
MARGARETE DOHRN-IHMIG

Ausgrabungen in der Pfarrkirche St. Silvester in Lohn, Kreis Aachen

Die katholische Pfarrkirche St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen, lag inmitten des 

Dorfes an einem kleinen Marktplatz, auf den vier Strafien aus den vier Himmels- 

richtungen zuliefen (Abb. 1). Die Kirche war von einem Friedhof umgeben, der 

seit Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr belegt wurde. Der Friedhof war allsei

tig mit einer Bruchsteinmauer umgeben (Abb. 2). Sie umfafite den westlichen Teil 

einer kleinen Gelandezunge, so dafi die Kirche gegeniiber dem Marktplatz eine Ni- 

veauerhohung von etwa 1,50 m aufwies. Der Standort der Kirche ist heute einpla- 

niert und nur die beigefiigte Karte (Abb. 1) vermittelt noch einen Eindruck ihrer 

urspriinglichen beherrschenden Lage.

Als eine zu Anfang des 13. Jahrhunderts existierende selbstandige Pfarrei ist Lohn 

im liber valoris genannt1. Es ist auch iiberliefert, dafi Turm und Ghor des Haupt- 

schiffes im 12. Jahrhundert erbaut wurden (Bauphase V). Im 15. Jahrhundert 

wurde das Schiff erneuert. Es kann sich dabei nur um den Anbau des nordlichen 

Seitenschiffes sowie weitere Umgestaltungen der Kirche (evtl. Uberwolbung) han- 

deln, denn die archaologische Untersuchung ergab seit der Bauphase IV kerne Ver- 

anderung des Mittelschiffs mehr. Die Kirche brannte am 4. 10. 1678 aus, als der 

Ort Lohn wahrend des Reunionskrieges gegen die Habsburger von Franzosen nie- 

dergebrannt wurde. Aus diesem Zeitraum (1658-1711) existierende Akten des alten 

Dekanats Jiilich im Archiv des Erzbistums Kdln zeigen unter dem 5. 7. 1681 eine 

Eintragung, in der auf den von den Franzosen verursachten Brand Bezug genom- 

men und berichtet wird, dafi eine Kollekte zum Wiederaufbau der Kirche (die am 

13. Juni 1679 weitgehend eingesturzt war) bewilligt sei. Im Jahr 1696 wurde die 

Kirche, besonders das nordliche Seitenschiff mit dem Marienaltar, wieder herge- 

stellt und blieb, entsprechend der Bauaufnahme vom 28. 10. 1899 (Abb. 3), bis 

1900 erhalten2. Die Bauaufnahme stimmt mit dem archaologischen Befund beim 

Anschlufi der Sakristei an den romanischen Ghor und in der Form des Chors nicht 

genau uberein.

Nach dem Abbruch der Kirche wurde am 29. 6. 1902 der Grundstein fur eine

1 F. W. Oediger, Die Erzdiozese Kdln um 1300. 1 Der liber valoris. Publ. Ges. Rhein. Gesch. For- 

schung. 12,9 (1967) VII. 61 Loyn.

2 Bauaufnahme im Archiv des Landeskonservators Rheinland zu Bonn.
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1 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Lageplan nach Tagebaugrundrih der RBW, Braunkohlenbergwerk Inden vom 13. 5. 1974. 

Mafistab 1 : 8000.

grofie dreischiffige Kirche gelegt (Abb. 2; 4), die im September 1903 geweiht wur- 

de. Dieser Bau wurde im November 1973 im Rahmen volkswirtschaftlicher MaG- 

nahmen fur die Energiesicherung - Abbau von Braunkohle - gesprengt und an- 

schlieEend abgetragen, nachdem eine archaologische Untersuchung erfolgt war, 

welche die wechselvolle Geschichte der Kirche bis ins 9. Jahrhundert hinein auf- 

decken konnte.

Mit der Kirche ist die Erinnerung an eine rbmische Kultstatte verkntipft. Em Wei- 

hestein an Merkur war bereits im Eingang der gotischen Kirche (Bauphase VII) ein- 

gemauert und wurde in den Neubau von 1902 ubernommen3. Er befindet sich jetzt 

wieder innen neben dem Eingang der neuen Kirche in Neu-Lohn.

Die Kirche in Lohn war als einzige im alten Erzbistum Kbln dem Heiligen Silvester 

geweiht. Als Patron wird St. Silvester papa genannt. Es muh sich dabei um Papst

3 Bonner Jahrb. 1, 1842, 124; 16, 1851, 81. - Zu dem angeblich aus Weisweiler stammenden Weihestein 

vgl. C. B. Riiger, Gallisch-Germanische Kurien in: Epigraphische Studien 9 (1972) 252 Taf. 3.
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2 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Blick von Nordosten (Aufnahme im Sommer 1973).

Silvester I. (314-355) handeln. Da die Kirche nach zwei C-14-Messungen der Bau- 

hblzer aus der ersten Holzkirche in der ersten Halfte des 9. Jahrhundert erbaut 

worden ist, kommt Papst Silvester II., der von 999-1003 regierte, als Patron nicht 

in Frage.

Die archaologische Aufnahme

Die archaologische Ausgrabung der Kirche, bei der ein grober Teil des Innenrau- 

mes bis auf den gewachsenen Boden freigelegt wurde, wurde vom 

21. 5.-11. 8. 1973 unter der Leitung von W. Piepers durchgefiihrt. Die Aufnahme 

der Befunde erfolgte grohenteils durch die Verfasserin. Zur Klarung der stratigra- 

phischen Abfolge der Schichten und Fundamente in der Kirche wurden zwei grohe 

N-S-Profilstege sowie ein kleineres Profil, L-M, stehen gelassen. Das Profil A-B 

schneidet die gotische Sakristei (1), das Profil C-D den romanischen Chor (9) und
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3 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen. Bauaufnahme vom 28. 10. 1899.

altere Bauzustande und das Profil L-M die Pfostengruben 80 und 79 (Abb. 4). Die 

Befunde werden nachfolgend anhand der erkannten sieben Bauzustande geschildert. 

(Weil augenblicklich nicht alle Originalzeichnungen zur Verftigung stehen, kann 

ein Teil der Profile nicht abgebildet werden.)

Bauphase I

Diese Bauphase fallt mit dem ersten Kirchenbau einer Pfostenkirche aus Holz zu- 

sammen, Bau I (Abb. 5). Es handelt sich um einen Saalbau mit eingezogenem 

Rechteckchor, dessen ergrabene Lange 10 m betrug. Dieser Bau war W-O ausge- 

richtet und bestimmte die Langsachse samtlicher folgender Kirchen. Von Bau I
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wurden die runden Pfostengruben 25, 26, 76, 80 mit Standspuren der Pfosten oder 

Resten davon gefunden. Alle weiteren primaren Pfostengruben sind durch spateren 

Umbau zerstdrt, ihre Lage kann aber wegen der Neuanlage der sekundaren recht- 

eckigen Pfosten- (oder Entnahme-) Gruben 75, 41, 45 (siidl. Reihe), 79, 44, 56 

(nordl. Reihe) erschlossen werden (Abb. 5).

Pfostengrube 25 (Abb. 6)

Durchmesser 1,05 m, Tiefe 1,65 m4, Durchmesser der Standspur 0,50 m. Die 

Grube ist durch die Fundamente des Rechteckchors 16 von Bauphase II z. T. ge- 

stort. Die Grubenftillung bestand aus lettigem Lob, der unten ein Eisenoxydband 

aufwies. Die Standspurftillung bestand aus dunklem LoE, gemischt mit Brandresten 

wie Holzkohlebrbckchen, Asche, kleinen Rotlehmbrockchen. Aus der Standspur- 

fiillung wurden kleine verbrannte, mit Kreismuster und Kerben verzierte Elfen- 

beinplattchen geborgen (Inv. Nr. 73.0739/01). Die Datierung der entnommenen 

Holzkohle ergab fur das Bauholz ein Alter von 880 ± 50 n. Chr. (KN 2265)5.

