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E i n 1 e i t u n g

Im folgenden wird uber das Arbeitsjahr vom 1. 5. 1974 - 30. 4. 1975 berichtet h Neben 

teils geplanten, teils iiberraschend notwendigen Erganzungsgrabungen erforderten vor 

allem die Vorbereitungen fiir drei Ausstellungen erhebliche Miihe, wodurch die Fbr- 

derung der planmaEigen Publikationen beeinflufit wurde. Andererseits legten jedoch 

R. Kuper und A. Zimmermann in zwei eigenen Arbeiten den wichtigen Siedlungs- 

befund von Inden 1 bzw. einen speziellen Fundbestand druckfertig vor. Dariiber hin- 

aus gab die Vorbereitung der Ausstellungen Anlafi zu einer vorlaufigen Sichtung der 

gesamten Grabungsbefunde und fiihrte bei den dazu nbtigen, ausfiihrlichen Diskussionen 

im Kreise der Mitarbeiter zur Formulierung von praziseren Fragestellungen und zu — 

haufig alternative!! - Interpretationsmodellen. Besonders zur Besiedlungsgeschichte, zur 

Siedlungsstruktur und zur Bevolkerungsdichte sind diese Uberlegungen fortgeschritten 1 2, 

so da£ ein betrachtlicher wissenschaftlicher Gewinn aus diesen Arbeiten gezogen wurde.

Erfreulich sind die Ergebnisse der im Winter 1974/75 fortgesetzten, systematischen Ge- 

landebegehungen. Im Unterschied zu den meisten anderen LoBprovinzen Mitteleuropas 

zeichnen sich die neolithischen Siedlungsplatze in der westlichen niederrheinischen Bucht 

wegen ihrer Nahe zu den Primarlagerstatten des Feuersteins durch reichliches, auf der 

Oberflache liegendes Silexmaterial aus. Anhand der Formen- und der Materialzusam- 

mensetzung lassen sich die aufgelesenen Komplexe haufig bereits ohne jegliche kerami- 

sche Beifunde naher datieren 3. Damit stellen die Begehungen eine wichtige Erganzung 

der Grabungen dar und tragen in erheblichem Malle und recht verlafilich zur Erhellung 

der neolithischen Besiedlung bei 4.

Einen anderen Schwerpunkt der Arbeit bildete die Umstellung auf die elektronische 

Datenverarbeitung. Mit zunehmender Aufarbeitung der Grabungsergebnisse schwillt die 

Menge der Informationen liber Befunde und Funde rasch an, so daft eine Heranziehung 

der EDV unerlafilich erscheint. Ein weiterer Grund fiir die Anwendung der EDV ist die

1 Vgl. die vorangegangenen Berichte in Bonner Jahrb. 171, 1971, 558 ff. (I); 172, 1972, 344 ff. (II);

173, 1973, 226 ff. (Ill); 174, 1974, 424 ff. (IV). Im folgenden abgekiirzt als ’Aid. Pl. F bzw. 

II, III, IV.

2 Vgl. Aid. Pl. IV, 494 ff.; R. Kuper, J. Liining, P. Stehli, Bagger und Bandkeramiker. Steinzeit- 

forschungen im rheinischen Braunkohlenrevier (Bonn 1974).

3 Aid. Pl. IV, 475 ff.

4 Vgl. den Gesamtplan Beilage 1 in Aid. Pl. IV.
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komplizierte Strukturierung der Daten, die durch die zahlreichen Merkmale der jeweils be- 

trachteten Objekte und ihre wechselseitigen Beziehungen entsteht. Die Speicherung, 

Sortierung und statistische Verarbeitung der Daten erfolgt im Rechenzentrum der Uni- 

versitat Kbln mit Hilfe von dort bestehenden Programmpaketen. Die Definition der fur 

unsere Untersuchungen wichtig erscheinenden Merkmale und ihre Verschliisselung ist bei 

Keramik, Steinmaterial und Gruben nunmehr soweit abgeschlossen, daft die Bearbeitung 

des bandkeramischen Siedlungsplatzes Langweiler 9 im wesentlichen mit Hilfe der EDV 

durchgefiihrt werden kann. Es ist zu hoffen, daft jetzt, nachdem die grundsatzlichen Pro- 

bleme gelbst und die Mitarbeiter mit den entsprechenden Aufgaben vertraut sind, bei der 

Bearbeitung der iibrigen Fundplatze eine erhebliche Erleichterung und Beschleunigung 

zu verzeichnen sein wird.

Insgesamt ist im vergangenen Arbeitsjahr sehr deutlich geworden, daft die Dokumenta- 

tion, Analyse und Publikation der Merzbach-Grabungen doch betrachtlich mehr zeit- 

lichen und damit finanziell-personellen Aufwand erfordert, als die Grabung selbst. Die- 

se stellt nur den ersten Schritt der Datenerfassung dar. Es zeigt sich, daft auch in 

der Phase der Publikationsvorbereitung entsprechend den Grabungsarbeitern technische 

Mitarbeiter zur Erfassung des primaren Datenmaterials notwendig sind. Auch hierbei 

durfen die Wissenschaftler nicht allein gelassen werden, wie es leider nicht selten vor- 

kommt, wenn mit groftem Aufwand durchgefiihrte Grabungen anschlieftend einem Dok- 

toranden zur Publikation iibergeben werden. Es ist ebensowenig effizient, einen Wissen

schaftler beispielsweise Feuersteinklingen zahlen, wiegen und messen zu lassen, als wenn 

man ihn beim Planieren der Grabungsflachen eingesetzt hatte. Die Heranziehung tech- 

nischer Mitarbeiter bei der primaren Datenerfassung, die in den Naturwissenschaften 

langst gang und gabe ist, stellt auch beim prahistorischen Material eine Forderung der 

wissenschaftlichen und bkonomischen Vernunft dar.

Der Einwand, dieses Material sei ’vom Menschen' produziert und erfordere daher eine 

individuelle Behandlung, iiberzeugt nicht. Auch die menschlichen Produkte unterliegen 

Normen — wie umgekehrt die natiirlichen Erscheinungen voller individueller Abwei- 

chung sind und diese Normen lassen sich mit standardisierten, d. h. erlernbaren 

Verfahren aufdecken. Wenn diese, auf den ersten Blick etwas abstrakten, wissenschafts- 

theoretischen Fragen hier kurz gestreift werden, so spiegeln sie durchaus konkrete Dis- 

kussionen wider, die im Zusammenhang mit der praktischen Frage, wie weit unsere 

Arbeitsweise technisierbar und delegierbar sei, gefiihrt worden sind. Es steht dabei 

aufter Frage, daft die technischen Mitarbeiter bei der Datenerfassung ebenso sorgsam 

eingeplant, angeleitet und kontrolliert werden miissen, wie etwa bei einer Grabung, 

und daft der Wissenschaftler hier wie dort darauf achten mufi, daft abweichende Einzel- 

erscheinungen, die vielleicht ganz neue Wege eroffnen kbnnten, vor einem Verschwin- 

den in der routinemafiigen Verarbeitung bewahrt werden miissen.

Publikation en

In der Berichtszeit erschien der 4. Tatigkeitsbericht des Forschungsunternehmens (1. 10. 

1972-1. 5. 1974), der als Grundlage fur die zukiinftigen Arbeiten den Gesamtplan des 

Merzbachgebietes mit samtlichen Grabungsflachen und den Ergebnissen der vollstandigen 

Begehung dieses Kartenausschnittes (26 km2) enthalt. Ein Register samtlicher neolithi- 

scher Fundplatze der Aldenhovener Platte, soweit sie bisher aufgearbeitet worden sind, 

macht die bisherigen Ergebnisse in iibersichtlicher Form zuganglich

5 Aid. Pl. IV mit Beilage 1.
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Zur Ausstellung ’Bagger und Bandkeramiker' wurde ein Katalog herausgegeben, der die 

bisherigen Arbeiten und Ergebnisse fiir eine breitere Offentlichkeit darstellt6.

Zum Ende des Jahres 1974 schlofi R. Kuper seine Bearbeitung des Rdssener Siedlungs- 

platzes Inden 1, Kr. Duren, ab 7. Mit der Ausgrabung dieser Siedlung hatten 1965/66 

die Untersuchungen zum Neolithikum auf der Aldenhovener Platte begonnen. Fiir 

Vergleiche mit den Ergebnissen im 6 km entfernten Merzbachtal stellt diese Arbeit eine 

wertvolle Grundlage dar, ganz abgesehen von ihrer Bedeutung fiir die Aldenhovener 

Platte und fiir die Rdssener Siedlungsforschung insgesamt. Erstmals ist hier fiir unser 

Gebiet das Dorf als neolithische Siedlungsform nachweisbar, und vollig singular fiir das 

mitteleuropaische Alt- und Mittelneolithikum tritt hier eine besondere Baugruppe von 

wohl iibergeordneter Bedeutung in Erscheinung.

Es trifft sich giinstig, dab gleichzeitig auch A. Tiirgens am Kolner Institut seine Bearbei- 

tung des Rdssener Siedlungsplatzes Aldenhoven 1 fertiggestellt hat8, so dafi fiir die 

Rdssener Kultur dieses Gebietes nunmehr eine solide Materialbasis vorliegt. Beide 

Arbeiten werden z. Zt. fiir den Druck vorbereitet. Auberdem ist eine Kolner Dissertation 

iiber die Rdssener Kultur in ihrem nordwestlichen Verbreitungsgebiet im Entstehen, durch 

die die grbfieren Zusammenhange hergestellt werden (I. Eckert-Schrbter).

In der zweiten Halfte des Jahres 1974 fertigte A. Zimmermann eine Studie iiber die 

bandkeramischen Pfeilspitzen des Merzbachgebietes an, die in erheblichem Mabe Da- 

tenverarbeitung und Statistik als Hilfsmittel heranzog und die ebenfalls demnachst in 

Druck gehen soil. Mit dieser Arbeit wurden erstmals die oben erwahnten Programm- 

pakete am Rechenzentrum der Universitat Kdln fiir unsere Zwecke erprobt 9.

Fiir die Kataloge der Ausstellung ’Ausgrabungen in Deutschland. Gefbrdert von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft. 1950—1975c in Mainz 1975 und der Ausstellung ’Das 

neue Bild der alten Weltc in Kdln, ebenfalls im Jahre 1975, bei denen das Forschungs- 

unternehmen vertreten war, wurden entsprechende Beitrage verfafit10.

Ausstellungen

Schon bald nach Beginn des Forschungsunternehmens im Jahre 1971 setzte ein reges 

Interesse der Offentlichkeit an den Ausgrabungen ein. Neben Besuchergruppen der 

Rheinischen Braunkohlenwerke waren es zahlreiche Einzelbesucher und Schulklassen - 

insgesamt rund 4000 Personen —, die im Gelande und durch die Arbeitsraume im Ritter- 

gut Hausen gefiihrt wurden. Einige Sendungen in Funk und Fernsehen sowie mehrere 

Pressekonferenzen, die von den Rheinischen Braunkohlenwerken gemeinsam mit dem 

Landschaftsverband Rheinland durchgefiihrt wurden, trugen zum weiteren Bekannt- 

werden unserer Forschungen bei. Aufier dem Zeitaufwand, den diese Offentlichkeits- 

arbeit fiir die mit den wissenschaftlichen Aufgaben voll ausgelasteten Mitglieder des 

Forschungsunternehmens bedeutete, wurde auch bald das Fehlen von ausreichendem 

Informationsmaterial, restaurierten Gefaben etc. deutlich, besonders nachdem mit dem 

vorlaufigen Abschlufi der Grabungstatigkeit im Herbst 1973 die unmittelbare Anschau- 

ung im Gelande fehlte. Als daher das Rheinische Museumsamt des Landschaftsverbandes

6 Kuper, Liming, Stehli (1974) (vgl. Anm. 2).

7 R. Kuper, Der Rdssener Siedlungsplatz Inden 1. Dissertation (Kdln 1975).

8 A. Jurgens, Die Rdssener Siedlung Aldenhoven. Dissertation (Kdln 1974).

9 A. Zimmermann, Die bandkeramischen Pfeilspitzen aus den Grabungen auf der Aldenhovener 

Platte. Magisterarbeit (Kdln 1974).

10 Ausgrabungen in Deutschland, Teil 1, 85 ff.; Teil 3, 274 ff. Mainz 1975. Kolner Romer- 

illustrierte 2, 1975, 19 If. und 44 ff.
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1 Blick in die Ausstellung ’Bagger und Bandkeramiker'.

R. Kuper, H. Lohr, J. Liining, W. Schwellnus, P. Stehli, A. Zimmermann

Rheinland sich bereit erklarte, eine grbfiere Ausstellung uber das Forschungsunternehmen  

durchzufiihren, nahmen wir die Gelegenheit zu einer umfangreichen Informationsschau 

gerne wahr.

Das nahegelegene Topfereimuseum in Langerwehe, Kr. Duren, bot den geeigneten Rah- 

men und mit seiner Ausstellungshalle von 280 m2 auch ausreichend Raum fur dieses 

Vorhaben. Die Kosten der Ausstellung trugen das Rheinische Museumsamt, die Gemeinde 

Langerwehe, der Kreis Duren sowie die Rheinischen Braunkohlenwerke, in deren Werk- 

statten auch ein grower Teil der technischen Darstellungsobjekte angefertigt wurde. 

Der Eroffnungstermin lag unmittelbar vor dem Treffen der ’Arbeitsgemeinschaft Neo- 

lithikumc am 6./7. 10. 1974 in Langerwehe sowie der Kblner Tagung der deutschen 

Verbande fiir Altertumsforschung, deren Exkursion am 12. 10. ebenfalls nach Langer

wehe fiihrte. Bis zum Januar 1975 sahen hier uber 6000 Besucher die Ausstellung, bevor 

sie in Detmold eine Rundreise als Wanderausstellung begann, die noch in mehrere Stadte 

des In- und Auslandes fiihren wird.

