
Die Ausgrabung in der Karlskapelle zu Palenberg.

Von

Leo Schaefer.

Hierzu Tafel 47.

’Palenberg, ein altes Dorf, ist aus der alien villa Palembach entstanden4 x), 

zum ersten Male genannt in einer am 20. Januar 867 ausgestellten Urkunde, 

die den Guteraustausch zwischen Lothar II. und einem Otbert, Vasallen des 

julicher Grafen Matfried, betrifft* 2). Der mil Ackerland, Wiesen, Waldern und 

Miihlen dem Fiskus iibergebene Hof durfte nicht weit von der Kapelle zu 

suchen sein, die am rechten Taihang der Wurm unterhalb des alten Dorfes, 

hart am Siidwestrand einer zur Miindung des Uebaches hin auslaufenden 

Zunge liegt. Ein jiingst aufgelassener Friedhof, der bstlich von der Hauserzeile 

der StraBe Geilenkirchen-Aachen, nbrdlich von der in den Hang einschneiden- 

den StraBe nach Marienberg begrenzt wird, umgibt die Kapelle an ihrer Ost- 

und Nordseite.

Die Kapelle ist dem hl. Petrus geweiht. Um 1300 wird sie im Liber valoris, 

dem altesten Pfarregister der Erzdibzese Kbln, erstmals erwahnt, damals schon 

abhangig von der benachbarten Pfarre Frelenberg 3 4). Hire Bedeutung in der 

Zeit vor 1300 als Pfarrkirche der Ortschaften Palenberg, Bersitten, Zwei- 

briiggen und Frelenberg 4) spiegelt sich in der Geschichte des bescheidenen 

Bauwerkes wider 5): den altesten Bauteil bildet das Schiff einer Saalkirche des 

11. Jahrhunderts, im Lichten 9 m lang und 6 m breit, das wohl im 12. Jahr- 

hundert sein sudliches Seilenschiff erhielt. Bald danach erfolgte die Erneuerung 

des Altarhauses durch ein tonnengewblbtes Ghorjoch mit Apsis, die vermutlich

4) J. Offermann, Geschichte der Stadte, Flecken, Dorfer, Burgen und Kloster in den Krei- 

sen Jiilich, Erkelenz, Geilenkirchen und Heinsberg nebst statistischen Angaben. Kreis 

Geilenkirchen (Linnich 1854) 173. — Friedrich Seuser, Rheinische Namen. Orts- und Flur-, 

Berg- und FluBnamen (Bonn 1944) 203.

2) ’Dedit Otbertus ad partem fisci in comitatu Juliacensi ... in villa Palembach curtilem 

unum. ac in terram arabilem. et prata jugera XX. et molendini loca duo. et de silva jugera 

XXX . . . .‘. Die Urkunde abgedruckt bei A. J. Binterim und J. H. Mooren, Die alte und die 

neue Erzdibzese Kbln, in Dekanate eingeteilt (Mainz 1828—1830) Bd. 1, 177 und 181; dort 

die Datierung der Urkunde 861. Die Ansetzung auf 867 Jan. 20 in der 2. Aufl., bearbeitet 

von Alb. Mooren, Die Erzdibzese Kbln bis zur franzbsischen Staatsumwalzung (Dusseldorf 

1892—1893) Bd. 1, 338.

3) Binterim und Mooren a. a. O.2 Bd. 2, 180.

4) ’Aus Palenbergs Vergangenheit. Zur Geschichte des Ortes und seiner Kapelle1, in: 

Westdeutscher Beobachter 1935, 22. und 23. Januar 1935. — P. Jansen, Die Palenberger 

Kapelle, das alteste kirchliche Baudenkmal unserer Heimat, in: Heimatkalender des Self- 

kantkreises Geilenkirchen-Heinsberg (Heinsberg) 1951, 39 ff.

5) P. Clemen, Die Kunstdenkmaler des Kreises Geilenkirchen (Kdm. Rheinprov. VIII, 3 

[Dusseldorf 1904]) 182—184. — P. J. Tholen, Die Saalkirchen im Selfkant, in: Der Nieder

rhein, Jahrb. des Rhein. Vereins f. Denkmalpfl. u. Heimatschutz 1953, 70—79.
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im friihen 13. Jahrhundert mil der jiingst aufgedeckten Wandmalerei ausge- 

stattet wurde. Die folgen den Jahrhunderte hingegen kennen nur geringfiigige, 

zeitlich nicht naher zu fixierende MaBnahmen zur Erhaltung des Bauwerkes. 

Erst die Wiederherstellung nach dem 30-jahrigen Krieg in den Jahren 1650 bis 

1653 brachte groBere Veranderungen. Zu Verteidigungszwecken warden hinter 

dem fiber der Langseite des Nebenschiffes hochgezogenen Backsteingiebel — 

ihm entsprechend erneuerte man damals den Westgiebel — Wohnraume fiir 

Wachtmannschaften eingerichtet und die mil einem Kamin ausgestattete Vor- 

halle an der Nordseite des Schiffes angebaut; als Ersatz fiir die vermauerten 

Rundbogenfensterchen des Schiffes brach man ein groBes Spitzbogenfenster 

in die Nordwand. Das Mauerwerk des Chores wurde oberhalb des Gewolbe- 

ansatzes in Backstein erneuert und der alte friihromanische Triumphbogen 

spitzbogig erweitert. Aus dieser Bauperiode stammt wohl auch der schlanke 

Dachreiter uber dem Westende des Schiffes mit der ihn tragenden, jetzt als 

Empore eingerichteten Holzkonstruktion.

Gibt der Baubestand das Bestehen der Kapelle seit dem 11. Jahrhundert 

kund, so legt der Volksmund, der ihr den Namen ’Karlskapelle‘ gab, ihre 

Anfange in die Zeit Karls des GroBen6). Mag man auch den Zeugniswert 

miindlicher Uberlieferung fiir gering halten, so liefien doch die friihe Erwah- 

nung eines Hofes in Palenberg und das Petruspatrozinium einen karolingi- 

schen Vorganger an Stelle der Kapelle moglich erscheinen. Die Ausgrabung, 

die das Rheinische Landesmuseum Bonn 1957 vornahm7), legte unter dem 

bestehenden Bau fiber einem seit dem 7. Jahrhundert kontinuierlich belegten 

Graberfeld mehrere Pfostengruben frei, welche die schon von J. Buchkremer 

und anderen geauBerte Vermutung, daB der friihromanischen Kapelle eine 

Holzkirche vorangegangen sein miisse 8), bestatigten.

AnlaB zur Grabung gab eine die Wiederherstellung der Kapelle vorberei- 

tende Fundamentuntersuchung 9), bei welcher mehrere, von den Grundmauern 

der Kapelle iiberbaute Graber angeschnitlen wurden. In sechs quer zur Langs- 

achse angelegten Schnitten wurde das Innere der Kirche untersucht, mit Aus- 

nahme schmaler Streifen an den Langwanden des Schiffes unter der West- 

empore und des einsturzgefahrdeten westlichen Teiles des Seitenschiffes. 

AuBerhalb der Kirche blieb die Grabung auf die heute grabfreien Flachen vor 

der Nordwand und vor der Westwand des Schiffes beschrankt10). Der Plan- 

vermessung wurde die Mittelachse des Schiffes zugrunde gelegt und als MaB- 

ebene (± O) die Hohe 1,00 m unter der Oberkante des ostlichen Scheidbogen-

6) Westdeutscher Beobachter 1935 a. a. O. — P. Jansen a. a. O. — Zeitschr. d. Aachener 

Gesch.Ver. 41, 1919, 321 IT. und 51, 1929, 457.

7) Dauer der Ausgrabung vom 14. Aug. bis zum 21. Nov. 1957 unter der Leitung des Be- 

richterstatters, dem der techn. Grabungsleiter P. J. Tholen zeitweise zur Seite stand. — Ilerrn 

Pfarrer Schroder, Palenberg, und der Gemeindeverwaltung Uebach-Palenberg sei fiir ihre 

stets gewahrte Hilfe gedankt. Fundverbleib: Landesmuseum Bonn Inv. Nr. 57, 901—969.

8) Zeitschr. d. Aachener Gesch.-Ver. a. a. O. — P. Jansen a. a. O.

9) Die Fundamentuntersuchung leitete Herr Dr. Mann, Aachen, dem fiir vielerlei Hin- 

weise und die Uberlassung von Planen und AufrifJzeichnungen herzlich gedankt wird.

10) Zur Lage der Schnitte vgl. den Plan auf Tafel 47. In ihm sind die zur Fundament

untersuchung ausgehobenen Gruben schraffiert. Die im folgenden den Fundstellen nach- 

gestellten Zahlen sind mit den in den Planen und Schnitten eingetragenen identisch.
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kampfers gewahlt, eine Hohe, die der von Herrn Dr. A. Mann, Aachen, begon- 

nenen Bauaufnahme entspricht und 88,74 m uber N. N. liegt.

Der letzte, im Niveau etwa den urspriinglichen FuBboden der Bauteile 

entsprechende Bodenbelag war vor der Fundamentuntersuchung entfernt und 

dabei die ihn tragenden, bis zu 0,35 m hohen Planierungsschichten teils durch- 

wiihlt, teils bis zu einer alteren Schicht (159) abgegraben worden, die an 

einigen Stellen an die Grundmauern bzw. an das aufgehende Mauerwerk des 

friihromanischen Schiffes anstieB. Sie erwies sich als eine in die Bauzeit der 

Steinkirche fallende Planierung, die ein fast ebenes, nach Siidwesten leicht 

sinkendes Niveau iiberzog. Alle von ihr fiberdeckten Befunde sind somit ein- 

deutig in die Zeit um + 1050 verwiesen. Die fiber der Schicht 159 liegenden, 

teils in sie eingreifenden und aus Sand und Bauschutt bestehenden Planie

rungsschichten 164 sind wesentlich jfinger. Hire Zeitstellung ergibt sich aus dem 

Befund fiber dem durch Mfinzfund nach 1687 anzusetzenden Grab 9, das von 

einer zwischen den Schichten 159 und 164 sich ausbreitenden hellen LoBlehm- 

schicht 163 fiberdeckt wurde (Taf. 47, Profit A'—B).

Vorgeschichtliche Pfostengruben (Abb. 1).

Auf eine Besiedlung des Ortes schon in vorgeschichtlicher Zeit weisen vier 

Gruben, die westlich des Triumphbogens und im Nebenschiff in Hohe des 

mittleren Scheidbogens unter den Grabern der ersten Belegungsperiode auf- 

gedeckt wurden (Abb. 1). Durch ihre weiBgrau ausgebleichte Ffillung und ein 

diese mit Abstand begleitendes Eisenoxydband hoben sie sich aus dem ge- 

wachsenen Boden — einem gelb-rotlichen LoBlehm — ab. Die runden Gruben 

33 (Tiefe —0,78 m) und 68 (Tiefe —1,96 m) batten wenige Zentimeter fiber 

ihrer muldenformigen Sohle noch einen Durchmesser von 0,25 m. Die Grube 

51 (Tiefe —1,96 m) war viereckig. Ihre Seitenlange betrug 0,25 m. Die GroBe 

der gestorten Grube 56 (Tiefe —1,67 m) war nicht auszumachen. In den Gru- 

benffillungen fehlten datierende Einschlfisse, doch konnen die Gruben in 

Zusammenhang gebracht werden mit den zahlreich in den Einffillungen der 

Graber gefundenen Scherben handgefertigter, dickwandiger GefaBe aus grob 

gemagertem und schwach gebranntem Ton. Eine kammstrichverzierte Wand- 

scherbe und ein Randstfick mit wulstig angedriickter, abgestrichener Lippe 

(Abb. 4, 35) erlauben die Datierung in die Zeit der jiingeren niederrheinischen 

Grabhiigelkultur.

Die Graber (Abb. 7).

Von den auf der verhaltnismaBig kleinen Ausgrabungsflache freigelegten 

oder wenigstens angeschnittenen 134 Bestattungen gehoren 60 mit Sicherheit 

einer vor Errichtung der Holzkirche in die Erde gekommenen Gruppe an n), 

Fiinf zwischen diesen Grabern liegende und von ihnen gestorte Gruben diirften 

ebenfalls Bestattungen enthalten haben* * * 12). Weitere 27 Graber, deren Zusam-

n) Die Graber 8, 10—15, 22—22 b, 23, 24, 26—29, 41—43, 45, 52—55, 57, 61, 62, 74, 75,

77, 79, 80—84, 90—92, 99, 99 a, 102, 102 a, 103—105 a, 106, 107, 110, 112, 115, 116, 130, 136,

152, 156, 157.

12) Die Gruben 32, 63, 64, 148, 158.
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schieden starke Ausbleichung und Dichte der Einfiillung beobachtet werden. 