Pfostengrube 26 (Abb. 6)

Durchmesser (durch Grab 62 z. T. angegraben) noch 0,70 m, Tiefe 1,45 m, 

Durchmesser der Standspur 0,50 m. - Die Grubenftillung bestand aus lettigem 

LoE, die Fiillung der Standspur aus LoE, gemischt mit Holzkohle und Asche. Die 

Grube enthielt wie Grube 25 keinen Mortel. In der Standspurftillung fanden sich 

zwei verbrannte Elfenbeinplattchen und 1 kleine gelbe Scherbe (Inv. Nr. 

73.0740/01.02). - In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daE aus 

Schicht i des Profils C-D (Abb. 15) zwei gleiche, ebenfalls verbrannte Elfenbein

plattchen stammen.

Pfostengrube 80 (Abb. 5)

Durchmesser der Grube (soweit erhalten) 1,10 m, Tiefe 1,80 m, Durchmesser der 

Standspur (soweit erhalten) 0,60-0,80 m. - Die Grubenftillung bestand aus dunk

lem Lofi, vermischt mit Bandern aus gebleichtem LoE. Sie enthielt keinen Mortel. 

Die Standspurftillung bestand aus lockerem, dunklem Lehm mit vielen, z. T. gro- 

fien Holzkohlebrocken, Rotlehm und verbrannten Scherben. Das Profil kann aus 

den vorher genannten Grtinden z. Z. nicht abgebildet werden. Die entnommene 

Holzkohleprobe ergab fur das Bauholz des Pfostens ein Alter von 760 ± 50 n. Chr. 

(KN 2266).

Pfostengrube 76

Durchmesser (soweit erhalten) 1,30 m, Tiefe 1,80 m, lettig-lehmig verfiillt. Pfosten- 

spur durch Entnahmegrube 75 fast ganz zerstdrt. Die Grubenftillung enthielt 

ebenso wie Grube 80 keinen Mortel.

4 Samtliche Tiefenangaben beziehen sich auf den modernen Plattenbelag, der im Chor (Profil A-B) 0,60 

m, im Mittelschiff (Profil L-M) 0,80 m fiber dem gewachsenen, ungekappten Boden lag.

5 Dem C-14-Labor und Herrn Professor Schwabedissen vom Institut fur Ur- u. Friihgeschichte der 

Universitat Kbln sei fur die Datierung gedankt.
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Damit sind die erkennbar gebliebenen Bauteile von Ban I beschrieben. Zur Holz- 

kirche gehbrte ein Estrich auf dem Bleichhorizont des gewachsenen, anstehenden 

Lofibodens (k in Profil C-D, Abb. 15). Dieser Estrich war oben durch einen ver- 

brannten, schwarzen Laufhorizont von 1,5 cm Dicke abgeschlossen, dessen Unter- 

kante rot verziegelt war. Der Laufhorizont befindet sich in Profil C-D (Abb. 15) in 

0,60 m Tiefe. In Profil L-M (Abb. 15) ist dieser Estrich aus verbranntem Lob mcht 

festzustellen, allerdings ist eine tiefergreifende, in den gewachsenen Boden ragende 

Mulde (z in Abb. 15), in 0,80 m Tiefe mit Brandmaterial verfiillt, vorhanden, wel- 

che dem Estrich k, also dem Brand zugeordnet werden kann. Auch das Altarfun-

5 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Spuren und Rekonstruktion der Holzkirche mit zugehorigen Grabern. - Mafistab 1 : 200.

dament 19 (sudliche Kante in Profil C-D, Abb. 15) gehbrt zur Kirche vor dem 

Brand, also zu Bau I. Zwar scheint dieses Altarfundament durch den Horizont k 

eingetieft, weil es aber an seinen Langskanten in 0,65 m Tiefe starke Schwarzung 

der Bruchsteine und Verziegelung des Sandmdrtels (rot) zeigte (Abb. 15), wird an- 

genommen, dah der Altar 19 beim Brand bereits vorhanden war, der Estrich an ihn 

anstieE und dieser erst nach dem Brand zur Ausbesserung bzw. geringfugigen Ver- 

setzung des Altars oder zur Bergung einer Reliquie angegraben wurde. Dafiir spre- 

chen die in der Schicht i befindlichen Bruchstiicke des Estrichs k. Die Schicht i be- 

steht aus mittelbraunem humosen Lob mit Holzkohlepartikeln, Resten des Estrichs 

k mit Bruchstiicken verzierter Elfenbeinplattchen, wie sie in den Einfiillungen der 

Standspuren der Pfostengruben 25 und 26 vorhanden waren. Es wird angenommen, 

dab Schicht i und die Einfullung der Standspuren der Pfostengruben 25 und 26 

gleichzeitig entstanden. Damit ware Schicht i der Auftrag nach dem Brand, der an 

Altarfundament 19 anstdEt, dieses also nicht bedeckt, so dab Altarfundament 19 bei 

einem folgenden Kirchenbau benutzt worden sein wird. In Altarfundament 19 war 

die Scherbe einer Wolbrandschiissel eingebaut (Inv. Nr. 73.0737).

Zu den vier erhaltenen Pfostengruben 25, 26, 76, 80 der Holzkirche kdnnen vier 

weitere aufgrund der langlichen Gruben 41, 45, 44, 56 erschlossen werden. Die 

durch diese Pfostengruben gelegten Plana und Profile geben AufschluE liber die 

Bedeutung der Grubenreste 75, 41, 45 und 79, 44, 56 (Abb. 4; 5). Die Lange dieser 

Gruben betragt zwischen 1,00 m (Grube 79) und 1,50 m (Grube 45), die Breite 

zwischen 0,50 m (Grube 56) und 1,00 m (Gruben 41,44). Die Gruben sind zum In-
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6 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen. Baubefunde der Holzkirche.

Pfostengruben (25, 26) in Planum und Profil mit iiberlagerndem Rechteckchor (15, 16) der Steinkirche 

Bauphase II. - Mafistab 1 : 50.

nenraum der Kirche hin geboscht gewesen. Ihre Tiefe betragt vom gewachsenen 

Boden bzw. dem ersten Estrich aus gemessen: Grube 79: 0,70 m (nur Aubenkante 

angeschmtten); Grube 75: 2,20 m; Grube 44: 1,35 m (tiefste Stelle nicht erreicht); 

Grube 41: 1,40 m (tiefste Stelle nicht erreicht); Grube 56: 1,85 m und etwas tiefer; 

Grube 45: 1,80 m und etwas tiefer.

Die fast ganz erhaltene Grube 75 (Abb. 5) enthielt in der Fiillung hellen und dunk- 

len Lob, ein Staunasseband, Holzkohlepartikel, wenige Mortelbrockchen, Pings- 

dorfer und andere Scherben. Auch die Gruben 79, 44, 56, 41, 45 waren mit ge- 

mischtem Lobmaterial verfiillt und enthielten wenige Holzkohleflitter und etwas 

Mortel. Aus den Gruben 41 und 56 kam je eine Scherbe aus dem unteren Verfiil- 

lungsbereich (Inv. Nr. 73.0741; 73.0745). Die Gruben sind gleichmabig verfiillt, zu 

einer Zeit als auf dem Gelande bereits mit Mortel gearbeitet wurde. Wie Profil 

N-O der Grube 75 zeigte, stand niemals ein Pfosten in der Grube. Die feinen Lob

bander in der Verfiillung deuten sogar an, dab die Gruben erst allmahlich verfiillt 

sind. Diese sechs rechteckigen Gruben, besonders die vier Gruben 44, 56 und 41, 

45 markieren auf jeden Fall den Standort der friiheren runden Pfosten von Bau I, so 

dab fiir den Holzbau I insgesamt 8 Pfosten als belegt angesehen werden konnen.
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Der Sinn der rechteckigen Gruben ist unklar, weil in ihnen niemals ein Pfosten ge- 

standen hat. Entweder handelte es sich um Entnahmegruben fur die alten, beim 

Brand von Bau I vernichteten oder beschadigten Pfosten oder um Pfostengruben 

fiir einen neuen Holzsaal. Wegen der z. T. beachtlichen Tiefe dieser rechteckigen 

Gruben, die zur Entnahme der fruheren, z. T. verbrannten Pfosten wahrscheinlich 

nicht notig gewesen ware, mochte ich eher annehmen, dab es sich um die Vorberei- 

tung fiir einen neuen Holzbau handelte, der dann nicht zustande kam.

