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Latenezeitliche Siedlungsreste in Mechernich-Antweiler, Kr. Euskirchen

Mit einem Beitrag von Gunter Nobis

Aus dem breiten, von West nach Ost zur Erft hin abfallenden Tai des Wachen-Baches zwischen 

Wachendorf und Kalkar ist bereits eine grohere Anzahl archaologischer Fundstatten und Funde be- 

kannt. Sie liegen im sog. Antweiler Graben, der als Senke im Tertiar entstanden ist und die Soteni- 

cher Kalkmulde nordlich von Iversheim ’abgerissen‘ hat. Hier stehen unter diluvialen Ablagerungen 

(Loh, LoElehm, Terrassenschotter, Kiese und Sande) eozane, kaolinhaltige und kaolinfreie Sande 

und Tone an, die einer Haupttonschicht aufsitzen. Die Tone werden mindestens seit der romischen 

Zeit ausgebeutet1.

Im Zuge heutiger Tongewinnung kamen in der Grube Toni, westlich von Kalkar, schon mehrfach 

romische Funde zutage2. Der Aufmerksamkeit von T. Hiirten ist es zu verdanken, dais im Jahre 

1961 auch eine umfangreiche vorgeschichtliche Fundstelle beobachtet werden konnte. Sie lag an ei

nem leicht von Slid nach Nord abfallenden Hang in Flur 1, Parzelle 45 der Gemeinde Mecher- 

nich-Antweiler, knapp westlich der Grenze zur Gemeinde Bad Miinstereifel-Kalkar (Abb. 1—2)3. 

Unter der ortlichen Grabungsleitung von P. J. Tholen wurde der Siidteil der Fundstelle mit Unter- 

brechungen in zwei Kampagnen vom 3. 10-15. 12. 1961 und vom 28. 5-13. 7. 1962 gegraben. Re- 

ste des in der Tongrube stehengebliebenen Nordteils konnte der Verfasser vom 31. 5.-4. 6.1976 

untersuchen. In den Jahren 1963 und 1964 wurden an der Stelle iiberdies Streufunde aufgesam- 

melt4. Es erwies sich, dab infolge besonderer Erhaltungsbedingungen an der Fundstelle unter ande- 

rem neben Keramik und Eisenschlacken auch Holz- und Knochenreste - darunter ein Holzrad - 

zutage kamen, die allesamt wohl in die Stufe Latene C gehdren, also in die Mittellatenezeit5. Romi- 

sche Funde stammten entweder aus Abschwemmungsschichten einer weiter siidwarts gelegenen 

Siedlungsstelle6 oder durchschnitten in Form von Graben bzw. Steinsetzungen die Lateneschicht

1 W. Muller, Der Tertiargraben von Antweiler am Nordabfall der Eifel (ungedr. Diss. Bonn 1949) 30; 37; 

58 ff.; 64 f.; W. Solter, Romische Kalkbrenner im Rheinland. Kunst u. Altertum am Rhein 31 (1970) 7; 13; 

ders. in: Fiihrer zu vor- u. friihgesch. Denkmalern 25 (1974) 52; G. Knapp, ebd. 1 ff.

2 Bonner Jahrb. 164, 1964, 535 f.; 167, 1967, 439; W. Janssen, ebd. 177, 1977, 595 ff.; W. Solter in: Rhein. 

Ausgr. ’76. Das Rhein. Landesmus. Bonn, Sonderh. (1977) 112 f.

3 TK 5406 Munstereifel: r 5412, h 0724.

4 Alle Funde liegen im Rhein. Landesmus. Bonn unter den Inventarnummern 61.836-61.893; 63.1282-63.1286 

und 76.1113. - Fur Grabungsgenehmigungen und stetige Hilfsbereitschaft ist den Firmen H. Koppers bzw. 

Dynamidon-Koppers sehr zu danken. — Die Zeichenarbeiten leisteten B. Heister, S. Wischhusen und H. 

Pfennig, die Photos fertigte H. Waindinger, Bonn.

5 Bonner Jahrb. 164, 1964, 482; 178, 1978, 656; 702; J. Driehaus, Rheinische Urgeschichte. Kunst u. Altertum 

am Rhein 16 (1968) 26; Janssen a. a. O. (Anm. 2) 595.

6 Bonner Jahrb. 130, 1925, 327; 149, 1949, 343; 157, 1957, 476; 174, 1974, 615.
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1 Fundstelle der latenezeitlichen Siedlungsreste in Mechernich-Antweiler (Pfeil).

Ausschnitt aus der Sonderkarte 1 : 25 000, Blatt Bad Miinstereifel. - Mit Genehmigung des Landesvermes- 

sungsamtes Nordrhein-Westfalen vom 26. 9. 77, Kontrollnummer D 5139.

(Nr. 16; 19 in Abb. 3-4) und diirften zu weiter nordlich gelegenen romischen Siedlungsplatzen ge- 

hbren7.