In dem Titel ’Bagger und Bandkeramiker - Steinzeitforschungen im Rheinischen Braun- 

kohlengebiet' sollen einnerseits Umstande und Technik der Grabungen, zum anderen 

der Gegenstand der Forschungen ihren Ausdruck linden. Dementsprechend liegen die 

Schwerpunkte der Ausstellung darin, Grabung, Befunde und deren Interpretation sowie 

die Bedeutung der Keramik als Geschichtsquelle darzustellen. Zur Einfiihrung dient eine 

Zeittafel sowie eine Reihe von Gefafien, die von der Neuzeit bis in das Neolithikum 

zuruckfiihrend aufzeigen soil, wie sich in der Keramik jeweils ein Zeitstil widerspiegelt. 

Eine Karte zur Herkunft der Keramik aus dem vorderen Orient und ihrer mit dem 

Auftreten des Ackerbaus verbundenen Ausbreitung nach Mitteleuropa leitet liber zu 

einer Verbreitungskarte der Bandkeramik sowie einer Darstellung ihres Forschungsstan- 

des am Beispiel einiger ausgewahlter Literatur und Zitate zu Siedlungsweise, Hausbau, 

Wanderbauerntum etc. Bilder und eine Karte des Braunkohlengebietes machen deutlich, 

welche Moglichkeiten sich hier fiir die Beantwortung solcher Fragen durch die Abbagge-
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2 Reliefmodell des Merzbachtals um 4000 v. Chr. Im Vordergrund der Tagebau.

rung ganzer Landschaften und damit deren Erschliefiung fur die Archaologie bieten. 

Fotos und benutzte Grabungsutensilien, als Collage zusammengestellt, sollen dabei dem 

Besucher Situation und Technik der Grabungen nahebringen.

Als deren Ergebnis wird als Beispiel ein Gesamtplan der Siedlungsplatze Langweiler 8 

und 9 auf einer Flache von 3,50 x 3,50 m abgebildet, und dabei wird erlautert, wie ein 

solcher Plan zeitlich zu entzerren ist. Der folgende Abschnitt ist dem hierzu dienenden 

keramischen Material, seiner Bearbeitung, Restaurierung und Auswertung gewidmet. Da

bei wird auch versucht, das Prinzip der Merkmalsanalyse sowie die Technik der Seriation, 

wie sie zur Gliederung des Fundplatzes Langweiler 2 verwandt worden ist, allgemein- 

verstandlich darzustellen. Den zeitlichen Ablauf im Bereich dieses Platzes zeigt ein 

Modell, in dem iibereinander verschiebbar angeordnete Plane der einzelnen Phasen 

deutlich machen, dah hier nur jeweils 2-5 Bauten gleichzeitig standen.

Die Technik des bandkeramischen Hausbaues stellte D. von Brandt in einem Modell des 

Hauses 21 aus Langweiler 2 im MaEstab 1 : 30 dar, dem eine ausfiihrhche statische 

Berechnung beigefiigt ist, und das eine bemerkenswerte Interpretation der oft diskutier- 

ten Y-Stellung aufzeigt. Daneben bietet ein Landschaftsbild von E. Ohst einen Blick in 

das Merzbachtal um 4000 v. Chr. Es folgen Vitrmen mit Keramik, den Steingeraten 

und deren Technologic, den Nahrungspflanzen und ihrer Verarbeitung sowie einige 

Fundkomplexe aus dem bandkeramischen Graberfeld Niedermerz 3.

Die Darstellung der meisten Themenbereiche wird durch Farbfotos unterstiitzt, wobei 

das ansprechende und oft originelle Arrangement der Objekte durch H. Weinand ent- 

scheidend das Gesicht der Ausstellung bestimmt. Deren Kernstiick bildet ein 1,80 x 2,50 m 

grohes Modell des Merzbachtales im Mafistab 1 : 1000 mit einer Darstellung des Sied-
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lungsbildes um 4000 v. Chr. Die Uberlegungen, die diesem Modell zugrunde liegen, 

sind bereits im letzten Bericht ausfiihrlich behandelt worden.

Auf die Bandkeramik folgen Funde der Rbssener Siedlungen Aldenhoven und Inden, 

wobei die Grabungsergebnisse der letztgenannten durch Originalplane und daraus resul- 

tierende Rekonstruktionsversuche zum Rbssener Hausbau vorgefiihrt werden. Zum Jung- 

und Endneolithikum waren auher den Ergebnissen der Grabung am Michelsberger Erd- 

werk Inden 9 fast nur Einzelfunde von Steingeraten vorzulegen, wodurch jedoch gleich- 

zeitig die siedlungsarchaologische Problematik dieses Zeitabschnittes deutlich wird. Welche 

Fragen fur das gesamte Neolithikum im Bereich der Aldenhovener Platte noch offen 

sind, zeigt abschliefiend eine Zeittafel in Form eines Schaukastens, die in Verbindung 

mit einer Karte des Arbeitsgebietes die Ergebnisse der zehnjahrigen Forschungen auf 

der Aldenhovener Platte zusammenfa'fit. Hier wird erkennbar, wo innerhalb der ein- 

zelnen Sachgebiete - Keramik, Hausbau, Erdwerke, Steingerate, Getreide, Verbreitung 

- noch Liicken zu schlieEen sind. Der Rundgang durch die Ausstellung schliebt mit einem 

Blick auf das gesamte Braunkohlenrevier, wobei durch die neolithischen Holzfunde aus 

Kaster und durch Verbreitungskarten der iibrigen ur- und friihgeschichtlichen Epochen 

deutlich gemacht wird, welche auf der Aldenhovener Platte nur zum Teil genutzten 

Mbglichkeiten der Archaologie im rheinischen Braunkohlengebiet geboten werden.

Im Rahmen der Ausstellung ’Ausgrabungen in Deutschland. Gefbrdert von der Deut- 

schen Forschungsgemeinschaft. 1950-1975' in Mainz konnte das Forschungsunternehmen 

naturgemafi nur in geringerem Umfang dargestellt werden. Neben einer Auswahl von 

Keramik und Steingeraten dienten Grabungsfotos, Siedlungsplane, sowie Karten des 

Arbeitsgebietes zur Veranschaulichung der bisherigen Ergebnisse. Nach dem inzwischen 

erfolgten Abschlub der Bearbeitung des Rbssener Siedlungsplatzes Inden 1 konnte nun 

jedoch dem ebenfalls ausgestellten Modell der bandkeramischen Besiedlung des Merz- 

bachtales ein Modell dieser Siedlung gegeniibergestellt werden. Die von einem Zaun 

umgebene dbrfliche Ansiedlung fiihrt den zwischen Bandkeramik und Rbssen erfolgten 

Wandel in der Siedlungsweise deutlich vor Augen.

Mitarbeiter

Mit dem 1. 10. 1974 wurde Herr Dr. W. Schwellnus fester wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des Forschungsunternehmens, nachdem er schon seit dem 1. 5. 1974 im Rahmen von 

Einzelvertragen die Grabung an dem Michelsberger Fundplatz Inden 9 durchgefiihrt und 

seit Sommer 1974 die Grabung in Kaster iibernommen hatte (vgl. S. 197 ff., 201 ff.). Vom 

1. 5. 1974 bis zum 31. 3. 1975 war Herr M. Barth als technischer Mitarbeiter eingestellt. 

Seit dem 1. 2. 1975 arbeitet Frau Y- Differdange als technische Mitarbeiterin zunachst im 

Rahmen der Publikation Kaster mit.

Inventarisierung und Dokumen ration

In der Berichtszeit wurden mehrere Fundbestande gereinigt, beschriftet und inventari- 

siert. Es handelt sich um das bandkeramische Material aus den Grabungen in Nieder- 

merz 1A, Niedermerz 4, Kaster 1 (noch nicht abgeschlossen), Lamersdorf 2 sowie in der 

Siedlung Inden 9 der Michelsberger Kultur. Dazu kommen die Funde aus den Begehun- 

gen des Winters 1974/75.

Bei der Dokumentation wurden vor allem die Planarbeiten gefbrdert. Der Plan des 

bandkeramischen Siedlungsplatzes Langweiler 9 wurde publikationsfertig abgeschlossen; 

dazu kommt ein vereinfachter Kartierungsplan. Fiir den groben bandkeramischen Sied- 

lungsplatz Langweiler 8 wurde aus den im Gelande angefertigten Einzelplanen ein
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Gesamtplan im Mafistab 1 : 200 erstellt. Zu den neuen Grabungen in Inden 9, Raster 

und Niedermerz 1A wurden Arbeitsplane und Arbeitsprofile gezeichnet.

Besucher

Am 7./8. 10. 1974 tagte die ’Arbeitsgemeinschaft Neolithikuml auf Einladung des For- 

schungsunternehmens im Tbpfereimuseum Langerwehe, Kr. Duren. Dabei gab die gleich- 

zeitig dort erbffnete Ausstellung "Bagger und Bandkeramikerc (vgl. S. 193 ff.) den etwa 

40 Kollegen Gelegenheit zu einem vielfaltigen Einblick in die Probleme des Forschungs- 

projektes.

Am 12. 10. 1974 veranstalteten die in Kbln gemeinsam tagenden deutschen Verbande 

fiir Altertumsforschung eine Exkursion, die auch auf die Aldenhovener Platte und in 

die erwahnte Ausstellung fiihrte. Die rund 130 Teilnehmer besichtigten im Gelande 

eine im Bereich des bandkeramischen Siedlungsplatzes Niedermerz 1A aufgedeckte Fla

che (vgl. S. 201) und einen Grabungsabschnitt im bandkeramischen Graberfeld Nieder

merz 3 (M. Dohrn-Ihmig, vgl. S. 201). Eine Fahrt durch den Tagebau "Zukunft-Westc gab 

Einblick in die GrbBenordnung und in die grabungstechnischen Probleme der Arbeiten 

im Tagebaugebiet. Die Besichtigung des Versuchsgelandes in Kinzweiler mit den beiden 

bandkeramischen Grabenanlagen fiihrte einen weiteren Aspekt der Forschungsarbeiten vor 

Augen, wahrend der abschliefiende Besuch der Grabung Raster auf iiberraschende neue 

Mbglichkeiten hinwies (vgl. S. 201 ff.).

Im Verlaufe des Berichtsjahres gab der Besuch folgender Rollegen Anlafi zu mancher 

anregenden Diskussion: Dr. J. A. Bakker mit Studenten, Amsterdam; Prof. Dr. W. Dehn 

mit Studenten, Marburg; Prof. Dr. S. J. de Laet, Gent; Dr. L. Raelas, Gbteborg; Z. 

Mikic, M. A., Sarajewo; Prof. Dr. P. J. R. Modderman mit Mitarbeitern und Studenten, 

Leiden; Dr. P. Phillips, Sheffield; Dr. D. Soechting und Mitarbeiter der Aubenstelle 

Xanten des Rheinischen Landesmuseums Bonn; Prof. Dr. J. D. van der Waals, Groningen; 

Dr. R. Whallon, Michigan.

Die Grabungen vom 1. 5. 1974-30. 4. 1975

Im Rahmen der planmafiigen Erganzungsgrabungen wurde am Beginn der Berichts- 

zeit an dem zur Michelsberger Rultur gehdrenden Fundplatz Inden 9 eine Flachengra- 

bung durchgefiihrt. Noch wahrend ihrer Vorbereitung kamen in Raster, Rr. Bergheim, 

im Zusammenhang mit bandkeramischen Funden die tiberraschenden Holzbefunde zu- 

tage, die nach einer Voruntersuchung zu einer Plangrabung fiihrten, um dieses singulare 

Objekt, das fiir die Ergebnisse auf der Aldenhovener Platte von grower Bedeutung ist, 

angemessen untersuchen zu kbnnen. Schliefilich wurde aus Anlafi der Tagung der deut

schen Altertumsverbande in Rbln im Oktober 1974 auf dem bandkeramischen Siedlungs- 

platz Niedermerz 1A eine Flache abgedeckt, die dazu diente, die Ausdehnung des Sied- 

lungsareals nach Osten weiter zu verfolgen. Gleichzeitig fand eine weitere Grabungs- 

kampagne auf dem bandkeramischen Graberfeld Niedermerz 3 statt.

Inden, Rr. Duren (TR 5104 Duren)

Inden 9 (r 25060, h 36850)

Die schon seit einigen Jahren bekannte, jungneolithische Fundstelle wurde im Rahmen 

des Programms der Erganzungsgrabungen teilweise untersucht. Der Platz liegt zwischen 

Inden und Altdorf knapp 200 m westlich des linken Steilabfalls der Inde auf einem 

zum Flub hin sanft abfallenden Lbfihang (Bild 3).
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3 Aldenhovener Platte. Fundplatz Inden 9. Graben mit dahinterliegender Palisade.

Bereits beim AufschlieBen der vorgesehenen Grabungsflache mit mehreren Suchschnitten 

im Spatherbst 1973 wurde im Westen des angepachteten Areals ein Sohlgraben ange- 

schnitten, der ein eindeutiges Randstiick der Michelsberger Kultur, und zwar einer becken- 

formigen Schiissel der Stufe MK II nach Liming lieferte. Es muBte also an diesem Platz 

mit einem Erdwerk der Michelsberger Kultur gerechnet werden, wobei die topographi- 

sche Situation es nahelegte, ein halbkreisfbrmiges Anbinden der Anlage, wie etwa in 

Urmitz, an den Flufi zu vermuten. Dieser Befund lie£ es sinnvoll erscheinen, well auch 

die Beobachtungsmbglichkeiten im Lob hier recht giinstig beurteilt wurden, vor allem 

den angenommenen Innenraum des Erdwerkes nach Bauspuren zu untersuchen und 

sich bei der Klarung des Grabenverlaufs auf einige Schnitte zu beschranken.