Die Holzkirche war ein Saalbau mit eingezogenem Rechteckchor. Der Saal hatte 

eine Lange von mindestens 7,00 m (der Westabschlub ist offenbar nicht erreicht, 

weil modern zerstort). Wahrscheinlich besah der Holzsaal (ohne Ghor) eine Lange 

von 8,00 m. Der Abstand der Pfosten des Saales betrug etwa 2,00 m. Die Saalbreite 

war 6,50 m. Im Osten schlofi sich ein rechteckiger Chor von 2,00 m Lange und 

3,00 m Breite an; der Altar lag in etwa 1,50 m Abstand vor der Ostwand des 

Chors. Der Niveauunterschied zwischen Saal und Chor betrug 0,20 m (hierzu siehe 

Profile Abb. 15), wobei der Chor 0,20 m hoher lag als der Saal.

Die Anbindung des Chors ist entsprechend der Rekonstruktion der Bauphase I 

(Abb. 5) moglich. Es ist auch denkbar, dafi die Holzkirche etwa wie Bau I von To

stedt, Kr. Harburg, die friihmittelalterliche Kirche I der Wiistung Zimmern, Kr. 

Sindheim, oder die Kirche St. Lambertus II und III/IV von Gemonde, Nord-Bra

bant, ausgesehen hat6. Die Befunde lassen verschiedene Erganzungsmoglichkeiten 

zu. Wenn nach statischen Grundregeln etwa ein Drittel des Pfostens in der Erde 

eingegraben sein sollte, so ergibt sich eine rekonstruierte Hbhe des Rechteckchors 

von 2,50 m und des Saals von 3,00 m.

Die erste Kirche wurde durch Brand vernichtet und an ihre Stelle trat ein kleiner 

Steinbau. Zu dieser Kirche gehdren 11 Graber, die weiter unten besprochen wer- 

den. Unter Beriicksichtigung der Plus/Minus-Werte der C-14-Messungen von Ma

terial aus den Pfosten 25 und 80 konnte die Holzkirche in der ersten Halfte des 

9. Jahrhunderts gebaut worden sein. Wann sie durch Brand vernichtet wurde, kann 

nicht festgestellt werden. Aus den Pfostengruben 79 und 56 sowie 53 stammen 

Pmgsdorfer Scherben mit Farbresten. Aus Grube 75 das Fubteil eines Gefabes mit 

Standnngansatz und aus den iibrigen, nach dem Brand angelegten rechteckigen 

Gruben jeweils weibgelbe Scherben (Abb. 19). Um Keramik welchen Jahrhunderts 

es sich dabei handelt, kann leider nicht beurteilt werden.

Bauphase II

Wahrend dieser Phase wurde eine kleine steinerne Saalkirche mit eingezogenem 

Rechteckchor gebaut (Abb. 7). Das Fundament des gesamten Baus bestand aus 

Bruchsteinen mit sandigem Mortel, wobei nur die oberen Steinlagen gemortelt wa- 

ren. In das Fundament waren romische Ziegel und Kalksteine sowie Stemgufibrok-

Tostedt: H. Drescher, Die Grundrisse zweier holzerner Kirchen der Karolingerzeit aus Tostedt, 

Landkr. Harburg. Nieders. Denkmalpflege 6 (1969) 43 ff. - Zimmern : G. P. Fehring, D. Lutz u. 

B. Scholkmann, Zeitschr. Gesch. d. Oberrheins 117, 1969; G. P. Fehring, Die Stellung des friihmittel- 

alterlichen Holzkirchenbaus in der Architekturgeschichte. Jahrb. RGZM 14, 1967, 179 ff. bes. 191 

sowie Abb. 4,2. - Gemonde: P. Glazema, Ber. Amersfoort 5, 154, 70.
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ken vermauert. Ein Bruchstiick eines romischen Inschriftsteines mit den Buchsta- 

ben VSLM wurde in der Mauer 16 gefunden, ebenfalls eine Spolie aus Kalkstein. In 

der unteren Erdfullung zwischen den Bruchsteinen der Mauern 15, 16, 20 fanden 

sich Holzkohlebrockchen. Die Oberkante der Fundamente 15 und 16 wurde bereits 

bei -0,40 m angetroffen, der Fundamente 20 bis 0,55 m Tiefe und Teile der W-O 

Fundamente des kleinen Saales, die durch den romanischen Ghor (9) iiberbaut wa-

Bauphase II Bauphase III

 Bauphase V Bauphase VI  Bauphase VII

7 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Baubefunde und Rekonstruktion der Bauphasen II und III. - Mallstab 1 : 200.

ren, erst bei -1,10 bis -1,15 m Tiefe. Die Fundamente lagen auf einer Stickung von 

gelbem Kies und Sand; sie waren gleichmafiig 0,80 m breit, erreichten jedoch unter- 

schiedliche Tiefen. Mauer 15: -1,30 m; Rechteckchor 16: -1,45 m; Mauer 16: -1,40 

bis -1,45 m (Mauern des kleinen Saales); Mauern 20: -1,45 m. Samthche Funda

mente waren also zwischen 0,70 bis 0,85 m in den gewachsenen Boden eingetieft. 

Samthche Ecken waren nur in den oberen Steinlagen ineinander verfugt. Aus einer 

Fuge an der nbrdlichen Ecke der Mauern 15 und 16 wurde aus 1,20 m Tiefe ein 

Kugeltopffragment geborgen (Inv. Nr. 73.0735; Abb. 19,3).

Der Grundrifi (Mauern 15, 16, 20) ergibt eine kleine Saalkirche mit Rechteckchor. 

Die lichte Weite des Chors betrug 0,90 m x 3,50 m, des Saales 3,30 m x 5,00 m. Die 

Gesamtlange des Baus betrug also 4,20 m7. Der Westabschlufi kann ursprunglich 

geschlossen gewesen sein. Er zeigte bei der Ausgrabung eine Lticke von 2,10 m, in 

welcher zwei Griifte lagen (Abb. 8). Es ist aber moglich, dab diese Lticke ur- 

spriinglich beabsichtigt war, denn die Mauerreste 20 reichten bis in eine Tiefe von 

-1,45 m, der gewachsene Boden in der Lucke lag jedoch bei -1,35 m Tiefe. Der 

kleine Bau ist wombglich nur der Teil einer geplanten grbfieren Kirche, welche ei- 

nen Holzsaal an einem eingeschnurten Rechteckchor mit Altarmsche erhalten soll-

7 Ob diese kleine Kirche jemals so benutzt wurde oder nur einen Bauabschnitt darstellt, blieb unge- 

klart.
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8 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Blick von Westen auf Fundament 20 mit Offnung 

in der Westwand und darin liegenden Gruftfundamenten 21 und 22.

te, wozu es dann nicht mehr gekommen 1st (siehe Diskussion der Pfostengruben 

79, 44, 56 und 75, 41, 45)8.

Der kleine Steinbau liegt fast exakt in der Achse des Holzbaus und umgreift den 

Rechteckchor der Holzkirche I (Abb. 4). Die stidliche Mauer 16 des Rechteckchors 

bedeckte Pfosten 25 von Bau I teilweise (Abb. 9). Mauer 15 tiberlagerte einige 

Grabgruben. Das Photo (Abb. 9) zeigt Fundament 15 mit Mauerstumpf 16 uber 

Pfostengrube 25 von Westen und das z. T. iiberschnittene Grab 24. Der Altar 19 

wird in diesem Bau nach dem Brand weiter benutzt; daftir spricht die Schicht m in 

Profil C-D (Abb. 15), welche an das Altarfundament anschhebt und die Unter- 

kante eines Laufbodens darstellen konnte. Die Schicht m wurde im gesamten Bau 

gefunden.