Diese Graber werden im Zusammenhang mit der Holzkirche ausfiihrlich be- 

handelt. Da an keiner Stelle die alte Humusdecke vorgefunden wurde und das 

Gelande zudem durch die Belegung des Friedhofes bis in die jiingste Zeit hinein 

besonders an der Ost- und Nordseite der Kapelle erheblich gewachsen war, 

konnte nur eine durchschnittliche Grabtiefe von 1,10 bis 1,40 m erschlossen 

werden 14). In nur wenigen Fallen lieBen die vielfachen Uberschneidungen und 

Stbrungen Form, Lange und Breite der Grabschachte erkennen. Schmale recht- 

eckige Gruben mit fast senkrechten Wanden iiberlagerten solche von ausge- 

sprochener Trapezform und umgekehrt, wie ebenso die Beisetzung in Holz- 

siirgen nicht an eine bestimmte Form der Grube gebunden war. Unter den 

trapezfdrmigen, wannenartig mit schragen Wanden und runden Ecken ein- 

getieften und zum FuBende bin sich verschmalemden Grabschachten Helen 

besonders auf die sarglosen Bestattungen 11, 12, 14 und 53, deren Lange — 

gemessen in der Ebene der Skelette — 1,95 m nicht iiberstieg und deren Breite 

zwischen 0,60 und 0,80 m am Kopfende und 0,40 und 0,55 m am FuBende 

variierte, wahrend die Lange der rechteckigen Gruben zwischen 2,10 und 

2,40 m, ihre Breite zwischen 0,50 und 0,60 m schwankte. In 37 Grabern konnten 

Holzsarge ermittelt werden 15), kenntlich durch schwarz vermoderte Oder grau- 

braun bis dunkelgrau verlettete waagerechte Streifen der Bodenbretter und der 

seitlich oder nach innen eingedriickten Langbretter. Eingesunkene Holzdeckel 

wurden nur in den Grabern 15, 21, 26, 72, 74 und 156 beobachtet. Die Mehr- 

zahl der Sarge verschmalerte sich zum FuBende hin16). Soweit es sich fest- 

stellen lieB, lagen sie in wannenartigen Gruben, wahrend in den rechteckigen 

Grabschachten stets auch rechteckige, vereinzelt an den Ecken genagelte Sarge 

lagen 17). Bei den Sargen der Graber 110 und 116 liefen die Langbretter fiber 

die zwischengespannten Querbohlen hinaus. Die Grabgrube 93 war ringsum 

mit Holzbohlen verschalt, der Tote in ihr ohne Sarg beigesetzt. Zwei parallel 

neben dem Sarg in Grab 97 beobachtete Moderstreifen diirften ebenfalls von 

der Verschalung der Grube herriihren wie auch die beiden Bretter neben dem 

ohne Sarg beerdigten Toten in Grab 62.

Der Erhaltungszustand der Skelette war im allgemeinen schlecht, so daB 

auch die in den sechs ungestorten Grabern 10, 12, 21, 72, 74 und 84 ganz frei- 

gelegten fiir die Geschlechtszugehorigkeit keine Anhaltspunkte bieten 18). In

14) Gewisse Anhaltspunkte fiir die Tiefe der Graber ergeben sich aus dem Verhaltnis der 

Grabtiefen zu den Hohen der Eingangsschwelle der Nordpforte des Schiffes (Oberkante 

— 0,20) und der Ostpforte des Seitenschiffes (Oberkante -—0,30 m), die wenigstens fiir 

das 11. bzw. 12. Jahrh. das Niveau des Friedhofes bezeichnen. Es liegen die Graber 11, 116 

und 157 ca. 1,30 bis 1,40 m unter der Eingangsschwelle der Nordpforte, die Graber 96 und 

97 1,12 bis 1,21 m unter der der Seitenschiffpforte.

15) Sarge wurden ermittelt in den Grabern 8, 10, 13, 15, 21—23, 36, 62, 72, 74, 77, 79, 

84, 89, 90, 93, 97 a, 104—106, 110, 112, 114, 116, 136, 137, 139, 141, 142, 144—146, 156, 157.

16) Die Sarge der Graber 13, 15, 21, 74, 79, 84, 97 a, 137, 139. Sicher ermittelte MaBe der 

Sarge: Grab 21 = Lg. 1,80 m, Br. 0,38—0,48 m; Grab 74 = Lg. iiber 2,10 m, Br. 0,37—0,59 m; 

Grab 84 = Lg. 1,70 m, Br. 0,27—0,41 m; Grab 89 = Lg. iiber 1,70 m, Br. 0,40—0,46 m.

17) MaBe der rechteckigen Sarge: Grab 10 = Lg. 2,10 m, Br. 0,39 m; Grab 72 = Lg. 1,98 m, 

Br. 0,42 m; Grab 115 = Lg. 2,05 m, Br. 0,44 m; Grab 116 = Lg. 1,68 m, Br. 0,46 m.

18) Lange der Skelette: Grab 10 = 1,75 m; Grab 12 = 1,60 m; Grab 21 = 1,64m; (Grab62 = 

1,60); Grab 72 = 1,70 m; Grab 74 = 1,74 m; Grab 84 = 1,40 m; (Kindergrab 102 = 1,00 m).
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den durch die GrbBe von Grube und Skelett als Kindergraber ausgewiesenen 

Grabschachten 38, 102, 104 und 112 waren die Gebeine bis auf geringe Reste 

vergangen. Hier zeichnete sich die Lage der Korper in etwas dunklerer Ein- 

fiillung schwach ab, wahrend in den Grabern 43, 44, 81, 89, 91 und 97 die 

Skelette spurlos vergangen waren. Vielfach enthielten die Grabfiihungen ver- 

worfene Gebeine aus alteren, gestbrten Bestattungen. Dort, wo die Gruben 

alterer Graber nicht auszumachen waren, diirften diese in den jimgeren vbllig 

aufgegangen sein. DaB es sich bei einigen Grabern eindeutig um Nachbesfat- 

tungen handelt, mag aus dem Umstand erhellen, dafi die Gebeine der geoffne- 

ten Graber entweder auf der Grubensohle rings um die neue Bestattung ver- 

teilt oder aber am FuBende gesammelt lagen * * * * 19). In Grab 74 waren die Gebeine 

der Bestattung 75 seitlich am FuBende in einer kleinen Holzkiste beigesetzt. 

Soweit es sich feststellen lieB, wurden die Toten in Riickenlage und mit parallel 

zum Korper gestreckten Armen beerdigt. Als Ausnahmen sind nur die Skelette 

aus den Grabern 20 und 142 zu nennen, deren rechter Unterarm zur Kbrper- 

mitte eingewinkelt war. In Grab 84 war der Schadel des Toten mit einem hand- 

groBen Sandstein unterlegt, in Grab 110 mit dem Bruchstuck eines romischen 

Ziegels.

In der Holzkirche war nicht beerdigt worden; und von den rings um sie 

aufgedeckten Grabern kann keines mit GewiBheit der Zeit ihres Bestehens zu- 

gewiesen werden. Das schlieBt indes die kontinuierliche Belegung des Fried- 

hofes nicht aus. Die siidlich und westlich der Holzkirche stark abfallenden 

Teile des Hauges eigneten sich kaum zur weiteren Bestattung. So diirften die 

Graber an der Nordseite der Kirche, auBerhalb der von der Grabung erfaBtcn 

Flache zu suchen sein. Aus der Friihzeit der Steinkirche stammen auf Grund 

ihrer reinen, hellgrau verletteten Fiillung und nach Ausweis der z. T. aus ihnen 

geborgenen Pingsdorfer Scherben das den Pfosten 151 schneidende Grab 149 

und die Graber 111, 121, 133 und 154. Alle iibrigen an der Nordseite unter und 

ndrdlich der Vorhalle von 1650/53 liegenden Grabgruben enthalten mehr oder 

weniger stark mit Mbrtel durchsetzte dunkle Erde und spatmittelalterliche 

Scherben20). Das gilt auch von den vor der Westwand freigelegten jiingeren 

Bestattungen21). In der Kirche selbst wurde erst seit dem 17. Jahrhundert 

beerdigt22). Zweifellos sind von diesen Grabern die der Herren von Zweibriig- 

gen im Ghor 23) die friihesten. Es sind schlichte Holzsargbestattungen. Einige 

sind durch Miinzfunde datiert24).

19) Es lagen Grab 21 in Grab 20, 74 in 75, 102 in 102 a, 104 in 103, 105 in 105 a, 79 in 80,

145 in 145 a.

20) Als spatmittelalterlich bzw. neuzeitlich sind anzusprechen die Holzsargbestattungen

108, 109, 120, 122—129, 131, 134 und 135. Diese Bestattungen sind im Grabungsplan (Abb. 1)

nicht eingezeichnet, um die durch die dichte Belegung ohnehin schon erschwerte Ubersicht-

lichkeit des Planes nicht noch mehr zu beeintrachtigen.

21) Die Graber 138, 140, 143, 147.

22) Im Ghor sind es die Graber 64, 65, 66, 67 a u. b sowie 85, die Graber 9, 18, 19, 30 und 

70 im Schiff und die Graber 34 (im Profit E—F auf Tafel 47 hat das Grab bei —5 rn ver- 

sehentlich die Ziff er 35), 35, 39, 58, 59, 60, 60 a und 69 im Seitenschiff.

23) P. Clemen a. a. O. — Grab 66 enthielt ein ovales Medaillon, GelbguB, 18. Jahrh., 

Oberflache stark zerstort.

24) s. Miinzfunde S. 373.
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Die Holzpfostenkirche (Abb. 1).

Eine groBere Anzahl Bestattungen der alteren Grabergruppe 25) wurde von 

Pfostengruben iiberschnitten, die in UmriB und GrbBe nur geringe Unterschiede 

zeigten. Ihre Einfullungen bestanden aus dem umgesetzten, graubraunen hu- 

mosen LbBlehm der durchschlagenen Graber, festgestampft und vermischt mit 

hellen Lehmbatzen des gewachsenen Bodens. Bevor die Grubenumrisse er- 

kannt werden konnten, hoben sich unmittelbar unter der friihromanischen 

Planierungsschicht 159 die Ldcher ausgerissener Holzpfosten durch grau- 

schwarze und etwas sandige Fiillungen ab. Sie waren maBig durchsetzt mit 

einem rbtlichen Mortelgrus und zudem markiert durch die sie umgebende, 

etwa 5 cm starke hellgraue Verlettung der Grubenfiillung, die zur Sohle bin 

starker und heller wurde. Unter der flachen Sohle der Pfostenlocher war der 

gewachsene LoBlehm ausgebleichl und schloB mit einem diinnen Eisenoxyd- 

band ab. Die Lettestreifen geben den Querschnitt der stumpf in die Pfosten

gruben eingesetzten, grob vierkantig zugeschlagenen oder im vollen Holz be- 

lassenen Pfosten an, deren Starke zwischen 0,50 und 0,70 m variierte (Taf. 47, 

Profil G—H) 26).

Die vier im Schiff der Saalkirche angetroffenen Pfosten bildeten mit dem 

durch das Fundament 86 der siidlichen Chorwand zerstorten Pfosten der Grube 

78 eine gegen die MeBachse geringfiigig nach Nordwesten verschobene Reihe. 

Ihr entsprach eine auBerhalb der Saalkirche parallellaufende nbrdliche, von 

welcher nur der Pfosten 151, dem Pfosten 100 der Siidreihe zugeordnet, erhal-

25) Es wurden iiberschnitten von Pfosten 16 die Graber 20 und 21, von Pfosten 25 die 

Graber 20, 21, 23 und 26, von Pfosten 44 die Graber 41 und 45, von Pfosten 78 die Graber 61 

und 77, von Pfosten 100 die Graber 72, 84, 105, 105 a, 106, 107, von Pfosten 151 die Graber 

115, 116, 152, 156, 157 und die Grube 148.

26) Pfosten 16: Pfostengrube 1,20 X 1,10 m, Tiefe —1,38 m. Graubraune humose LoBlehm- 

fiillung mit grau verletteten und hellen LoBlehmbatzen, darin einige handgroBe Sandsteine. 

Pfostenloch rundlich verzogen in der Siidwest-Ecke der Grube, groBter Dm. 0,65 m, hellgrau 

verleltete Randbildung. Einfiillung grauschwarz, sehr locker und sandig, mit rotlichem Mortel

grus durchzogen. Ausbleichung des gewachsenen Bodens unter der Pfostensohle schlieBt mit 

starkem Eisenoxydband ab.

Pfosten 25: Pfostengrube von Grab 70 durchschlagen, noch 1,60 m lang. Tiefe —1,36 m. 

Einfiillung wie Pfosten 16. Das ebenfalls durchschlagene Pfostenloch wohl viereckig; Seiten- 

liinge 0,50 m. Fiillung wie Pfostenloch 16.