Mit diesem Ziel wurde am 13. 5. 1974 die Flachengrabung begonncn, die bis zum 

28. 7. 1974 dauerte, und bei der insgesamt 2500 m2 aufgedeckt wurden.

Der Befund:

Schon nach dem Abdecken der ersten drei 10-m-Streifen zeigte es sich, dab die Einzel- 

befunde sehr schwierig zu beurteilen waren. Im Gegensatz zu alterneolithischen Struk- 

turen sind die jungneolithischen Verfarbungen sehr hell und so undeutlich, dab selbst 

bei der genaueren Festlegung der Grenzen des Grabens Interpretationsschwierigkeiten 

auftraten. Ferner stellte es sich heraus, daE trotz der schwachen Hangneigung mit einer
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starkeren Erosion gerechnet werden muflte. Allen in der Grabungsflache auftretenden 

Verfarbungen muflte daher mit grofiter Sorgfalt nachgegangen werden. Trotzdem fand 

sich, neben vbllig unbestimmbaren Verfarbungen, Baumwiirfen, einigen eisenzeitlichen 

Gruben und verstreuten rbmischen Funden, nur eine einzige kleine Grube der Michels- 

berger Kultur im angenommenen Innenraum der Anlage. (Bild 4).

Die Untersuchung des aufgedeckten Grabenabschnittes brachte dann einige Uberraschun- 

gen, da sich bald herausstellte, dafi der zunachst fiir die westliche Begrenzung des Erd- 

werkes gehaltene Graben in Wirklichkeit dessen bstliche Grenze war, d. h. der Innenraum 

des Erdwerkes lag nicht im Bereich des flachig ausgegrabenen Areals, sondern westlich 

des Grabens. Dieses wurde durch das Auffinden eines den Graben begleitenden Palisaden- 

grabchens rasch deutlich. Daher wurde nun doch versucht, den genaueren Verlauf des 

Grabens zu klaren, da es zu diesem Zeitpunkt wenig sinnvoll erschien, noch grbflere 

Ackerflachen zusatzlich anzupachten, was nicht unerhebliche Kosten mit sich gebracht 

hatte.

Der Graben:

Das Begrenzungssystem des Erdwerkes besteht aus einem etwa 4,5 m breiten Graben 

mit flacher Sohle und sehr steilen Wanden. Er ist an den giinstigsten Stellen im siidlichen 

Grabungsbereich bis zu 90 cm tief erhalten, hangaufwarts aber stark erodiert und ver- 

schwindet schliefllich vbllig. Es handelt sich bei dem nordwestlichen Ende des Grabens 

also nicht um einen Grabenkopf (Bild 4).

Der Graben konnte auf einer Lange von 70 m verfolgt werden. An zwei Stellen ist er 

unterbrochen, und zwar im Norden durch ein 7 m breites Tor und nur 15 m wetter 

siidlich durch einen schmaleren etwa 2,5 m breiten Durchlafl. Die Grabenkbpfe an 

diesen Durchlassen streichen geringfiigig flacher aus als die Seitenwande.

Der Profilaufbau ist sehr einheitlich. Deutlich erkennbar war im oberen Teil stets eine 

dunkle - dunkelgraue bis schwarze Fiillschicht von 0,20-0,25 m Starke, die mit Holz- 

kohleresten und verbrannten Lehmstiicken durchsetzt war. Aus ihr stammt auch ein 

Groflteil der Funde. In den unteren Grabenecken befanden sich in der Regel dunkel- 

braune Verfarbungen, die manchmal die einzige Mbglichkeit darstellten, die genaue 

Begrenzung des Grabens zu ermitteln. Es handelt sich dabei ganz offensichtlich um die 

Reste einer alten Oberflache, die am Beginn des Verfiillungsvorganges in Brocken 

und Schollen in den Graben gestiirzt sind. Weitere Strukturen waren im Profil nicht 

auszumachen. Die normale Grabenfiillung war so schwach grau gefarbt, dafl sie kaum 

vom sie umgebenden, anstehenden Lbfl abgesetzt werden konnte. Insbesondere die un- 

tere Grabengrenze vermittelte des Eindruck eines flieflenden Uberganges.

Im siidlichen Grabenabschnitt war in die bstliche Grabenwand ein halbkreisformiger  

Ofen eingebaut worden, der einen Durchmesser von einem Meter besafl. Aufler den noch 

0,20 m hoch erhaltenen, verbrannten Lehmwanden der Ofenkonstruktion konnten aus 

ihm allerdings keine Funde geborgen werden.

Der Graben ist in einem Abstand von durchschnittlich 2 m von einem Pahsadengrabchen 

begleitet, das auf einer Lange von 26 m verfolgt werden konnte. Das Grabchen ist 

0,40-0,50 m breit und hat an der siidlichen Grabungsgrenze eine doppelte Fiihrung, 

bei der es sich um eine Ausbesserung der Palisade handeln konnte. Die in den Profilen 

erkennbaren Pfostenverfarbungen lassen auf eine fiir die Palisade verwendeten Pfosten- 

starke von 0,25-0,30 m schlieflen.

Da das Grabchen nur noch in einer Tiefe von 0,30-0,35 m erhalten war, streicht es 

natiirlich hangaufwarts noch erheblich friiher aus als der Graben, so dab nicht festge- 

stellt werden konnte, ob es im Bereich des nbrdlichen, breiteren Durchiasses unterbrochen 

war; bet dem kleineren Durchlafl ist dies ganz offensichtlich nicht der Fall.
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Die Funde:

AuEer einigen Scherben aus der erwahnten kleinen Grube und einer Reihe von kleineren 

Streuscherben stammen alle keramischen Funde - dieses gilt auch fur den GroEteil des 

Steingerates — aus dem Graben. Sie konzentrieren sich vor allem in der dunklen Fiill- 

schicht und hier in besonderem Mafie in den beiden Grabenkbpfen des breiteren Durch- 

lasses im Norden. Von dort stammen auch die am vollstandigsten erhaltenen GefaEe. 

Das keramische Inventar des Platzes ist sehr einheitlich und bietet einen guten Uberblick 

iiber die Formen der Stufe MK II nach Liming (Bild 5).

Von grbEerer Bedeutung als die Keramik sind die fur eine Siedlung der Michelsberger 

Kultur auffallend zahlreichen Steinartefakte, an Hand derer es mbglich sein diirfte, das



Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte 201

Steininventar von Oberflachenfundplatzen des jiingeren Neolithikums im Arbeitsgebiet 

des Forschungsunternehmens besser zu beurteilen (Vgl. dazu S. 223 ff.).

Obwohl also das erhoffte Ziel der Untersuchung, namhch eine Innenraumbebauung eines 

Erdwerkes der Michelsberger Kultur nachzuweisen, aufgrund der geschilderten Grabungs- 

umstande nicht gelingen konnte, brachte die Grabung doch fiir die Erforschung des Jung- 

neolithikums auf der Aldenhovener Platte und die weitere Arbeit des Forschungsunter

nehmens wichtige Ergebnisse. Zunachst einmal konnten bei einer Plangrabung Erfah- 

rungen fiir die Ausgrabung jungneolithischer Platze im unmittelbaren Tagebaubereich 

gesammelt werden. Es zeigte sich deutlich, daE Grabungsbefunde des Jungneolithikums 

weit schwieriger zu beurteilen sind, als die der bis jetzt fast ausschlieElich gegrabenen 

alterneolithischen Fundstellen. Dies kann auf die anzuwendende Grabungstechnik nicht 

ohne Auswirkungen bleiben.

Erstmals konnte nach der ganzen Reihe alterneolithischer Erdwerke im engeren Arbeits

gebiet auch eines der Michelsberger Kultur nachgewiesen werden.

Die groEe Anzahl von datierten Feuersteinartefakten der alteren Michelsberger Kultur, 

die gefunden wurden, wird zweifellos die weitere Bearbeitung der jungneolithischen 

Steingeratefunde sehr erleichtern.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Aldenhoven, Kr. Duren (TK 5103 Eschweiler)

Niedermerz 1A (r 18040-18200, h 38520-38665)

Der Fundplatz, auf dem schon vor einiger Zeit gegraben worden war, wobei zwei 

bandkeramische GroEbauten zutage kamen, wurde im Oktober 1974 einer weiteren 

Untersuchung unterzogen. Die Grabungsflachen schlossen siidlich an die altere Unter

suchung an. Insgesamt wurden 1300 m2 aufgedeckt.

Es fanden sich Reste von zwei bandkeramischen Hausern und eine Reihe sicher band- 

keramischer Gruben. Bei einer Kesselgrube fand eine bodenkundliche Detailuntersuchung 

statt, um auf diese Weise zu versuchen, das Problem des Verfiillungsvorganges zu klaren. 

AuEerdem wurde eine ganze Reihe eisenzeitlicher Strukturen aufgedeckt, die sich aber, 

wie haufig, nicht zu Hausgrundrissen erganzen lieEen.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Niedermerz 3 (r 18700, h 38090)

Mit Mitteln des Rheinischen Landesmuseums Bonn fiihrte M. Dohrn-Ihmig vom 28. 9.- 

18. 10. 1974 und vom 18. 4.-30. 4. 1975 auf dem bekannten bandkeramischen Graberfeld 

zwei Grabungskampagnen durch. Dabei wurden nochmals 20 Graber aufgedeckt, so 

daE ihre Gesamtzahl jetzt 110 betragt.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Raster, Kr. Bergheim (TK 4905 Grevenbroich)

Raster 1 (r 38800, h 54600)

Die Fundstelle liegt im Abbaubereich des Braunkohletagebaues Frimmersdorf, etwa 

200 m nordlich der Stadt Raster, im ostlichen Uferbereich des inzwischen durch den Tage- 

baubetrieb trockengelegten, alten Erftbettes (Bild 6). Sie wurde im Friihjahr 1974 ent- 

deckt, als Herr Ubber aus Bergheim wahrend der Erdarbeiten fiir den Larmschutzdamm 

der Stadt Kaster auf zahlreiche bandkeramische Scherben aufmerksam wurde. Wegen 

der fiir eine bandkeramische Siedlung vollig ungewohnlichen topographischen Situation 

wurde noch im April 1974 auf Initiative des Forschungsunternehmens eine kleine Unter-
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6 Fundplatz Kaster 1, Kreis Bergheim. 1 Blick auf die Grabungsflache, im Hintergrund 

der Tagebau Frimmersdorf, 2 Holzkonzentration.



Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte 203

suchung mit Mitteln des Rheinischen Landesmuseums Bonn vorgenommen. Sie wurde 

von Frau I. Eckert-Schrbter durchgefiihrt und sollte zunachst einmal die naheren Fund- 

umstande und die Art der Fundstelle klaren n.

Dabei zeigte sich folgender Befund:

In etwa 3 m Tiefe unter der heutigen Oberflache der Talaue lag auf einem Schwemm- 

lehm eine sandige Kiesschicht mit einer bandkeramischen Scherbenpackung von bis zu 

0,15 m Starke. Bei diesen Scherben handelte es sich fast ausschliefilich um unverzierte 

Grobkeramik, ein Befund, der dem zu erwartenden Keramikspektrum eines bandkera

mischen Fundplatzes vollig widersprach. Eine noch grofiere Uberraschung bildete aller- 

dings die Entdeckung von mehreren senkrecht stehenden Eichenpfosten innerhalb dieser 

Scherbenpackung. Die Frage des Zusammenhanges zwischen diesen Pfosten und den 

bandkeramischen Scherben war zunachst nicht eindeutig zu klaren. Daher wurden einem 

der Pfosten C14-Proben entnommen und in den Labors von Koln und Groningen unter- 

sucht. Die so erhaltenen Daten - 5805 ± 65 B.P. (GrN-7116), 5810 ± 75 B.P. (KN 2129) 

und 5770 + 65 (KN 2040) - ergaben zwar keine endgiiltige Klarung dieser Frage, 

lieBen aber immerhin eine Datierung der Pfosten in das altere Neolithikum zu. Eine 

pollenanalytische Untersuchung des Schwemmlehmes, auf dem die Fundschicht auflag, 

zeigte, daB dessen erhaltene Oberkante boreal war und zumindest an dieser Stelle eine 

erhebliche Lucke im Profilaufbau vorlag.

Die Voruntersuchung hatte erkennen lassen, daB an dieser Fundstelle in groBerem Um- 

fang mit erhaltenen organischen Resten aus dem beginnenden vierten Jahrtausend v. Chr. 

gerechnet werden konnte. In Anbetracht dieser Tatsache war eine griindliche Unter

suchung dieses Platzes unumganglich. Ein rasches Vorgehen wurde notwendig, da der 

Bereich der Fundstelle noch im Herbst 1974 dem fortschreitenden Tagebau zum Opfer 

fallen sollte.

So wurde Ende Juh 1974 mit Mitteln des Rheinischen Landesmuseums Bonn die 

Hauptuntersuchung begonnen, zu deren Finanzierung auch die Stadt Raster und der 

Kreis Bergheim mit einem namhaften Betrag beitrugen.

Sie hatte insbesondere folgende Ziele:

1. Die Klarung des Charakters von Scherbenpackung und Pfostenstellungen und ihres 

Verhaltnisses zueinander.

2. Die Bergung einer moglichst groBen Anzahl von Holzern fur eine dendrochronolo- 

gische Bearbeitung.

3. Das Auffinden von Stellen, die einen vollstandigeren Profilaufbau fiir pollenanaly

tische Untersuchungen zeigten und die Einhangung der neolithischen Schichten in die 

holozane FluBgeschichte der Erft.

Diese Ziele konnten wegen der Komplexitat der Befunde nur in enger Zusammenarbeit 

mit der Geologie erreicht werden, die Herr Prof. Dr. W. Schirmer von der geologischen 

Abteilung des geographischen Instituts der Universitat Dusseldorf im Rahmen der von 

ihm durchgefiihrten Untersuchung der holozanen FluBgeschichte der Erft klaren half. 