B e f u n d e

Der gesamte Befund konnte im Siidteil sorgfaltig aufgenommen werden, indem eine Planskizze und 

in Abstanden von 3 m Nord-Siid- bzw. Ost-West-Profile angelegt wurden (Abb. 3-4; Profile B-H 

bzw. Profile III-VII). Uberdies fertigte man einen Plan und zwei Nord-Sud-Profile (Abb. 4) im 

zuerst angelegten Schnitt I. Da sich die Stratigraphie uberall weitgehend entsprach, werden vorlie- 

gend nur der Gesamtplan und die Ost-West-Profile auf den Linien III und V sowie ein Nord- 

Siid-Profil westlich Linie D vorgelegt (Abb. 3-4,1-3). Das Gebiet nordwarts von Linie VII konnte 

in den Jahren 1961/62 lediglich durch Schnitt I sondiert werden. Hier liehen sich in der Nachgra- 

bung des Jahres 1976 nur noch Reste der Fundschicht beobachten, die fur die Festlegung der Fund- 

stellenausdehnung ausreichten. Danach handelt es sich um eine ovale, 24 m lange und 17 m breite, 

bis zum gewachsenen Boden herabreichende, muldenfbrmige Vertiefung, die durch Materialent- 

nahmen entstanden sein diirfte. Sie enthielt verschiedenartigen Abfall einer wahrscheinlich nahebei 

gelegenen, nicht bekannten, langer existierenden Latenesiedlung. Durch besondere Erhaltungsbe- 

dingungen - die Mulde muh infolge tonigen Untergrundes zeitweise voll Wasser gestanden haben 

und zugeschwemmt worden sein - waren auch organische Substanzen vorziiglich konserviert. Da-

Bonner Jahrb. 165, 1965, 439 f. u. OA Rhein. Landesmus. Bonn.
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2 Hohenschichtenplan mit Eintragung der Grabungsflache. - Mabstab 1 : 2500.

von sind nur Holzer und Knochen erhalten, so dab der Aussagewert der Funde in gewisser Hin- 

sicht eingeschrankt ist8.

Mit geringen Variationen war folgender Schichtaufbau zu beobachten (Abb. 4,1-3). Unter der 

graven bis gelblichgrauen Humusdecke lag eine mit kleinen Quarziten, verziegelten Lehmbrock- 

chen, Holzkohlestiickchen und rdmischen Scherben durchsetzte, zahe Hanglehmschicht, der eine 

durch Trockenrisse gekennzeichnete, dunkelbraune alte Lehm-Oberflache folgte. Diese sab dem 

gewachsenen Boden auf, der aus tonigem graugelben bis lettigem braunen Lehm mit Quarzitein- 

schliissen und tiefer hinab aus tonigem schwarzvioletten Sand bzw. grauem Ton bestand. Hier lie- 

ben sich Frostrisse und Wiirgbodenbildungen beobachten. Bis zu diesem gewachsenen Boden war

8 Die praparierten Holzer fallen faktisch fur C14-Datierung, dendrochronologische Daten und Holzartenbe- 

stimmung aus. Ein Teil unpraparierter Holzer und Bodenproben ist nach der Bergung im Magazin des Rhein. 

Landesmus. Bonn verrottet und wurde daraufhin unbearbeitet im Januar 1964 weggeworfen, so dab etwaige 

Analysen an Pollen und Grofipflanzenresten nicht mehr moglich sind.
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E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r J2ZPQmuJ.N_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ £

4 Profilzeichnungen. 1 Ostprofil A-B von Schnitt I, westlich Linie D. - 2 Nordprofil C-D auf Linie III. -

3 Nordprofil E-F auf Linie V. - 4 Profile der Gruben 5, 7, 8, 10, 22, 35. - Mafistab 1 : 80.

Humus

|GdZ/Aj Hanglehmschicht

atte Lehmoberflache

alte Lehmschicht

k£>£-z! gewachsener Lehm

dunkelgraue Schicht

mittelgraue Schicht

hellgraue Schicht

tonige Schicht

Steine

Eisenschlacke

Asche

Holzkohle

Grabungsgrenze

eine anthropogene Mulde eingetieft. Ihre Fiillung bestand im unteren Teil aus einer dunkelgrauen 

bis schwarzen, schlammig-lettigen und torfigen Schicht mit bis zu mehreren Zentnern schweren 

Quarzitbrocken, Scherben, Braun- bzw. Roteisensteinen, Eisenschlacken, Bronzen, Holzresten, 

bearbeiteten Holzern, Holzkohlen, Knochen und verziegelten Lehmbrocken9. Dieser Fundschicht 

lagen stellenweise graue Aschenftillungen und grautonige bis rostbraune Schlackenbander auf. Dar- 

iiber folgte uberall die bereits genannte braune, lehmige Schicht mit oberflachiger Trockenrihbil- 

dung.

Innerhalb und auherhalb der Mulde wurde eine ganze Anzahl von Vertiefungen bzw. Gruben be-

9 Fur die genauere Bestimmung der Eisensteine und Schlackenreste konnte leider kein Bearbeiter gefunden 

werden. - Die Schlacken stammen offensichtlich aus Rennbfen. - Die Knochenreste legt G. Nobis S. 458 ff.

vor.
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obachtet, die im Zuge von Materialentnahmen entstanden sein diirften (Abb. 3; 4,4)10. Bei runder, 

ovaler bis abgerundet rechteckiger Gestalt besaEen sie obere Durchmesser zwischen 0,25-3,00 m, 

hatten annahernd ebene bis spitze Profilgebung und enthielten neben der Fundschichtfiillung Quar- 

zite, Holzer, Schlacken usw. Wie bereits oben vermerkt, wurde die Lateneschicht von romischen 

Graben bzw. Steinsetzungen bis in den gewachsenen Boden hinab durchschnitten (Nr. 16; 19 in 

Abb. 3-4).

