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Einige Ergebnisse der archaologischen Luftbildforschung im Rheinland 

wahrend des Jahres 1962

Seit dem Jahre 1960 hat das Rheinische Landesmuseum Bonn mit Hilfe der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft systematische Beobachtungsfliige im Gebiet seiner Zustandig- 

keit und in den unmittelbaren Nachbargebieten durchgefiihrt. Einige Ergebnisse der Ar

beit in den ersten beiden Jahren wurden Ende 1961 in Zusammenhang mit einer Ausstel- 

lung von Luftbildern verdffentlicht1. Eine Gesamtpublikation der Ergebnisse dieser bei

den Jahre soli als Buch erscheinen2. Das Jahr 1962 mit dem trockensten Winter und 

Friihling seit vielen Jahren, dazu das ausgezeichnete Flugwetter wahrend des ganzen 

Monats Juni fiihrten dazu, dab mehr Fundstellen in diesem Jahre als in den beiden vor- 

hergehenden Jahren insgesamt entdeckt werden konnten. Das Landesmuseum verfiigt 

jetzt liber ein Archiv von mehr als sechstausend Luftaufnahmen, Bilder von nahezu vier- 

hundert Fundstellen aus 3 Flugjahren. Bei der unvermeidlichen Verzogerung von Ge- 

samtpublikationen und bei der grofien Anzahl auszuwertender Fundstellen hielten wir 

es fiir angebracht, einige der interessanteren Ergebnisse in einem Vorbericht liber die 

Flugsaison 1962 zu verbff entlichen.

Die Befliegung konzentrierte sich auf vier Gebiete des Rheinlandes, das Neuwieder 

Becken, das Maifeld, die Kblner Bucht westlich des Rheins und die Niederrheingegend 

der Kreise Moers und Rees. Dieses Schwerpunktprogramm ergab sich aus der Vertei- 

lung sichtbarer Fundstellen und wurde von keiner anderen Uberlegung bestimmt. Da 

die Anzahl sichtbarer Fundstellen sehr grob wurde (allein 52 wurden an einem ein- 

zigen Tag, dem 22. 6. 62, festgestellt), wurden Plane, andere gleichfalls interessante 

Gebiete zu erforschen, aufgegeben. Wir kbnnen jetzt nach dreijahriger Erfahrung mit 

einiger Zuverlassigkeit sagen, dab diese vier Gebiete die fruchtbarsten fiir die Luft- 

bildarchaologie sind. Dies ist aus einer Verbindung von geeigneten Bodentypen und 

sehr intensiver Besiedlung in der Vergangenheit zu erklaren. Intensive Besiedlung 

allein geniigt nicht, wie uns einige Fliige bei idealen Wetterbedingungen in der Zone, 

wo die Lofidecke defer reicht, zeigten. Westlich von Diiren und nbrdlich der Linie 

Diiren-Kbln wurde fast nichts gefunden, obwohl diese Gegend einige der fruchtbarsten 

Boden in Europa besitzt und seit dem Beginn des Ackerbaus immer dicht besiedelt ge- 

wesen ist.

Wahrend der Fertigstellung dieses vorlaufigen Berichts war es nicht moglich, die vielen

1) I. Scollar, Luftbild und Archaologie. Ausstellungsfiihrer 1961. Fiihrer Nr. 7 des Rhein. Landes- 

museums (2. Aufl. Diisseldorf 1962).

2) I. Scollar, Luftbild und Archaologie. Die Ergebnisse der Flugjahre 1960 und 1961 (Dusseldorf 1964).
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entdeckten Fundstellen im Gelande aufzusuchen. So konnen keine Beschreibungen des 

Anbaus und des Bodentyps gegeben werden, in dem die Fundstellen erscheinen. Diese 

Lucke wird hoffentlich in der Gesamtpublikation ausgefiillt werden konnen.