Pfosten 44.- Pfostengrube queroval, durchschlagen von Grab 30 und 19, 1,10 m lang, fiber 

1,40 m breit, Tiefe —1,40 m. Fiillung wie Pfosten 16. Pfostenloch viereckig mit stark gerun- 

deten Ecken, groBter Dm. 0,56 m, an den Siidrand der Grube geriickt. Fiillung wie Pfostenloch 

16. Unter der Sohle diinnes Eisenoxydband.

Pfosten 78: Unter und nordlich des Fundamentes 86 (friihromanisches Altarhaus). Bis zur 

Sohle durch moderne Bestattung 67 b und die Fundamentuntersuchung 1957 abgegraben. 

Fiillung wie Pfostengrube 16, Tiefe —1,20 m (Abb. 3).

Pfosten 100: Pfostengrube 1,50X1,30 m, Tiefe —1,60 m. Fiillung wie Pfostengrubel6. Pfosten

loch viereckig, stark gerundete Ecken, der Rand stark ausgebleicht. Dm. etwa 0,55 m. Die 

Einfiillung grauschwarz, sandig und locker, mit rotlichem Mortelgrus durchsetzt. In dieser 

Fiillung einige Putzmortelbrockchen vom gleichen Mortel mit Kalkschlemme und einige 

handgroBe Sandsteine. Zwischen Grube und Grab 72 Eisenoxydband (Tafel 47, Profil G—H). 

Pfosten 151: Die Pfostengrube viereckig, Seiten zum Rund gebaucht, 1,60 X 1,30 m. Tiefe 

—1,43 m. Die Einfiillung hellgrau verlettet, humds. Das Pfostenloch rundlich verzogen, 

umgeben von graubraun ausgebleichtem Band; Dm. 0,60 bis 0,75 m. Fiillung sandig, aber 

fest eingeschlemmt und ausgebleicht, mit Eisenoxydband abschlieBend.
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ten war27). Da weder in den untersuchten Flachen von der Westwand noch 

im Seitenschiff oder im Chor des 12. Jahrhunderts Spuren weiterer gleich- 

zeitiger Pfosten oder Pfostengruben ermittelt werden konnten, die auf einen 

groBeren, von Stiitzenreihen durchstellten Ban schlieBen lassen konnten, diirfte 

der Holzbau einschiffig gewesen sein. Diese Annahme gewinnt durch folgende 

Beobachtungen an Sicherheit: Die Pfosten der Siidreihe wurden von der 

Planierungsschicht 159 iiberdeckt, die, wie schon gesagt, fiber die Baugruben 

des friihromanischen Schiffes hinweg an dessen Grundmauern bzw. an dessen 

aufgehendes Mauerwerk stieB (Taf. 47, Profde A—B, E—F). DaB diese Schicht 

eindeutig der Bauzeit der Saalkirche angehort und nicht jiinger sein kann, 

ergibt sich aus der Uberschneidung durch die breite, mit dem Fallmortel der 

Saalkirche geffillte Baugrube 160 der Westwand (Taf. 47, Profit G—H). Die 

Baugrube 160 stort eine von der Schicht 159 iiberdeckte altere, feinen Mortel- 

grus fiihrende Schicht 161. Es fall! auf, daB die Schicht 161 nur westlich der die 

Pfosten 100 und 151 verbindenden Linie lag und sich siidlich des Pfostens 100 

in einem diinnen Mortelband verlor. Wahrscheinlich gibt die Schicht 161 an 

dieser Stelle das AuBenniveau zur Zeit des Abbruchs des Holzbaus und mithin 

dessen westlichen AbschluB an. Hierfiir lafit sich ein weiterer, eindringlicher 

Befund anfiihren.

Die Ausbleichung einer mit humosem LoBlehm angefiillten Grube durch 

einsickerndes Oberflachenwasser nimmt bekanntlich standig zu, d. h., je langer 

eine Grube unter freiem Himmel liegt, um so hbher wachst in ihr die Aus

bleichung der Einfullung. So waren z. B. die Fullungen der innerhalb des von 

den Pfosten bezeichneten Rechtecks und innerhalb der Saalkirche liegenden 

Grabgruben der alteren Belegungsperiode zumeist nur an den Grubenrandern 

und auf der Sohle ausgebleicht (Taf. 47, Profile A—B, E—F), jene vor der 

Westwand in Schnitt VII liegenden Grabgruben jedoch bis zu 0,30 m fiber ihrer 

Sohle hellgrau verlettet; und die Ffillung des vor dem Eingang der Saalkirche 

bis 1650 freiliegenden Pfostens 151 war im Gegensatz zu den Fullungen der 

im Schiff angetroffenen Pfosten vollig verlettet. Nun konnte bei den unmittel- 

bar ostlich der Westwand in Schnitt VI aufgedeckten Grabern 74, 103—105 und 

84 eine verschieden starke Ausbleichung und Dichte der Grubenfiillungen, 

sogar innerhalb der einzelnen Grabgruben, festgestellt werden, derart, daB 

die Fullungen ostlich der die Pfosten 100 und 151 verbindenden Linie nur an 

den Grubenrandern und auf der Sohle, westlich dieser Linie jedoch weit holier 

und durchgehend hellgrau ausgebleicht waren als im ostlichen Teil der Gruben 

(Taf. 47, Profit C—D). Kein Zweifel also, daB die Flache ostlich der genann- 

ten Flucht nicht sehr lange nach der Einsenkung der Bestattungen fiberdacht 

worden sein muB, die Flache westlich dieser Linie hingegen weiterhin, eben bis 

zum Bau der Steinkirche, dem einsickernden Regenwasser ausgesetzt blieb. 

Der Befund weist also klar die Westgrenze des vom Holzbau iiberdachten 

Raumes nach: Die Pfosten 100 und 151 waren seine westlichen Eckpfosten.

Ein ahnliches Verhalten zeigten die siidlich und ostlich der von den 

Pfosten bezeichneten Flache gelegenen Graber. Die unmittelbar unter der ange-

27) Die auf den Pfosten 151 folgenden Pfosten der Nordreihe waren durch die in Anm. 20 

genannten spatmittelalterlichen und neuzeitlichen Bestattungen abgegraben.
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nommenen siidlichen Traufwand vom Pfosten 16 iiberschnittenen Graber 20 

und 21 und auch Grab 22 batten eine besonders fest eingeschlemmte und aus- 

gebleichte Einfiillung (Taf. 47, Profit E—F), ebenso die weiter siidlich im 

Seitenschiff und die ostlich des Pfostens 78 im Ghor angetroffenen Graber 61, 

62, 88—90. Sie unterscheiden sich dadurch von den gleichzeiligen, im friih- 

romanischen Schiff liegenden Beisetzungen und miissen bis zum Ban der Saal- 

kirche auBerhalb des iiberdachten Raumes gelegen haben. Der Holzbau iiber- 

schritt also weder nach Osten noch nach Siiden (und Norden) das von den 

Pfosten abgesteckte Rechteck.

Bis zum Bau der Steinkirche stand der Holzbau im wesentlichen unver- 

andert. Er scheint aber im Laufe der Zeit baufallig geworden zu sein, so daB 

die Abstiitzung des Dachwerkes erforderJich wurde. Darauf weisen drei runde 

Pfostenlocher mit lockerer, sandiger Einfiillung (40, 71 und 73), die ebenfalls 

von der Planierungsschicht 159 iiberlagert wurden, zeitlich also noch in die 

Periode des Holzbaus gehoren. Da die Pfosten immer im iiberdachten Raum 

standen, fehlten die fiir die Pfostenlocher der Traufwande charakteristischen 

Lettestreifen. Eine Pfostengrube — freilich nur mit unklarer Randbildung — 

lieB sich allein beim Pfosten 71 (Tiefe —1,08 m) ermitteln, da sie die Grabgrube 

27 (Tiefe —1,00 m) ganz durchstieB und ihre maBig mit hellen Lehmbatzen 

durchsetzte Fiillung Gebeine des gestorten Skelettes enthielt. Das Pfostenloch 

40 wurde ohne Pfostengrube unmittelbar unter der Schicht 159 bei —0,75 m 

angetroffen (Tiefe—0,87 m, Dm. 0,33 m). Der Pfosten 73 war jiinger als der 

benachbarte Pfosten 71, in dessen Grube er eingriff. Seine Grube war nicht aus- 

zumachen; sie hatte die Graber 81 und 91 wohl iiberschnitten, nicht aber 

durchschlagen, und ihre festgestampfte Fiillung unterschied sich nicht von 

jener der gestorten Graber.

Die Pfosten 40 und 71 standen den Pfosten 44 und 25 der siidlichen 

Traufwand mit 1,50 bzw. 1,30 m Abstand gegeniiber, wahrend der Pfosten 73 

dem siidwestlichen Eckpfosten 100 zugeordnet war. Es darf angenommen wer- 

den, daB sie nicht die einzigen nachtraglich eingebauten Stiitzen waren. Denn 

die auffallende Ausbuchtung des Nordfundamentes des Schiffes fiber Grab 54 

konnte das Loch eines solchen Pfostens ausfiillen. Dies um so mehr, als die 

Ausbuchtung dem Pfosten 44 gegeniiberliegt und ihr Abstand zur Nordwand 

des Holzbaus dem des Stiitzpfostens 40 zur Siidwand entspricht.

Die Taufanlage (Abb. 1 und 2).

Vom FuBboden des Holzbaus fehlte jede Spur. Er war im 11. Jahrhundert 

der Einebnung des Bauplatzes zum Opfer gefallen. Spatestens damals wurde 

die im Schiff angetroffene, in der Querachse des Holzbaus gelegene und aus 

dessen Mitte um 0,80 m nach Siiden geriickte Anlage (3) aufgegeben und 

zerstort. Sie gehorte zweifellos zur Ausstattung des Holzbaus und verdient 

daher unsere besondere Aufmerksamkeit. Da sie in den FuBboden eingetieft 

war, blieb ihr Mortelboden unter der unmittelbar fiber diesen hinweggehenden 

Planierungsschicht 159 erhalten. Spater, in der 1. Halfte des 17. Jahrhunderts, 

wurde der siidliche Teil des Mortelbodens beim Ausheben der Grabgrube 18
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(Tiefe —1,59 m) abgegraben. Das vom Mortelboden noch Vorhandene fordert 

seine Erganzung und damit die des Grundrisses der Anlage zu einem gering- 

fiigig in die Breite gezogenen Achteck: eine groBere zusammenhangende Flache 

mit vier geraden, teils abgebrockelten AuBenkanten und eine kleinere, an- 

schlieBende Flache mit der Ostecke und den fur die Rekonstruktion wichtigen 

Ansatzen des verlorenen siidlichen Teiles. Ost- und Westecke der Anlage lagen

Abb. 2. Palenberg. Taufanlage: Befund und Rekonstruktion. 

MaBstab 1 :50.

in Richtung der Langsachse des Holzbaus und geben bier die Breite der Anlage 

mit noch 1,73 m an. Zur Mitte hin fiel der Boden um wenige Zentimeter (von 

—0,71 auf —0,77 m) und beach mit unregelmaBiger Kante ab.

Das Material des Mortelbodens war ein rotlicher, sehr fester Kalkmortel 

aus scharfem Sand, grobem, mit Feuersteinbrocken durchmengtem Kies und 

maBig beigegebenem Ziegelsplitt, durchschnittlich 4 cm stark, aufgetragen auf 

eine 1 cm di eke reine Kalkschicht. Die grob gegliittete Oberflache des Bodens 

zeigte an den AuBenkanten einen 6 bis 8 cm breiten, bruchrauhen Streifen, der 

etwas holier anstand und besagt, daB der Mortel hier, an den Randern des 

Bodens, gegen eine wie auch immer beschaffene, zweifellos senkrecht uber den 

Fufiboden aufragende Wandung angestrichen war. Unter dem erhaltenen 

nordlichen Teil des Mortelbodens lag eine fast rechteckige Grube (4) von etwa 

0,90 m Seitenliinge und 1,17 m Tiefe. Diese Grube hatte man in die Grabgrube 

14 (Tiefe —1,04 m) eingetieft und die Gebeine des gestorten Skelettes ostlich 

der Grabgrube und seitlich der Anlage 3 zusammengelegt (14 a). Die feste 

Fiillung der Grube 4 war die der gestorten Grabgrube 14, vermengt mit hellen
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Lehmbatzen. Nur die Siidkante der Grube 4 ging fiber die des Grabes 14 hinaus. 