Bauphase III

Eme nachfolgende bauliche Anderung wurde durch den Anbau einer kleinen Apsis 

an Stelle des Rechteckchors vorgenommen (Abb. 7). Sie ist belegt durch den nord- 

bsthchen Mauerrest 30, der an die Mauer 15 angesetzt war, und die Ausbruchgrube 

30, die vom romanischen Ghor 9 umspannt wird und wahrscheinlich bei Erbauung 

dieses Chors entstand (Abb. 4). Die Grube war mit Lehmboden und viel Kalkmor-

8 Moglicherweise war der Steinsaal Bauphase IV bereits beabsichtigt, so dais damn die grofte Lucke zwi- 

schen den Fundamenten 20 erklart ist.
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9 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Fundamente des Rechteckchors (15, 16) von Bauphase II 

mit Pfostengrube 25 von Ban I unterhalb von Fundament 16.

tel sowie etwas Steinschutt gefiillt. Die Tiefe der Apsisfundamente betrug etwa 

-1,50 m, reichte also 0,90 m unter den gewachsenen Boden. Zu diesem Bau III wird 

das Altarfundament 17 gehdren, welches an die nunmehr nicht mehr aufgehende 

Mauer 15 angesetzt wurde. Das Altarfundament ist aus Bruchsteinen und Sandmor- 

tel sauber aufgemauert worden. In 0,95 m Tiefe lag seine Mitte auf der Erde auf, 

nur seme Ecken waren tiefer gemauert. Die Schicht f 3 in Profil C-D (Abb. 15) 

zeigt iiberdies - da sie den Altar 19 bedeckt -, dab der erste Altar nicht mehr be- 

nutzt wurde (siehe die folgende Diskussion der Profile).

Der gesamte Bau hat eine lichte Lange von 6,50 m. Ob die kleine Kirche in dieser 

Form benutzt wurde, bleibt unklar. Es ist auch moglich, dab gleichzeitig mit dem 

Anbau der Apsis der Saal aus Stein nach Westen angebaut wurde, so dab Bauphasen 

III und IV einen einzigen Bauzustand darstellen. Die entsprechenden aussagefahi- 

gen Bauteile sind modern zerstbrt (Abb. 4). Abb. 10 zeigt diesen Bauzustand recht 

gut. In der Mitte vorn Reste des Altarfundaments 19 sowie die Altarfundamente 17 

und 13. Unter ihnen nach N und S sich erstreckend, liegt Mauer 15 mit den Mauer- 

stumpfen 16. Der Halbkreis des romanischen Chors 9 umfaht links im Bild (Nor

den) den Apsisrest 30. In die gotische Sakristei fiihren auf dem Chorfundament (9) 

Stufen und Treppenwangen. Fundamente fur Strebepfeiler 8.2, 8.3 und 8.4 sowie 

Teile der gotischen Umfassungsmauer 14 sind ebenfalls zu erkennen.
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11 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Baubefunde und Rekonstruktion der Bauphase IV. - MaEstab 1 : 200.

Die Reihenfolge der Bauzustande war moglicherweise: Bauphase II, darauf folgte 

Bauphase IV (Saal), dann Bauphase III (Apsis).

Bauphase V

Der erneute Umbau der Kirche ist historisch belegt. Im 12. Jahrhundert wurden 

Turm und Chor erbaut. Von dem vorhandenen Bau wurde die Apsis und der West- 

abschlub des Saales abgebrochen. Der neue Chor (9) ruht auf den Langsmauern 16 

des vorherigen Altarraumes auf, wodurch er in seinen ost-westlich verlaufenden 

Mauern etwas ’gedruckt1 wirkt (Abb. 12). Die Rundung des Chors umschloE die 

Apsis 30 von Bauphasen III und IV. Das stidliche Fundament des Chors 9 von 1,00 

m Breite iiberragte das altere Fundament 16 um 0,20 m nach Stiden, das nordliche
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safi etwa mittig auf dem Fundament 16 auf und uberragte dieses beidseitig um je 

0,10 m (Abb. 4). Wahrscheinlich ist die schlechte Fundamentausfuhrung des Chors 

(9) ein Grund daftir, dafi in einer weiteren Bauphase Strebepfeiler angesetzt werden 

muEten. Der romanische Ghor 9 ist in kleineren Bruchsteinen mit weiEem Kalk- 

Sand-Mortel aufgefiihrt.

Ein Rest von Bodenbelag aus Feldbrandziegeln (18), der im Nordosten des Chors 

(Abb. 4) noch erhalten war, scheint den FuEboden anzudeuten; er lag bei -0,30 m. 

Der Ghor hat 8,00 m lichte Lange und 5,50 m lichte Breite. Der AnstoE des Chores 

an Bau IV konnte wegen moderner Zerstbrung nicht iiberpriift werden. Zur roma- 

mschen Kirche wird das Altarfundament 17 gehdren, welches bereits seit Bauphase 

III den Standort des Altars angibt.

Dab bei diesem Umbau der Turm errichtet wurde, ist tiberliefert. Der Turm hat 

eine Fundamentbreite von 2,25 m, die Abmessungen betragen 8,00 x 8,00 m. Er ist 

aus Bruchsteinen mit Kalk-Sand-Mortel erbaut und an den auEeren Mauerflachen 

sauber gefugt. Das Turmfundament zeigte keine Stickung oder eine mit Schutt 

o. A. verfiillte Baugrube. Die Steine saEen vielmehr biindig im Lofiboden. Zwi- 

schen Ausbruchgrube 82 der Westwand von Bauphase IV und Turmfundament la- 

gen 0,80 m ungestorter gewachsener Boden. Deshalb, und wegen moderner Uber- 

bauung ist unklar geblieben, wie der Turm baulich an das Schiff angeschlossen 

wurde (Abb. 4; 12).

Bauphase VI

Eine weitere Bautatigkeit am Chor wurde aufgrund des Anbaus von 6 Stutzpfeilern 

(8.1 bis 8.6) registriert. Bei dieser Gelegenheit wurden zwei Strebepfeiler (46, 73) 

und weitere 6 Strebepfeiler am Saal angebaut, wie die Bauzeichnung von 1899 (Siid- 

ansicht, Abb. 2) vermuten lafit. Der Chor war statisch unsicher auf Teile des vor- 

hergegangenen Baus (Mauern 16) aufgesetzt worden, was zu Stdrungen im Bauge- 

fiige gefiihrt haben mag, welche den Anbau von Stutzpfeilern erforderlich machten. 

Die Pfeilerfundamente 8.1 bis 8.6 waren aus Bruchsteinen mit Kalk-Sand-Mortel an 

den Chor 9 stumpf angesetzt. Ihr Erhaltungszustand war folgender: 8.1 wurde bei 

-0,80 m gefunden, dariiber lagen Teile der gotischen Umfassungsmauer (14), bei 

-0,30 m beginnend; 8.2 ab -0,32 m; 8.3 ab -0,20 m; 8.4 ab -0,03 m unter dem 

modernen FuEboden; dies war das am besten erhaltene Fundament; 8.5 ab -0,20 m 

in Resten; 8.6 ab -1,03 m, nur noch wenige Steine waren vorhanden. Die Stiitz- 

pfeilerfundamente reichten bis ca. 1,00 m Tiefe, wogegen der Chor (9) eine Tiefe 

von -1,35 m aufwies.