Es wurden Fundstellen verschiedenen Typs entdeckt, so Siedlungen, Friedhbfe, Grab- 

hiigelgruppen, Militarlager, Landhauser usw. Zu dem vorliegenden Bericht gehbren 

Tafeln, deren Darstellungen fiir die entdeckten Fundstellen typisch sind, und die so aus- 

ausgewahlt wurden, daft jeweils einige aus jeder Zeitperiode vorgelegt sind. Eine Reihe 

von Fundstellen ist trotz augenscheinlicher Wichtigkeit in den Bericht nicht aufgenom- 

men worden, da ihre Interpretation schwierig ist und sie auch noch weitere Bodenerfor- 

schung verlangt, was im Interesse einer schnellen Verbffentlichung nicht ratsam sein 

konnte abzuwarten.

1. Tafel 24: Polch, Kr. Mayen.

Dieses Photo wurde aus geringer Flughbhe aufgenommen. Man sieht die Kreisgraben, 

die von vier Hiigelgrabern oder Grabeinfriedungen erhalten geblieben sind. Einer von 

ihnen (Mitte rechts) besitzt einen Doppelgraben, wogegen die anderen einfach sind. Eine 

Anzahl dunkler Punkte in und um den Graben oben links und nahe der Doppelgraben- 

einfriedung kbnnten Gruben bezeichnen, die vielleicht zusatzliche Bestattungen enthal- 

ten. Zur Rechten des Grabhiigels am unteren Bildende befinden sich Spuren verschie- 

dener Gruben, die in einer Reihe zu liegen und einen Bau irgendeiner Art zu bilden 

scheinen. Die Einfriedung mit dem Doppelgraben besitzt oben rechts einen schwach 

sichtbaren, ungefahr nach Siidosten gerichteten Eingang. Wie andere Funde dieses Typs 

belegen, die im Grabungsbericht von Welling erbrtert wurden3, ist es mdglich, dab der 

Doppelkreisgraben aus der spaten Urnenfelder- oder friihen Hallstattzeit stammt.

2. Tafel 25: Ochtendung, Kr. Mayen.

In einer groben Anzahl dunkler Punkte sind die Spuren dreier Kreisgraben sichtbar. 

Einer dieser Kreisgraben hat einen Durchmesser von ungefahr 25 m, wahrend die an

deren beiden recht klein sind, gewifi nicht liber 10 m. Der obere kleinere Kreisgraben 

hat eine nach Siidosten gerichtete Unterbrechung. Ferner sind auf dem Bild vier recht- 

eckige Gruben zu sehen. Jede von ihnen hat eine Grbfie von 3 x 4 m.

Die Kreisgraben sind mbglicherweise hallstattzeitlich, wie in Verbindung mit Tafel 1 

erbrtert ist. Es ist mbglich, dab die grohe Anzahl dunkler Punkte auf andere Graber 

deutet, wenn auch ihre Zahl nicht feststeht. Die rechteckigen Gruben sind solchen ahn- 

lich, die manchmal spatrbmische Graber enthalten haben4.

3. Tafel 26: Polch, Kr. Mayen.

Dieses Photo zeigt einen der interessantesten Kreisgrabenfriedhbfe dieser Saison. Im 

Bilde sind mindestens neun kreisfbrmige Markierungen von recht verschiedener Grbhe 

verzeichnet. Die grbBte milk etwa 25 m im Durchmesser und hat einen scharf umrissenen, 

nach Siidosten gerichteten Eingang. Sie ist von einem kleineren Kreisgraben zur Linken 

iiberschnitten. Zwischen zahlreichen dunklen Punkten, die wir als Gruben von Einzel-

3) L. H. Barfield und I. Scollar, Eine Begrabniseinfriedung mit dreifachem Graben bei Welling, Kr. 

Mayen (siehe hier S. 311 ff.).

4) Landesdienst fiir Vor- und Friihgeschichte Koblenz, Fund-Nr. 956 von September 1962.
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grabern ansehen, befinden sich zwei lange rechteckige Einfriedungen, die nahezu paral

lel zueinander liegen. Die untere, besser sichtbare der beiden ist ebenfalls von einem 

kleineren Kreisgraben an ihrem aufteren Ende iiberschnitten. Parallelen fur die lang- 

rechteckigen Einfriedungen sind aus dem Neuwieder Becken bekannt, wo sie Funde aus 

der spaten Urnenfelderzeit erbrachten5. Gleicherweise sind urnenfelderzeitliche Paral

lelen uniangst aus Belgien und den Niederlanden bekannt geworden6. Der grofte Kreis

graben mit Eingang hat seine Parallele in der Ausgrabung von Welling7.

