aus Stelle 1. - Mafistab 1 : 2.

Rinde und hellgraue Farbe mit weiEen Piinktchen vom Limburger Rohmaterial und 

kommt auf der Aldenhovener Platte nur sporadisch vor.

Eine auEerordentliche Einheitlichkeit und vermutlich bergfrische Herkunft kennzeichnen 

auch das Rossener Flintgerat im Gegensatz zu dem der nachfolgenden neolithischen 

Gruppen, was als ein verbindender Kulturzug zwischen Linearbandkeramik und Rdssen 

in ihrem westlichen Verbreitungsgebiet angesehen werden kann. Im Gegensatz zur 

Linearbandkeramik ist der Flint der Rossener Fundplatze zum allergroEten Ted von 

dottergelber Farbe und stammt moglicherweise von Aubel (Belgien).

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Linearbandkeramik und Rdssen besteht, ab- 

gesehen von der Form der Gerate, im Herkunftsmaterial der Schuhleistenkeile und 

Flachhacken. Diese gehdren im Untersuchungsgebiet in beiden Gruppen den drei von 

Schietzel (1965, 39 ff.) beschriebenen Rohmaterialgruppen Amphibolit, Basalt und quar- 

zitischer Wetzschiefer an. Fur die letzte Gruppe, fur die Schietzel (1965, 110 Abb. 22) 

eine Herkunft direkt von der Primarlagerstatte des Gesteins in Luxemburg annahm, ist 

jedoch auch eine lokale Herkunft aus Maasschottern wahrscheinlich. Dieses wird durch 

Halbfertigfabrikate und Gerdllrinden an den unbearbeiteten Nackenpartien von Schuh- 

leistenkeilen nahegelegt. Gleiches wurde auch in Belgien festgestellt (Dradon 1967, 

253 ff. Abb. 4).

Setzte die Bandkeramik im niederlandischen Limburg in der Auswahl ihres Feuerstein- 

materials die Tradition des drtlichen Mesolithikums weitgehend fort (Newell 1970), so 

besteht im hiesigen Untersuchungsgebiet in diesem Punkt ein Bruch zwischen Mesolithi- 

kum und Bandkeramik. Wahrend im Mesolithikum vom Material der nachstgelegenen
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Lagerstiitten mit Kreideflint, dem Lousberg mit grau-braun gebandertem Plattensilex 

und dem Vetschauer Berg mit weniger plattigem dunkelgrau-weiElich marmoriertem, 

kornigem Flint wie auch Flint aus Maaseiern Gebrauch gemacht wurde, fehlen diese 

Flintarten sowohl in der Linearbandkeramik wie in Rossen so gut wie vollstandig und 

werden erst von den nachfolgenden Gruppen wieder intensiver benutzt.

Uberhaupt ware die Frage der Beziehungen zwischen Jagern und ersten Ackerbauern 

auf der Aldenhovener Platte von Interesse. Wie im iibrigen Limburger (Modderman 

1970, 202) und rheinischen Verbreitungsgebiet der Linienbandkeramik schlieEen sich 

auf der Aldenhovener Platte Bandkeramik auf LoE und Mesolithikum, und zwar nicht 

nur dessen jiingste Phase, sowie Endpalaolithikum in Hirer Verbreitung gegenseitig 

aus.

Bevor man diese Tatsache jedoch ausschlieElich auf gegensatzliche okologische Anspriiche 

zuriickfiihrt, sollte man die geringe Fund- und Erhaltungschance von Mesolithikum im 

LoEgebiet bedenken. Es ist namlich zu beobachten, daft die Talrander im LoEgebiet, die 

als mesolithische Siedlungsplatze am ehesten in Frage kommen, einer starken post- 

neolithischen Erosion ausgesetzt waren, die 1 m iiberschreiten kann, wie die neolithischen 

Baubefunde in gleicher Gelandeposition beweisen (Bonner Jahrb. 168, 1968, 444). In den 

Talauen, in die die Funde geschwemmt wurden, sind sie auch nicht erhalten geblieben, 

da zumindest im Merzbachtal und am Langweiler FlieE die altesten Sedimente der Tal- 

fiillung romerzeitlich oder mittelalterlich sind (vgl. Langweiler 13) und friihere Ab- 

lagerungen bereits ausgeschwemmt wurden.