5 Befundsituation des Holzrades, von Westen.

F u n d e

Die erhaltenen Funde aus organischem Material werden fast komplett, diejenigen aus Ton in re- 

prasentativer Typenauswahl vorgelegt. Aus Metall liegt nur der FibelfuE Abb. 7,1 vor11. Als wich- 

tigster Fund ist das hblzerne Scheibenrad anzusehen, das flachliegend liber Fundstelle 11 zwischen 

groEen Quarzitbrocken aufgefunden wurde (Abb. 3; 5-6; 9,3). Es war fragmentarisch erhalten und 

hatte einen grbEten Durchmesser von 74 cm, der sich nach der Preparation um 1 cm verringerte. 

Die Radscheibe besteht wohl nur aus zwei Teilen, da lediglich an einer Seite je ein flacher, 4 cm 

breiter Zapfen bzw. das Zapfloch als Verbindungsstiicke erhalten sind (Abb. 6; rechts oben bzw. 

unten an den Pfeilmarkierungen). Auf der Gegenseite sind derartige Verzapfungen nicht vorhan-

10 Es werden nur die wichtigsten Eintiefungen in Abb. 4,4 wiedergegeben.

11 An nicht abgebildeten Steingeraten sind zu nennen: zwei Klopfsteine aus Felsgestein, von Stelle 2 bzw. aus 

Schicht 5 (Inv. Nr. 61.868 b; 61.884 b); drei Abschlage - davon ein geschliffener von einem Beil - aus Maas- 

feuerstein bzw. mit Maaseikortex, von Stelle 2 (Inv. Nr. 61.892 d); eine beidflachig retuschierte blattformige 

Spitze von 5,1 cm L. aus Maasfeuerstein, von Stelle 1 (Inv. Nr. 61.886 a); ein Rundkratzer aus Vetschauer 

Flint, von der ’Stidwand' (Inv. Nr. 61.891 c). Nach frdl. Bestimmung durch Dr. S. K. Arora, Bonn, sind die 

Stiicke am ehesten neolithisch.
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den, auch wenn hier die Scheibe in gleicher Richtung und an gleicher Stelle gespalten ist (Pfeile 

links), und iiberdies auf beiden Seiten der ganzen Scheibe je eine leicht gebogene Nut mit Leiste an- 

gebracht wurde, die senkrecht zu den Einzelscheiben verlauft. Wahrend die Zapfen das Auseinan- 

derbrechen der Rad-Einzelteile verhindern sollten, hatten die Leisten zusatzlich die Aufgabe, einer 

Verwerfung des Holzes entgegenzuwirken und die ganze Scheibe elastisch zu erhalten12. Diese 

Funktion mag auch den beiden halbmondfbrmigen Aussparungen seitlich des Achsloches zuge- 

kommen sein13. Vom rechten Ausschnitt fiihrt zum 15,5 cm groBen Achsloch eine 2x3 cm grofie 

Offnung, in der zweifellos ein Zapfen saB, der die Radscheibe mit der (fehlenden) Radnabe

12 Fur Hinweise bin ich J. Wentscher, Bonn, dankbar.

13 Eine eindeutige Funktionsklarung steht bisher aus; siehe dazu die Lit. Anm. 15.
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und/oder der Achse fest verband. Damit ist gesagt, dab sich das Rad entweder mit dem Achsstock 

oder ohne den Achsstock bewegte. Von der Felge mit durchschnittlich 3 cm Starke verbreitert sich 

die Radscheibe gleichmafiig auf 5,5-6,0 cm am Achsloch. Die Scheiben bestehen aus Eiche, die Lei- 

sten aus einem nicht mehr naher bestimmbaren Weichholz (Erie, Weide oder Hasel)14. Aufgrund 

der genannten Merkmale kann das Antweiler Rad zur Gruppe zwei- bis dreiteiliger Scheibenrader 

mit verstarktem Mittelteil und halbmondfbrmigen Aussparungen gezahlt werden. Diese technisch 

fortgeschrittenste Form des Scheibenrades laht sich bisher in Irland, Danemark, den Niederlanden, 

in Nord- und Siiddeutschland sowie in Oberitalien nachweisen. Sie datiert schwerpunktmahig in 

die vorchristliche Eisenzeit, was auch fur unser Strick zutrifft15

An weiteren Gegenstanden aus Holz sind erhalten oder in Skizzen iiberliefert: ein Brett von 1,10 m 

Lange und 8 cm Dicke (Abb. 7,9), ein gewdlbter Holzspan von 27,7 cm Lange und 4,5 cm Breite 

(nicht abgeb.), eine Stange mit Einkerbungen und zugespitzem Ende von 32 cm Lange (Abb. 8,1; 

9,6), ein 15,5 cm langer Holzkeil (Abb. 7,7; 9,2) und zwei mit Einkerbungen und Loch versehene 

Holzstiicke von 4 bzw. 5,5 cm Dicke und 19 bzw. 34 cm Lange (Abb. 7,8; 8,2)16.