Der Sicherungsaktion des Chors werden auch die beiden Strebepfeiler 46 und 73 

zugeschrieben, die in identischer Weise wie die Pfeiler 8 gemauert waren, jedoch 

bis -1,40 m hinabreichten. Vom nordlichen Strebepfeilerfundament 46 waren noch 

zwei bis drei Steinlagen in Erde erhalten. Sie erreichten eine Tiefe von 1,40 m. Im 

Mauerwerk befand sich eine graue Fufibodenplatte aus Keramik mit Mbrtelldchern 

an der Unterseite. Diese Flatten wurden im Schutt zwischen den Fundamenten 

haufig gefunden, konnten aber keinem FuEboden zugeordnet werden. Der stidliche 

Strebepfeiler 73 war noch ab -0,37 m erhalten und reichte ebenfalls bis -1,40 m 

Tiefe. Er war wie 46 gebaut (Abb. 4; 12). Der Anbau der Strebepfeiler deutet auf
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13 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Baubefunde und Rekonstruktion von Bauphase VII. - Mafistab 1 : 200.

eine Uberwolbung des Schiffes in dieser Bauphase hin, liber die jedoch keine histo- 

rische Nachricht vorliegt.

Bauphase VII

Historisch iiberliefert ist der Neubau des Schiffes im 15. Jahrhundert. Weil am 

Mittelschiff keine Veranderungen mehr gefunden wurden, kann es sich nur um die 

Umgestaltung der Kirche in einen gotischen Bau und den Anbau des nordlichen 

Seitenschiffes handeln (Abb. 13), evtl. um die nunmehr vorgenommene Uberwol- 

bung des Mittelschiffes. Von der bisherigen Bausubstanz wurde die nordliche 

Langswand des Schiffes (9 a) beseitigt. Ebenso wurde das Fundament des Stiitzpfei- 

lers 8.6 abgebrochen. Es wurden drei Pfeilerfundamente etwa an der Stelle der 

nordlichen Mauer (9 a) errichtet, von denen nur Reste von zweien (33, 34) in einer 

Tiefe ab -0,50 m gefunden wurden. Fundament 33 war aus Bruchsteinen mit 

Kalkmortel und sitzt auf einem Teil des Fundamentes 9 a auf (Bau IV). Es erreichte 

ebenso wie Fundament 34 eine Tiefe von 1,40 m. Der gesamte romanische Chor 

von 8.1 bis an das nordliche Seitenschiff wurde mit einer Stutzmauer aus Ziegeln 

(14) von 0,50 m Breite und einer Sockelbreite von 0,75 m umfangen, die den Stiitz- 

pfeilern anliegt und das Fundament 8.1 iiberlagert. Daraus ist zu schliefien, daft 

zumindest der Strebepfeiler 8.1 nicht mehr als aufgehender Pfeiler benutzt wurde. 

Dies ergibt sich auch aus der Ansicht der Bauaufnahme von 1899 (Abb. 2), wo am 

Chor nur noch die Pfeiler 8.2 und 8.3 zu erkennen sind. Der Abstand zwischen 

dem Strebepfeiler 73 und dem ersten erhaltenen Stutzpfeiler 8.2 betragt 5,00 m, was 

zeigt, dab der Pfeiler 8.1 nicht mehr vorhanden war und was dem ergrabenen Be- 

fund entspricht. Die Stutzmauer (14) wurde bei -0,20 m Tiefe bis -0,45 m Tiefe
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entdeckt und erreichte eine Tiefe von 1,00 m. Zu diesem Umbau gehbrt noch eine 

Traufflache (65) von 0,80 m Breite, welche aus einer Lage hochgestellter Ziegel- 

steine auf Schutt entlang der sudlichen Mittelschiffmauer 9 a gefunden wurde (Abb. 

4). Vom nbrdlichen Seitenschiff war der Anschlufi an den romanischen Chor (9) 

zerstbrt, der polygonale bstliche AbschluE (10) in einer Breite von 1,20 m, beste- 

hend aus Bruchsteinen und Ziegeln, sowie ein Strebepfeiler 7 in gleicher Bauart 

wurden gefunden. Das Fundament des iiberlieferten Marienaltars (11) im nbrdli- 

chen Seitenschiff bestand aus weiEen Quarzitbruchsteinen und Ziegeln mit Kalk- 

mortel und sab am polygonalen Chor des Seitenschiffes an. Im Chor des Mittel- 

schiffes wurde der Altar nach Osten verlegt, so dab Altarfundament 13 zur goti- 

schen Kirche gehbrt. Sein Fundament liegt westlich auf der Mauer 15 von Bau II 

auf, im bstlichen Teil jedoch auf einer dicken Schuttlage. Auf dem Schutt bestand 

es aus grofien Flatten, Bruchsteinen und parallel gelegten Feldbrandziegeln (Abb. 

4)-

Im Osten wurde eine polygonale Sakristei angebaut, deren Eingang (erste Stufen 

und Treppenwangen) auf der romanischen Mauer (9) gefunden wurden. Ihre Zie- 

gelmauern von 0,40 bis 0,60 m Breite ruhten auf einem Bruchstein- und Ziegel- 

bruchfundament in einer Breite von 1,00 m und einer Tiefe bis 1,85 m auf (Mauer 

1). Unterschiede zwischen der Bauaufnahme von 1899 (Abb. 14) und dem Gra- 

bungsbefund wurden in Einzelfallen festgestellt: Die Sakristei schlieEt weder bei 

Strebepfeiler 8.3 an den romanischen Chor (9) an, noch verlauft ihre Nordwand in 

der Langsachse der Kirche, sondern schrag dazu; auch die Lage des Stiitzpfeilers 

8.4 ist falsch angegeben (vgl. Abb. 4). Der Chor stbfit nicht schrag an das Mittel- 

schiff an, sondern die Mauer 9 des Chors stbEt rechtwinklig an die Langsschiff- 

wand (9 a) an. Weitere bauliche Einzelheiten differieren nur in geringem MaE; die 

gotische Kirche stimmt im allgemeinen mit der Bauaufnahme von 1899 uberein. 

Auch der FuEboden (12) der gotischen Kirche (Bau VII) war noch in grbEeren Tei- 

len in der Kirche vorhanden. Er bestand aus rotbraunen Sandsteinplatten, war an 

Altar 13, an die Chorwand 9 und an Altarfundament 11 des Seitenschiffes ange- 

bunden. In Profil C-D und Profil L-M (Abb. 15) liegen diese Bodenplatten nicht 

in gleicher Hdhe. Die Schiffe und der Chor hatten also noch immer eine Differenz 

von 0,10 m FuEbodenhbhe, obwohl inzwischen eine Niveaunivellierung um 0,10 m 

stattgefunden hatte. Der rotbraune PlattenfuEboden ist wahrscheinhch der nach 

dem Brand von 1678 neu verlegte Boden. Er liegt hbher als der Brandhorizont, der 

in den Querprofilen durch die Kirche gefunden wurde und zeigte mrgendwo 

Brandspuren. Hingegen wurden im Schutt darunter viele glasierte und rehefierte 

dunkel-, hell- und gelbbraune keramische Fufibodenplatten mit Brandspuren ge

funden. Diese werden den ersten FuEbodenbelag der gotischen Kirche gebildet ha- 

ben.

Historisch iiberliefert ist ein Brand der Kirche am 4. 10. 1678. Wahrend der Gra- 

bung wurden insgesamt zwei Brandhorizonte beobachtet: Im Querprofil A-B, wel

ches die gotische Sakristei schneidet, befand sich siidlich auEerhalb der Sakristei in 

0,50 m Tiefe eine dicke Brand- und Schuttschicht, ebenso wie an einigen Stellen in 

Querprofil C-D durch den romanischen Chor (9) und siidlich auEerhalb der 

Stiitzmauer 14. Diese Brandschicht wird den Brand von 1678 anzeigen. Die zweite 

Brandschicht ist alter und zeigt die Zerstbrung von Bau I an.
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S t r a t i g r a p h i s c h e Beobachtungen (Abb. 15)

Die Abfolge der Schutt- und Brandschichten sowie der FuEboden kann z. Zt. nur 

exemplarisch anhand von zwei Ausschnitten aus den originalen Querprofilen C-D 

und L-M besprochen werden.