Als eine Form, die im Zusammenhang mit mesolithischen Kontakten der Linearband

keramik in der Diskussion steht, kommen auf der Aldenhovener Platte im bandkerami- 

schen Steingerat Kerbbruchklingen vor (z. B. Altdorf 1: Bonner Jahrb. 171, 1971, 584; 

Broichweiden: Bonner Jahrb. 167, 1967, 406). Ob sie ein Zeugnis fiir die Ubernahme 

mesolithischer Techniken bilden, sei dahingestellt. Immerhin bezeugen sie eine Gemein- 

samkeit mit dem Steingeratmaterial der belgischen (Eloy 1957, 58 u. 63) und der Lim- 

burgischen (Newell 1970, 147) Linearbandkeramik und wurden aus dem iibrigen West- 

deutschland bisher noch nicht beschrieben. Dieses will allerdings — angesichts der 

Tradition der deutschen Neolithforschung, das geschlagene Steingerat gegeniiber der 

Keramik zu vernachlassigen — nicht viel heiEen, da aus diesem gesamten Gebiet lediglich 

das Steinmaterial des Fundplatzes Miiddersheim als publiziert gelten kann. Aus dem 

gleichen Grunde erscheinen die sehr weitgehenden Folgerungen von Newell (1970, 175) 

verfriiht, der die Entstehung eines differenzierten Flintgerates der Linearbandkeramik 

nach Limburg verlegen und als eine Ubernahme aus spatmesolithischen Wurzeln er- 

kennen will, wobei das rheinische linearbandkeramische Flintgerat lediglich als eine Art 

’Ruckstrom‘ aus Limburg anzusehen sei (Newell 1970, 175 unten).

Nach dem heutigen Forschungsstand kann als wenigstens eine Eigenheit und vielleicht 

technische Neuerung des westlichen bandkeramischen Verbreitungsgebietes das Schlei- 

fen von Flintbeilen gelten (Schietzel 1965, 43 f.) 13, das hier auch erstmalig fiir die 

Rdssener Kultur nachweisbar ist (Aldenhoven 1: Bonner Jahrb. 171, 1971, 561 ff.; 

Inden 1: unverdff.).

Die im Bericht erwahnten Funde aus Altdorf 2, Inden 9, Inden 1 (unverdff.), die sicher- 

lich endneolithisch, wenn nicht bronzezeitlich sind, vermdgen bei weitem nicht die 

Diskrepanz zwischen der Menge friihneolithischer Funde und denen des restlichen 

Neolithikums einschlieElich der auch nicht umfangreichen Vorkommen von Michelsberg

13 Newell (1970, 144 ff.) geht in seiner Untersuchung des bandkeramischen Flintgerats auf diese 

Fundgruppe mit keinem Wort ein.
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(Bonner Jahrb. 171, 1971, 578 ff.) zu iiberbriicken. In diese Fundliicke gehbrten sicherlich 

auch eine Anzahl der einzeln gefundenen Steingerate, besonders der Beile. Durch dieses 

ohne keramischen Zusammenhang oberflachlich aufgelesene Steingerat diirfte allerdings 

auch eine bronzezeitliche und urnenfelderzeitliche Besiedlung dokumentiert werden, 

wobei fiir die Bronzezeit bisher jeder keramische Nachweis fehlt, da in geschlossenen 

Funden regelmaEig, aber in seiner Konsequenz kaum beachtet, Steingerat auftritt (z. B. 

Bonner Jahrb. 168, 1968, 454 Nr. 2; 171, 1971, 498 Nr. 7; Butler o. J., Abb. 4 m u. 1 a). 