Die fiinf bearbeiteten Tierknochen sind bemerkenswert, da es bisher so gut wie keine latenezeitli- 

chen Vergleichsfunde am Niederrhein gibt17. Sie zeigen, daE zur Eisenzeit sicher in viel groEerer 

Menge als iiberliefert Knochenmaterial als Werkstoff verarbeitet und verwendet worden ist. Der 

flache, an den Randern abgerundete Gegenstand Abb. 7,2; 9,4 ist noch 8,5 cm lang und hat ein ab- 

gebrochenes Ende. Damit diirfte gebohrt oder gestochen worden sein. Die am anderen, spatelfor- 

migen Ende erkennbaren Ritzspuren kbnnten dafiir sprechen, daE er auch als Glattinstrument fur 

Keramik verwendet wurde. Der Knochenpfriem Abb. 7,3; 9,5 ist aus der Tibia eines kleinen Wie- 

derkauers hergestellt, hat 13 cm Lange und zeigt Gebrauchspolitur18. Das an beiden Enden abge- 

schnittene, stark polierte Rothirschgeweihstiick ist 11 cm lang (Abb. 7,4). Bei dem Proximalstiick 

eines Rothirschgeweihs von 13,4 cm Lange (Abb. 7,5; 9,9) sind die Rosen, der Aug- und EissproE 

abgeschnitten bzw. abgebrochen und ein kantiges Loch angebracht worden. Vielleicht diente es als 

Hammerkopf, da die Enden abgenutzt sind. Als Hacke fand das Proximalstiick eines Rothirschge- 

weihes Verwendung, da der am Ende abgeschnittene AugsproE Gebrauchspolitur aufweist (Abb. 

7,6; 9,8). Das andere Ende ist abgebrochen, Eis- und MittelsproE sind abgeschnitten19.

Von Stelle 2 stammt als einziger Metallgegenstand das Fragment eines flachen FibelfuEes mit aus- 

geblichener Korallenauflage sowie randlicher Perl- und Rippenverzierung (Abb. 7,1; 9,1). Es ge- 

hort aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer Latene-B 2-Fibel und ergibt u. a. einen Terminus post 

quern fur den gesamten'Siedlungskomplex20.

14 Frdl. Bestimmung von Frau Prof. Dr. U. Kbrber-Grohne, Stuttgart.

15 Das Rad hat die Inv. Nr. 61.893 a. - An wichtiger Lit. ist zu nennen: J. D. van der Waals, Palaeohist. 10, 

1964, 103 ff., bes. 121 ff.; G. Kunwald, Prahist. Zeitschr. 45, 1970, 42 ff., bes. 51 ff. u. 63 ff. mit Typenglie- 

derung Abb. 17; H. Hayen, Die Kunde N. F. 23, 1972, 62 ff.; ders., Nachr. Niedersachs. Urgesch. 42, 

1973, 129 ff., bes. 141 mit Verbreitungskarte Abb. 8; 157 mit Abb. 20; A. T. Lucas, Journal Soc. Antiqu. 

Ireland 102, 1972, 19 ff.; K. W. Struve, Offa 30, 1973, 205 ff.; M. A. Littauer u. J. Crouwel, Antiquity 51, 

1977, 95 ff.

16 Die Holzarten sind nicht bestimmt; wahrscheinlich handelt es sich um Eiche. - Abb. 7,9 (aus Schicht 5; ver- 

schollen); nicht abgeb. (aus Schicht 5; Inv. Nr. 61.884 b); Abb. 8,1 (aus Schicht 5; Inv. Nr. 63.1286); Abb. 

7,7 (ebenso); Abb. 7,8; 8,2 (Fundstelle 4; verschollen).

17 Zu den Knochenbestimmungen siehe Beitrag Nobis S. 458 ff. - R. v. Uslar, Germania 42, 1964, 38 mit Abb. 

1,6 (Grab 6 von Leverkusen-Rheindorf); H.-E. Joachim, Bonner Jahrb. 171, 1971, 104 mit Abb. 20,6 (Grab 

3 von Wesseling); siehe auch K. Wilhelmi, Bodenaltertiimer Westfalens 13, 1973, 107 f. (Siedlung von Siin- 

ninghausen).

18 Vgl. Stiicke aus Siinninghausen a. a. O.

19 Die genannten Knochengerate haben folgende Inventarnummern: Abb. 7,2 von Fundstelle 1 (61.847); Abb.

7,3 von Fundstelle 6 (61.871 a); Abb. 7,4 von Fundstelle 2 (61,868 b); Abb. 7,5 aus Schicht 5 (61.884 a) und 

Abb. 7,6 von Fundstelle 1 (61.856 a).

20 Inv. Nr. 61.892 a. - Vgl. u. a. U. Schaaff, Inv. Arch. D 141, 1-2; F. R. Hodson, The La Tene Cemetery at 

Munsingen-Rain. Acta Bernensia 5 (1968) Taf. 123,33.
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7 Mechernich-Antweiler. Funde aus Bronze (1), Knochen und Geweih (2-6), Holz (7-9) und Ton (10-14).

9 Mafistab 1 : 30; Rest MaBstab 1:3.
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8 Mechernich-Antweiler. Funde aus Holz (1-2) und Ton (3-12). - Mafistab 1:3.
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9 Mechernich-Antweiler. Funde aus Bronze (1), Holz (2-3, 6), Knochen und Geweih (4-5. 8-9) und Ton (7). 

Verschiedene Mafistabe.