Von West nach Ost steigt der gewachsene Boden und der Bleichhorizont, auf dem 

der erste Estrich zu Holzbau I lag, um 0,20 m an. Reste des verbrannten Estrichs 

sind k (Profil C-D) und z (Profil L-M). Seitlich von z lag ein Laufboden q, der wie 

ein festgetretener Lehmboden wirkte und wahrscheinlich der Estrich der Holzkir- 

che ist, der hier nur stellenweise durch den Brand zerstort war. Dieser Honzont q

15 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Profilausschnitte aus Grabungspro'fil C-D (verkiirzt zwischen Altarfundament 19 und Baugrube g der 

Mauer 16) und Profil L-M, siidlich der Pfostengruben 79 und 80. - Mabstab 1 : 25.

entspricht dem verbrannten und verziegelten Estrich k in Profil C-D. Die Schicht i 

mit verbrannten und zerschlagenen Estrichstiicken existierte nur in Profil C-D und 

diirfte der Auftrag von Asche, Brandschutt und Lehm nach dem Brand sein. Das 

feme Band m in Profil C-D diirfte den Laufhorizont nach dem Einplanieren des 

Schutts darstellen. Dieser Horizont m ist gekappt und nur ein unterer Teil eines 

Lehmestrichs, sozusagen eine verfestigte Bodenzone unter dem eigentlichen Estrich 

von Bau II. Das Band m stdEt an Altarfundament 19 an. Der Laufhorizont m ist 

durch die Fundamentgrube g der Mauer 16 gestort (Profil C-D), welche ebenfalls 

mit Brandschutt und groEen Holzkohleresten verfiillt war. Schicht f 3 stellt einen 

neuen Bauhorizont, wahrscheinlich denjenigen zu Bau III (Apsis) dar. Sie besteht 

aus Erde, Holzkohlepartikeln und Mortelbrockchen. Die Schichten i, m und f 3 

haben in Profil L-M keine Entsprechungen, was nicht weiter wundert, da in diesem 

Teil der Kirche keine Bautatigkeit stattfand. Schicht f 2 (welche ebenfalls gekappt 

ist) in Profil C-D ist mit Schicht p in Profil L-M zu korrelieren. Beide Schichten 

bestehen aus Erde mit Stein- und Mortelbrocken sowie Holzkohlepartikeln. Weil 

erstmals im Schutt Steinabschlage vorkommen, wird angenommen, dafi diese 

Schichten (f 2 und p) die Bauphase IV, also den Anbau des Steinsaals anzeigen. Die 

weitere Aufftillung m (in Profil L-M) aus sterilem Sand und Kies, die ja mit Schicht 

p vermischt ist, war erforderlich, um das FuEbodenniveau im Westteil der Kirche
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zu heben. Das feine graue Sand-Erde-Band i in Profil L-M kdnnte die Fufiboden- 

hohe im Westteil von Ban IV angeben, die von West nach Ost immer noch um 0,20 

m differiert.

Ob zum Altarraum seit Ban I Stufen fiihrten oder ob der primar gegebene Hohen- 

unterschied des gewachsenen Bodens anders ausgeglichen worden war, kann nicht 

entschieden werden. Ein neu verlegter Boden wahrend der Errichtung des romam- 

schen Chors und Turms wurde nur auf dem Fundamentrest der ersten Apsis (18, in 

Abb. 4) gefunden. Eine Aufhohung des Bodens der Kirche im westlichen Teil er- 

folgte mit Bau VII im 15. Jahrhundert. In Profil L-M ist die Schicht k aus Sand 

und Kies auf den Estrichuntergrund i aufgebracht. Darauf liegen die gotischen 

Sandsteinplatten e (in Profil C-D, f 1). Der Niveauunterschied betragt nunmehr 

nur noch 0,10 m. Die Schichten d und c in Profil L-M und C-D stellen den Bau- 

schutthorizont der Kirche von 1904 dar. Im westlichen Teil (c in Profil L-M) 

wurde darauf noch eine Erdschicht, untermischt mit Ziegelbruch und Mortel, zum 

Niveauausgleich aufgebracht. Darauf folgen die modernen Mortel-, Ziegel- und 

Plattenlagen.

Zusammenfassung der Baubefunde

Die iiberlieferten und ergrabenen Baubefunde lassen folgende Schlubfolgerungen 

zur historischen Entwicklung der Kirche zu: Die Kirche wurde in den ersten Jahr- 

zehnten nach 800 n. Chr. gegrundet und Papst Silvester I. geweiht. Fur eine frii- 

here Griindung sprechen keinerlei Indizien. Sie wurde als holzerne Pfostenkirche 

mit eingezogenem Rechteckchor erbaut und hatte eine Lange von ca. 12,50 m, eine 

Breite von etwa 6,50 m (Bauphase I). Bestattungen wurden hauptsachlich an den 

Chor nach Osten anschliebend gefunden. Diese Kirche ist abgebrannt. Vergleich- 

bare Bauten wurden im Kapitel zu Bauphase I genannt.

Als nachfolgender Bau wurde eine kleine Steinkirche mit eingezogenem Rechteck

chor errichtet, welche eine Gesamtlange von 4,20 m und eine Breite von 6,50 m er- 

reichte (Bauphase II). Einige Indizien sprechen dafiir, dab die Errichtung eines 

Holzsaales zusammen mit dem kleinen Steinbau geplant war. Kleine Steinbauten 

dieser Art sind bekannt, so z. B. die Waltharichskirche zu Murrhardt, Kr. Back

nang, Bau II9. Auch im niederrheinischen Gebiet sind solche kleinen Kirchen be

kannt geworden10.

Em weiterer Umbau wurde vorgenommen, indem statt des Rechteckchors eine Ap

sis angefiigt wurde (Bauphase III). Die Kirche hat nun eine Lange von etwa 8,00 m 

bei einer Breite von 6,50 m. Auch hierfiir gibt es Beispiele aus dem niederrheini

schen Gebiet, z. B. in Wardt, Kr. Moers (St. Willibrord II), und in Kellen, Kr. 

Kleve (St. Willibrordus)11.

9 B. Cichy, Murrhardt, Sagen - Steine - Geschichte (1963); G. P. Fehring, Jahrb. RGZM 14, 1967, 

191.

10 G. Binding, Bericht Liber Ausgrabungen in niederrheinischen Kirchen 2 in: Rheinische Ausgrabungen 

9 (1971) bes. 11 ff.; D. Wortmann in: Rheinische Ausgrabungen 1 (1968) 258 fl. (Niederbachem St. 

Gereon).

" Binding a. a. O. 59 ff.; 65 ff.
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Wann diese Umbauten durchgefiihrt wurden, ist schwierig zu sagen, weil Keramik 

in Zusammenhang mit Baubefunden nur in Einzelstiicken vorkommt. Jedenfalls 

kbnnen die kleinen Steinbauten nicht vor Ende des 9. Jahrhunderts angesetzt wer- 

den, da in verfiillten Pfostengruben des ersten Elolzbaus bereits nach dem Brand 

bemalte Pingsdorfer Scherben zu finden sind. Aus der Fuge zwischen der Mauer 15 

(Bau II) und Altarfundament 17 (Bau III) stammen ein Randstiick einer Bandhen - 

kelamphore, ein halbes Fubteil mit rundem Boden und angeknetetem Standring 

sowie das Randstiick eines bauchigen Pingsdorfer Gefabes (Inv. Nr. 73.0734; Abb. 

19,2.3.6), welche einen Anhaltspunkt fur die Ernchtung von Bau III geben kbn- 

nen.

Spater oder gleichzeitig wurde ein Steinsaal von 10 m Lange und etwa 8,50 m Breite 

angefiigt (Bauphase IV). Wegen der in Ghor und Steinsaal gefundenen identischen 

Bauschuttschicht (f 2 in Profil C-D und p in Profil L-M; Abb. 15) wird angenom- 

men, dab Apsis (Bauphase III) und Steinsaal (Bauphase IV) gleichzeitig errichtet 

wurden. Als Beispiel fur einen Saalanbau an eine vorhandene Kapelle kann St. Pe

trus in Freckenhorst, Kr. Warendorf, genannt werden. Bau I entspricht mit einer 

Lange von ca. 9,00 m dem Bau III aus Lohn, ebenfalls mit gebffneter Westwand. 