4. Tafel 27: Polch, Kr. Mayen.

Die drei Kreisgraben, die in der Mitte des Photos sichtbar sind, wurden 1960 gefunden 

und bei weitem vorteilhafter in dieser Saison wieder aufgenommen. Sie liegen auf einem 

der hbchsten Hiigel des Gebietes. Eine dunkle gerade Linie verlauft horizontal liber das 

Bild und fiihrt zu einer langen rechteckigen Einfriedung an der aufteren Rechten. Diese 

Einfriedung, ungefahr 15 m breit und auf eine Lange von 150 m sichtbar, ist das viel- 

leicht beste Beispiel der rheinischen Art eines Denkmals, das dem englischen ’cursusc 

ahnlich ist. Die Beziehung zu der Grabhiigelgruppe ist ebenso kennzeichnend. Das lange 

Rechteck ist etwas unregelmaftig angelegt, mit ziemlich parallelen, jedoch leicht ge- 

kurvten Seiten. Das Ende ist nicht ganz rechtwinklig. Einer der Kreisgraben besitzt 

einen Eingang, der nach Norden gerichtet ist. Abgesehen von den englischen Parallelen 

ist es nicht moglich, zu einer sicheren Aussage uber das Alter des Rechtecks selbst zu 

kommen. Die Kreisgraben sind moglicherweise spaturnenfelder- oder hallstattzeitlich.

5. Tafel 28: Borr, Kr. Euskirchen.

Auf den diinnen, von Loft liberlagerten Schottern im westlichen Teil der Kolner Bucht 

fanden wir dieses interessante Beispiel eines Grabhiigel-Grabens und einer weiten 

rechteckigen Einfriedung. Der Graben der kreisformigen Einfriedung (vielleicht 5 m im 

Durchmesser) scheint an zwei Stellen unterbrochen zu sein. Diese Stellen liegen auf der 

Kreislinie einander nicht genau gegeniiber. Die weitere rechteckige Einfriedung ver

lauft weiter durch das anschlieftende Feld als Bodenmerkmal und konnte aufterdem in 

verschiedenen anderen Feldern auf eine Entfernung von mehreren hunderten Metern 

festgestellt werden. Leider war die gesamte Einfriedung wegen brachliegender Acker 

im angrenzenden Gebiet nicht sichtbar. Eine Anzahl ahnlicher Denkmaler, Grabhiigel 

in Verbindung mit oder in genau rechteckigen Einfriedungen, wurde in der Nachbar- 

schaft entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt ware es verfriiht, Uberlegungen hinsichtlich der 

Datierung anzustellen, jedoch ist es nach franzdsischen und siiddeutschen Parallelen nicht 

ausgeschlossen, daft diese Denkmaler in die spate Eisenzeit gehbren.

6. Tafel 29: Kobern, Kr. Koblenz.

Eine grofte Zahl rechteckiger Grabhiigel (Grabgarten) wurde an beiden Moselufern 

festgestellt8. Das hier gezeigte Beispiel steht fur viele, wie sie in der letzten Flugsaison 

aufgefunden wurden. Das ist besonders interessant, well infolge der ungewohnlichen

5) J- Roder, Der Kreisgrabenfriedhof von Millheim, Ldkr. Koblenz. Germania 27, 1943, 1 ff.

6) H. Roosens und G. Beex, Het onderzoek van het urneveld JDe Roosen1 te Neerpelt in 1961. Het 

Oude Land van Loon 17, 1962, 149 ff. Taf. 2. 6. 9.

7) Siehe S. 311 ff.

8) K.-V. Decker und I. Scollar, Iron Age Square Enclosures in Rheinland. Antiquity 36, 1962, 175 ff.
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Trockenheit die Feldfrucht viele zusatzliche Zentimeter liber den Graben wuchs. Es 

gab keinen Farbunterschied, jedoch erlaubte der Hbhenunterschied, Aufnahmen wie die 

von Schattenmerkmalen bei tiefem Sonnenstand zu machen. Die schwache Spur einer 

zweiten rechteckigen Einfriedung kann parallel zur ersten und unterhalb dieser liegend 

erkannt werden. Das Denkmal, wie wohl alle dieses Typs, datiert in die spate Eisen- 

zeit und kdnnte sogar noch wahrend der romischen Epoche von der einheimischen Be- 

volkerung angelegt worden sein.