10 Mechernich-Antweiler. Keramik. - Mabstab 1:3.
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11 Mechernich-Antweiler. Keramik. - Mafistab 1:3.
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12 Mechernich-Antweiler. Keramik. - Mafistab 1:3.
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Eine Datierung anhand der zahlreich vertretenen Keramik ist nur schwer moglich. Allein die fein 

gemagerten und scheibengedrehten Reste einer schokoladenbraunen Schale mit leichten Schulterrie- 

fen und stempelverzierten Bodenrippen sind genauer anzusprechen (Abb. 8,3; 9,7). Sie gehbren 

zum Typ treibverzierter Lateneschalen, die im wesentlichen im Mittelrheingebiet, vereinzelt am 

Niederrhein, in Bbhmen und in der Bretagne vorkommen, und vornehmlich wahrend der Stufe La

tene B, aber auch noch in Latene C 1 hergestellt wurden21. In diese Zeitspanne, also in ein jiingeres 

Latene B bis alteres Latene C, diirfte die iibrige Keramik gehbren, zu der es bisher so gut wie keine 

Parallelen am Niederrhein gibt22. Sie ist von hellgelber bis schwarzbrauner Oberflachenfarbe, meist 

geglattet oder iiberglattet - nur die Tbpfe sind leicht gerauht -, sandig gemagert, relativ hart ge- 

brannt und iiberwiegend handgefertigt. Lediglich bei den Schalen bzw. Schiisseln tritt zu etwa 40 % 

gedrehte oder nachgedrehte Scheibenware auf (Abb. 10,9-13.16.19). Es kommen zu etwa 40% 

Tbpfe und zu etwa 60% Schalen, Schiisseln bzw. Napfe vor. Vergleicht man das Antweiler Kera- 

mikspektrum mit den besonders ahnlichen Siedlungsfunden von Lbvenich23, so treten hier wie dort 

Typen auf, die alter- wie jiingerlatenezeitliche Formelemente verkbrpern. Zur ersten Kategorie, ei- 

nem jiingeren Latene B oder alteren Latene C, sind die schon genannte treibverzierte Schale (Abb. 

8,3), die kammstrichverzierten Schulterscherben (Abb. 8,4.9), die in diinnen Randern auslaufenden 

Schalen bzw. Schiisseln (Abb. 10,2-8.12-15.19), die iiberwiegende Zahl der meist fingertupfen- 

bzw. fingernagelverzierten Tbpfe (Abb. 11; 12,1-6) und vielleicht auch Becher, Napfe und fla- 

schenartige GefaEe zu zahlen (Abb. 8,10-12; 10,1; 12,14-16)24. Als jiinger, genauer mittellatene- 

zeitlich (Latene C), sind die Schalen bzw. Schiisseln und Tbpfe mit verdickten kolbenfbrmigen oder 

profilierten Randern anzusehen (Abb. 10,9-11.16-18; 12,7-13). Letztere sind seltener verziert 

(Abb. 12,11-12). Diese Formen diirften als Vorlaufer von Latene-D-Typen anzusehen sein, da zu 

ihnen - zumindest am siidbstlichen Niederrhein - in der Auspragung keine groEen Unterschiede 

mehr zu bemerken sind25. Die Antweiler Keramik wird man damit - wie das iibrige Material - 

schwerpunktmaEig am ehesten in ein alteres Latene C datieren, da die Latene-B-Funde ohnehin in 

eine jiingere Phase gehbren miissen. Wie wenig wir bisher tatsachlich iiber die Siedlungsablaufe 

wahrend der jiingeren Latenezeit am siidlichen Niederrhein wissen, erhellt die Tatsache, daE im 

Raum der Jiilicher Borde inzwischen mehrere Siedlungsplatze bekannt sind, die anhand der Funde 

u. a. eindeutig mittellatenezeitlich sind (Latene C) und die z. T. anders aussehende Keramik als in 

Antweiler fiihren26. Sie zeigen, daE durchaus mit regionalen Unterschieden zwischen dem bstlichen 

und westlichen Bereich des siidlichen Niederrheingebietes wahrend der jiingeren Latenezeit zu 

rechnen ist.

AbschlieEend seien noch Spinnwirtel verschiedener Form (Abb. 7,10-14) und das Unterteil eines 

Webgewichtes (Abb. 8,7) genannt.

Zusammenfassung

Aus einer groEen, ehemals unter Wasser stehenden Mulde in Mechernich-Antweiler, Kr. Euskir

chen, wurden bei Grabungen der Jahre 1961/1962 und 1976 neben organischen Resten (Holz, Kno- 

chen) groEe Mengen von Keramik als Abfalle einer nahebei gelegenen, nicht bekannten Siedlung

21 F. Schwappach, Bonner Jahrb. 177, 1977, 146 f. mit Abb. 24; H.-E. Joachim, ebd. 16 ff.

22 Man vgl. Funde aus Diisseldorf-Oberlorick (Bonner Jahrb. 151, 1951, 171 f. Abb. 10), aus Grevenbroich- 

Gustorf (Ch. Reichmann in: Rhein. Ausgr. 19 [1979] 561 ff.) und vor allem aus Lbvenich (Bonner Jahrb. 

174, 1974, 606 f. mit Abb. 18-19).

23 Siehe vorige Anm.

24 Vgl. neben den in Anm. 22 genannten Funden auch Schalen von Leverkusen-Rhein'dorf: v. Uslar a. a. O. 

(Anm. 17) Abb. 2-3 und Wesseling: Joachim a. a. O. (Anm. 17) 104 mit Abb. 24,3-4.