Sie zeigte bier eine in den anstehenden LoBlehm getriebene, halbkreisformige 

Ausbuchtung, deren ausgebleichter Rand sich mit hellen Lettestreifen in die 

Grubenfiillung hinein fortsetzte und eine kleine zylindrische Grube von 0,37 m 

Durchmesser umgab. Wie die Wandung, so war auch die Sohle dieser kleinen 

Grube bis —1,22 m stark verlettet und schloB gegen das ungestorte Erdreich 

mit einem starken Eisenoxydband ab. Die Grube lag genau im Mittelpunkt der 

(erganzten) Anlage 3, deren Mortelboden die verlettete Wand der kleinen 

Grube an einer Stelle noch iiberragte und deren Abbruch sie, mit lockerem, 

humosem LoBlehm vermengt, fiillte.

Trotz der sparlichen Reste ist der Refund deutlich genug: die kleine Grube 

ist das Negativ eines im Material nicht sicher zu bestimmenden zylindrischen 

Korpers. Da dieser im Mittelpunkt der Anlage lag und erst bei deren Zer- 

storung, wie die Einfullung der Grube verrat, ausgerissen wurde, ist eine 

Zugehorigkeit zur Anlage 3 unabweisbar: der in die Grube 4 eingesetzte Korper 

war ein wesentlicher Bestandteil der Achteckanlage.

Fassen wir die Einzelbeobachtungen zusammen und versuchen wir aus 

dem Refund Gestalt und Verwendung der Anlage zu erschlieBen. Im Holzbau 

stand, aus der Raummitte nach Siiden verschoben und in den umliegenden 

FuBboden um mindestens 0,20 m eingetieft, eine achtseitige Anlage, von der wir 

sagen konnen, daB sie uber den FuBboden hinausragte und daB ibre Wande 

einen Hohlraum umschlossen, dessen gembrtelter Boden an den Wanden 

hochgestrichen war. Zur Mitte fiel der Boden ab und umschloB hier einen noch 

rund 0,50 m tiefer in die Erde reichenden (zylindrischen) Korper. Mit Sicher- 

heit konnen wir dem Befund entnehmen, daB der Hohlraum Wasser enthalten 

hat, das durch den unter dem Boden eingesetzten Korper in die Erde sickerte 

und die Ausbleichung der Grubenfiillung verursachte. Die Anlage stellt sich 

somit als ein auBen wie innen achtseitiges Becken von rund 1,80 m Weite dar, 

das eine AbfluBoffnung in der Mitte seines Bodens hatte. Demnach kann 

es sich bei der Anlage nur um eine Taufpiscina handeln 28). In Abb. 2 ist dem 

Befund der Rekonstruktionsvorschlag gegeniibergestellt. Es ist durchaus denk- 

bar, daB die Wandung, im Achteck um den Mortelboden gefiihrt, aus starken, 

senkrecht aneinander gefiigten Brettern hergestellt war, an den Ecken verzahnt 

und von Eisenbandem gehalten. Die Hohe der Wandung diirfte uber dem 

FuBboden etwa 0,60 m, die Tiefe des Beckens demnach etwa 0,80 m betragen 

haben. Nichts spricht dagegen, daB der Gegenstand in der Mitte unter dem 

Mortelboden ein ausgehohlter Baumstumpf gewesen sein kann; der unregel-

28) Herrn Dr. R. Maier verdanke ich den Hinweis auf die in Zurich auf dem Lindenhof 

zutage getretenen, der karohngischen Periode der Pfalz angehorenden Mortelscheiben (E. 

Vogt, Der Lindenhof in Zurich. Zwolf Jahrhunderte Stadtgeschichte auf Grund der Aus- 

grabungen 1937/38 [Zurich 1948] 64—66, Taf. 16, 4—5, Taf. 17, 1—3, Abb. 11 und 12). Sie 

bestehen aus runden Mortelflachen (Dm. bis zu 2,90 m) mit umlaufenden Rillen auf der 

Oberflache, einem hohen Rand aus Weidengeflecht, und einem Pfahl in der Mitte. E. Vogt gibt 

keine Angabe iiber ihre mogliche Verwendung. Am ehesten konnte man an Mortelmischbecken 

denken, worauf der Pfahl in der Mitte, um den vielleicht eine holzerne Mischvorrichtung rund 

gefiihrt werden konnte, und die Rillen in der Bodenflache hinweisen. Trotz der scheinbaren 

Ubereinstimmung — Mortelboden mit umfassender Wandung, Offnung des Bodens in der 

Mitte — hat unsere Anlage mit solchen Gebilden nichts zu tun.
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maBige, durch die Lettestreifen markierte UmriB seines Negativs legt diese 

Losung nahe. Durch ihn konnte das nach dem Leeren des Beckens mittels Ge- 

faBen noch verbliebene Wasser in die Erde geleitet werden.

Die Saalkirche (Abb. 1).

Von der Saalkirche stehen die Umfassungswande des Schiffes — abgesehen 

von kleinen Einbriichen in den Westteilen der Langmauern, der Mauerkronen 

und der Giebel — bis zu 4,60 m aufrecht. Seine lichte Breite betragt an der 

Ostwand 5,76 m, an der Westwand 6,06 m, die lichte Lange 8,92 m. Die 

Fundamente der Ost-, Nord- und Siidwand bestehen aus lagerhaft in Lehm 

gebundenen Bruchsteinen und Grauwacken, dazwischen liegen Bruchstucke 

bearbeiteter Sandsteinblocke und romischer Ziegel in zweiter Verwendung 29). 

Sie sind — durchschniltlich 0,80 m breit und 0,90 m hoch — in einem Zuge 

angelegt und reichen bis zum gewachsenen Boden (Taf. 47, Profile A—B, 

C—D und E—F) 30). Der Aushub ihrer Gruben ist die Planierungsschicht 159, 

die, wie schon oben dargelegt, fiber die Fundamentgruben an das Aufgehende 

und ostlich der Westwand fiber die Mortelschicht 161 hinweglauft, hier aber 

selbst von der Baugrube 160 der Westwand abgegraben wird (Taf. , Profil 

G—H). Daraus geht hervor, dafi mit dem Bau der Westmauer erst begonnen 

worden sein kann, nachdem die Langmauern fiber ihre Fundamente hinaus 

gediehen waren. Dabei ist die tiefe Fundamentierung der Langmauern nicht 

unter der 0,70 m breiten Westwand durchgefiihrt, vielmehr steht diese nur 

auf einer 1,20 m breiten, gemortelten Bruchsteinpackung (Unterkante —0,90 

bis —-1,05 m), die fiber den Fundamentkopfen der Langmauern (Oberkante 

an der Nordwest-Ecke bei —0,90 m) sogleich in deren Aufgehendes einbindet 

(Taf. 47, Profil C—D). Auf der Bruchsteinpackung liegen innen und auBen 

vortretende schwere Quader aus Liedberger Sandstein. Ihre sockelartige Ab- 

schragung an der AuBenwand und die an sie unter dem heutigen Niveau 

anschlieBende alte Grasnarbe beweisen, daB sie schon zum Aufgehenden zu 

rechnen sind. Auch auf den fibrigen Fundamenten liegen als erste Schicht des 

aufgehenden Mauerwerkes, und teils noch tief in die Fundamentgrube reichend, 

hochkant gestellte Quader31), deren Breite mit knapp 0,60 m die Starke des 

regelmaBigen Kleinquaderwerkes aus Bruchsteinen und Grauwacken bestimmt, 

das mit dem Ffillwerk des Mauerkerns durch einen festen Kalkmortel gebun- 

den ist. Ziegelbruchstficke gleichen Schichten aus oder ffillen zu breite StoB- 

fugen. Quader festigen die Ecken der Mauern32). Vom steinsichtigen, mit

29) Darunter das Bruchstiick eines Grabsteines aus Sandstein: Br. 0,51 m; Dicke 0,22 m; 

Hohe noch 0,46 m. Erhalten ist die linke obere Ecke der Platte mit einem Teil des Giebels. 

In dessen Mitte vierblattrige Rosette, in den Zwickeln Akanthusblatter. Das Schriftfeld ist 

noch 0,34 m breit und 0,29 m hoch. Die drei Zeilen der Inschrift: DIS«M[A.] IC-IVL-TEI[. .] / 

[.] NNA [...]. (Inv.-Nr. 57, 969).

30) Die Fundamentunterkante der Nordwand fallt von Osten nach Westen von —0,78 m 

auf —1,57 m, die der Siidwand von —1,46 m auf —1,62 m unter dem mittleren Scheid- 

bogen, das aufgehende Mauerwerk der Nordwand von —0,20 m auf —0,90 m, das der 

Siidwand von —0,55 m auf —1,05 m unter dem mittleren Scheidbogen.

31) Die MaBe der groBten Quader: L. 1,50 m; H. 0,90 m; Br. 0,60 m.

32) Die Quaderung fehlt an der Siidwestecke des Schiffes, wo die unregelmaBige Baunaht 

zum SeitenschifT eine altere Ausflickung vermuten laBt.



Die Ausgrabung in der Karlskapelle zu Palenberg. 365

Quaderritzungen versehenen AuBenputz war bis jiingst eine kleine Flache an 

der Siidostecke erhalten.

In 3,00 m Hohe und mit 2,60 m Zwischenraum und Abstand von den 

Querwiinden sitzen in den Langwiinden je zwei kleine vermauerte, teils aus- 

gebrochene Rundbogenfenster mit schragen Laibungen, in der Lichtoffnung 

0,38 m breit und rund 1,00 m hoch 33). Die Westwand war ohne Fenster. Der 

heutige Eingang des Schiffes an der Nordseite ist der ursprungliche. Von ihm 

sind, im Mauerverband stehend, die Schwelle (Oberkante bei —0,20 m), das 

westliche Gewande und der gerade Sturzstein mit der Aussparung fur das 

verlorene ostliche Gewande erhalten34). Ansatze der Giebel geben an der 

Nordwest- und an der Siidostecke die Neigung des Satteldaches mit 40° an. 

Daruber hinaus lassen sie fur die Decke eine Hohe von 5,10 m iiber dem 

FuBboden errechnen (Abb. 3). Zum Ghor bffnet sich das Schiff mit einem 

2,56 m breiten Triumphbogen, dessen Laibungen von groBen, exakt zuge- 

hauenen Sandsteinquadern, darunter Plinthe und Riicklage einer Wandsaule 

in Zweitverwendung, gebildet werden. Sie sind ohne Mortel mit PreBfuge ver- 

setzt und stehen eindeutig im Mauerverband, ebenso die Kampfergesimse und 

die noch in situ sitzenden ersten Bogensteine des in Backstein spitz erhohten 

Bogens 35).

Im Ghor erfaBte die Grabung Fundamentreste des rechteckigen Altarhauses 

der Saalkirche: von der Siidwand die unterste, in das Fundament der Triumph- 

bogenwand einbindende, teils unter der Siidwand und der Apsis des stehenden 

Chores liegende Steinschicht und von der Ostwand ein 2,30 m langes und 0,60 

m breites Stiick im Scheitel der Apsis36). Vom Fundament der Nordwand 

zeugen Ausbruchspuren und vorstehende Bindersteine im Fundament der 

Ostwand des Schiffes. Bucklige, bis zu 10 cm vor die sonst glatten Putzflachen 

zu seiten des Triumphbogens tretende Wandflachen iiber den Fundament- 

ansatzen sind unverkennbar Spuren der hier eingebundenen Mauern des 

Altarhauses. Ein Putzfleck unter dem nbrdlichen Bogenkampfer, der senkrecht 

vor einer Mauerliicke abbricht, und der dem Kampfer dariiber unter jiingeren 

Farbschichten anhaftende Mauermortel geben die Lichtbreite des Altarhauses 

mit rund 3,00 m an (Abb. 3). Seine lichte Lange wird entsprechend den Fun- 

damenten etwa 4,20 m betragen haben.

Beim Anbau des Nebenschiffes wurden drei Scheidbogen mit einfachen 

Schmiegekampfern in die Siidwand des Schiffes gebrochen, ungleich breit und 

bei fast iibereinstimmender Scheitelhohe mit verschieden hohem Bogenansatz. 

Die Laibungen und die Bogen sind nachlassig beigemauert. Die beiden unteren

33) Die Fenster der Siidwand setzen bei +2,80 m an.

34) Die Pforte war 1,97 m hoch und 1,28 m breit.

35) Der siidliche Teil der Ostwand ist, wie aus dem tiefer sitzenden Kampfer erhellt, um 

0,08 m abgesunken und mit der Siidwand nach auBen aus dem Lot gewichen. Wahrscheinlich 

verursachte in erster Linie dieser Mauerschaden die Erneuerung des Triumphbogens in der 

vorliegenden Form, wobei die noch fest im Mauerverband sitzenden Bogensteine dem Radius 

des Spitzbogens angepaBt und ihre Kanten diesem entsprechend abgefafit wurden. Der 

rekonstruierte Rundbogen hatte eine Scheitelhohe von 4,65 m iiber ± O.