Weiterhin waren an der Grabung die pollenanalytische und die dendrochronologische 

Abteilung des Institutes fiir Ur- und Friihgeschichte der Unversitiit Koln beteiligt.

Die komplizierte stratigraphische Situation machte ein sehr langsames und sorgfaltiges 

Vorgehen bei der Grabung in Verbindung mit einer ausfiihrlichen und differenzierten 

Dokumentation notwendig. Insgesamt wurden etwa 400 m2 Flache ausgegraben, von 

denen etwa 170 m2 z. T. mehrfach im MaBstab 1 : 5 gezeichnet wurden. Dazu kommen

11 Bandkeramische Platze in grundwassernahen Gebieten sind schon verschiedentlich bekannt ge- 

worden. Vgl. dazu H. Quitta, Festschrift Grimm (1969) 42 ft.
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uber 300 laufende Meter Profile, die im Mafistab 1 : 10 aufgenommen warden und die 

photographische Dokumentation mit knapp 1000 Farbaufnahmen.

Gliicklicherweise verzogerte sich der von seiten der Braunkohle festgesetzte Abbauter- 

min, so dafi abschliefiende Untersuchungen noch bis Ende Februar 1975 moglich waren.

Der Gesamtbefund stellt sich kurz nach Abschlufi der Grabung folgendermafien dar:

Es handelt sich um ein neolithisches Flufibett, das sich, wie die geologisch sehr ahnlichen 

und eng zusammengehdrenden Kies- und Sandschichten zeigen, z. T. erheblich in einen 

alteren Schwemmlehm eingeschnitten hat. Die bandkeramischen Scherben bilden inner- 

halb des altesten dieser Kiese eine Scherbenbank. Die Scherbenpackung ist also in dieser 

Form nicht anthropogen. Die Funde konnen allerdings nur eine sehr kurze Strecke vom 

Flufi transportiert worden sein, da nennenswerte Abrollungsspuren fehlen und die Scher

ben noch nicht nach der Grofie sortiert sind und auch kaum eingeregelt liegen. Der zeitlich 

zu dem bandkeramischen Flufibett gehdrende Uferbereich konnte im Norden der Gra- 

bungsflache in der naherriickenden Tagebaukante erfafit werden.

Die senkrecht stehenden Pfosten bilden eine Holzkonstruktion, die im Gegensatz zu 

der Scherbenbank quer zur Flufirichtung verlauft und aus mehreren Pfostenreihen be- 

steht. Diese Holzkonstruktion ist abgebrannt, und Teile des Aufgehenden liegen schrag 

und horizontal zwischen den Pfosten. Die Situation wird durch jiingere angeschwemmte 

Baumreste, die sich dazwischen verfangen haben, noch komplizierter.

Innerhalb der neolithischen Kies- und Sandschichten gibt es eine deutliche Abfolge, da 

sie an manchen Stellen durch Torf- und Schwemmlehmbander getrennt werden. Die 

alteste Kiesschicht lagerte die bandkeramische Scherbenbank ab. Zwischen sie und die 

Pfostenstellung schiebt sich aber deutlich ein Torfband ein. Bandkeramische Scherben 

und Holzkonstruktion sind also zeitlich zu differenzieren, wenn auch liber die Grofie 

dieses Zeitabstandes im Augenblick noch nichts Bestimmtes ausgesagt werden kann. In 

der mittleren Kiesschicht, von der aus die Pfosten anscheinend eingerammt worden sind, 

fand sich ein vollstandig erhaltener Rossener Kugelbecher, der aber stratigraphisch auch 

noch etwas jiinger sein kann (Bild 7,2). Die neolithischen Schichten sind z. T. durch sicher 

in die vorromische Eisenzeit zu datierende Schwemmlehme verdrangt worden. Nach oben 

schliefien sich dann noch verschiedene jiingere Lehme und eine romische Fundschicht an.

Die Funde:

Es liegen etwa 50 Grofiholzer vor — meist aus Eiche — von denen ein erheblicher Teil 

schon ohne Reinigung deutlich erkennbare Bearbeitungsspuren zeigt, darunter liber 20 

Pfosten. Daneben wurden liber 500 Holzproben von kleineren Holzern fur die Holzart- 

bestimmung und C14-Untersuchungen gesichert und aus alien Torf- und Schwemmlehm- 

schichten Proben fiir die Pollenanalyse und fiir die Bestimmung von Grofipflanzenresten 

entnommen.

Der Grofiteil der keramischen Funde stammt aus der - soweit noch erhalten - vollstandig 

ausgegrabenen bandkeramischen Scherbenbank. Hier bestatigte sich der Befund der Vor- 

untersuchung, dafi namlich verzierte Keramik praktisch liberhaupt keine Rolle spielt, Stein- 

gerat ist weit weniger haufig als Keramik. Es handelt sich um weniger als 100 Stiicke, 

darunter auch Mahlsteinbruchstiicke. Gut erhalten sind auch die recht zahlreichen Tier- 

knochen, darunter als Gerate eine Geweihhacke (Bild 7,1) und einige Knochenspitzen.

Eine abschliefiende Beurteilung des Platzes ist an dieser Stelle natiirlich noch nicht mbg- 

lich. Die angetroffene Keramikauswahl lafit, auch wenn die primare Lagerstatte der 

Scherben nicht beobachtet werden konnte, allerdings den Schlufi zu, dafi wir es hier nicht 

mit einem iiblichen bandkeramischen Siedlungsplatz zu tun haben, sondern vielmehr 

mit einem Ort, der nur ganz bestimmten, zur Zeit noch nicht recht zu beurteilenden 

Aktivitaten der damaligen Menschen diente (Bild 8).
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7 Fundplatz Kaster 1, Kreis Bergheim. 1 Geweihhacke. - Mafistab 1 : 2, 

2 Rbssener Kugelbecher. - MaBstab 1:1.

Auch die Reste der Holzkonstruktion, die zweifellos nicht von einem der iiblichen GroB- 

bauten stammen, lafit sich mangels ausreichenden Vergleichsmaterials nur schwer beur- 

teilen 12. Die Bearbeitung und Publikation des Platzes im Rahmen des Forschungsunter- 

nehmens wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Da eine andere Moglichkeit wegen 

der Uberlastung des Rheinischen Landesmuseums Bonn durch zahlreiche andere Holz- 

funde von verschiedenen Grabungen nicht bestand, fiihrt das Forschungsunternehmen zur 

Zeit auch die Konservierung der Holzfunde von Kaster durch. Dieses wurde durch eine 

besondere Unterstiitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft ermoglicht.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Begehungen und Fun de vom 1. 5. 1974 — 3 0. 4. 1975

Nach Abschlufi der Grabungen im Merzbachtal wurde die unmittelbare Umgebung die

ses zentralen Forschungsgebietes durch eine Feinbegehung naher untersucht13. Die iiber- 

raschend zahlreichen Befunde zeigten, dab es dank der reichen Feuersteinbestande der 

neolithischen Siedlungsplatze unseres Raumes moglich ist, auch auf diese Weise intensive 

und verlafiliche Aufschliisse liber die Verteilung und Dichte der neolithischen Kultur- 

perioden zu gewinnen. Daher wurden die Begehungen durch Grabungstechniker F.

12 Eine mbglicherweise vergleichbare Holzkonstruktion in Zusammenhang mit bandkeramischen 

Scherben wurde 1925 bei Goddelau, Kreis Grofi-Gerau, entdeckt. Vgl. dazu F. Behn I O. Haupt / 

H. Heil, Mainzer Zeitschr. 23, 1928, 27 ff.

13 Es handelt sich um den in Aid. Pl. IV, Beilage 1 dargestellten Kartenausschnitt.
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8 Fundplatz Kaster 1, Kreis Bergheim. Keramik. - Mafistab 1 : 3.

Schmidt auch im Winter 1974/75 fortgesetzt, und zwar mit zwei Schwerpunkten: Einer- 

seits soil das benachbarte zukiinftige Tagebaugebiet ’Inden‘ abgegangen werden, um hier 

Unterlagen fur die spatere Forschungsplanung zu gewinnen 14. Andererseits soli die Hypo- 

these gepriift werden, ob die dem Merzbach benachbarten, parallelen Bachtaler wie dieser

14 Vgl. die Karte Aid. Pl. I, 559.
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ebenfalls Zonen bandkeramischer Siedlungskonzentration darstellen. Erste Hinweise wa- 

ren im Siidosten fur den das Tagebaugebiet Inden durchfliefienden Schlangengraben 

schon vorhanden, und so wurde zunachst dieses Bachtal auf seiner gesamten Lange von 

7,5 km begangen. Etwa 3 km nordwestlich des Merzbaches verlauft das 9 km lange 

Bettendorfer Fliefi, das ebenfalls vollstandig abgesucht wurde.

Es ist noch verfriiht, die Ergebnisse hier naher zu bewerten, vor allem da noch grbfiere, 

zwischen den genannten Bachen liegende Gebiete begangen werden miissen. An dieser 

Stelle seien zunachst nur die bisherigen Einzelbeobachtungen vorgelegt. Bei alien neoli

thischen Fundstellen werden auch die dort vorkommenden nichtneolithischen Funde ge- 

nannt. Nicht aufgefiihrt sind jedoch Fundplatze, die nur nichtneolithisches Material er- 

bracht haben; sie sind fur eine selbstandige, geschlossene Publikation vorgesehen.

Fur diesen Bericht sind sonstige Funde des Arbeitsgebietes, z. B. aus Privatsammlungen, 

nicht systematisch, sondern nur in Einzelfallen beriicksichtigt worden.

Aldenhoven, Kr. Diiren (TK 5103 Eschweiler)

Freyaldenhoven 1 ( r 16222-16370, h 42500-42670)

Im Marz 1975 sammelte F. Schmidt an zwei Fundkonzentrationen, die durch eine 

diinnere Fundtrennung verbunden waren: 13 kleine Wandungsscherben mit viel scharf- 

kantiger Quarzmagerung, 2 glatte, vielleicht eisenzeitliche Wandscherben, 43 meist 

kleine Abschlage, darunter 3 aus Lousbergfeuerstein, der Rest aus hellgrauem bis gelb- 

lichem Schotterfeuerstein (8 von den Abschlagen sind craqueliert), 4 Klingenbruchstiicke, 

9 kleine, unregelmafiige Abschlagkerne, 4 Bruchstiicke von Klopfern aus Flint, davon 

einer craqueliert, 1 flachig retuschierte Pfeilspitze (Bild 9,1), 1 Proximalbruchstiick einer 

grofien, beidkantig retuschierten Klinge, 1 grower, kantenretuschierter Halbrundkratzer 

(Bild 9,4), 1 Schaber an Abschlag, 1 kleiner, ventral angelegter Halbrundkratzer an Ab- 

schlag aus Lousbergfeuerstein, 1 Doppelkratzer an Abschlag, 1 Schneidenbruchstiick so- 

wie 2 kleine Abschlage von geschliffenen Beilen, davon einer aus Lousbergfeuerstein. 

Die Funde gehbren in das Jungneolithikum, vielleicht in das Jungneolitihikum 2. Auber- 

dem liegt ein Distalbruchstiick einer einseitig primaren Kernkantenklinge mit schwacher, 

blauweiber Patina vor (vielleicht endpalaolithisch).

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Freyaldenhoven 2 (r 17800, h 44150)

Im April 1975 fand F. Schmidt: 1 ausgesplitterte Beilschneide aus Valkenburg-Feuer- 

stein, 1 Abschlag aus demselben Material, 2 ausgesplitterte Stiicke, 1 retuschiertes Klingen- 

bruchstiick aus Lousberg-Feuerstein, 1 Mahlsteinfragment aus Kohlensandstein, 1 Sand- 

steinbruchstiick. Jung-/endneolithisch.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Freyaldenhoven 3 (r 17510-17590, h 44350-44410)

Im April 1975 wurden durch F. Schmidt aufgelesen: 3 Abschlage, 1 Kratzer an Abschlag, 

1 kleiner, unregelmafiiger Abschlagkern, 1 Klopfkugel aus einem Klingenkern, 3 vorge- 

schichtliche Wandscherben, 1 Bruchstiick einer Gse. Bandkeramik.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Freyaldenhoven 4 (r 17390-17490, h 44490-44660)

Im April 1975 las F. Schmidt auf: 2 verzierte und 5 unverzierte bandkeramische Wand

scherben, 2 kurze Klingenkratzer, 1 proximales Klingenbruchstiick, 13 Abschlage, 1 Klin

genkern, 3 unregelmafiige Abschlagkerne (das gesamte Silexmaterial besteht aus schwarz-
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9 Aldenhovener Platte. 1,4 Fundplatz Freyaldenhoven 1.2,3,5 Fundplatz Pattern 2. 

6-11 Fundplatz Siersdorf 1. 12-14 Fundplatz Siersdorf 2. - Mafistab 1 : 2.
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grauem Flint), 2 Mahlsteinbruchstiicke aus Kohlensandstein. Im siidlichen Bereich der 

Fundstreuung traten Grubenverfarbungen an die Oberflache.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Freyaldenhoven 5 (r 17640-17690, h 44580-44625)

Im April 1975 sammelte F. Schmidt: 2 Abschlage, 2 Wandscherben, 1 Randscherbe 

eines grobkeramischen Kumpfes. Bandkeramik.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Freyaldenhoven 6 (r 17760, h 44555)

Im April 1975 fand F. Schmidt: 1 Bruchstiick eines Mahlsteins aus Eschweiler Kohlen

sandstein. Alt-/Mittelneolithikum?