7. Tafel 30: Rovenich, Kr. Euskirchen.

In dieser Saison wurden Spuren gefunden, die wie spatromische Burgi aussehen. Vier 

Beispiele dafiir, alle bei Zulpich und Euskirchen, wurden entdeckt. Die Denkmaler sind 

nahezu viereckig und mit ihren abgerundeten Ecken einem romischen kleinen Feld- 

lager recht ahnlich. Im abgebildeten Beispiel findet sich eine Reihe von Grubenspuren 

innerhalb und bei dem Denkmal.

8. Tafel 31: Oberdrees, Kr. Bonn-Land.

Zur Gruppe der rechteckigen Einfriedungen mit abgerundeten Ecken miissen wir dieses 

Denkmal nicht weit von Rheinbach zahlen. Es besitzt zwei Graben mit runden Enden 

und leicht gerundeten Seiten. An ein Ende ist ein viereckahnlicher Annex angefiigt mit 

einer viereckigen Grube in der Mitte. Ferner sind auf dem Photo zahlreiche Markie- 

rungen geologischer Art (Frostspaltungen aus der Eiszeit) sichtbar. Eine Reihe dunkler 

Punkte konnten Gruben von Menschenhand sein. Dieser Typ eines Burgus mit einem 

auheren Graben und einem Palisadengraben innen findet eine Parallele in einem an- 

deren Fund des Jahres 1962, der im nachsten Band der Bonner Jahrbiicher zusammen 

mit dem Ausgrabungsbericht veroffentlicht werden soli.

9. Tafel 32: Thur, Kr. Mayen.

Dieser Fund gehort zu den bedeutendsten der gesamten Saison. Ein Langhaus mit einer 

dreifachen Pfostenlochreihe ist in seiner gesamten Lange klar sichtbar. Die Enden ste- 

hen sorgfaltig im rechten Winkel zueinander, und die Pfostenldcher haben geringen 

Abstand voneinander. Zunachst wurde an ein bandkeramisches Langhaus gedacht, je

doch stimmt dazu nicht, dab Nachbarhauser in demselben Feld fehlen. Die librigen 

Merkmale des Photos sind wohl geologischer Natur.

10. Tafel 33: Eckendorf, Kr. Ahrweiler.

Ein sehr breiter ovaler Graben, 6-8 m Durchmesser, umgibt eine Innenanlage eines 

nicht identifizierbaren Typs. Unten rechts ist ein sichtbarer Eingang. Das Denkmal mifit 

mindestens 70 m im Durchmesser. Es ist daher hdchst unwahrscheinlich, dab der breite 

Graben zu einem Grabhiigel gehort. Auch seine recht unregelmafiige ovale Form spricht 

dagegen. Es ist wohl eine Verteidigungseinfriedung um irgend eine Art von kleiner 

Siedlung aus unbekannter Zeit.

11. Tafel 34: Rhens, Kr. Koblenz.

Hoch oben im Hunsriick — in derselben Gegend, die so viele Grabgarten erbrachte — 

liegt diese unregelmafiige Spur einer Einfriedung, gefiillt mit Gruben. Die Fundstelle
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ist deshalb bemerkenswert, well sie sich auch im anliegenden Kartoffelacker verfolgen 

lafit. Die Einfriedung riihrt wohl von einer kleinen Siedlung oder einem zerstbrten 

Ringwall her. Fur eine Datierung gibt es keine Anhaltspunkte.

12. Tafel 35: Lommersum, Kr. Euskirchen.

Dies ist ein nahezu vollkommenes Beispiel eines Typs trapezfbrmiger oder unregel- 

mafiiger rechteckiger Einfriedungen, die wir in grbherer Anzahl in der Kblner Bucht 

gefunden haben. Die Denkmaler haben nie oder fast nie sichtbare innere Anlagen, noch 

sind gewbhnlich Eingange sichtbar. Sie sind alle recht grob, bis zu 70 m in der Seitenaus- 

dehnung. Das hier gezeigte Beispiel ist kleiner, knapp 50 m in der grbhten Ausdeh- 

nung. In einigen Fallen wurden auf solchen Fundstellen rbmische Scherben gefunden, 

und man ist versucht, diese Einfriedung als Parallele zur sogenannten ’native farmc, die 

so oft im rbmischen Siidengland gefunden wurde, zu erklaren, obwohl ein ahnlicher 

Siedlungstyp im Rheinland noch nicht nachgewiesen ist.