36) Abbruchoberkante des Ostfundamentes bei —0,20 m, Unterkante nach Siiden von 

-0,40 m auf —0,60 m fallend. Die Fundamentunterkante des siidlichen Fundamentes liegt

vor der Ostwand des Schiffes bei —1,20 m.
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Steinschichten der Seitenschiff-Fundamente sind in Lehm gesetzt, dariiber, 

ohne Absatz zum leicht geboschten Aufgehenden, ist das Mauerwerk in festem 

Kalkmortel gebunden. In dem unregelmaBigen Mauerwerk herrschen Bruch- 

steine vor. Drei schieBschartenartig kleine Rundbogenfenster sitzen in der 

Siidwand, die auBeren nunmehr wieder geoffnet, das mittlere von der AuBen- 

stiitze der Mauer verstelit. Die Ostwand hat eine Pforte. Von ihrem ausge-

Abb. 3. Palenberg. Ostwand der Saalkirche und des Seitenschiffes. 

MaBstab 1 : 150.

brochenen BogenschluB zeugen uberkragende Steine. Die stark abgetretenen 

Schwellsteine liegen bei —0,30 m, rund 0,70 m unter dem derzeitigen AuBen- 

niveau (Abb. 3)37). In den Stirnwanden, besonders eindringlich in der Ost

wand, bezeichnen flache Decksteine uber dem Bruchsteinmauerwerk das Auf- 

lager des urspriinglichen Pultdaches. Es schnitt mit 33° Neigung in die Fenster

zone des Schiffes ein. Die erganzte Schrage trifft die Krone des Bruchstein- 

mauerwerkes der Seitenschiffsiidwand. Da diese nur 1,70 m liber dem alien 

FuBboden liegt, mufi der Dachstuhl offen gewesen sein. Spater, noch vor der 

Uberbauung des Seitenschiffes 1650/53, wurde das Pultdach bis zur Traufe 

des Schiffes gehoben, seine Neigung der des Satteldaches des Schiffes ange- 

glichen 38) (Abb. 3).

37) Breite der Pforte auBen 0,68 m, innen 0,98 m; Hohe innen bis zum (ergiinzten) Bo- 

genscheitel rund 2,00 m.

38) Die Neigung betragt 40°, entsprach also genau dem Neigungswinkel des Satteldaches 

des Schiffes.
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Etwa 1 m vor der Ostwand erfaBte die Grabung die Ausbruchgrube eines 

Altarfundamentes, das kaum weiter als in das friihe 19. Jahrhundert zuriick- 

reichen diirfte, da im jiingsten der von ihm iiberschnittenen Graber ein Me- 

daillon des ausgehenden 18. Jahrhunderts lag. Die Tatsache, dab bier 6 neu- 

zeitliche Bestattungen dicht iibereinander lagen (Taf. 47, Profil E—F), spricht 

dafiir, daB sie vor einem Altar beigesetzt warden, der naher an der Ostwand 

stand, aber schon die Vermauerung der Pforte, die er verstellt haben wiirde, 

voraussetzt. Etwa von diesem Altar vorhandene Spuren konnen bei der Fun- 

damentuntersuchung unbeachtet geblieben sein.

Wenig spater als das Seitenschiff wurde an Stelle des niedergelegten Altar- 

hauses ein grbBerer, aus einem queroblongen, tonnengewblbten Joch und einer 

aus der vollen Mauerstarke herauswachsenden, leicht gestelzten Apsis mit 

Halbkuppel bestehender Ghor errichtet39). Die Fundamente sind von Grund 

auf gembrtelt, die Wiinde auBen und innen verputzt und ungegliedert. In Hohe 

des Gewolbeansatzes setzt jiingeres Backsteinmauerwerk an. Mit ihm steht 

das Mittelfenster der Apsis in Verband, wahrend die beiden Seitenfenster in den 

Laibungen eine altere Backsteinverkleidung zeigen, die offensichtlich, wie 

UnregelmaBigkeiten an den tief in die Halbkuppel einschneidenden Kappen 

nahelegen, von einer VergrbBerung der Lichtoffnungen herriihren. Chorjoch 

und Apsis scheidet im Innern ein schmaler, im Querschnitt rechteckiger Gurt- 

bogen auf ebensolchen Wandvorlagen. Seine Kampfer — Blattwerkfries auf 

Blattwerkkonsolen — sitzen offensichtlich in Zweitverwendung und sind an

tiken Ursprungs 40). Zu erwahnen sind noch eine Lavabo-Nische in der Apsis 

neben der sudlichen Wandvorlage, ein Okulus in der Siidwand und eine ver- 

mauerte, innen durch Putzrisse, auBen durch Gewiindesteine und Giebelsturz 

kenntliche Pforte in der Nordwand.

FuBboden.

Wie schon eingangs erwahnt, war der letzte Bodenbelag der Kapelle vor 

Beginn der Ausgrabung gehoben worden. Vom Boden des Schiffes hat Herr 

Dr. A. Mann, Aachen, Skizzen angefertigt, die einen mehrfach unter Verwen- 

dung von Altmaterial ausgeflickten Belag aus roten und gelben Tonfliesen 

verschiedener Formate41), Backsteinen und Kunststeinplatten zeigen; dazu 

entlang der Slid- und Westwand ungefiige Blbcke aus Liedberger Sandstein. 

Der Boden ist nach 1700 verlegt worden, was die von ihm uberlaufenen Gra

ber 42) und die in der Schuttpackung 164 gefundenen Keramikscherben hin- 

reichend beweisen. Sein Niveau lag zwischen —0,25 und —0,30 m, reichte also 

in der Nordostecke noch an das fruhromanische Fundament. Das besagt, daB 

auch der erste FuBboden des Schiffes zumindest auf gleicher Hohe, jedenfalls 

nicht tiefer gelegen haben kann. Von ihm ist in situ nichts erhalten, doch darf

39) Die lichte Lange des Chores bis zum Scheitel der Apsis betragt 5,12 m, die des Chor- 

joches 2,35 m; der Halbmesser der Apsis entsprechend der Lichtweite (4,10 m) 2,05 m.

40) Die Wandvorlagen sind 0,32 m breit und 0,18 m tief. Oberkante der Gurtbogenkampfer 

+ 2,14 m. Die Kampfer abgebildet bei Clemen a. a. O. Abb. 123.

41) Formate der gelben und roten Tonfliesen: 23X23X2 cm und 18,5X 18,5X2 cm.

42) Vgl. Anm. 22.
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vermutet werden, daB die im letzten Boden des Schiffes und auch ini Vorraum 

von 1650/53 angetroffenen Liedberger Sandsteine Reste des ersten FuBbodens 

sein konnen. Einige Steine hatten wie die im Mauerwerk der Kapelle verbauten 

Quader eingearbeitete Wolfslocher, stammen also wie diese und andere Werk- 

stiicke von einem abgegangenen rbmischen Ban. Die grofiten unter ihnen sind 

bis zu 0,40 m dick, so daB sie auf der bis zu 0,45 m unter dem Bodenniveau 

angetroffenen Planierungsschicht 159 gelegen haben konnen.

Ob dieser Sandsteinbelag auch fur den Boden des Rechteckchores der Saal- 

kirche angenommen werden kann, ist nicht zu entscheiden. Wohl aber ist die 

ursprfingliche FuBbodenflache durch die erst in der MeBebene ansetzende 

Glattung der Laibungsquader des Triumphbogens bestimmt, d. h. die Ober- 

kante des Bodens lag um rund 0,25 bis 0,30 m hoher als der des Schiffes, und 

die Stufen miissen im Triumphbogen oder knapp vor ihm liegend rekonstru- 

iert werden.

Der moderne Fufiboden des Chores schloB bei + 0,10 m an die verputzten 

Wande an. Altere AnschluBspuren fehlten.

Reste einer spatmittelalterlichen Beplattung wurden verworfen im Einffill- 

schutt der Graber des 17./18. Jahrhunderts gefunden. Es handelt sich um 

quadratische und dreieckige Fliesen aus gelblichweiBem Ton mit gelber und 

griiner Glasur. Ihre Seitenlange betragt 6,6 bzw. 8,5 cm, ihre Dicke 1.7 bis 

2,0 cm. Einige Stiicke sind mit einem diagonalen Rautenmuster verziert, dessen 

eingedrfickte Felder grim und dessen Stege gelb glasiert sind.

Der erste FuBboden des Nebenschiffes entsprach im Niveau etwa dem 

des Schiffes, da die Oberkante der Schwelle der Ostpforte bei —0,30 m lag. 

Spater, vielleicht gleichzeitig mit der Erhohung des Pultdaches und nach Auf- 

gabe der Pforte, wurde das Niveau um fast 0,30 m gesenkt und ein aus Roll- 

kieseln und Grauwacken bestehender Boden gelegt. Dieser Boden kann nicht 

lange benutzt worden sein, da er von den Grabern des 18. Jahrhunderts 

durchschlagen wurde und keine Ausflickungen zeigte. Der letzte Boden lag 

bei —0,20 m.

Die F u n d e.

1. Keramik (Abb. 4).

Der spatfrankischen und karolingischen Tonware kommt als datierendes 

Hilfsmittel der friihen Bauforschung eine besondere Bedeutung zu. Die zahl- 

reichen mit Ausgrabungen verbundenen Bauuntersuchungen der jiingeren Zeit 

haben aber gezeigt, daB trotz mannigfacher Bemuhungen eine fibereinstim- 

mende Meinung fiber die Entwicklung, die formenkundliche Ordnung und vor 

allem fiber die Zeitstellung der friihmittelalterlichen Keramik nicht besteht. 

Da das Fundmaterial von Palenberg fiberwiegend Wandscherben und nur 

wenige Randstficke, die etwas fiber die Gefafiform aussagen, enthalt, schien 

es ratsam, die von K. Bohner 43) und F. Tischler 44) gefibte Methode der Grup-

43) K. Bohner, P. J. Tholen und R. v. Uslar, Ausgrabungen in den Kirchen von Breberen 

und Doveren (Reg. Bez. Aachen), in: Bonn. Jahrb. 150, 1950, 192—228.

44) F. Tischler, Zur Datierung der friihmittelalterlichen Tonware von Badorf, Ldkr. 

Koln, in: Germania 30, 1952, 194. 200.
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pierung des Materials auf Grund der Tonbearbeitung zu iibernehmen, zumal 

sich in dem von K. Bbhner veroffentlichten und in Bonn liegenden Material 

aus den Kirchengrabungen von Breberen und Doveren Fundkomplexe zum 

unmittelbaren Vergleich anboten, die also aus zwei Palenberg benachbarten 

Orten stammen und mehrere Tongruppen enthalten, die mit jenen in Palen

berg vorgefundenen Scherben ubereinstimmen.

Geglattete und reduzierend gebrannte Ware45).

Beschreibung des Tones s. K. Bohner, Die frankischen Altertiimer des Trierer 

Landes (Berlin 1958) Teil I, 37 ff.

Aus Grab 30 (neuzeitl. Graber): Bruchstiick eines Bandhenkels (Abb. 4, 1).

Wandscherben. Grab 77 (altere Graber): Ws. mit gegitterten Radchenbandern. 

Nach den Drehspuren auf der Innenwand vom Oberteil eines Knickwandtopfes 

(Abb. 4, 2). — Altere Graber: 15, 26 und 116. — Jiingere Graber: 114.

Zeitstellung: vermutlich noch 7. Jahrhundert, jedenfalls nicht wesentlich jfinger, 

wie die Ubereinstimmung der Verzierung der Scherbe Abb. 4, 2 mit dem von K. Boh- 

ner, Trier I Taf. 2, 9 abgebildeten Knickwandtopf aus Hohenfels Grab 99 der Stufe V 

(600—700) erweist.

Geglattete, rotgebrannte Mayener Ware.

Beschreibung des Tones s. A. Steeger, Der frankische Friedhof in Rill bei Xanten, 

in: Bonn. Jahrb. 148, 1948, 258, Gruppe 2.

Randscherben. Oberflachenfund aus Schnitt IX fiber neuzeitlichen Graber: Der 

Rand ist ausgebogen, die Xante abgerundet. Unterhalb des Halsansatzes feines zwei- 

zeiliges Riidchenmuster aus Kleinrechtecken. Wohl von einem Knickwandtopf mit zur 

Rundung neigender Knickstelle. GefaBform, Randprofil und Verzierung sind bei der 

Mayener Ware fiblich (Abb. 4,3). (Vgl. A. Steeger, Rill Abb. 4).

Zeitstellung s. A. Steeger, Rill, 258 ff. (7. Jahrhundert).

Niederrheinischer Ton I (Art des Vorgebirgstones).

Beschreibung des Tones s. K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 209.