25 z. B. Bonner Jahrb. 170, 1970, 354 mit Abb. 15 (Kelz); 172, 1972, 498 mit Abb. 22 (Erftstadt); 500 f. Abb. 

24 (Lohmar); 501 ff. Abb. 25 (Porz); 504 mit Abb. 26,5-22 (Troisdorf); 175, 1975, 319 f. Abb. 3 (Bonn); 

H.-E. Joachim, Rheinisch-Bergischer Kalender 44, 1974, 67 mit Abb. 8-10 (Bensberg).

26 u. a. Bonner Jahrb. 174, 1974, 606 mit Abb. 14-16 (Jiilich); unpubl. (Eschweiler).
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geborgen. Eisensteine und Schlacken weisen auf Verhiittung in Renndfen hin. Als besonderer Fund 

ist ein holzernes Scheibenrad zu nennen. Ausreichende Parallelfunde fehlen. Der Fundkomplex laEt 

sich am ehesten in eine altere Phase der Stufe Latene C datieren (um 200 v. Chr.). Die Keramik ist 

als Vorlaufer der spatlatenezeitlichen Tonware - zumindest im Ostbereich des siidlichen Nieder- 

rheingebiets - anzusprechen. Im Aussehen unterscheidet sie sich von Latene-C-Keramik der Jtili- 

cher Borde.

Die Tierreste aus M e c h e r n i c h - A n t w e i 1 e r , Kr. Euskirchen 

von G. Nobis

Die Tierreste aus Mechernich-Antweiler sind insgesamt sehr stark zerschlagen, so daft nur 196 Re- 

ste (ca. 40 % aller Tierknochen) artlich bestimmt werden konnten. Sie stammen iiberwiegend von 

Haustieren: Pferd, Rind, Schwein, Schaf/Ziege und Hund. Ferner war der Rothirsch mit drei Ge- 

weihresten vertreten. Von einem Menschen liegen je ein linker Oberschenkel und ein Schienbein 

vor.

Uber die Haufigkeit der einzelnen Skelettelemente im Fundgut unterrichtet Tabelle 1. Ihr ist zu 

entnehmen, dab Unterkiefer (20), Oberarmbeine (14), Speichen (19) und MittelfuEknochen (13) 

dominieren. Es handelt sich also um Knochen sowohl fleischreicher als auch fleischarmer Korper- 

partien. Hinweise auf Schlachttechniken sowie auf eine bevorzugte Nutzung einzelner Skelettregio- 

nen sind nicht zu erkennen. Es wurden folgende Mindestindividuenzahlen (MIZ) einzelner Tierar- 

ten ermittelt:

Pferd 5

Rind 5

Schwein 3

Schaf/Ziege 2

Hund 1

Rothirsch 2

Mensch

Zum Vergleich des Siedlungsplatzes Antweiler wurden folgende Stationen herangezogen: Tanger

munde (T), nach Teichert (1970); Dommelberg (D), nach Reichstein (1976); Siinninghausen (S), 

nach Nobis (1973) und Breisach (B), nach Arbinger-Vogt (1978).

Hinweise auf das Schlachtalter der Tiere sind im Material nur sparlich vorhanden: Zwei Pferde 

wurden erst in recht hohem Alter geschlachtet, Kiihe und Schweine dagegen schon im subadulten 

Zustand.

Pferd (Equus cab alius)

Am zahlreichsten sind im Fundgut die Reste von Pferden. Drei vollstandig erhaltene Knochen (Ra

dius, Metacarpus III und Metatarsus III) erlauben die Berechnung der Widerristhohe nach Kiese- 

walter (1888). Die Hauspferde von Antweiler waren danach im Durchschnitt 125 cm groE. Es han- 

delte sich also um kleine Pferde, die in ihrer mittleren Widerristhohe der Hauptgruppe Manchinger 

Pferde entsprechen. Es sind die ’Germanenponies‘, die in vorromischer Eisenzeit in Zentraleuropa 

weit verbreitet waren. Sie gleichen in ihrer GroEe heutigen Islandponies (siehe Tab. 2).

Rind (Bos taurus)

Mit 59 bestimmbaren Resten liegt das Rind im Fundgut an zweiter Stelle. Auffallig ist die Haufig

keit von Beckenresten (5 linke, 3 rechte) und Radien in der gleichen Seitenverteilung. Ein Radius 

erlaubt die Berechnung der Widerristhohe nach Fock (1966). Dieses Tier war 104 cm groE, ein ty- 

pisches Zwergrind also. Die MaEe der iibrigen Reste zeigen mit denen von Siinninghausen gute
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Ubereinstimmung, was offensichtlich auch fur die anderen zum Vergleich herangezogenen Statio- 

nen gilt (siehe Tab. 3). Unter den Inv.-Nummern 61.837b und 61.871b liegt jeweils ein Schadel- 

dach mit ausgesprochen kleinen Hornzapfen vor. Sie stammen von kleinen, primitiven Kiihen.

Schwein (Sus domesticus)

Mit insgesamt 31 Resten liegt das Schwein im Fundmaterial an dritter Stelle. Die Molarenlangen des 

Oberkiefers sowie die distale Breite des Humerus lehren, dab es sich um recht kleine Landschweine 

handelte, deren mittlere Widerristhohe wohl 70 cm (60-80 cm) betrug (siehe Tab. 4).

