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An der Ecke Romerallee zum Dreikonigsweg haute sich im Jahr 1951 auf 

der Parzelle 79/3 der Bauunternehmer Valentin Gerits ein Haus. Der Bauplatz 

liegt auf einer sich nur wenig abhebenden Anhohe nordwestlich an der romi- 

schen FernstraBe von Zulpich nach Koln, etwa 300 m vor dem mittelalterlichen 

Kolntor (Abb. 1, 4).

Die Flur heiBl ’am Guten‘ ( — am guten Mann), im Dialekt am ’Juden‘ aus- 

gesprochen. Dieses rheinische ’J‘ hat aus dem Begrabnisplatz einen Juden- 

friedhof werden lassen, als welcher er im Ort bekannt ist.

Die etwa 10 X 10 m grofie Baugrube wurde knapp 2 m tief ausgeschachtet 

(Abb. 2). Dabei kam viel menschliches Gebein zutage. Museumsleiter P. H. 

Pesch, Zulpich, machte die ersten Feststellungen und unterstiitzte uns weiter- 

hin mit Rat und Tat bei der Untersuchung, die in den Handen des technischen 

Zeichners W. Jaensch lag. Unsere Arbeit muBte sich im wesentlichen auf Beob- 

achtungen der Erdarbeiten beschranken. Nur einige Graber haben wir selbst 

freigelegt. Die obere, dunkle Friedhofsschicht mit ihrer zum Teil dichten 

Belegung und viel verlagertem Gebein konnte nicht eingehend untersucht 

werden. Auch muBte unsere Arbeit auf die Baugrube selbst beschrankt bleiben. 

Der Grundstuckseigentiimer unterstiitzte uns in entgegenkommender Weise.

Die altesten aufgefundenen Graber (7, 9, 14, 28) waren Leichenbestat- 

tungen in Holzsargen mit spatromischen Beigaben. Sie waren parallel zur 

StraBe, Nordost nach Siidwest ausgerichtet und reichten bis zu 2 m Tiefe 

(Abb. 2).

Aus frankischer Zeit stammen die Graber 1, 2, 10, 26 und 33. Sie waren 

West-Ost ausgerichtet und reichten weniger tief als die romischen. Ihre 

Beigaben weisen sie in das 7. Jahrhundert n. Chr. Einige zutage gekommene 

frankische Einzelfunde werden ebenfalls aus zerstorten Grabern stammen.

Das Ende der Belegung war aus dem Grabungsfeld nicht abzuleiten. 

Aus nachfrankischer Zeit sind zahlreiche beigabenlose Graber und Grabreste 

beobachtet worden, die keine Beigaben enthielten und auch weniger tief 

reichten; sie sind auf Abb. 2 nicht eingetragen. Auch das in der Nordecke 

freigelegte Grab 12 mit Ummauerung ohne Beigaben wird aus nachfrankischer 

Zeit stammen.

Diese nachfrankischen Graber haben fraglos innerhalb eines Kirchhofes 

gelegen. Es war der Friedhof der Bauernschaft Meersburden mit einer dem
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eingetieft, doch ging die Friedhofsschicht, die verlagerte menschliche Gebeine ent- 

hielt, fiber ihn hinweg.

26. Frankisches Korpergrab. West-Ost gerichtet. 0,70 m breit; 1,25 m tief. Nicht voll- 

standig ausgegraben. Beigaben: Sax (40 cm lang, Klinge 33,5 cm lang, 4 cm breit) 

sowie Reste eines eisernen Messers, eines Feuerstahles und von einem breiten 

eisernen Giirtelbeschlag. (7. Jahrhundert).

28. Romisches Korpergrab. Nordost-Siidwest. 2,2 m tief; 1,8 m lang. Geringe Sarg- 

reste. Beigaben: Zu Kriimeln zerfallene Reste zweier GlasgefaBe, eines war eine 

flache Schale. Zeit: Wohl spatromisch, weil die zu vielen kleinen Kriimeln 

splitternde Glasmasse anderwarts gerade in spatromischen Grabern offers beob- 

achtet wurde.

33. Frankisches Korpergrab. West-Ost. 1,0 m breit; 1,25 m tief. Nicht vollstiindig aus

gegraben. Beigaben: Gehenkelter Knickwandtopf mit AusguBtiille (Abb. 3,4), 

Ton hellrotlich; auf der Schulter eingerolltes Waffelmuster, Horizontal- und 

Wellenriefe, die beide mit dem gleichen mehrzinkigen Geriit in das rotierende 

GefaB eingetieft wurden; Tillie mit gekniffener Schnauze; breiter Henkel mit 

Mittelriefe und Daumeneindruck am unteren Ende; Rand leicht gekehlt. 17,3 cm 

hoch; 17,4 cm Dm. (7. Jahrhundert).

36. Frankischer Grabrest, 1,2 m tief. Bei Beckenknochen lag der Rest eines schmalen 

Saxes oder Messers.

Nachtrag : Der mit Punkt 3 der Abb. 1 verzeichnete ’Meilenstein‘ besteht 

aus rotem Sandstein und hat durchaus die Form einer der Lange nach hal- 

bierten romischen Meilensaule (Abb. 5, 1). Die ’Spaltflache4 ist eben und fein 

behauen. Im Querschnitt ist die Saule etwas mehr als halbrund. Hbhe noch 

1,40 m; Sockel 0,60 m X 0,40 m und 0,35 m hoch. Unten und oben kein alter 

AbschluB, sondern Bruchflache. Keine Uberreste oder Andeutung von vorhan- 

den gewesener Schrift.

Ganz ahnliche Form konnen Endglieder von oberen Abdecksteinen frei- 

stehender Mauern haben. Drei solche im Rheinland gefundene Zinnensteine 

sind in Abb. 5, 2-4 wiedergegeben. Zwei davon wurden bei den Ausgrabungen 

bei SchloB Rimburg (fruher im Landkreis Aachen, z. Z. unter niederlandischer 

Verwaltung) in einer romischen StraBensiedlung am Ubergang der Romer - 

strafie fiber die Wurm zusammen mit weiteren Eckstiicken im Jahre 1929 

gefunden (Abb. 5,2-3). Der relativ niedrige Zinnenstein (Abb. 5,4) kam als 

Teil eines frankischen Plattengrabes unter der Kirche in Pier im Jahre 1955 

zutage, wo er in zweiter Verwendung als Grabschutz diente. Ein weiteres, mit 

einem Gorgoneion verziertes Eckstiick hat als oberer AbschluB der romischen 

Brunnenstube bei Urft gedient13 14). Der Vergleich des Zfilpicher Steines mit 

den gesicherten Zinnensteinen reiht ihn zwar nicht mit ausschlieBlicher Sicher- 

heit in diese Gruppe ein. Der Stein hat in den 70er Jahren des letzten Jahr- 

hunderts noch an der mit ’3‘ des Planes Abb. 1 bezeichneten Stelle aufrecht- 

gestanden. Er hat daher offensichtlich als neuzeitlicher Grenzstein oder ahn- 

liches gedient, wenngleich er fraglos urspriinglich ein romisches Werkstiick 

gewesen ist. Der Platz aber, an dem er im letzten Jahrhundert noch gestanden 

hat, dart' nicht als Standort eines romischen Meilensteines gelten.

13) J. Hagen, RomerstraBen der Rheinprovinz2 (1931) 215 ff.

14) Bonn. Jahrb. 155/156, 1955/56, Tai'. 28, 2.