Randscherben. Altere Graber 36—38: Ausbiegender Rand mit schwach gerundeter 

Kante; Mdm. 13 cm (Abb. 4, 4). — Grab 38: Rand ausbiegend, auBen leicht gekehlt; 

Mdm. 11 cm (Abb. 4,5). — Grab 38: Stark umgeschlagener Rand mit runder Lippe, 

unterschnitten; Mdm. 10 cm (Abb. 4,6). — Streufund aus Schnitt VII: Ausgezogener 

und unterschnittener Wulstrand; Mdm. 11cm (Abb. 4,7). — Graber 36—38: Aus

biegender Rand mit schwach verdickter, abgerundeter Kante; Mdm. 11,5 cm (Abb. 

4,8).

Wandscherben. Pfostengruben: 44 und 100. — Altere Graber: 36—38. -— Streu- 

funde.

Zeitstellung. Nach K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 209 ist der Vorgebirgston 

vom 7. bis in das beginnende 9. Jahrhundert hergestellt worden. Fur die Dauer seiner 

Nachahmung diirfte der gleiche Zeitraum in Anspruch zu nehmen sein. Die Rand

profile entsprechen teils den von A. Dorgelo46) zusammengestellten Mayener Topfen 

von Deventer, teils den von L. Hussong47) gezeigten Badorfer Randprofilen.

45) Verwendete Abkiirzungen: Dm. = Durchmesser; Mdm. = Miindungsdurchmesser; 

Rs. = Randscherbe; Ws. = Wandscherbe.

46) A. Dorgelo, Het oude Bisschopshof te Deventer, Oberijsel, Berichten van de Rijks- 

dienst voor het oudheidkundige Bodemonderzoek 7, 1956, 39 ff., Abb. 24.

47) L. Hussong, Herstellungsorte und Datierung der karolingischen Keramik im Rhein-
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Badorfer Ton.

Beschreibung des Tones s. K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 214.

Randscherben. Altere Graber 36—38: Ausgebogener, rundstabartig verdickter Rand 

mit schwacher Deckelriefe, auf der Kante zweizeiliges Radchenmuster; Mdm. 16 cm 

(Abb. 4, 9). — Pfostengrube 16: Ausbiegender Rand mit verdickter, abgerundeter 

Kante, darauf und am Randansatz Radchenmuster (Abb. d, 10).

Wandscherben. Altere Graber: 13, 38, 48 u. 62. — Pfostengrube 100: Ws. mit 

Radchenverzierung.

Zeitstellung. Die Badorfer Keramik erscheint in voller Auspragung schon in Wal- 

sum48), so daB ihr Beginn mit F. Tischler49) um 720 und nicht erst gegen Ende des 

Jahrhunderts anzusetzen ist. Nach der Mitte des 9. Jahrhunderts wird sie von der 

Pingsdorfer Produktion abgeldst.

Ton Badorfer Art.

Der feingeschlemmte Ton ist mit fein zerkleinertem Magerungszusatz versehen, der 

bei dem kraftigen, jedoch nicht harten Brand an der Oberflache feinkornig vortritt. 

Der Bruch ist rauh und stumpf und zeigt winzige Poren. Kern und Innenwand sind 

weiBlichgrau, die AuBenwand ist reduzierend schwarz gebrannt.

Randscherben. Pfostengrube 16: Ausbiegender Rand mit gerundeten Kanten; Mdm. 

17,5 cm (Abb. 4, 11). An der AuBenseite der Kante Ansatzstelle eines Bandhenkels. 

Auf dem Rand und auf der GefaBwand einzeiliges, wirr durcheinanderlaufendes Rad

chenmuster. — Grab 75 (altere Graber): Ausbiegender, rundstabartig verdickter Rand, 

darauf einzeiliges Radchenmuster (Abb. 4, 12).

Wandscherben. Altere Graber: 20/21 und 72. — Pfostengrube 44. — Streufunde: 

mit einzeiligen Randchenbandern verzierte Ws. mehrerer GefiiBe.

Zeitstellung. Die Tongruppe fehlt im Fundmaterial von Breberen und Doveren, ist 

aber in der Art der Zubereitung, im matten Schimmern der Oberflachen der Scherben 

und in der Radchenverzierung mit Kleinrechtecken als eine Nachahmung der Badorfer 

Ware anzusprechen und deren Horizont zuzuweisen.

Niederrheinischer Ton III (Badorfer Art).

Beschreibung der Tongruppen a—d s. K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 209 ff.

Tongruppe a

Die Scherben von Palenberg sind braunlich, auch dunkelrot gebrannt und mit mit- 

telstarkem Magerungszusatz versehen.

land, in: H. Jankuhn, Bericht uber die Kieler Tagung der Forschungs- und Lehrgemein- 

schaft ’Das Ahnenerbe' 1944, 179 ff., 186 f. Abb. 8 u. 9.

48) R. StampfuB, Der spatfrankische Sippenfriedhof von Walsum (1939).

49) F. Tischler, Germania 30, 1952, 194 ff.

Abb. 4. Keramik von Palenberg.

Geglattete, reduzierend gebrannte Ware (1 Streufund. 2 Grab 77); Mayener Ton (3 Streufund 

aus IX); niederrhein. Ton I (4 und 8 Graber 36-38. 5 und 6 Grab 38. 7 Streufund aus VII); 

Badorfer Ton (9 Graber 36—38. 10 Pfostengrube 16); Ton Badorfer Art (11 Pfostengrube 16, 

12 Grab 74/75); niederrheinischer Ton III (a: 13 Pfostengrube 100. 14 Streufund. 15 Grab 75. 

16 Grab 116. 17 Grab 84. — b: 19, 20 und 21 Streufunde aus VII. — c: 22, 23 und 24 Streu

funde aus VII. — d. 25 Grab 149. 26 Streufund); lokale Tongruppe Badorfer Art (27 Pfosten

grube 25. 28 Ausbruchgrube 95. 29, 30 und 31 Streufunde. 32 Grab 20); Pingsdorfer Ton c 

(34 Streufund aus II); niederrhein. Ton VII (33 Fundament der Saalkirche); niederrheinische 

Grabhiigelkultur (35 Grab 9).

MaBstab 1 :3.
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Randscherben. Pfostengrube 100: Ausbiegender, schwach ausgezogener Wulstrand 

(Abb. 4, 13). — Streufund: Ausbiegender Rand, auBen abgeschragt (Abb. 4, 14). Ein 

ahnliches Profit in Doveren Ton III a. — Grab 74/75 (altere Graber): Der ausgebogene 

Rand ist an der abgerundeten Kante zu einer Deckelriefe verdickt, auf der flachen 

Oberkante schwache Riefe; Mdm. 10,5cm (Abb. 4,15). — Grab 116 (altere Graber): 

Ausbiegender, verdickter Rand mit Deckelriefe (Abb. 4, 16). Die Profile sind der Ba- 

dorfer Ware gelaufig50). —- Grab 84: Handgefertigter, nur im Oberteil gedrehter und 

im Brand stark verzogener Kugeltopf mit ausgebogenem, schwach verdicktem und 

kantig ausgezogenem Rand, Boden fehlt; Mdm. 13 cm (Abb. 4,17). Die Profilform 

nicht datierbar.

W andscherben. Altere Graber: 36, 74, 80, 156 und 157. — Pfostengruben: 25, 44 

und 151. — Streufunde aus Schnitt VI unter Schicht 159.

Tongruppe b

Randscherben. Pfostengrube 78: Ausbiegender Rand (Abb. 4-, 18). — Streufund 

aus Schnitt VII: Rs. wohl einer Kanne, auBen wulstartig verdickt; Mdm. 10 cm (Abb. 

4, 19). Das Profil entspricht dem einer von A. Steeger abgebildeten Kanne aus Rill 

(Rill Abb. 6, 1). — Streufunde aus VII (fiber alteren Grabern 137, 139 u. 142): Keu- 

lenformig ausgezogener, oben leicht gekehlter Rand; Mdm. 10,5 cm (Abb. 4, 20). Aus

biegender, innen abgesetzter Rand mit verdickter runder Lippe; Mdm. 12 cm (Abb. 

4,21).

Wandscherben. Altere Graber: 10 (mit roter Bemalung), 36 und 116. — Pfosten

grube 44.

Tongruppe c

Randscherben. Streufunde aus Schnitt VII (fiber alteren Grabern 137, 139 u. 142): 

Ausbiegender, schrag abgestrichener Rand mit innen abgerundeter Kante. Das Profil 

entspricht dem eines kugligen GefaBes von Badorf51) und dem von Dorgelo52) gezeig- 

ten Randstiick aus Deventer; Mdm. 12 cm (Abb. 4, 22). Schwach ausbiegender Rand 

mit abgeschragter, innen gerundeter Kante. Das Profil ist zu allgemein, um bestimm- 

bar zu sein, tritt aber noch bei der Badorf er Ware auf53) (Abb. 4, 23).

Wandscherben. Pfostengruben: 25 und 100. — Streufunde aus Schnitt VI und VII. 

— Einige Ws. aus Schnitt VII mit einzeiligem Radchenmuster aus kleinen Dreiecken 

w’ie Abb. 4, 24 verziert.

Tongruppe d

Randscherben. Grab 149 (Graber nach Mitte 11. Jahrhundert): Keulenartig ver

dickter, ausgezogener Rand mit gerundeten Kanten; Mdm. 14 cm (Abb. 4, 25). Zum 

Vergleich bieten sich die von L. Hussong gezeigten Badorfer Randscherben an54). — 

Streufund: Rs. einer Schiissel mit waagerecht abgestrichener, leicht gekehlter Kante 

(Abb. 4, 26).

Wandscherben. Grube 148, Grab 38.

Zeitstellung. Nach K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 211 steht die Tongruppe 

III auf Grund der Zubereitung, der Profile und der (auch in Palenberg wie) in Bre- 

beren vereinzelt auftretenden Rotbemalung dem Badorfer Ton nahe und darf dem-

50) L. Hussong a. a. O. 187 Abb. 9. 51) L. Hussong a.a. O. (Anm. 50).

52) A. Dorgelo a. a. O. Abb. 21, 8. 53) L. Hussong a. a. O. 186 Abb. 8.

54) L. Hussong a. a. O. (Anm. 53).
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nach diesem zeitlich zugeordnet und in das 8. und beginnende 9. Jahrhundert datiert 

werden.

Lokale Tongruppe (Nachahmung der Badorfer Ware).

Den iiberwiegenden Teil des Scherbenmaterials stellt eine lokale Tongruppe, deren 

Merkmale der ausgebogene hohe Rand und Fingernageleindrucke unter der runden 

Lippe sind.

Beschreibung des Tones: Der Ton ist mehr oder minder stark mit feinem und 

groberem Magerungszusatz versehen, der bei kraftigem Brand an den AuBenflachen 

komig vortritt. Allgemein aber ist er schwacher gebrannt und hat ein kreidiges, matt 

schimmerndes Aussehen. Der Bruch ist rauh, der Kern grau bis braun, die AuBen- 

flache ockergelb. Bei starkerem Brand ist der Ton weiBlichgrau und zeigt haufig 

graue bis grauschwarze Brennflecken.

Randscherben. Pfostengrube 25: Ausbiegender hoher Rand mit runder und schwach 

verdickter Lippe, unter der Lippe Fingernageleindrucke; Mdm. 15 cm (Abb. 4, 27). — 

Ausbruchgrube 95 (Altarfundament): Profit und Verzierung wie vor. (Abb. 4, 28). — 

Streufunde aus Schnitt VII (fiber iilteren Grabern 137, 139 u. 142): wie vor.; Mdm. 

12 cm (Abb. 4,29). — Pfosten 73: Rs. wie vor.; Mdm. 18 cm (Abb. 4,30). — Streu- 

fund aus Schnitt VII (fiber alteren Grabern 137, 139 u. 142): Ausbiegender verdickter 

Rand, schrag abgestrichen (Abb. 4, 31). — Grab 20 (altere Graber): Ausbiegender 

Rand mit verdickter runder Lippe (Abb. 4, 32).

Wandscherben. Altere Graber 21, 72 u. 74 und Streufunde aus Schnitt VII und VI 

(unter Schicht 159). — Pfostengruben: 16 und 44.

Zeitstellung. In Tonzubereitung, Brand und Erscheinung gibt sich die Tongruppe 

als eine Nachahmung der Badorfer Ware zu erkennen, so dab auch fiir sie die Da- 

tierung schon in das 8. Jahrhundert gerechtfertigt erscheint. Fiir das Motiv der Finger

nageleindrucke unter der Randlippe konnen keine Parallelen genannt werden.

Pingsdorfer Ton.

Beschreibung des Tones s. K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 216 f.

Tongruppe a

Wandscherben: Pfosten 16 und 25 (mit roter Bemalung); Grab 149.

Zeitstellung. Mit K. Bohner u. a. ist der Beginn der Pingsdorfer Keramik nach 

860/70 anzusetzen.

Tongruppe c

Randscherbe. Streufund aus Schnitt II: Rs. mit Kragenrand; Mdm. 10 cm (Abb. 