Schaf (Ovis aries), Ziege (Capra hircus)

Von kleinen Wiederkauern liegen nur 14 Reste vor, zwei Hornzapfenreste (Inv.-Nr. 61.867; 

61.868b) stammen von sabelhornigen, weiblichen Ziegen. Die Mahe verweisen auf insgesamt 

kleine Tiere (siehe Tab. 5).

Hund (Cams familiar is)

Die Seitenverteilung (linke bzw. rechte Skeletthalfte) der Hundeknochen laBt den Schluh zu, dab 

ein Tier in toto in den Abfall gelangte, also nicht gegessen wurde. Ein rechter Unterkieferast er- 

moglichte die Berechnung (nach Brinkmann 1924) der dazugehdrigen Basallange des Schadels. Sie 

betragt i. D. 175,0 mm. Es handelt sich also um ein Tier, das in seiner GroEe einem kleineren Scha- 

ferhund entsprach. Gleiches ist einer Berechnung der Widerristhohe (nach Koudelka 1885) zu ent- 

nehmen: Lange der Tibia 190,0 x 2,92 = 55,5 cm (siehe Tab. 6).

Rothirsch (Cervus elaphus)

Die drei bearbeiteten Geweihreste vom Rothirsch stammen offensichtlich nicht von gejagten Tie- 

ren, da weitere Skelettreste im Fundgut fehlen. Eine Rose (Inv.-Nr. 61.856 a) hatte folgende Mabe: 

GroEer Durchmesser = 69,0 mm, kleiner Durchmesser — 61,0 mm, Umfang = 204,0 mm. Diese 

Abwurfstange stammt also von einem recht kapitalen Exemplar (Abb. 7,6).

Mensch (Homo sapiens)

Im Fundgut von Antweiler ist der Mensch mit einem linken Oberschenkel (Inv.-Nr. 61.849) und 

einer linken Tibia (Inv.-Nr. 61.869) vertreten. Letztere hat eine distale Breite von 57,5 mm.

Zusammenfassung

Das Studium von Tierresten aus Mechernich-Antweiler, Kr. Euskirchen, einem Siedlungsplatz der 

Latene-Zeit, Stufe C (um 200 v. Chr.) ergibt, dab sie iiberwiegend Haustieren, wie Pferd, Rind, 

Schwein, Schaf/Ziege und Hund gehorten. Drei Geweihreste stammen vom Rothirsch, zwei Kno- 

chen vom Menschen. Die einzelnen Skelettelemente kommen sowohl von fleischreichen als auch 

von fleischarmen Korperpartien, was Hinweise auf Schlachttechniken u. a. nicht ermoglicht. Der 

Mahvergleich der Haustiere von Antweiler mit jenen chronologisch vergleichbarer Stationen lehrt, 

dak die Pferde eine durchschnittliche Hohe im Widerrist von nur 125 cm hatten. Es waren ’Germa- 

nenponies‘, heutigen Islandpferden vergleichbar. Die Ktihe von Antweiler waren typische Zwerg- 

rinder mit ausgesprochen kleinen Hornzapfen. Bei den Schweinen handelte es sich um kleine, pri

mitive Tiere einer Landrasse. Gleiches gilt auch fur die kleinen Wiederkauer. Weibliche Ziegen be- 

sahen kleine, sabelformige Hornzapfen. Ein Hund, der wahrscheinlich nicht gegessen wurde, ge

langte in toto in den Abfall. Er entsprach einem heutigen Schaferhund mittlerer Grohe. Geweihre

ste vom Rothirsch deuten auf das damalige Vorkommen recht kapitaler Tiere hin.
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T a b e 11 e 1 : Haufigkeit der einzelnen Skelettelemente im Fundgut

Tierart Pferd Rind Schwein Hund kl. 

Wdk. 

(Ziege)

Rot- 

hirsch

Mensch Summe

(S)

Hornzapfen(-rest);

Geweih(-rest) — 3 - — 2 3 - 8

Schadelreste 2 2 - - - 4

Oberkiefer 1 - 3 - - - - 4

Unterkiefer 5 9 4 1 1 - - 20

Zahne 24 10 9 1 3 - - 47

Atlas 3 - - 1 - - - 4

Os sacrum - - - 1 - - - 1

Becken(-rest) 6 8 3 2 - - - 19

Scapula 1 - 1 1 1 - - 4

Humerus 3 3 5 1 2 - - 14

Radius 8 8 - 1 2 - - 19

Ulna 1 2 3 - - - - 6

Metacarpus Me 2 1 1 3 - - - 7

Femur 1 2 - 2 1 - 1 7

Tibia - - 2 2 2 - 1 7

Fibula ■ - - - 2 - - - 2

Metatarsus Mt 3 6 - 4 - - - 13

Calcaneus - 1 - 1 - - - 2

Astragalus 2 2 - - - - - 4

Os digitis I 1 1 - - - - - 2

Metapodien 1 1 - - - - - 2

■N 64 59 31 23 14 3 2 S = 196

MIZ 5 5 3 1 2 2 1 S= 19

T a b e 11 e 2 : Mahangaben von Hauspferden

A S B B

Scapula 61.869 64 156 1

KLC 53.0 53.5 58.0 50.0

A A A T B B B B

Humerus 61.859 61.851 61.8386 83 1 143 126

BTR 71.0 (65.0) 69.0 76.0 68.5 66.0 68.5 66.0
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Tabelle 2 (Fortsetzung)