13. Tafel 36: Kelz, Kr. Duren.

Dies Photo zeigt ein Portikus-Landhaus. Dieser Bautyp ist uns bereits aus unserer Luft- 

erkundung gut bekannt. Die Fundstelle ist um so interessanter, als sie im Zusammen- 

hang mit dem Landhaus eine Anzahl weiterer Bauten zeigt, darunter eine sehr grobe 

kreisfbrmige Einfriedung aus Stein zur Rechten des Hauptgebaudes. Falls dies die Spur 

eines runden Gebaudes ist, so ware dies ungewbhnlich. Eher scheint es jedoch das Fun

dament eines groben rbmischen Grabmals zu sein. An weiteren Anlagen wurden aus 

verschiedenen Anflugwinkeln von der Luft her liber 12 gezahlt, doch konnten nur 

wenige von ihnen photographiert werden. Im Originalphoto sind ungefahr sechs 

sichtbar.

14. Tafel 37: Liblar - Frauenthal, Kr. Euskirchen.

Dies besonders gute Beispiel eines rbmischen Portikus-Landhauses mit Innenraumen 

stammt unerwarteterweise vom Rande des Braunkohlengebietes.

15. Tafel 38: Lengsdorf, Kr. Bonn-Land.

Zu unserem Erstaunen wurden drei rbmische Marsch- oder Ubungslager auf der Hardt- 

hbhe bei Bonn entdeckt. Das hier wiedergegebene Beispiel ist das beste der Gruppe. 

Die Grbfie betragt etwa 115 x 85 m. Die Graben sind ungefahr drei Meter breit.

16. Tafel 39: Menzelen, Kr. Moers.

Im Jahre 1961 fanden wir acht rbmische Ubungsschanzlager bei Vetera castra siidlich 

Xanten. Bei Flligen im Jahr 1962 wurde ungefahr ein weiteres Dutzend in derselben 

Gegend entdeckt. Zwei von ihnen werden hier gezeigt. Interessant ist die Trapezform 

eines der beiden sich iiberschneidenden Lager. Es kann nicht entschieden werden, ob sie 

absichtlich oder zufallig ist.

17. und 18. Tafel 40 und 41: Birten, Kr. Moers.

Nach drei Jahren gelang es uns endlich, Bilder der Innenbauten eines rbmischen Lagers 

zu erhalten, in diesem Faile des Doppellegionslagers Vetera castra. Die Photos wurden
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in den unausgegrabenen Lagerteilen am ostlichen und westlichen Lagerrand aufge- 

nommen. Auf DD 8 sind die Via Principalis und das Valetudinarium sichtbar, das einen 

saulengeschmiickten Innenhof hat. Die Aufnahme DG 17 zeigt den Doppelgraben der 

ostlichen Lagergrenze, umgeben von zahllosen Gruben verschiedener Art und Spuren 

einer Reihe von Gebauden mit Pfostenlochern beiderseits der Lagerumwehrung.

19. Tafel 42: Millingen, Kr. Rees.

Auf einer heute von Lehm iiberdeckten Sanddiine am rechten Rheinufer ergab sich 

dieser Befund. Man sieht eine grbBere Zahl rechteckiger Graben von 3 x 2 m im 

AusmaB, und die gesamte Gruppe liegt ungefahr parallel zur modernen StraBe. Die 

durch die Sanddiine bedingte leichte Erhebung bewirkte die nbtige Trockenheit und lieB 

die Fundstelle in einer sonst unvorteilhaften Befliegungszone sichtbar werden. Die Form 

der bedeckten Diine ist im Photo ebenfalls recht gut zu erkennen. Es ware denkbar, 

daB diese Markierung die Spur eines Friedhofs unbekannten Alters darstellt.