Daran wurde ein Saal angefiigt, der etwa 10 m Lange hat12.

Histonsch iiberhefert ist der Bau von Turm und Ghor im 12. Jahrhundert (Bau

phase V). Der romanische Ghor hat eine Lange von etwa 9,00 m, der quadratische 

Turm, der im Westen vor den Steinsaal gesetzt wurde, hatte eine Seitenlange von 

8,00 m, so dab die Kirche eine Gesamtlange von 28,00 m besab bei einer Breite von 

etwa 9,50 m. Abgesehen von der Sicherung des Baus durch Strebe- und Stiitzpfeiler 

(Bauphase VI, evtl. Uberwolbung), wurde dann erst im 15. Jahrhundert die Bau- 

substanz wesentlich durch den Anbau eines nbrdlichen Seitenschiffes und die Um- 

gestaltung in eine gotische Kirche erweitert. Diese brannte 1678 aus, stiirzte an- 

schhebend zusammen und wurde 1696 nach ihrer Wiederherstellung fiir etwa 200 

Jahre unverandert gelassen. 1902 wurde der Grundstein fiir eine grobe dreischiffige 

Kirche gelegt, die 1973 gesprengt und einplaniert werden mubte.

Die Graber

11 Graber sind in die Zeit der Benutzung der Holzkirche zu datieren. Ihre zeithche 

Stellung ist einwandfrei belegt, denn durch die Grabgrube von Grab 62 wurde die 

Pfostengrube 26 von Bau I (Abb. 6) von Osten (auben) angegraben. Sie sitzt an der 

Pfostenstandspur an (Abb. 5). Die Graber 50, 51, 52, 55, 61 und 62 werden durch 

den Mauerzug 15 des ersten Steinbaus (Bauphase II) iiberschnitten. Mit diesen 

Grabern in unmittelbarem Kontakt und von der Ausbruchgrube 30 der Apsis von 

Bau III iiberschnitten sind die Graber 53, 54, 71, 72 (Abb. 5), so dab diese 10 Gra

ber in der Zeit von der Existenz der Holzkirche bis zur Errichtung von Bau II an- 

gelegt wurden. Wegen seiner identischen Grubenverfiillung (lettig graugelb) wird 

Grab 35 (am Rande der Siidwand von Bau I) zu diesen altesten Grabern gerechnet.

12 G. Binding, Bonner Jahrb. 167, 1967, 357 ff. bes. 384; Vorromanische Kirchenbauten, hrsg. Zentral- 

institut fiir Kunstgeschichte (1966) 81 ff.
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16 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Zur Holzkirche gehbrende Bestattungen von Osten gesehen, nach Abbruch der Mauer 15.

Das einzige Grab, ein Kindergrab, welches vor dem Ban der Holzkirche angelegt 

sein konnte, ist Grab 24. Seme Richtung stimmt nicht mit derjenigen der 10 ande- 

ren Graber tiberein.

Grabergruppe I (Abb. 5; 16)

Grab 50: Grabgrube durch Eisenoxydband begrenzt, mit dunkler Sargspur. 

Grubenfiillung lettig gelbgrau. Skelettreste seifig-brockelig. Auf dem Brustbein Ei- 

senoxydspur ernes Schwertes mit geschwungener Griffplatte, Griff, Parierstange 

und oberem Teil des Blattes (Abb. 17); (Grabtiefe -1,50 m).

Grab 51 : Wie Grab 50. In der Fullung Scherbenbrocken und Steinchen sowie 

erne Randscherbe (Grabtiefe -1,50 m).

Grab 52: Wie Grab 50. Ohne Skelettreste (Grabtiefe -1,50 m).

Grab 53 : Eisenoxydspur um die Grube, kein Sarg erkennbar, kein Skelett. Gru- 

benfiillung mittelbrauner Lehm (Grabtiefe -1,50 m). Braun bemaltes Pingsdorfer 

Scherbchen.

Grab 54: Wie Grab 50. Ohne Skelettreste. In der Fullung 1 romisches Ziegel- 

bruchstiick, Scherbchen (Grabtiefe -1,57 m).

Grab 55: Wie Grab 50. Ohne Skelettreste (Grabtiefe-1,50 m).

Grab 61: Wie Grab 50 (Grabtiefe -1,50 m).

Grab 62 : Wie Grab 50 (Grabtiefe -1,70 m).

Grab 7 1: Wie Grab 50 (Grabtiefe -1,60 m).
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17 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Grab 50 mit Eisenoxydspur eines Schwertgriffs (rechts vom Zollstock).

Grab 7 2 : Wie Grab 50. Ohne Skelettspur. Grubenfiillung dunkler Lehm (Grab- 

tiefe -1,65 m).

Grab 24 : Dunkle Grabgrube, mittelbraun verfullt. Darin dunkle Sargspur (Grab- 

tiefe -1,05 m).

Grab 35 : Lettig verfiillte Grabgrube mit Eisenoxydband, zwischen den Pfosten- 

gruben 41 und 45. Kindergrab mit voll erhaltenen Zahnen aber stark verwittertem 

Skelett. 1 Rotlehmbrocken, 1 verzierte neolithische Scherbe in der Grubenfiillung 

am Skelett.

Samtliche Graber, auher Grab 24, werden zu Bau I gehdren. Sie sind nicht voll- 

standig erhalten gewesen, sondern iiberlagern sich oder sind durch den romam- 

schen Ghor (9) iiberdeckt. Sie reichen samtlich tiefer als die Ausbruchgrube 30 von 

Bau III und wurden durch diese nicht gestort. Etwas wetter ostlich des romani- 

schen Chors (9) liegende Graber wurden nicht gesucht.

Zu der Eisenoxydspur des Schwertes in Grab 50 (Abb. 17) ist folgendes zu sagen: 

Vorhanden war noch eine brockelige rostige Substanz, welche eindeutig als Ober- 

teil ernes Schwertes zu erkennen war. Im Bereich zwischen Mauer 15 und Ghor 9,
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also osthch des Rechteckchors der Holzkirche, waren alle Graber wahrscheinlich 

uber lange Zeit erheblichen Witterungseinfliissen ausgesetzt, was die ausgewaschene 

lettig-graue Fiillung und die Eisenoxydbander in den Grabgruben vermuten lassen. 

AuEerdem wurden in diesem Bereich keine Sargnagel oder Griffe gefunden, son- 

dern immer nur Eisenoxydreste an den Stellen, an denen Nagel hatten vorkommen 

konnen. Auch an den Skeletten waren gelegentlich runde und langliche Eisenoxyd- 

flecken brockeliger Substanz zu erkennen, jedoch war im Gegensatz zu den weiter 

westlich in der Kirche liegenden Grabern kein Eisen erhalten.

Grabergruppe IV (Abb. 18)

Grabgruben mit lettig grau-braun-gelber Einfiillung mit Holzkohlepartikeln oder 

viel Holzkohle.

Grab 66 : Grabgrube mit lettig graugelbem Loh verfiillt und Eisenoxydband am 

Rand. Holzkohlepartikel (Grabtiefe -1,60 m).

Grab 67: Grabgrube graubraun, etwas lettig verfiillt, durch Griifte 58 und 60 

iiberbaut. Darin Skelett, Kopf im Westen. Im Osten am Grubenrand ein GefahfuB 

(Grabtiefe -1,60 m).

Grab 68 : Grabgrube mit Holzkohlerand und viel Holzkohle in der lettigen Fiil- 

lung. Skelett bei -1,65 m.

Grab 83 : Grabgrube lettig graubraun verfiillt, mit Skelettresten und Holzkohle 

(Grabtiefe -1,65 m).