Die tatsachlich geringere endneolithische Besiedlung, wie sie sich innerhalb des beobach- 

teten aufgeschlossenen Merzbachgebietes darstellt, kbnnte in einer etwas groEraumigeren 

Siedlungsverlagerung ihre Ursache haben. Fundplatze jungneolithischen Steinmaterials 

sind siidlich der Aldenhovener Platte in morphologisch abwechslungsreicherem Relief 

und auf unterschiedlichen, besonders aber trockenen Steinboden reichlich vorhanden, 

wie ein Blick in die Fundberichte der Bonner Jahrbiicher fiir die Gemeinden Broich- 

weiden, Eschweiler, Kinzweiler und Stolberg lehrt. Dies konnte seinen Grund in einer 

Anderung der Wirtschaftsweise haben, beispielsweise in der fiir das Jungneolithikum 

haufiger vermuteten starkeren Hinwendung zur Viehzucht. In dieser Hinsicht kommt 

einer so banalen Fundgattung wie den Mahlsteinen eine erhebliche Aussagekraft zu, 

die in den bisher bekannten bandkeramischen und Rdssener Fundpliitzen teilweise in 

groBen Mengen vorhanden sind. In den genannten jungneolithischen Fundinventaren 

siidlich der Aldenhovener Platte und in den bei Inden 9 liegenden Fundplatzen kommen 

Mahlsteinbruchstiicke nur sporadisch vor, was allerdings nicht ad hoc als Ergebnis einer 

Abnahme des Ackerbaus zu werten ist, da die Ursache auch in einem Wechsel der Feld- 

friichte oder ihrer Verwertungstechnik liegen kann. (H. Lohr)

Zusammenfassung

Die Beobachtungen, die diesem zweiten Bericht iiber die Untersuchungen auf der Alden

hovener Platte zugrunde liegen, stammen aus einem Zeitraum von P/2 Jahren. Sie 

haben das Verbreitungsbild der verschiedenen keramischen Gruppen nicht wesentlich 

verandert, jedoch eine Anzahl wichtiger Erganzungen zum Bild der jungsteinzeithchen 

Besiedlung erbracht (Bild 1). Zu den bisher im Merzbachtal fast ausschliefilich am linken 

Ufer aufgereihten Siedlungsstellen kam mit dem Fundplatz Niedermerz 4 nun ein Platz 

auf dem rechten Ufer, dem seit Herbst 1971 noch ein weiterer unmittelbar am Ortsrand 

von Laurenzberg hinzugefiigt werden kann. Beide Platze liegen bemerkenswerterweise 

oberhalb des hier als Steilufer ausgepragten Merzbachtales auf geringmachtigem Lbfi 

iiber Terrassenschottern.

Nachdem das bei Laurenzberg auf den Merzbach stofiende Seitental des Langweiler 

FlieBes vollstandig abgebaggert worden war, zeigte sich als besonders auffallige Erschei- 

nung die Konzentration der Rdssener und GroBgartacher Fundpunkte bei Langweiler 

und die davon abgesetzte Verbreitung der bandkeramischen Fundstellen im gegeniiber- 

liegenden Merzbachtal (vgl. Bild 6). Es liegt nahe, die Griinde hierfiir in dkologischen 

Gegebenheiten zu suchen, vielleicht in dem abgewirtschafteten und verunkrauteten 

Zustand der alten Siedlungs- und Anbauflachen, ohne daft dafiir jedoch im Einzelnen 

schon geniigend Anhaltspunkte vorliegen. Bemerkenswert ist dariiber hinaus das Auf- 

treten einer vdllig neuen Keramikart, des Langweiler Typus der GroBgartacher Kultur, 

mit den sich aus dem Fundzusammenhang ergebenden Riickschliissen fiir die neolithische 

Chronologic.

Das mehrphasige bandkeramische Grabensystem von Langweiler 3 erbrachte mit dem 

Nachweis von Einbauten im Graben einen wohl sicheren Beleg fiir den Verteidigungs-
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charakter solcher Anlagen. Da ein groEer Teil des hieran siidlich anschliefienden Hbhen- 

riickens bandkeramische Siedlungsspuren aufweist (vgl. Bild 6), ohne dab schon vorher 

eine solche Anlage entdeckt worden war, liegt der Gedanke nahe, daE es sich um eine 

Zufluchtstatte der auf dem Hang wohnenden Siedler handeln konnte. Das ware durch- 

aus in Einklang mit der Mehrphasigkeit der Anlage zu bringen, und es wiirde dann auch 

bedeuten, dab ein dauerndes oder sich wiederholendes Schutzbediirfnis bestanden hat. 