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Niedermerz 6 (r 18940, h 38330)

Bei der Aushebung eines Spiilteiches fur eine Brunnenanlage wurden von F. Schmidt im 

Marz 1975 aus einer angeschnittenen Grube folgende Artefakte geborgen: verzierte und 

unverzierte Scherben der alteren Bandkeramik (Bild 10,5.7), 1 flacher Dechsel aus Basalt, 

1 Klopfer aus einem Klingenkern, ca. 60 Abschlage sowie Klingen und Klingenbruch- 

stiicke aus schwarzgrauem Maasfeuerstein, 3 Mahlsteinbruchstiicke aus Eschweiler Koh

lensandstein, 2 angeschliffene Stiicke Herzogenrather Sandstein, 1 Rbtelstiick. Die Fund- 

stelle gehort zu dem bekannten, nach 0 anschliefienden Fundplatz.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Niedermerz 10 ( r 18460-18620, h 38820-38920)

Auf dem schon bekannten und vermutungsweise der Rossener Kultur zugewiesenen 

Fundplatz fand F. Schmidt im Marz 1975:

1 ausgesplittertes Stuck an Klinge, 1 Klinge mit Lackglanz aus Rullen-Feuerstein, 1 

craqueliertes Silexgeroll, 1 Klopfkugel aus Kohlensandstein. Dieses Material ist als alt- 

bis mittelneolithisch anzusprechen.

2 geschlickte Wandscherben sind eisenzeitlich.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Pattern 2 (r 22890-23000, h 38440-38560)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt in lockerer Streuung 1 kleine Wandscherbe, 7 Abschlage, 

1 Klinge, 1 unregelmaEiger Abschlagkern, 2 Klopfsteine aus unregelmaEigen Abschlag- 

kernen, 1 doppelte Endretusche mit Lackglanz (Bild 9,5), 1 Abschlag von einem geschlif- 

fenen Beil aus Valkenburgfeuerstein. Neolithisch, vielleicht mittel- oder jungneolithisch. 

In diesem Bereich liegt auEerdem eine romische Trummerstelle mit Keramik, Dachziegeln 

und Bruchsteinen.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Pattern 3 (r 23310-23335, h 3805 0- 38060)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt hier eine romische Trummerstelle mit viel Keramik 

und auEerdem 4 Abschlage, 1 Klingenbruchstiick, 1 kleinen Klopfer aus einem unregel

maEigen Abschlagkern.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn
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Pattern 4 (r 22870, h 38165)

Im Februar 1975 wurden durch F. Schmidt aufgelesen: Aus dem Neolithikum 1 Ab- 

spliB und 1 craquelierter, kleiner Halbrundkratzer an Abschlag. Aus der Eisenzeit 

(Latene?) 12 Wandscherben und 1 Randscherbe.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Pattern 5 (r 22210-22250, h 37840-37875)

Im Marz 1975 fand F. Schmidt 4 Abschlage und 2 Klingenbruchstiicke wohl des Neoli- 

thikums, sowie etwa 100 prahistorische, teils feintonige und diinnwandige, teils grob- 

keramische Wandscherben, manchmal mit Schlickung, und eine Randscherbe der Eisen

zeit (vielleicht Urnenfelderzeit).

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Pattern 6 (r 22990, h 38635)

Im Februar 1975 sammelte F. Schmidt: 2 Bruchstiicke von Mahlsteinen aus Eschweiler 

Kohlensandstein, davon ist eines ein Teil eines brotlaibformig zurechtgepickten Bruch- 

stiickes eines Laufers und tragt deutliche Rotelspuren auf der Arbeitsflache. Alt-/Mittel- 

neolithikum.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Pattern 7 (r 22715, h 38505)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt 1 Mahlsteinbruchstuck aus Kohlensandstein. Neoli

thikum?

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Siersdorf 1 (r 14470-14720, h 39950-40200)

Im Marz 1975 wurden von F. Schmidt aufgesammelt: Etwa 40 teils bandkeramische(P), 

teils eisenzeitliche Scherben, etwa 450 Abschlage, rund 50 Klingen und Klingenbruch- 

stiicke aus schwarzgrauem Maasfeuerstein, aus demselben Material 3 Klingenkratzer, 

1 Halbrundkratzer an Abschlag (Bild 9,6), 1 beidkantig retuschierter Abschlag, 2 End- 

retuschen (Bild 9,10), 1 Bruchstiick einer lateral retuschierten Klinge, 1 Klinge mit Lack- 

glanz (Bild 9,8), 2 Klopfer aus Klingenkernen, 1 Klopfer an einem Klingenkern, 1 Klopfer 

aus Flintgerdll, 1 doppelfaustgroBe, unbearbeitete, schwarze Feuersteinknolle mit Schotter- 

rinde, 2 Mahlsteinbruchstiicke aus Eschweiler Kohlensandstein. Die Steinartefakte gehdren 

zur Bandkeramik.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Siersdorf 2 (r 15310-15350, h 40385-40415)

Im Marz 1975 fand F. Schmidt: 1 grofie Klinge (Bild 9,14), 1 dicke Spitzklinge (Bild 

9,13), 1 Halbrundkratzer aus Flintgerdll (Bild 9,12), 3 kleine, prahistorische Wandungs- 

scherben. Jungneolithisch-endneolithisch?

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Siersdorf 3 (r 15310-15410, h 40425-40480)

Im Marz 1975 sammelte F. Schmidt: 10 Abschlage, 6 Klopfsteine, davon 3 an unregel- 

mafiigen Abschlagkernen, 2 Klingenbruchstiicke, neolithisch? Etwa 50 prahistorische Wan- 

dungsscherben, z. T. mit feiner Schlickung, 2 Randstiicke sind eisenzeitlich (Latene?).

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn
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Siersdorf 4 (r 16500-16650, h 41670-41850)

F. Schmidt sammelte im Marz 1975 1 craquelierten Feuersteinabsplifi sowie viel rbmische 

Keramik und Dachziegelreste.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Siersdorf 5 (r 15975-16240, h 40950-41175)

Im Marz 1975 warden von F. Schmidt gefunden: 2 verzierte Randscherben und 4 ver- 

zierte Wandscherben der Bandkeramik (Bild 10,1-4) sowie 2 Randscherben und etwa 30 

weitere Scherben der Urnenfelderzeit, 1 vollstandiger flacher Dechsel aus Basalt, 2 kurze 

Klingenkratzer, 1 endretuschierte Klinge, 1 kantenretuschierte Klinge, 1 Klinge mit Lack- 

glanz, ca. 100 Abschlage und ca. 40 Klingen und Klingenbruchstiicke, bis auf eine Klinge 

aus hellgrauem, belgischen Feuerstein samtlich aus schwarzgrauem Maasfeuerstein. 

3 Klopfer an Klingenkernen, 4 Mahlsteinbruchstucke aus Eschweiler Kohlensandstein. Das 

Steinmaterial gehdrt zur Bandkeramik.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Alsdorf, Kr. Aachen (TK 5103 Eschweiler)

Alsdorf 1 (r 35000, h 13780)

Bei der Ausgrabung des von G. Lompa entdeckten Magdalenien-Fundplatzes 15 wurde im 

Ackerboden der Grabungsflache sowie oberflachlich in unmittelbarer Umgebung der Gra- 

bung eine rund 30 Stuck umfassende unpatinierte Artefaktserie geborgen, die neolithisch 

ist. Es handelt sich um Abschlage, 1 Abschlagkern, einige kleine Halbrundkratzer an 

Abschlag sowie 1 gefliigelte Pfeilspitze mit Schaftdorn. Wegen der Kratzer und der 

Pfeilspitze gehdren die Funde in das Endneolithikum.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Eschweiler, Kr. Aachen (TK 5103 Eschweiler)

Kinzweiler 1 (r 15200, h 34100)

Auf dem schon bekannten bandkeramischen Fundplatz sammelte G. Lompa auher 

zahlreichen weiteren bandkeramischen Steinartefakten und Scherben auch mehrere ge- 

fliigelte Pfeilspitzen mit Schaftdorn sowie Artefakte aus Lousbergfeuerstein, die eine 

Besiedlung dieser Fundstelle auch im Endneolithikum andeuten.

Verbleib: Privatbesitz

Lohn 5 (r 19900, h 36370)

Im Marz 1975 sammelte F. Schmidt auf dem schon bekannten Fundplatz: Rund 20 

grobkeramische Wandscherben, z. T. mit Schlickung, 1 Flachbodenbruchstiick, 2 diinne, 

feintonige Wandscherben. Eisenzeitlich, vielleicht auch Urnenfelderzeit. Dazu 1 kleiner 

Feuersteinabsplifi.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Lohn 10 (r 21375, h 37545)

Im Marz 1975 fand F. Schmidt ein groftes Bruchstiick von einem geschliffenen Beil aus 

Valkenburg-Feuerstein mit ausgesplitterter Schneide.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

15 H. Lohr, Ein neuentdeckter Magdalenien-Fundplatz bei Alsdorf, Kr. Aachen-Land. Arch. Kor-

respondenzbl. 4, 1974, 293 ff.
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Lohn 14 (r 21230-21610, h 37070-37530)

Im Februar 1975 fand R. Schmidt auf einem grofien neolithischen Siedlungsgelande 

mehrere Fundkonzentrationen. Es wurden aufgelesen: 5 verzierte Randscherben, 

22 verzierte Wandscherben, 14 unverzierte Randstiicke, 16 Wandscherben mit Knubben 

und Osen der Bandkeramik und etwa 180 weitere Wandscherben, die z. T. zur Urnen- 

felderzeit (?) und Eisenzeit gehdren.

Etwa 400 Abschlage und etwa 50 Klingen und Klingenbruchstucke aus schwarzgrauem 

Maasfeuerstein (aufier 3 Artefeakten aus Vetschauer und 1 aus belgischem Flint), 1 

Schneidenbruchstuck eines geschliffenen Flintbeiles (Bild 10,6), 1 ausgesplittertes Stuck an 

einem Kratzer (Bild 10,9), 1 asymmetrische, dreieckige Pfeilspitze (Bild 10,8), 1 grofier 

langer Klingenkratzer mit Kantenretusche, 1 Klopfer aus dem Medialbruchstiick einer 

Flachhacke aus Phyllit-Schiefer, 1 Medial- und ein Schneidenbruchstuck von schmalen, 

hohen Schuhleistenkeilen aus Amphibolit, 1 Nackenbruchstiick eines flachen Schuhleisten- 

keils aus Tonschiefer, 1 Abschlag von einem geschliffenen Beil aus Valkenburg-Feuerstein, 

mehrere Kerne und Klopfsteine aus Kernen, ein angeschliffenes Stuck oolithischen Hama- 

tits, zahlreiche Mahlsteinbruchstucke aus Kohlensandstein sowie bearbeitete Stiicke 

weicheren Herzogenrather Sandsteins. Das Steinmaterial gehort zum grohten Teil in die 

Bandkeramik, einiges vielleicht in das Jung- oder Endneolithikum.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Lohn 15 (r 21210, h 34860)

Auf rekultiviertem Gelande, also in sekundarer Lagerung, fand F. Schmidt im Januar 

1975: 1 Randbruchstiick einer Friihlateneschale sowie 2 glatte und 2 geschlickte Wand

scherben; die Keramik diirfte wegen ihrer guten Erhaltung aus einer Grubenfiillung 

stammen.

1 kleiner, praparierter Abschlagkern aus gelbem Schotterflint ist vollig frisch und diirfte 

aus verkipptem Loh stammen; das Stuck konnte mittelpalaolithisch sein.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Lohn 16 ( r 2 1 3 2 2 , h 37530)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt 1 an der Schneide ausgesplittertes Bruchstiick eines 

geschliffenen Beiles aus Valkenburg-Feuerstein. Mittel/Endneolithikum.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Lohn 17 (r 20775-20790, h 35390-35415)

Im Januar 1975 wurden von F. Schmidt aufgelesen: 1 hoher Kratzer (Bild 10,11), 4 

Abschlage, davon einer aus Lousberg- und 2 aus Rullen-Feuerstein, 3 kleine, unregel- 

mafiige Abschlagkerne. Neolithisch (Jung-/Endneolithisch?).

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Lohn 18 (r 22005, h 36330)

F. Schmidt fand im Januar 1975 einen neolithischen (?) Feuerstein-Abschlag.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Lohn 19 (r 21625-26665, h 35750-35775)

F. Schmidt fand im Januar 1975 drei neolithische (?) Feuersteinabschlage und 58 pra- 

historische Wandscherben, die z. T. eisenzeithch sind, teilweise aber einen mittel- bis 

jungneolithischen Eindruck machen. Zu letzteren gehdren 2 geschlickte Wandscherben, 

zu ersteren eine stichverzierte Wandscherbe (Bild 10,10).

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn
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Lohn 20 (r 22210, h 35620)

Im Dezember 1974 fand F. Schmidt: 1 proximales Klingenbruchstiick aus Rullenfeuer- 

stein, 1 Klopfkugel aus Kohlensandstein. Alt-/Mittelneolithikum. Dazu 1 kleine vorge- 

schichtliche Wandscherbe.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Inden, Kr. Duren (TK 5104 Duren)

Altdorf 4 (r 23790-23840, h 38740-38790)

Im Februar 1975 sammelte F. Schmidt: 5 Abschlage, 1 doppelte Endretusche (Bild 11,2), 

1 Halbrundkratzer aus einem Maasei (Bild 11,1), 1 Proximalbruchstiick einer grohen 

Klinge. Jung- oder Endneolithikum.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Inden 10 (r 25740, h 36400)

Beim Anlegen eines Leitungsgrabens auf seinem Grundstiick in Inden fand B. Grobusch 

ein spitznackiges Feuersteinbeil. Nach seinen Angaben lag das Stuck ca. 0,60 m tief in 

lehmigem Boden, der im Bereich der Fundstelle aus Gley-Parabraunerde aus Lbfi besteht. 

Verfarbungen oder andere Funde wurden nicht beobachtet. Da die Gegend jedoch friiher 

zu einer Ziegleigrube gehbrte, die teilweise wieder verfiillt wurde, ist es moglich, dab 

das Fundstiick sich nicht in primarer Lage befand. Das Beil (Bild 11,4) besteht aus grauem 

Maasschotterflint.