4, 34).

Wandscherbe. Ausbruchgrube 86 des Rechteckchores: Wandscherbe mit starken 

Drehrillen.

Zeitstellung. Eine gleiche Randscherbe zeigt A. Herrnbrodt55) vom Husterknupp, 

Periode III 0, etwa 1. Halfte des 12. Jahrhunderts.

Niederrheinischer Ton IV (Pingsdorfer Art).

Beschreibung des Tones s. K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 211.

55) A. Herrnbrodt, Der Husterknupp. Eine niederrheinische Burganlage des friihen Mit- 

telalters (1958) 93, Abb. 49.
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Tongruppe a

Wandscherben: Pfosten 100 und 151 (mil Rotbemalung).

Zeitstellung. Nach K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 212 ist die Tongruppe zeit- 

lich mit der Pingsdorfer Tonware Gruppe a gleichzusetzen.

Niederrheinischer Ton VII (blaugrau gebrannt).

Beschreibung des Tones s. K. Bohner, Bonn. Jahrb. 150, 1950, 218.

Randscherbe. Aus dem Fundament der Steinkirche: Rs. eines Kugeltopfes mit 

ausbiegendem Rand und nach auBen abgestrichener, schwach gekehlter Lippe; Mdm. 

1 2 cm (Abb. 4, 33).

Zeitstellung. Der Ton der Randscherbe ist abweichend von den von K. Bohner be- 

stimmten Scherben nicht allzu hart gebrannt. Der Kern ist weiBlichgrau, die hell- 

grauen AuBenflachen schimmern schwach metallisch. Randscherben von gleicher Er- 

scheinung sind auf dem Husterknupp in der Periode III (11.—13. Jahrhundert) zahl- 

reich vertreten56). Ein im Fundament der ehem. Klosterkirche zu Zyfflich57) gefun- 

denes Randstiick erweist ihr Vorkommen schon zu Beginn des 2. Jahrtausends.

Abb. 5. Metallfunde von Palenberg.

Eiserne Giirtelschnallen (1 Grab 18. 2 Grab 39. 3 Grab 13). Messer (5 Grab 11).

Schnallenbeschlag (6 Grab 66). Br.’Messerortband (4 Grab 11). MaBstab 1:2.

2. Metallfunde (Abb. 5).

Aus der Fiillung des neuzeitlichen Grabes 18: eiserne Giirtelschnalle (3,2 X 3,7 cm) 

mit ovalem Biigel, rechteckigem, zur Aufnahme des Leders gespaltenem Beschlag und 

rundem, etwas zugespitztem Dorn. Am Beschlag ist noch ein Niet erkennbar. Die Teile 

sind fest zusammengerostet. Mit einer ahnlichen Schnalle aus Walsum Grab 4 (1. Vier- 

tel 8. Jahrhundert) macht R. StampfuB58) bekannt (Abb. 5, 1). Aus der Fiillung der 

neuzeitlichen Bestattung 39: viereckige Giirtelschnalle mit Dorn, aus diinnem Vier- 

kanteisen (5,3 X 4,9 cm) (Abb. 5,2).

Aus Grab 13 (iiltere Graber) stammt eine eiserne Giirtelschnalle (2,7 X 2,2 cm), 

die im Becken des Toten gefunden wurde. Der ovale Biigel und der S-formig ge- 

schwungene Dorn sind mit dem rechteckigen Beschlag festgerostet (Abb. 5, 3). Eine 

ahnliche Giirtelschnalle wurde in Walsum Grab 39 (3. Viertel 8. Jahrh.) gefunden59).

In Grab 13 lag beim rechten Oberschenkel des Toten das Ortband einer Messer-

56) A. Herrnbrodt a. a. O. (Anm. 55).

57) L. Schaefer, Der Griindungsbau der Klosterkirche St. Martin in Zyfflich (Ungedr. Diss.

Bonn 1957).

58) R. StampfuB a. a. O. Taf. 5, 6. 59) R. StampfuB a. a. O. Taf. 12, 4.
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scheide, eine diinne, schmal iibergreifende Hohlleiste aus Bronzeblech, die mit quer- 

laufenden, leicht tordierten, gerieften Rippen verziert ist, Br. bis 1,7 cm, L. noch 

3,4 cm (Abb. 5,4). Das Stuck ist durch die mitgefundene Giirtelschnalle datiert.

In der neuzeitlichen Bestattung 66 lag ein zungenformiges, eisernes Schnallen- 

beschlag mit drei Nietlochern; L. noch 5,2 cm, Br. 3,9 cm (Abb. 5, 6).

In Grab 11 lag ein stark vergangener Eisenring von 5 cm Dm. beim linken Unter- 

arm des gestorten Skelettes, an der rechten Hiifte ein fuBwarts gerichtetes Messer. 

Die 5,8 cm lange und bis 2 cm breite Klinge und die zu einer einwarts liegenden 

Grifftulle geschmiedeten Lappen sind aus einem Stuck gearbeitet; Riicken und Schnei- 

de der Klinge sind zur Spitze eingebogen (Abb. 5,5).

3. Miinzen60).

Streufund aus dem Nebenschiff, Schnitt I: Frankreich, Ludwig IX., 1226—1270, 

Turnospfennig o. J. (nach 1266). (J. Laffaurie, Les monnaies des rois de France, 

Hugues Capet a Louis XII. [1951] 201).

Grab 9: Stadt Zytphen, Kupferdeut 1687 (P. Verkade, Muntboek bevattende de 

namen en afbeeldigen van munten, geslagen in de zeven voormalig vereenigde Neder- 

landsche Provincien [1848] Taf. 27,6).

Grab 18: Provinz Friesland, Kupferdeut o. J. (17. Jahrhundert) (Verkade a. a. O. 

Taf. 132, 1).

Grab 30: Stadt Aachen, Viertelheller 1743 (J. Menandier, Die Aachener Miinzen, 

in: Zeitschrift f. Numismatik 30, 1913, 321 ff. Nr. 274).

Grab 70: Stadt Dortmund, ’Reinoldi-Heller‘ 15. Jahrhundert) (A. Meyer, Die Miin- 

zen der Stadt Dortmund, in: Numismat. Zeitschr. Wien 15, 1883, 238 ff. Nr. 60).

Datierung und Zusammenfassung.

Die Ergebnisse der Ausgrabungen in der Karlskapelle sind in mehrfacher 

Hinsicht von Interesse. Ihre Bedeutung liegt vomehmlich in der Aufdeckung 

des spatfrankischen Friedhofes der ’villa Palembach‘ und in der auf ihm er- 

richteten, mit einer Taufanlage ausgestatteten Holzkirche, schlieBlich in der 

Erganzung der den Kern der bestehenden Kapelle bildenden Saalkirche durch 

den ergrabenen Rechteckchor.

Fur die Datierung des Friedhofs geben die aus den Grabern geborgenen 

Funde Anhaltspunkte. Das Fundmaterial besteht zum iiberwiegenden Teil aus 

GefaBscherben einer lokalen Topferei, die ihrer Erscheinung nach als eine 

grobe Nachahmung der bekannten Badorfer Tonware und mehr noch deren 

niederrheinischen Varianlen anzusprechen sind und die zeitlich diesen gleich- 

gesetzt werden konnen. Ausschlaggebend fur die Datierung der Graber sind 

daher in erster Linie die wenigen Scherben der Badorfer Ware, deren Beginn 

nach F. Tischlers61) Untersuchungen nicht erst gegen Ende des 8. Jahrhun- 

derts, sondern schon um 720 angesetzt werden darf. Einer Datierung des 

Friedhofes in das 8. Jahrhundert scheinen die wenigen, den Toten beigege- 

benen Gegenstande (Abb. 5) nicht zu widersprechen. Denn die in Grab 13 zu- 

sammen mit einer Badorfer Wandscherbe und einem Messerortband gefun-

60) Die Bestimmung der Miinzen hatte freundlicherweise Frau Dr. habil. W. Hagen, Bonn, 

ubernommen.

61) F. Tischler, Germania 30, 1952, 194 ff.
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dene Giirtelschnalle und zwei weitere, aus sekundarer Lage geborgene Schnal- 

len mogen — wenn ein Vergleich der stark verrosteten Stiicke mit ebensolchen 

vom Friedhof Walsum62) erlaubt ist — dem zweiten und dritten Viertel des 

8. Jahrhunderts zuzuweisen sein.

Kann man auf Gund dieser Funde fur eine Belegung des Friedhofes seit 

dem 8. Jahrhundert eintreten, so mogen die einigen Grabern entnommenen 

Scherben frankischer Knickwandtopfe (Abb. 4, 1 u. 2) und das in Schnitt IX 

in verworfener Schicht gefundene Randstiick eines Mayener Topfes seinen 

Beginn schon im 7. Jahrhundert wahrscheinlich machen.

Die dichte, zu vielfachen Uberschneidungen fiihrende Belegung des Fried

hofes und die Orientierung seiner durchweg beigabenlosen Bestattungen sind 

nach R. v. Uslars63) Untersuchungen Merkmale friiher christlicher Begrab- 

nisstatten. Diese waren bei gelandemaBig bevorzugter Lage fiir die Aufnahme 

der Kirchen besonders geeignet. So durfen wir in den ermittelten Pfosten- 

gruben die Spuren des ersten, der fruhromanischen Saalkirche vorangehenden 

Gotteshauses erkennen. Diese Holzkirche war ein schlichter einschiffiger Bau, 

dessen konstruktives Geriist je 5 in einer Reihe stehende Pfosten bildeten. 

Der Abstand der Pfosten betrug in der Siidreihe rund 2,30 m, die Lange der 

Pfostenreihe insgesamt 9,30 m, die Breitenspanne etwa 6,30 m, jeweils von 

Pfostenmitte zu Pfostenmitte gemessen. Leider hat die den Bau der Stein- 

kirche vorbereitende Abgrabung und Planierung des Gelandes alle Spuren 

der die Pfosten verbindenden, den Raum schlieBenden Wande vernichtet. Die 

in regelmaBigen Abstanden und offensichtlich miteinander korrespondieren- 

den Pfosten der Traufseiten lassen uns indes die Kirche als Gebinde-Bau mit 

Sparrendach vorstellen. Bei solcher Konstruktion diirften die LichtmaBe des 

Raumes rund 9 X 6 m (= 30 X 20 romische FuB) betragen haben.

Im letzten Jahrzehnt haben Ausgrabungen vor allem in Holland, Belgien 

und am Niederrhein in groBerer Zahl Holzkisten zutage gebracht64). Aus 

unserem engeren Bereich seien die von P. J. Tholen in Breberen (Kr. Geilen

kirchen-Heinsberg) , Doveren (Kr. Erkelenz) 65) und Erkelenz 66) und von P. 

Wieland in Pier (Kr. Duren) 67) ergrabenen Holzbauten genannt. Fiir Geilen

kirchen konnte W. Piepers 68) eine Holzkirche urkundlich belegen, und in

62) s. Anm. 58 u. 59.

63) R. v. Uslar, Bemerkungen zu den Grabern und den Holz-Pfostenkirchen, Bonn. Jahrb. 

150, 1950, 221—228.

64) W. Zimmermann hat die aus schriftlichen Zeugnissen und durch Ausgrabungen be- 

kannten Holzkirchen im Katalog seiner aufschluhreichen Abhandlung fiber ’Ecclesia lignea 

— ligneis tabulis fabricata', die in Bonn. Jahrb. 158, 1958 (Festschrift fiir Franz Oelmann) 

erscheinen wird, zusammengefalBt, so dall hier auf weitere Belege verzichtet werden darf. 

Herrn Landesoberverwaltungsrat Dr. Walther Zimmermann bin ich fiir die Erlaubnis, das 

Manuskript einsehen zu durfen, zu Dank verpflichtet.

65) Bonn. Jahrb. 150, 1950, 193—207.

°6) P. J. Tholen, Ausgrabungen in der Lambertuskirche zu Erkelenz, in: Rhein. Kirchen 

im Wiederaufbau (1951) 99 ff.

67) K. Bohner, Das Grab eines frankischen Herren aus Morken im Rheinland, in: Neue 

Ausgrabungen in Deutschland (1958) 461 ff., Abb. 19.

68) W. Piepers, Zur Frage der Holzkirche bei oder in Geilenkirchen, in: Heimatkalender 

des Selfkantkreises Geilenkirchen-Heinsberg 1955, 20 ff.
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Rommerskirchen (Kr. Grevenbroich-NeuB) laBt sich die Holzkirche aus der 

Lage der in ihr vorgenommenen Bestattungen erschlieBen 69). Die genannten 

ergrabenen Bauten warden wie die Palenberger Kirche auf alien, in das 7. und 

8. Jahrhundert zuriickreichenden Graberfeldern errichtet. Soweit die Grund- 

risse dieser Kirchen rekonstruierbar sind, handelt es sich um rechteckige, durch 

konstruktiv bedingte Stiitzenreihen unterteilte Sale, zu welchen bei einigen 

— so in Pier nachweisbar — ein schmaler Rechteckchor an der Ostseite hinzu- 

tritt. Als Gegenbeispiele zu unserer einschiffigen Kirche waren die Holzbauten 

von Afferden (Limburg) und Muizen (Brabant) zu nennen 70).