Fur das GroEgartacher Erdwerk lassen weniger die fehlenden Siedlungsspuren als 

AusmaE und Form des Grabens eine solche Deutung fragwiirdiger erscheinen.

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Gleichzeitigkeit der Trager 

der Bandkeramik mit mesolithischen Jagergruppen, eine Mbglichkeit, die durch sich 

ausschlieEende Verbreitungsgebiete gestiitzt wird. Bevor man diese Erscheinung jedoch 

auf unterschiedliche bkologische Bediirfnisse zuriickfiihrt, bleibt zu iiberlegen, ob nicht 

nur die schlechten Erhaltungsbedingungen im LoE an den besonders stark der Erosion 

ausgesetzten Ufern der Bachlaufe fur das Fehlen mesolithischer Funde verantwortlich 

sind.

Im iibrigen diirfte die wechselnde Siedlungsdichte, die sich in den Verbreitungskarten 

spiegelt, sowohl auf bkologisch-wirtschaftlichen als auch auf siedlungstechnischen Vor- 

aussetzungen beruhen. Dabei gilt die zahlenmaEige Abnahme der Siedlungen von der 

Bandkeramik uber das Mittelneolithikum zum Jungneolithikum etwa im Verhaltnis 

9 : 3 : 1 in ahnlicher Weise auch fur das Neolithikum des iibrigen Rheinlandes. Gelegent- 

lich wird geauEert, daE die Haufigkeit bandkeramischer Siedlungen gegeniiber anderen 

das Siedlungsbild verfiilsche, da man sie wegen ihrer Lage an Hangen, wo die Erosion 

leicht Aufschliisse ermdgliche, bevorzugt findet. Die Beobachtungen auf der Aldenhove- 

ner Platte zeigen jedoch, daE hier das Vorherrschen der Bandkeramik eine fundstatisti- 

sche Realitat darstellt. In starkerem MaEe konnten jedoch siedlungstechnische Eigenarten 

das Verbreitungsbild zugunsten der Bandkeramik verschieben. So erleichtern die in band- 

keramischen Siedlungen besonders zahlreichen Gruben natiirlich ihr Auffinden ganz 

wesentlich. Die Bauweise der Rossener Hauser machte offensichtlich die Anlage von 

Lehmgruben in starkerem MaEe uberfliissig, wodurch Erhaltung und Auffindung der 

Siedlungen notwendigerweise schwieriger wird. Mdglicherweise setzte sich diese Ten- 

denz im Jungneolithikum fort, indem parallel zu einer Verkleinerung der Bauten, die 

eventuell keine Spuren tief eingegrabener Pfosten hinterlieEen, mit dem Fortschreiten 

der Bautechnik die Notwendigkeit, Gruben anzulegen, noch starker abnahm. Hinzu 

kommt, daE auf der Aldenhovener Platte die bisher als jungneolithisch angesprochenen 

Gruben durchweg eine hellere Farbung aufweisen und deswegen leichter tibersehen 

werden kbnnen als die alt- und mittelneolithischen Eintiefungen. Trotzdem ist nun 

neben den Michelsberger Funden von Aldenhoven 3 C mit dem Fundplatz Langweiler 11 

und reichen Silexinventaren der Platze Inden 9 und Kinzweiler 3 auch das Jungneolithi

kum auf der Aldenhovener Platte gut vertreten.

Die in diesem Bericht vorgelegten Beobachtungen erganzen wesentlich die seit dem 

Beginn der archaologischen Uberwachung im Mai 1968 gewonnenen Erkenntnisse zur 

neolithischen Besiedlungsgeschichte des Merzbachgebietes. Durch das auf dieser Grund- 

lage im Oktober 1971 begonnene und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefor- 

derte systematische Forschungsunternehmen ist gliicklicherweise die Mbglichkeit gege- 

ben, diese Untersuchungen in einem Umfang fortzusetzen, der den hier gebotenen 

siedlungsarchaologischen Mbglichkeiten angemessen ist.

R. Kuper - J. Lunin;
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