Verbleib: Privatbesitz

Jiilich, Kr. Duren (TK 5003 Linnich, 5004 Jiilich, 5103 Eschweiler, 5104 Duren)

Bourheim 1 (r 22508, h 40610)

Im Marz 1975 wurden von F. Schmidt aufgelesen: Proximalbruchstiick einer grofien 

Klinge, 1 unregelmafiiger Abschlagkern aus Schotterflint. Neolithisch?

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Kirchberg 2 (r 24015-24055, h 39065-39105)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt auf dem oberhalb des Steilufers des Schlangengrabens 

gelegenen Plateau: 14 grofie Abschlage und Bruchstiicke von solchen, 27 durch Frostbruch 

entstandene Artefakttriimmer, 3 schildfbrmige, praparierte Abschlagkerne, 1 limace- 

ahnliches retuschiertes Stuck. Samtliche Artefakte sind stark porzellanartig weiB pati- 

niert, und gehbren in das Mittelpalaolithikum.

8 Abschlage, 3 Klingenbruchstiicke, 2 Halbrundkratzer an Abschlag, ein unregelmafiiger 

Abschlagkern, 1 Scheibenbeil (Bild 11,3), 1 Klopfkugel aus Quarzitgerbll stammen aus 

dem Jungneolithikum.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Kirchberg 3 (r 24035-24070, h 39125-39165)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt etwa 60 km von der Fundstelle Kirchberg 2 entfernt: 

12 grohe Abschlage und Bruchstiicke von solchen von praparierten Kernen, 13 Frost- 

triimmer mit artefiziellen Flachen, 2 praparierte Abschlagkerne, 2 kleine, flache, triangu

late Faustkeile, davon einer aus gelbbraunem Teriarquarzit, 1 Schneidenbruchstiick eines 

gleichartigen Faustkeiles, 1 vollstandiger, kleiner, grob gearbeiteter, dicker Faustkeil mit 

unbearbeitet gelassenem Griffende, 1 Faustkeilblatt. Samtliche Artefakte sind stark
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gelblich. patiniert und meist durch Frostausspriinge in Mitleidenschaft gezogen. Mittel- 

palaolithikum.

3 Abschlage und 1 Klopfer sind wahrscheinlich neolithisch.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Kirchberg 4 (r 23550, h 39170)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt: 1 Proximalbruchstiick einer grofien, beidkantig 

intensiv retuschierten (Spitz?)-Klinge. Jung- oder Endneolithikum.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Kirchberg 5 (r 24340, h 39605)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt: 2 Frostsprengstiicke aus Feuerstein mit mehreren 

porzellanartig wei£ patinierten Flachen, die artifiziell sein kdnnten. Mittelpalaolithisch 

oder alteres Jungpalaolithikum.

3 Abschlage, 2 Klopfer aus Flintgerdllen, 1 Absplib von einem geschliffenen Beil aus 

milchweifiem Feuerstein, 1 sehr kleiner Halbrundkratzer mit Maaseirinde (Bild 11,5). 

Endneolithikum?

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn



216 R. Kuper, H. Lohr, J. Liming, W. Schwellnus, P. Stehli, A. Zimmermann

Kirchberg 6 (r 24555, h 39780)

Im Februar 1975 las F. Schmidt auf: 1 blauweib patinierter Feuersteinabschlag, viel- 

leicht endpalaolithisch.

1 Proximalbruchstiick einer grofien, partiell kantenretuschierten Klinge ist neolithisch 

(Jung-/Endneolithikum?).

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Kirchberg 7 (r 24023, h 39268)

Im Februar 1975 fand F Schmidt: 1 Abschlag aus porzellanartig weib patiniertem Flint. 

Mittelpalaolithikum oder friihes Jungpalaolithikum. Aus dem Alt- oder Mittelneolithi- 

kum stammen 1 Abschlag und 1 kleine Flachhacke (Bild 11,6) aus Basalt. Dazu kommen 15 

neolithische Scherben.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Kirchberg 8 (r 24275, h 39645)

Im Februar 1975 fand F. Schmidt: 1 kleinen Abschlagkern und 1 Artefakttriimmer aus 

porzellanartig weib patiniertem Flint. Mittelpalaolithikum od. friihes Jungpalaolithi

kum. Neolithisch sind 3 Abschlage und 1 kurzer Klingenkratzer. 3 prahistorische Wan- 

dungsscherben, davon eine mit Schlickung, stammen aus der Eisenzeit.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Titz, Kr. Duren (TK 5004 Jiilich)

Hasselsweiler 1 (r 26860-27100, h 41810-49980)

Wahrend der Untersuchung auf dem bandkeramischen Fundplatz Muntz 1 fand F. 

Schmidt ostlich hiervon auf einer flachen, nach Westen vorspringenden Gelandezunge 

oberhalb des Malefinkbaches zusammen mit Steinmaterial und unverzierter Keramik 

drei verzierte Scherben der Grobgartacher Kultur. Eine der doppelstichverzierten Scher

ben stammt von einer Zipfelschale (Bild 12,2), bei den beiden anderen ist die Gefafiform 

nicht zu erschliefien (Bild 12,1.4). Sicher mittelneolithisch sind zwei Randstiicke, von 

denen eines den Rest einer umlaufenden Verzierung aus Doppelstichen erkennen lafit 

(Bild 12,3.5). Entsprechend diirften auch die meisten iibrigen der insgesamt 35 Scherben 

zu datieren sein, wenn man von einigen offenbar metallzeitlichen Stiicken absieht.

Das Steinmaterial umfabt folgende Stiicke: 1 Klingenkratzer aus Obourgflint, 1 kleiner 

Kortexkratzer an Abschlag, 1 Medialbruchstiick einer beidkantig retuschierten Klinge, 

3 Klingenbruchstiicke, 9 Abschlage, 2 Klopfer an Kernen, 1 Mahlsteinbruchstiick aus 

Eschweiler Kohlensandstein, 1 unbearbeitetes Stuck Herzogenrather Sandstein.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Hasselsweiler 2 (r 26760-26940, h 50140-50440)

In Fortsetzung der Uberwachung der Bauarbeiten an der B 1 wahrend der Notgrabung 

am Fundplatz Muntz 1 wurden auf dem Nordufer des Malefinkbaches ebenfalls neoli

thische Befunde entdeckt. Sie erstreckten sich liber eine Entfernung von rund 90 m. In 

der gleichen Weise wie bei Muntz 1 wurden insgesamt 8 Verfarbungen aufgenommen 

und geschnitten, darunter ein NS-orientiertes Grabchen von 8 m Lange und 0,50 m Breite 

(Stelle 2), ein Pfostenloch, sowie 6 Gruben, deren Ausdehnung zwischen 2,00 und 6,50 m 

schwankte.

Sieben der acht Befunde liefien sich durch Keramik in das Alt- oder Mittelneolithikum 

datieren.
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Die Gruben 3,5 und 7 lieferten bandkeramisches Scherbenmaterial, darunter jedoch nur 

wenige verzierte Stiicke. Auffallend ist die auch bei den Oberflachenfunden von Muntz 1 

beobachtete Harte der Scherben sowie ihre kornige Oberflache. In Grube 7 fanden sich 

neben den bandkeramischen einige offensichtlich jiingere Scherben, die am ehesten eisen- 

zeitlich sein diirften. Nur aus Grube 3 sind einige Steinartefakte erwahnenswert: 1 Ab- 

schlag, 1 distales Klingenbruchstiick, 1 Abschlag aus Wetzschiefer. Vier Gruben sind auf 

Grund der Keramik in das Mittelneolithikum zu datieren. Stelle 1 erbrachte neben 9 

unverzierten Scherben und einem Henkelbruchstuck eine Scherbe, deren aus Doppel- 

stichen bestehendes Muster Grohgartacher Verzierungsschema erkennen lafit (Bild 12,6.7). 

Daneben fanden sich 1 Halbrundkratzer an Abschlag sowie 2 Mahlsteinbruchstiicke aus 

Eschweiler Kohlensandstein. Aus Stelle 2 stammen 2 kleine Scherben mittelneolithischer 

Machart sowie ein grofies, angeschlagenes Stuck Herzogenrather Sandsteins. Das Bruch- 

stiick einer Fufischale oder flachbodigen Schiissel (Bild 12,8) sowie 2 unverzierte Scherben 

fanden sich in Stelle 4, wahrend Stelle 8 28 Scherben mittelneolithischer Machart lieferte, 

darunter 2 Randstiicke und eine mit Fingereindriicken verzierte Scherbe (Bild 12,9-11). 

Aus dieser Grube sind aufierdem noch 1 kleiner Klingenkratzer und 1 Klingenbruchstiick 

zu erwahnen.

Beim Absuchen der naheren Umgebung der Fundstelle fanden sich weitere Scherben, 

darunter ein verziertes bandkeramisches Fragment. AuBerdem wurde folgendes Stein- 

material aufgelesen: 1 spitzes Nackenbruchstiick eines grauen Flintbeiles mit ovalem
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Querschnitt, 1 abgeklopftes Medialbruchstiick eines Flintbeiles mit ovalern Querschnitt, 

1 kleiner Kern, 1 Abschlag.

Mit den Fundplatzen Hasselsweiler 1 und 2 sind die ersten Funde der Grofigartacher 

Kultur im Bereich der Aldenhovener Platte bekannt geworden. Da, wie z. B. das Grab- 

chen St. 2 zeigt, durchaus mit der Erhaltung von Befunden zu rechnen ist, bietet sich 

hier im naheren Arbeitsgebiet erstmalig die Mbglichkeit, einen Siedlungsplatz der Grofi- 

gartacher Kultur zu erfassen und moglicherweise auch deren Verhaltnis zur am gleichen 

Ort vorhandenen Bandkeramik zu klaren.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Muntz 1 ( r 26360-26580, h 49680-49900)

Beim Neubau der Bundesstrafie 1, deren tief eingeschnittene Trasse ostlich der Ortschaft 

Muntz die Uferhange des Malefinkbaches durchschneidet, wurden im November 1973 

durch F. Schmidt an mehreren Stellen neolithische Befunde festgestellt. Bereits in friiheren 

Jahren hatte er auf dem siidlichen Taihang in grbfierer Menge bandkeramische Ober- 

flachenfunde gesammelt, von denen eine Auswahl bereits vorgelegt wurde.

In beiden Bbschungen der 30-45 m breiten Trasse zeichneten sich zahlreiche Verfarbun- 

gen von Gruben und Pfostenlbchern ab, die sich mit unterschiedlicher Dichte auf eine 

Strecke von uber 200 m verteilten. Ihre Ausdehnung wurde im Nordosten durch das 

Bachtal, im Sudwesten durch eine in dieses miindende Trockenrinne begrenzt.

Da alle Verfarbungen in dem schragen Hang der Boschung lagen, war kein eindeutig 

interpretierbares Planum vorhanden. Am oberen Rand der Boschung waren der Grabung 

durch hier verlaufende Fahrspuren Grenzen gesetzt, Maschinen fiir grbfiere Erdbewe- 

gungen standen nicht zur Verfiigung. Zudam wurden die Arbeiten durch den mit star- 

ken Schneefallen friih hereinbrechenden Winter aufierordentlich erschwert. So wurden 

die insgesamt 58 Befunde in der Regel nur in der angetroffenen Form eingemessen und 

geschnitten, bzw. die Profile soweit wie es die Situation gestattete, zuriickverlegt. Dabei 

konnte auch ein Teil der fundreichen Gruben nicht vollstandig ausgegraben werden. An 

sieben Stellen traten Gruppen von z. T. mit Rotlehm durchsetzten Pfostenlbchern und Ab- 

schnitte von Wandgraben auf, deren Orientierung in zwei Fallen mit Sicherheit auf 

einen Hausgrundrifi schliefien lafit.

Bemerkenswert ist ein auf knapp 2 m Lange verfolgter Teil eines noch 1,50 m tiefen 

Grabens mit unregelmafiig v-fbrmigem Profil und rund 0,30 m schmaler Sohle. Seine 

Fiillung war im oberen Teil homogen grau, im unteren gemischt aus typisch bandkera- 

mischem Grubenmaterial, hellbraunen und weifilichen Schichten. Trotz der zahlreichen 

bandkeramischen Funde sprechen das Randstiick einer Schale sowie die Helle Verfiillung 

fiir eine latenezeitliche Datierung des Grabens, der offensichtlich eine bandkeramische 

Grube angeschnitten hatte.

Im folgenden wird die Keramik aus den Gruben in einer Ubersicht beschrieben, wahrend 

das entsprechende umfangreiche Steinmaterial einer geschlossenen Bearbeitung zusammen 

mit den iibrigen Fundplatzen bei Muntz vorbehalten bleib. Nur die bei der Begehung 

gefundenen Steinobjekte werden kurz vorgestellt.

Insgesamt erbrachten 35 Gruben bandkeramische Scherben, Silices und Felsgesteine. Die 

Analyse der verzierten Keramik nach Bandtypen (Bild 13) zeigte, dafi sich von 16 Gru

ben mit verzierten Gefafien zwblf datieren lassen. Auffallend ist, dab die Gruben 2 und 

31 fast alle Bandtypen umfassen, weshalb man an der Geschlossenheit der Befunde 

zweifeln darf. Dadurch ware auch die Lage des Typs 25 (Kammstich ohne Grenzlinien, 

Bild 14,12) zu erklaren, der sonst am Ende der Entwicklung steht. Sieht man von diesen 

zwei Inventaren ab, so ergibt sich ein Kontinuum von der letzten Phase der alteren Band

keramik (Grube 43) bis in die jiingste Phase der jiingeren Bandkeramik, die durch Kamm-
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13 Fundplatz Muntz 1. Die Verteilung der Bandtypen in den Gruben. Eingegrenzt sind die durch 

Seriation geordneten Gruben und Typen.

stichverzierung charakterisiert wird (Grube 4 mit Bandtyp 37). Als ein besonders stili- 

stisches Merkmal hebt sich die Haufigkeit der aus dicht nebeneinander gezogenen Ritz- 

lien bestehenden Bander (Typen 3 und 27 mit 32 °/o aller Gefafle, Bild 13) ab.