Radius

A

61.851

A

61.849

A

61.869

A

61.848

A

61.884 a.b

T S

1954

D B

1

GL 305.0 — — — — — 310.0 — 302.0

LL 287.0 - - - - - 300.0 — 290.5

DP 73.0 72.0 (63.0) - - - (77.0) - 73.0

KJ 33.5 - 35.0 — 34.5 31.0 35.5 — 33.5

BD 65.5 — — 61.5 67.0 - 68.0 57.5 68.0

A

Ulna 61.841

KD 35.5

A A T D B B B

Me III 61.873 61.869 125 a 156 1

GL 198.0 — 196.0 205.0 297.5 202.0 208.5

GLL 190.0 188.0 202.0 195.0 199.0 205.0

BP - 43.5 44.0 43.0 41.0 (43.0) (46.5)

KD 29.5 - 31.0 29.0 28.0 28.5 30.0

BD 40.5 - 44.0 41.5 41.5 43.5 44.5

ND 86.0 - 87.0 - (78.0) (85.0) (89.0)

A A A T T S B B B

Mt III 61.859 61.869 63.1285 160 18 1 44

GL 243.5 — - 235.0 - - 223.0 (228.0) (234.0)

GLL 242.0 - - 238.0 — — 219.5 (225.0) 230.5

BP 43.0 — - 45.0 44.0 44.5 41.5 43.0 42.0

KD 27.5 - - 29.0 29.0 - 26.0 (26.0) (25.0)

BD (42.5) 45.0 46.3 43.0 - - (41-5) (4L0) (4L0)

UD 85.0 - - 91.0 88.0 — 84.0 84.0 83.0

A A D D B B B

Phalanx I 61.851 61.1281 a/s p/s 78 97 77

P P a

GL 82.0 75.5 84.0 77.0 72.0 86.0 77.0

BP 50.5 51.0 55.0 51.0 45.5 (53.0) 50.5

BD 42.5 42.0 44.0 40.5 37.0 43.5 46.0

KD 31.3 30.6 35.0 32.0 27.0 35.5 33.5
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T a b e 11 e 3 : MaBangaben von Hausrindern

Hornzapfen

A 

61.871b

A

61.869

A

61.848

s 

min-max

B 

min-max

gr. O 45.5 55.5 38.0 33.5- 41.0 42.0- 44.0

kl. O 33.5 35.0 27.0 27.0- 36.0 29.0- 32.0

NB 126.0 152.0 102.0 101.0-125.0 120.0-121.0

Geschl. 2 2 ? 2 22 22

Unterkiefer

A

61.873

A

61.870

T T S 

min-max

D 

min-max

B 

min-max

L Molaren 77.0 — — — 75.5-86.0 — 74.0-89.0

LM 3 29.0 35.0 34.0 27.0 30.0-37.5 33.5; 37.5 31.0-40.0

BM 3 11.4 13.4 12.0 13.0 13.0-15.5 11.0-16.5

Humerus

A

63.1282

T S 

min-max

B 

min-max

BTR 56.5; 51.5 790 61.0-74.5 60.5-75.0

Radius

A

61.853

A

61.884 a/b

A

63.1282

s 

min-max

B 

min-max

GL 243.0 — — — 245.0-292.5

DP - - 70.0 62.0-75.0 64.0- 79.0

BD 56.0 70.0 67.0 - 57.0- 71.5

KD 31.0 — — — 30.0- 41.0

Metatarsus

A

61.859

A

61.882

A

61.856 c

T B 

min-max

KD 20.0 22.0 18.5 23.5-25.0 —

Phalanx I

A

63.1282

B 

min-max

GL 53.0 51.0 47.5-57.0

Talus 63.1282 min-max

GL 58.0 51.5-63.5
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T a b e 11 e 4 : MaEangaben von Hausschweinen

Oberkiefer:

A A T S B

61.869 61.869 min-max

L Molaren 60.5 63.5 60.0; 63.0 61.5; 62.5 55.0-63.0

Humerus

ADS B

63.1285 min-max

BD 38.0 34.0 38.0 31.5-42.0

Metacarpus III

A

63.1285

BD 24.5

T ab ell e 5 : Mafiangaben von kleinen Wiederkauern

A S

Humerus 61.861

BTR 24.0 24.0

A

Tibia 61.857

GL 184.0

T a b e 11 e 6 : MaEangaben von Haushunden

Unterkiefer:

A

61.844

S 

min-max

B

129 a

1. Totallange 148.0 (122.5)-(150.0) (145.0)

2. L. Proc. ang.-Infra

dentale 144.0 (122.0)-(148.0) —

4. L. Proc, condyl.-

H.-rd. C-Alveole 128.0 108.0 - 134.0 125.0

8. L. Backzahnreihe 77.0 66.0- 81.0 76.0

13. L Reifizahn 21.5 20.0 - 23.5 23.0

B 8.5 8.0- 10.5 9.0

19. Hohe des Kiefers 

hinter 25.2 — 25.0

Basallange nach

Brinkmann i. D. 175.0 150.0 - 182.0 174.0
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Tab elle 6 (Fortsetzung)

A S D

Radius: 63.1282 10 80

GL 169.0 169.0 104.0

Tibia: 63.1282 - min-max

GL 190.0 — —

BP 36.0 32.0 -

KD 23.8 - 7.5-16.0

BD 23.5 21.0 14.5-27.5
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