Die Frage nach der Entstehungszeit unserer Holzkirche laBt sich nicht mit 

wiinschenswerter Klarheit beantworten. Bei der Sichtung des Fundmaterials 

fallt aber auf, daB die in die Graber eingreifenden und mit ihrem Aushub ange- 

fiillten Pfostengruben die gleichen Scherben wie diese, jedoch keine jiingeren 

enthielten. Dagegen wurden in den Einfiillungen der durch den Abbruch der 

Kirche entstandenen Pfostenlbcher auch rotbemalte Pingsdorfer GefaBscherben 

und deren in niederrheinischen Ofen gebrannle Nachahmungen aufgelesen. 

Diese Tatsache weist darauf hin, daB die Errichtung der Holzkirche vor dem 

ersten Auftreten der Pingsdorfer Erzeugnisse, also vor der Mitte des 9. Jahr- 

hunderts erfolgt sein muB. Bedenkt man zudem, daB der Friedhof wohl schon 

im 7. Jahrh. bestand, so wird man der vonK. Bohner71) vorgeschlagenen Datie- 

rung der Kirche in das spate 8. Jahrhundert zustimmen. Ob sie von Karl dem 

GroBen erbaut wurde, wie die miindliche Uberlieferung es wissen will, sei 

dahingestellt. Sicher ist die ’Karlskapelle4 eine der altesten Kirchengriindungen 

des Gebietes. Fur ihr hohes Alter spricht der Nachweis, daB sie — vielleicht von 

Beginn an — Tauf- und Pfarrkirche der umliegenden Ortschaften war, denn 

die aufgedeckte Taufanlage gehbrt eindeutig zum Holzbau. Die ausgegrabenen 

Reste sind sparlich, und der Rekonstruktionsvorschlag ist nicht in alien Einzel- 

heiten belegbar. Das schmalert indes nicht die Bedeutung des Fundes, der in 

seiner Art in Deutschland bislang ohne Beispiel dasteht72). Daher ist er ein

69) K. Bohner, Die Kontinuitat zwischen Altertum und Mittelalter, in: ’Aus der Schatz- 

kammer des antiken Trier1, Neue Forschungen und Ausgrabungen, Festschrift des Rhein. 

Landesmuseums Trier, 1951, 82 ff. und Bonn. Jahrb. 155/156, 1955/56, 509 ff.

70) Zu Afferden s. P. Glazema, Oudheidkundige Opgravingen in door de oorlog ver- 

woeste Limburgse kerken, in: Publ. de la societe historique et archeologique dans le Lim- 

bourg 84, 1948, 207 f. — Zu Muizen s. J. Mertens, De oudheidkundige opgravingen in de 

St. Lambertuskerk te Muizen (Brab.), in: Koninkl. comm, voor monumenten en landschappen 

2, 1950, 115 ff.

71) K. Bohner in: Neue Ausgrabungen in Deutschland a. a. O. 464.

72) Aus dem friihen Mittelalter ware zuerst die auf dem Biiraberg bei Fritzlar ergrabene 

Zisterne (nach 741) anzufiihren, deren Verwendung als Taufanlage indes nicht gesichert ist 

(J. Vonderau, Die Ausgrabungen am Biiraberg bei Fritzlar 1926/31 [1934]). —• In der im Jahre 

1808 abgebrochenen Johanniskirche in Augsburg hat L. Ohlenroth im Mittelschiff der roman. 

Kirche, 4,20 m westlich eines in diesem liegenden alteren, mit Priesterbank und Altar (mit 

Reliquiengrab) ausgestatteten Baues einen Brunnenschacht aufgedeckt, in dem die Reste von 

fiinf aufeinanderfolgenden Taufanlagen angeschnitten wurden (L. Ohlenroth, Friihchristliche 

Taufanlage in Augsburg, in: Forsch. und Fortschr. 6, 1930, 169 ff. ■— P. Reinecke, Bayer. 

Vorgeschichtsfreund 9, 1930, 65 f.). Die alteste Anlage war eine 1,45 X 1,10 m im Lichten 

messende gemauerte Wanne, zu der westseitig Stufen hinabfiihrten. Aus historischen Erwa- 

gungen datiert L. Ohlenroth die Anlage in das friihe 5. Jh., W. Hiibener (Zur Zeitstellung des 

friihchristlichen Taufbrunnens bei St. Johannis in Augsburg, in: Germania 34, 1956, 158 ff.)
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wichtiges Glied in der Entwicklung der Taufanlagen, die von den noch an die 

Einrichtung antiker Bader erinnernden Bassins fruhchristlicher Baptisterien 

hinfiihrt zu den monolithen Becken des friihen Mitlelalters73). Mit achteckigem 

GrundriB, eingelassen in den FuBboden und mit einem Ablauf versehen, schlieBt 

sich unsere Piscina eng an die friihen Bassins an, die neben runden und sechs- 

eckigen Formen vor allem die achtseitige Anlage — zunachst wohl in enger 

Anlehnung an die Architektur der Baptislerien, sodann aber auch wegen der 

der Achtzahl zugesprochenen Symbolik 74) — bevorzugten.

Im 11. Jahrhundert wurde die Holzkirche abgebrochen und an ihrer Stelle 

dieetwas nach Siidwesten verschobene, aus Schiff undRechteckchor bestehende 

Steinkirche erbaut. Sie verkorpert den unter den friihen Kirchen Nordwest- 

europas meist verbreiteten und bis in das 12./13. Jahrhundert fur dorfliche 

Anlagen verbindlichen Typ75), dessen Wurzeln wie die der Holzpfostenkir-

hingegen auf Grund der einzigen datierbaren GefaBscherbe aus der Verfiillung des Brunnen- 

schachtes (Bodenstiick eines rhein. Doppelkonus mit einzeiligem, spiralig umlaufendem 

Rollstempelband) friihestens in die Mitte des 6. Jhs., halt aber eine wesentlich spatere An- 

setzung des Fundes (Mitte od.2. Halfte des 9. Jhs.) fur moglich. — Eine ahnliche, 1,28X 1,00 m 

groBe gemauerte Wanne, deren Boden 0,54 m unter dem Kirchenniveau lag, hat J. Bohland 

im ostlichen Westraum des nordl. Seitenschiffes des Hildesheimer Domes (852—872) frei- 

gelegt. Drei Stufen fiihrten in die Wanne, deren Einfassung in Resten noch 0,36 m hoch 

erhalten war (J. Bohland, Der Altfried-Dom zu Hildesheim, Die Entwicklung des Hildes

heimer Domes vom 8. Jahrhundert bis zum 13. [Diss. Gottingen 1953, ungedr.] 125). — Eine 

um 1000 mit dem Bau der Klosterkirche entstandene runde Taufanlage wurde in Zyfflich 

(Kr. Kleve) freigelegt (L. Schaefer a. a. O.). Ihre betrachtlichen AusmaBe — der lichte Durch- 

messer des Beckens betrug 2,24 m — deuten an, daB das Taufsakrament wie bei den in den 

Boden eingetieften Anlagen noch durch Untertauchen des Tauflings gespendet wurde.

Ob in der in St. Johannis in Augsburg aufgedeckten jiingsten Anlage, einem fast kreisrunden 

Mortelboden auf Tuffunterlage von rund 3,15 m Durchmesser, mit einer quadratischen, 

1,00 X 1,00 m groBen Offnung in der Mitte, eine der Zyfflicher ahnliche Anlage zu sehen ist, 

bleibt ebenso ungewiB wie ihre Datierung. Die Lage der Taufanlagen von Augsburg und 

Zyfflich im Westteil des Mittelschiffes, oder die der Taufe von Palenberg inmitten der Kirche, 

entspricht der auf dem St. Galler Plan von 820 durch einen Doppelkreis und die Beischrift 

Tons' als Ort der Piscina gekennzeichneten Stelle (H. Reinhardt, Der St. Galler Klosterplan 

[1952]).

Fiir die Lage des Taufbeckens inmitten der Kirche kann weiter auf das mit AbfluB- 

offnungen versehene Fundament des Taufsteines im Bau des 12. Jhs. der Kirche St. Peter 

in Lahr verwiesen werden (A. Tschira, Ausgrabungen in der Kirche St. Peter in Lahr, Stadt- 

teil Burgheim, in: Neue Ausgrabungen in Deutschland [1958] 477 ff., Abb. 1 und Beilage 1). —- 

Mit einer auf Grund des Befundes zweifellos in unseren Zusammenhang gehorenden Anlage 

in der Kirche von Sevenum (Limburg) macht P. Glazema (a. a. O. 269 f.) bekannt. Es 

handelt sich um einen 1,64 m hohen, ausgeholten Baumstumpf von 0,95 X 1,20 m Durchmes

ser, der tief in der Erde steckte und Grundwasser fiihrte. P. Glazema bezeichnet die Anlage 

als ’put' (Brunnen), doch diirfte es sich seiner Lage inmitten des Schiffes nach um ein (pri

mitives) Taufbecken handeln.

73) CabroLLeclercq, Dictionnairs d’archeologie chretienne et de liturgie. Bd. 14, 1 (Paris 

1939) Art. ’Piscine', Sp. 1080-1119. — G. Pudelko, Romanische Taufsteine (1932). — W. 

Zimmermann, Romanische Taufsteine am Niederrhein, in: Ann. hist. Ver. f. d. Niederrhein, 

155/156, 1954, 472 ff.

74) P. Romuald Bauerreiss, ’Fons sacer', Studien zur Geschichte des friihmittelalterlichen 

Taufhauses auf deutschsprachlichem Gebiet (Miinchen 1949).

75) Die Grundrisse zusammengestellt von H. E. Kubach in Kunstchronik 8, 1955, H. 5. 

118 f., Abb. 3 u. 4. — Uber die einschiffigen Saalkirchen des Selfkantkreises Geilenkirchen- 

Heinsberg berichtet P. J. Tholen in: Der Niederrhein, Jahrb. des Rhein. Vereins f. Denk- 

malpflege und Heimatschutz 1953, 70—79.
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chen, zweifellos in der in die vorgeschichtliche Zeil zuruckreichenden Grund- 

form des Hausbaus zu suchen sind 76).

Die Entstehungszeit der Palenberger Saalkirche bezeugen die Kampfer- 

gesimse ihres Triumphbogens (Abb. 3 oben). Ihr aus Platte, Karnies und Kehle 

zwischen Piattchen bestehendes Profit ist in vielen rheinischen Kirchen des 

11. Jahrhunderts anzutreffen. Die steilen Kampferprofile im alteren, west

lichen Teil der Krypta von St. Severin 77) und die der Vierungsbogen und 

Kreuzarme von St. Maria im Kapitol zu Koln78) stehen den unsrigen am 

nachsten. Sie rechtfertigen die Datierung der Saalkirche etwa in die Mitte des 

11. Jahrhunderts. Diese wird in etwa durch die aus dem Fundament des Schif- 

fes geborgene Randscherbe des friihen 11. Jahrhunderts gestiitzt (Abb. 4, 33).

Der Abbruch des Rechteckchores und die Errichtung des ihn umfassenden, 

tonnengewolbten und mit gestelzter Apsis schlieBenden Chores kann nicht vor 

dem 12. Jahrhundert erfolgt sein, denn in der Ausbruchgrube des Rechteck

chores Jag eine Pingsdorfer Scherbe dieser Zeit. Den gleichen Vorgang wie in 

Palenberg, die Ersetzung des alten schmalen Rechteckchores der Saalkirche 

durch einen weiteren Apsidenchor hat P. J. Tholen fur das 12. Jahrhundert in 

der Lambertuskirche zu Erkelenz79) und in Rommerskirchen80) nachweisen 

konnen.

76) W. Boeckelmann, Grundformen im friihkarolingischen Kirchenbau, Wallraf-Richartz- 

Jahrbuch 18, 1956, 27 ff.

77) P. Clemen, Die Kunstdenkmaler der Stadt Koln II, 2 (Kdm. Rheinprovinz VII, 2. — 

Dusseldorf 1929) 214 ff., Abb. 157, 4.

78) Hugo Rahtgens, Die Kirche St. Maria im Kapitol zu Koln (1913) Abb. 53, I, III u. VII.

79) P. J. Tholen, Ausgrabungen in der Lambertuskirche zu Erkelenz a. a. O. 99 ff.

80) s. Anm. 69.