Wahrend und nach der Notbergung wurde im Bereich der Fundstelle Oberflachenmaterial 

aufgesammelt, womit die Ausdehnung des Platzes tiber eine Flache von 400 x 270 m be- 

legt ist. Dabei wurden rund 260 Scherben gefunden, darunter 5 verzierte Randstiicke, 25 

verzierte Wandscherben sowie 20 unverzierte Rander. Auffallend ist die ungewohnliche 

Harte der Keramik, deren Vorlage hier neben der aus Gruben stammenden Scherben 

nicht lohnend erscheint. Das aufgelesene Silexmaterial sei im folgenden kurz charakte

risiert:

Rund 100 Abschlage, etwa 30 Klingen und Klingenbruchstiicke, 6 Klingenkratzer (davon 

einer mit ventralem Glanz), 7 kurze Klingenkratzer, 3 kleine (L. 1,0-2,5 cm) Halb- 

rundkratzer, 1 grofler Halbrundkratzer an Abschlag, 1 Klingenbruchstiick mit ventraler 

Endretusche, 2 Klingenbruchstiicke mit Lackglanz, 2 Pfeilschneiden (Bild 17,10.11), 

1 asymmetrisches Trapez (Bild 17,9), 1 kleine dreieckige, nur randlich retuschierte Pfeil- 

spitze, 2 kleine unregelmaEige Abschlagkerne, 1 kleiner unregelmafliger Restkern, 2 Klopf- 

steine aus Kernen, 2 Klopfsteine aus Kerntriimmern, 1 als Klopfer benutztes Schneiden- 

bruchstiick einer Flachhacke aus Basalt, 1 kleines trapezoides Beil mit flachovalem 

Querschnitt aus Wetzschiefer (als Klopfer benutzt), 1 grower Abschlag von der Schneide 

eines Beiles und 1 Nackenbruchstiick einer Flachhacke aus demselben Material, 1 Bruchstiick 

einer Schleifwanne aus feinem Sandstein, 2 angeschliffene Stiicke aus Herzogenrather 

Sandstein. Es handelt sich vorwiegend um schwarzgrauem Flint.

Zum Jung- bis Endneolithikum diirften gehdren: 1 Schneidenbruchstiick eines sehr gut 

polierten Beiles aus Lousbergfeuerstein mit flachovalem Querschnitt, 1 kleiner AbspliE 

eines geschliffenen Flintbeiles.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn
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14 Fundplatz Muntz 1, Stelle 2. - Maftstab 1 : 2.
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4

15 Fundplatz Muntz 1, 1,2 Stelle 4, 3-8 Stelle 2. - MaCstab 1 : 2.

8
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16 Fundplatz Muntz, 1, 1 Stelle 2, 2 Stelle 4. - MalSstab 1 : 3.



Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte 223

Muntz 2 (r 26460-26465, h 49320-49400)

Jenseits der Trockenrinne, die den Fundplatz Miintz 1 nach Siidwesten begrenzt, sam- 

melte F. Schmidt im Januar 1974 aus dem Aushub der neuen Trasse fur die BundesstraBe 1 

und von der Oberflache folgende Funde: 19 Scherben von mittelneolithischer Machart, 

darunter 2 sehr kleine Randstiicke und das Bruchstiick einer Schnurbse. 1 Nackenbruch- 

stiick eines hohen, schmalen Dechsels aus Amphibolit, 1 vollig iiberschliffenes Flintbeil 

mit stumpfem Nacken und flachovalem Querschnitt, an der Schneide beidflachig grob 

nachretuschiert, 1 kleiner Halbrundkratzer, 1 ausgesplittertes Stuck, 1 Bruchstiick eines 

beidflachig retuschierten Schabers, 4 Klingenbruchstiicke, 5 Abschlage, 1 kleinerer Klingen- 

kern, 1 Klopfer aus einem Klingenkern.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Miintz 3 ( r 26200-26980, h 50260-50400)

Im Januar 1974 und im April 1975 fand F. Schmidt im Bereich einer Kiesgrube, in der 

auch Verfarbungen beobachtet wurden, etwa 50 urgeschichtliche Scherben, von denen ein 

Teil urnenfelderzeitlich sein diirfte, ein anderer, darunter zwei verzierte Stiicke, mit 

Sicherheit zur Bandkeramik gehbrt. An Steinmaterial wurden folgende Stiicke aufge- 

lesen:

1 Klopfer aus dem Medialteil ernes hohen, schmalen Dechsels aus Amphibolit, 1 Klopfer 

aus dem Medialbruchstiick einer Flachhacke aus Wetzschiefer, 1 Klingenkern, 4 Klingen

bruchstiicke, 3 Abschlage, 1 Mahlsteinbruchstiick aus Eschweiler Kohlensandstein, 1 voll- 

standiger Mahlstein aus Herzogenrather Sandstein, 1 Klopfer aus einem Mahlsteinbruch

stiick.

Verbleib: Rheinisches Landesmuseum Bonn

Miintz 4 (r 25440, h 49400)

Zu diesem bandkeramischen Fundplatz vergleiche Bonner Jahrb. 172, 1972, 493, Nr. 1

Miintz 5 (r 25060, h 49020)

Zu diesem bandkeramischen Fundplatz vgl. Bonner Jahrb. 172, 1972, 493, Nr. 2, Bild 19.

Wiirselen, Kr. Aachen (TK 5103 Eschweiler)

Broichweiden 1 (r 12700-12900, h 30400-30600)

Von dem bekannten bandkeramischen Fundplatz sammelte G. Lompa auBer zahlreichem 

weiteren bandkeramischen Material 2 gefliigelte Pfeilspitzen, die endneolithisch sind. 

Verbleib: Privatbesitz

Bemerkungen zu den lithischen Fun den 

des Berichtszeitraumes

Durch geschlossene Grabungsfunde und Oberflachenfunde mit Keramik konnte erstmals 

das Steingerat der GroBgartacher und der Michelsberger Kultur auf der Aldenhovener 

Platte bzw. in der niederrheinischen Bucht naher untersucht werden 1G.

Steingeratefunde der GroBgartacher Fundstellen Hasselsweiler 1 und 2 sind noch nicht

16 Diese Stellungnahme zum neu gefundenen Steinmaterial stammt von H. Lohr.
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17 1—4,6,8,9—11 Fundplatz Muntz 1, 1 Stelle 20, 2-4,6,8 Stelle 31, 9-11 Oberflachenfunde.

5,7 Fundplatz Muntz 2. — Mafistab 1 : 2.
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sehr zahlreich. Wegen der geringen Werkzeugzahl lassen sich typologische Unterschiede 

zur Bandkeramik, der der Formenbestand im wesentlichen gleicht, noch nicht deutlich 

erkennen, es sei denn, daB recht kleine, schmale Klingenkratzer mit rundlicher Stirn 

sowie kleine Halbrundkratzer an Abschlagen ein wenig haufiger auftreten, was bei den 

letzteren auch fur die Rossener Kultur gilt17.

Was die Herkunft des Feuersteinrohmaterials angeht, so nehmen die GroBgartacher 

Inventare nicht etwa eine Zwischenstellung zwischen Bandkeramik und Rossen ein, die 

man erwarten wiirde, wenn man an eine chronologische Stellung zwischen diesen beiden 

keramischen Gruppen denkt. Diese sollten gegeniiber der Bandkeramik in einer Zunahme 

des dort nur sporadisch auftretenden, gelblichen Rullen-Feuersteins zum Ausdruck 

kommen, der in der Rossener Kultur rund 30-50 °/o des Feuersteins stellt. Neben dem 

in der Bandkeramik iiblichen, grauschwarzen Maasfeuerstein liegen mehrere Stiicke des 

provisorisch als ’hellgrauer belgischer' Feuerstein bezeichneten Materials und etwas 

Vetschauer Feuerstein vor, deren gemeinsames Auftreten am bandkeramischen Fund- 

platz Langweiler 9 dessen jiingste chronologische Phasen kennzeichnet18. Die Eigenart 

der beiden GroBgartacher Fundstellen gegeniiber Bandkeramik und Rossen besteht in 

einem deutlichen Vorkommen von Lousbergfeuerstein, der mit einem Anted von rund 

25 % den in der Rossener Kultur iibertrifft, sowie in dem erstmaligen Auftreten einzelner 

Stiicke von tiefschwarzem Feuerstein von Obourg in Siidbelgien 19.

Typologische Eigenheiten weist auch das umfangreichere Steinmaterial des bandkerami

schen Oberflachenfundplatzes Miintz 1 auf. Dort sind namlich neben den schon fiir die 

GroBgartacher Platze genannten, kleinen Klingen und Halbrundkratzern auch mehrere 

Pfeilschneiden bzw. Trapeze (Bild 17,9-11) vorhanden, wobei keine anderen Hinweise auf 

eine Beimengung etwa mesolithischen oder endneolithischen Materials bestehen.

Bei der Ausgrabung des Michelsberger Erdwerkes Inden 9 wurde ein sehr reiches Stein

material zutage gefbrdert, das alien Anforderungen einer statistischen Auswertung ge- 

niigen diirfte. Eine gewisse Uberraschung bot die Zusammensetzung des Feuersteinroh

materials, insofern kein einziges Stiick Lousbergfeuerstein gefunden wurde, ebensowenig 

Vetschauer und Rullen-Feuerstein, wie auch nur wenige Stiicke, die eindeutig lokalen 

Schottern entstammen. Fast das gesamte Material besteht dahingegen aus dunklem, 

schwarzgrauen Maasfeuerstein vom Ryjckholt-Typ und hat, soweit vorhanden, eindeutig 

bergfrische Rinden, wurde also in Form von unbearbeiteten Rohstiicken herangebracht. 

Ferner besteht der Eindruck, daB sich zahlreiche Artefakte zusammensetzen lassen 

werden. Somit macht das Steingerat einen auBerordentlich geschlossenen Eindruck, und 

man mochte den Verdacht auBern, daB es einen recht kurzen Zeitausschnitt reprasentiert.

Formen und Technologic der Steinartefakte entsprechen im wesentlichen den bereits 

bekannten, wodurch die bisherigen Zuweisungen von Oberflachenmaterial zur Michels

berger Kultur gerechtfertigt werden20. Im Einzelnen kommen neben zahlreichen Ab

schlagen auch sehr groBe, regelmaBige Klingen vor, die oft eine beidkantige schuppige 

Retusche tragen, bzw. zu Spitzklingen verarbeitet sind. Ferner sind groBe, dicke Halb

rundkratzer zahlreich, ebenso wie ausgesplitterte Stiicke. Eine kleine Serie von Pfeil- 

spitzen ist ebenfalls sehr einheitlich und entspricht der Form nach etwa Stiicken aus 

Langweiler 6C 21. Geschliffene Beile aus Feuerstein sind durch kleine Bruchstiicke eindeutig 

belegt, jedoch lassen sich zu ihrer Form leider keine Aussagen machen. Eine weitere

17) VgL Langweiler 12, Aid. Pl. IV, 430 Bild 15,9.

18 Langweiler 9, Rheinische Ausgrabungen (in Vorbereitung).

19 M. E. Marien, Oud Belgie (1952) 79 f.

20 Vgl. Aid. Pl. I, 608 Bild 32,5.6; II, 437 f. Bild 3; IV, 477 ff.

21 Aid. Pl. IV, 449 Bild 15,6.
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Uberraschung bilden eine Vielzahl von Retoucheuren, die an grofien stabformigen 

Gerdllen angelegt sind und deren Vorkommen vielleicht mit den zahlreichen kanten- 

retuschierten Stricken in Zusammenhang stehen diirfte. ErwartungsgemaB sind Mahlsteine 

und Sichelklingen nicht oder nur mit sporadischen Stricken vorhanden. Dagegen kommt 

ein angeschliffenes Stuck faserigen Hamatits vor, dessen Auftreten man bisher auf Alt- 

und Mittelneolithikum beschrankt glaubte, und dessen Vorkommen in Oberflachenauf- 

sammlungen bisher immer entsprechend interpretiert wurde. Trotzdem diirfte auch 

weiterhin angeschliffener Hamatit auf Michelsberger Fundstellen selten sein.

Bei der Beschreibung der diesjahrigen Aufsammlungen von der jungneolithischen Fund- 

stelle FA 1 sprang ein hoher Anteil von craquelierten Artefakten ins Auge. Daraufhin 

wurde das Material der jungneolithischen Fundstellen Brand, Kr. Aachen 22, Broichweiden- 

Merzbriick 23 und Stolberg-’Hammerberg1 24 auf das gleiche Phanomen hin durchgesehen, 

das dort bestatigt werden konnte. Somit scheint mit einem im Vergleich zu Alt- und 

Mittelneolithikum hohen Anteil an verbrannten Artefakten zusatzlich zu ihrer Typologie 

und Rohmaterial ein weiteres chronologisches wie auch technologisch-kulturelles Merkmal 

aufgefunden worden zu sein. Ob unter den verbrannten Silices wiederum besondere 

Formen tiberwiegen, wie dieses am Fundplatz Eschweiler-’Klbsterchen‘ 25 der Fall ist, 

bleibt zu untersuchen.

Mit den endneolithischen Funden vom Fundplatz Kinzweiler 1 26 ist zum ersten Mai 

auf der Aldenhovener Platte und in ihrer Umgebung auf einer bandkeramischen Fund- 

stelle iiber Einzelstiicke hinaus ein Fundniederschlag des Endneolithikums vorhanden. 

Somit erfahrt hier wie auch am Fundplatz Broichweiden 27 die bereits beschriebene Mei- 

dung bandkeramischen Baugelandes durch spatere Kulturen eine Ausnahme, ohne daB 

diese Regel dadurch ihre Giiltigkeit verlbre 28.

A u s b 1 i c k

Auch nachdem die Abbaukante des Tagebaus ’Zukunft-Westc aus dem unmittelbaren 

Bereich des Merzbachtales und damit aus der neolithischen Siedlungskonzentration heraus- 

geschwenkt ist, wird sie regelmafiig iiberwacht 29. Dadurch sollen die bisherigen Beobach- 

tungen iiberpriift werden, wonach die Hochflache zwischen Merzbach und Schlangen- 

grabental von neolithischen Befunden frei ist.

Eine Ausnahme hiervon bildet nur das sud-nordlich verlaufende Langendorf-Nieder- 

merzer FlieB, dab aufgrund der Begehungen von mittel- und jung- bis endneolithischen 

Siedlungsplatzen begleitet wird. Davon geraten im Winter 1975/76 die Fundplatze 

NW 14, 15 und 16 in den Abbaubereich, so daB sie untersucht werden mussen. Auch in 

den nachsten Jahren wird der Tagebau Fundplatze aus dieser Siedlungszone erfassen 

(NM 5, NM 17, LN 10, LN 9, LN 13), und es bestehen begriindete Hoffnungen, hier 

aufschlufireiche Funde und Befunde zu dem auf der Aldenhovener Platte sonst noch 

wenig bekannten jung- bis endneolithischen Zeitabschnitt zu gewinnen.

An dieser Stelle ist es notig, naher auf die geplanten Erganzungsgrabungen einzu-

22 Bonner Jahrb. 167, 1967, 405; 168, 1968, 435.

23 Bonner Jahrb. 168, 1968, 436.

24 Bonner Jahrb. 167, 1967, 416 Nr. 5.

25 Bonner Jahrb. 168, 1968, 439 f. Nr. 2.

26 Aid. Pl. I, 608.

27 Bonner Jahrb. 168, 1968, 437 Nr. 7.

28 Aid. Pl. IV, 500 f.

29 Vgl. zum folgenden den Gesamtplan Beilage 1 in Aid. Pl. IV.
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gehen. Die Auswahl der bisherigen Grabungsobjekte ist ja im wesentlichen durch die 

auheren Bedingungen des Tagebaubetriebes diktiert worden. Auf diese Weise sind die 

groBen Flachengrabungen zur Bandkeramik im Merzbachtal zustandegekommen und 

ebenso die Aufdeckung der Rossener Siedlung Inden 1. Ausnahmen bilden die Plangra- 

bungen in der bandkeramischen Siedlung Aldenhoven 2 (M. Dohrn-Ihmig), in der 

Rossener Siedlung Aldenhoven 1 (A. Jurgens) und in der Michelsberger Siedlung Inden 9 

(vgl. S. 197 ff.).

Durch diese Grabungen und durch die Feinbegehung des Merzbachgelandes und benach- 

barter Gebiete liegt nunmehr ein reiches Material zur Besiedlungsgeschichte des gesam- 

ten Neolithikums auf der sudbstlichen Aldenhovener Platte vor. Die Analyse und Er- 

klarung dieses Vorganges stellt das zentrale Anliegen des Forschungsunternehmens dar, 

und zu seiner Lbsung gilt es, noch bestehende Fundliicken zu schliefien. Es handelt sich, 

wenn man von dem Problem Mesolithikum/Neolithikum absieht30, vor allem um vier 

Fragen:

1. Untersuchung eines Fundplatzes der Grofigartacher Kultur zum Problem des Uber- 

ganges Alt-/Mittelneolithikum, d. h. der Abfolge Bandkeramik — GroBgartach - Rossen. 

Es ist in ganz Slid- und Westdeutschland noch an keinem Siedlungsplatz der Grofigarta- 

cher Kultur umfassend gegraben worden, so dafi eine solche Untersuchung auch in grb- 

Berem Rahmen ein Desiderat darstellt .31

2. Untersuchung eines Fundplatzes der Stufe Bischheim, die zwischen Rossen und Mi- 

chelsberg steht und fiir die Herausbildung des Jungneolithikums von groBer Bedeutung 

ist. Bischheimer Funde sind gerade im Rheinland nicht selten, jedoch hat bisher in ganz 

Slid- und Westdeutschland eine groBflachige Grabung an einem derartigen Platz nicht 

stattgefunden .32

3. Untersuchung eines Fundplatzes der Stufe ’Jungneolithikum 2C, die zeitlich zwischen 

Michelsberg und die Becherkulturen gehbrt, und die durch aufgelesenes Feuersteinmate- 

rial bereits mehrfach belegt ist . Fiir diesen Zeitabschnitt besteht im gesamten Mittel- und 

Niederrheingebiet eine extreme Fundarmut bzw. eine Fundliicke, die vermutlich durch 

einen Kulturkomplex gefiillt wird, der mit der franzbsischen Seine-Oise-Marne-Kultur 

verwandt ist.

33

4. Untersuchung eines endneolithisch-friihbronzezeitlichen Siedlungsplatzes. Auch aus 

dieser Zeitstufe sind im Bereich der Aldenhovener Platte mehrere Oberflachenfundplatze 

bekannt, deren Material durch Grabungsbefunde einer naheren Prazisierung bedarf. All- 

gemein gehbren becherzeitliche Siedlungen in den mitteleuropaischen LbBgebieten zu den 

grbfiten Seltenheiten.

Die Erganzungsgrabungen sollen neben der Publikation der Merzbachergebnisse einher- 

gehen und natiirlich nicht zur vollstandigen Aufdeckung der Siedlungsplatze fiihren. 

Vielmehr sollen sie, ahnlich wie an dem Michelsberger Fundplatz Inden 9, in einem 

reprasentativen Ausschnitt in erster Linie die Gewinnung geschlossener und charakteristi- 

scher Fundkomplexe erbringen, um auf diese Weise Kriterien zu gewinnen, die zahl- 

reichen Oberflachenfundplatze, die bei den Begehungen angetroffen werden, besser 

einordnen zu kbnnen. Selbstverstandlich dienen sie aber auch zur Erhellung engerer sied- 

lungstechnischer Fragen der genannten Kulturperioden. Die Erganzungsgrabungen soil- 

ten alle mbglichst in der Nahe des zentralen Arbeitsbereiches, des Merzbachtals, liegen,

30 Aid. Pl. IV, 479 f. 502 f.

31 P. Stehli, Grofigartacher Scherben vom bandkeramischen Siedlungsplatz Langweiler 8, Kr. 

Duren. Arch. Korrespondenzbl. 4, 1974, 117 ff.

32 J. Liining, Die Entwicklung der Keramik beim Ubergang vom Mittel- zum Jungneolithikum 

im siiddeutschen Raum. 50. Ber. RGK. 1969 (1971) 14 ff.

33 Aid. Pl. IV, 475 ff.
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um die Geschlossenheit des Forschungsgebietes zu gewahrleisten. Es werden daher Fund- 

platze in unmittelbarem Bereich der Tagebaue Tnden‘ und ’Zukunft-West‘ bevorzugt, 

d. h. zunachst einmal die vom Abbau bedrohten Objekte.

Die vom Forschungsunternehmen in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landesmuse- 

um Bonn durchgefiihrte Grabung in Kaster, Kr. Bergheim, das weit aufierhalb der Alden- 

hovener Platte liegt, stellt wegen der dortigen singularen Erhaltungsbedingungen und 

okologischen Erkenntnismbglichkeiten einen Sonderfall dar. Grundsatzlich wird das 

Forschungsunternehmen jedoch durch Untersuchungen von neolithischen Objekten an 

anderen Tagebauen des Rheinischen Braunkohlenreviers in unvertretbar starkem Malle 

strapaziert und uberfordert, wie gerade das Beispiel Kaster gezeigt hat. So schmerzlich 

der Gedanke an die in den ubrigen 6 Tagebauen des Reviers verpafiten Gelegenheiten ist, 

liegen die Prioritaten, d. h. die Beschrankung auf die Aldenhovener Platte, eindeutig 

fest.

Es ist vorgesehen und zu hoffen, dafi die Publikation des Merzbachprojektes und die 

Erganzungsgrabungen bis Ende dieses Jahrzehnts abgeschlossen sein werden. Dabei sol- 

len zur Bearbeitung der letzteren zusatzliche Mitarbeiter herangezogen werden. Auch 

flankierende Untersuchungen zu iibergreifenden Themen, in die das Aldenhovener Pro- 

jekt eingebettet ist, sind teilweise bereits im Gauge oder eingeleitet, wie z. B. die genannte 

Arbeit uber das nordwestliche Verbreitungsgebiet der Rbssener Kultur oder eine Studie 

uber Umfang und Art des Feuersteinhandels. Andere Bereiche harren noch eines Bearbei- 

ters, wie etwa eine Aufnahme der Privatsammlungen unseres Raumes. Speziellere Auf- 

gaben, wie eine geographisch-geologische Studie des engeren Forschungsgebietes und der 

Vergleich mit der neolithischen Besiedlung oder auch eine umfassende, bodenkundliche 

Studie sollen im unmittelbaren Mitarbeiterkreis unternommen werden.

Ein grofies Desiderat bildet schliefilich die siedlungskundliche Bearbeitung der nach- 

neolithischen Perioden. Daran besteht schon vom Neolithikum her ein unmittelbares In- 

teresse, denn die spatere Besiedlung hat natiirlich fur die Erhaltung der neolithischen 

Befunde eine erhebliche Bedeutung. Dariiber hinaus drangt es sich jedoch geradezu auf, 

die Struktur und Entwicklung der gesamten Besiedlung des engeren Forschungsgebietes 

zu untersuchen, soweit die Quellen das gestatten. Bei den Grabungen und Begehungen 

kommen vor allem Funde der vorromischen Eisenzeit und der rbmischen Zeit zutage, 

und leider fehlt es bisher an einem Bearbeiter, der diese Quellen unter Heranziehung 

der ubrigen bffentlichen und privaten Sammlungsbestande unseres Raumes siedlungs- 

geschichtlich auswertet.

S c h 1 u fi

Zu den im letzten Jahresbericht dargelegten Uberlegungen hinsichtlich des neolithischen 

Besiedlungswesens ist nachzutragen, daft durch die Bearbeitung des Siedlungsplatzes In

den 1 durch R. Kuper die dorfartige Siedlung in unserem Raum erst fur die Rbssener 

Zeit nachgewiesen worden ist. Geht man davon aus, daft die Bandkeramik durch eine 

lockere Streusiedlung von Einzelhbfen charakterisiert wird, so erklart die im Mittel- 

neolithikum erfolgte Siedlungskonzentration in Dbrfern wahrscheinlich am ehesten das 

merkwiirdige Verhaltnis von 22 bandkeramischen zu nur 7 mittelneolithischen Siedlungs- 

platzen 34.

Aus dem Jungneolithikum sind dann wieder 20 Fundplatze nachweisbar. Hierbei ist 

die unterschiedliche Dauer dieser drei Perioden zu beachten. Nach konventionellen C14-

34 Aid. Pl. IV, 502.



Untersuchungen zur neolithischen Besiedlung der Aldenhovener Platte 229

Daten entfallen auf die Bandkeramik 500 Jahre (4400-3900 v Chr.), auf das Mittel- 

neolithikum 400 Jahre (3900-3500 v. Chr.) und auf das Jungneolithikum 1100 Jahre 

(3500-2400 v. Chr.). Unter diesem Aspekt sind die jungneolithischen Zahlen den mittel- 

neolithischen durchaus adaquat und miissen nicht unbedingt auf eine erneute Anderung 

der Siedlungsstruktur hindeuten. Freilich ist vor einer voreiligen Ubernahme dieser Be- 

obachtungen und Uberlegungen in auswertende Arbeiten und in die Sekundarliteratur 

zu warnen. Erst nach einer Ausweitung der Begehungen und nach einem Vergleich ihrer 

Ergebnisse mit den geologisch-bodenkundlichen Verhaltnissen sowie den grofiflachigen 

Grabungen wird man eine verlablichere Rekonstruktion des ursprunglichen Verbrei- 

tungs- und Siedlungsgebietes wagen kbnnen 35.

Die Erwartungen hinsichtlich des bandkeramischen Verbreitungsbildes, die im vergange^ 

nen Jahr aufgrund der damaligen Begehungsergebnisse ausgesprochen worden sind, ha- 

ben sich glanzend bestatigt 36. Nicht nur im Schlangengrabental sind mehrere neue band- 

keramische Fundplatze hinzugekommen, sondern vor allem im 3 km nordwestlich des 

Merzbaches und parallel zu diesem bei Siersdorf und Diirboslar verlaufenden Betten- 

dorfer Flieb hat die Begehung erfreuliche Ergebnisse gezeitigt. Die hier entdeckten 4 

bandkeramischen Fundplatze weisen eine weitere Siedlungszone dieser Zeit nach, die 

den Wirtschaftsraum der Bewohner des Merzbachtales auch nach dieser Seite begrenzt. 

Immer deutlicher schalt sich im iibrigen heraus, dab die Oberflachenfundplatze schon allein 

nach der Zusammensetzung des Feuerstein-Rohmaterials verlafilich zeitlich und kultu- 

rell eingeordnet werden kbnnen. Damit liegt hier ein weiteres Beurteilungskriterium fur 

diese Fundgattung vor, wobei die Griinde fur die Differenzierung zu reizvollen und 

folgenreichen, weiterfiihrenden Uberlegungen und Forschungen Anlafi geben.

3o So hat B. Sielmann, Acta Praehist. et Arch. 2, 1971, 150 erste ’Rohdaten1 aus dem Arbeitsgebiet 

ausgewertet — und zwar in diesem Faile unter einem auch heute noch richtig erscheinenden 

Aspekt —, die Problematik solcher quantitativer Angaben wird jedoch erst jetzt nach mehreren 

Jahren sichtbar.

36 Aid. Pl. IV, 499.