Grab 84: Wie Grab 83 (Grabtiefe-1,65 m).

Grab 85: Wie Grab 83 (Grabtiefe -1,67 m).

Grab 86 : Wie Grab 83 (Grabtiefe -1,60 m).

Diese Graber werden nach dem ersten Brand entstanden sein. Sie miissen ebenfalls 

langere Zeit im Freien gelegen haben, etwa bis zum Bau des nordlichen Seitenschif- 

fes im 15. Jahrhundert. Sie enthielten keinen Mdrtel in der Fiillung und werden 

deshalb wohl vor Bau V angelegt worden sein.

Grabergruppe II (Abb. 18)

Graber mit Grabeinfassung aus Bruchsteinen. Sie wiesen keine primare Verfiillung 

mehr auf, so daft kein zeitlicher Anhaltspunkt gegeben ist.

Grab 48 : Aus einer Lage Bruchsteinen gesetzte Grabeinfassung, darin gestortes 

Skelett mit Kopf im Westen, z. T. iiberbaut durch Gruft 58 (Grabtiefe -1,55 m).

Grab 69 : Aus einer Lage Bruchsteinen gesetzte Grabeinfassung, von oben durch 

Grab 83 gestort (Grabtiefe -1,65 m).

Weitere Graber mit Grabeinfassung aus Bruchsteinen waren Befunde 2 und 3 (Abb. 

4), die durch die gotische Sakristei iiberbaut waren.

Grabergruppe III

Grabgruben mit Erde-, Mdrtel-, Holzkohlefiillung mit Sargspuren.
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Grab 29 : Grabgrube mit Erde-, Mbrtel und Holzkohlefiillung. Im oberen Ver- 

fullungsbereich glasierte Kacheln (Grabtiefe -1,80 m).

Grab 36: Grabgrube mit Erde und Mdrtelschutt gefiillt. Keine Sargspur er- 

kennbar. Darin zwei Skelette aufeinander, etwas seitlich verschoben (Grabtiefe 

-1,60 m).

Grab 37: Unklar begrenzte Grabgrube, von Grab 38 uberschnitten, gefiillt mit 

Erde und Mdrtelschutt (Grabtiefe -1,70 m).

Grab 38: Zwei sich iiberschneidende Grabgruben (38 und 80), mit Erde, Mortel 

und Holzkohlepartikeln gefiillt. Dann iibereinander liegend zwei Skelette, beim 

westlichen Sargspur erkennbar, jedoch durch Gruft 31 z. T. iiberbaut. Kdpfe im 

Westen (Grabtiefe -1,60 m).

Grab 39: Sargspur, gefiillt mit Erde und Mdrtelschutt. Darin Skelett mit ge- 

kreuzten Armen, Kopf im Westen (Grabtiefe -1,50 m).

Grab 40 : Grabgrubenrest, mit Erde und Mbrtel gefiillt, durch modernen Pfeiler 

zerstort.

Grab 42: Grabgrube mit Skelett, mit Erde und Mdrtelschutt gefiillt. Kopf im 

Westen, am Kopf durch Gruft 32 iiberbaut (Grabtiefe -1,60 m).

Grab 43 : Grabgrube durch Grab 27 uberschnitten, gefiillt mit Erde und Mbrtel- 

schutt (Grabtiefe -1,60 m).

Alle Graber haben in der Fiillung weiEen Kalkmdrtel, vermischt mit Erde und Bau- 

schuttresten. Sie werden demnach nach dem Bau der romanischen Kirche (Bau- 

phase V) angelegt worden sein.

Grabergruppe V

Gewolbte Griifte aus Feldbrandziegeln und Ziegeln. Sie iiberlagern samtliche ande- 

ren Graber oder zerstbren sie z. T., so daE sie die jiingsten Grabbauten der Kirche 

sind.

Grab 21 : Gewolbte Gruft aus hellroten, weichen Ziegeln, darin eine Sargspur 

mit Skelett, Kopf im Westen. Auf der Brust ein Kruzifix, unter dem Kreuz eine 

Giirtelschnalle (Grabtiefe -1,35 m).

Grab 22: Gewolbte Gruft aus dunkelroten bis blauen Ziegeln, stdEt an 21 an, 

darin eine Sargspur mit Skelett, Kopf im Westen (Grabtiefe -1,45 m).

Grab 3 1: Gewolbte Gruft aus Ziegeln, darin eine Sargspur mit Skelett, Kopf im 

Westen. In Beckenhbhe ein Anhanger (Grabtiefe -1,55 m).

Grab 5 8: Gewolbte Gruft aus Feldbrandziegeln, darin Skelett mit Kopf im We

sten (Grabtiefe -1,40 m).

Grab 59 : Gewolbte Gruft wie 58, darin eine Sargspur mit Skelett mit 1 kugeli- 

gen Ohranhanger, etwas Stoffreste (Grabtiefe -1,30 m).

Grab 60 : Gewolbte Gruft wie 58, darin Skelett mit Kopf im Westen (Grabtiefe 

-1,30 m).

Grab 78 : Gewolbte Gruft aus Ziegeln, darin eine Sargspur mit Skelett, Kopf im 

Westen.

Den genannten Gruppen kbnnen die Graber 23, 27, 28, 63, 64, 80 nicht zugewiesen 

werden.
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18 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen.

Graber im Saal der romanischen Kirche und im nbrdlichen Seitenschiff. - Mafistab 1 : 10.

Uberschneidungen von Grabern gibt es in den Gruppen II bis V. In Gruppe IV 

liegt Grab 66 uber 84 und Grab 86 iiber 85. Gruppe IV wird nur durch die Gruppe 

V iiberschnitten. Die Graber 48 und 69 der Gruppe II werden durch die Graber 83 

und 67 der Gruppe IV iiberschnitten, also muh Gruppe II alter sein als Gruppe IV. 

Graber der Gruppe III werden nur durch Griifte der Gruppe V iiberschnitten. 

Nach dieser Gliederung hat es den Anschein, dab Grabergruppe II alter ist als IV 

und III alter als V. Eine zeitliche Einordnung der Gruppe II ist nicht moglich. 

Gruppe IV muh wegen fehlendem Mortel, aber vorhandenen Holzkohlespuren und 

schwach lettiger Verfiillung nach dem Brand der Holzkirche und auEerhalb der 

Nachfolgebauten angelegt worden sein, also in der Zeit bis zum Bau der romani-
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schen Kirche (Bauphase V). Seit dem 12. Jahrhundert wird die Grabgruppe III mit 

Kalk-Mbrtel-Resten entstanden sein und die Gruppe V nach dem Bau der gotischen 

Kirche im 15. Jahrhundert. Die Abfolge der Grabgruppen miibte demnach lauten: 

I, II, IV, III, V.

Die F u n d e

Gefunden wurden Gefabbruchstiicke, Reste von Elfenbeinplattchen und Miinzen. 

Es handelt sich bei der Keramik um blaugraue Gefabe und Kugeltbpfe, die sehr 

hart gebrannt sind, und um Pingsdorfer Keramik. Die verzierte Pingsdorfer Kera

mik ist insofern einheitlich, als sie keine linearen Muster (z. B. Gittermuster) oder 

Kleckse (z. B. Tropfenmuster) aufweist, sondern nur kurvolineare oder andere un- 

regelmabig geschwungene und miteinander verbundene Verzierungen in brauner, 

rotbrauner und roter Farbe auf hellgelbem bis weiblichgelbem hartgebrannten 

Grund.

Nachfolgend beschrieben werden nur die keramischen Funde, welche aufgrund ih- 

rer stratigraphischen Lage Hinweise auf die Datierung der Bauzustande geben kbn- 

nen.

Pfostengrube 26: 1 kleine weibgelbe Scherbe, im Bruch hellgrau (Inv. Nr. 

73.0740/01).

Pfostenstandspur 26: 3 verbrannte Knochen- (oder Elfenbein-)plattchen, ca. 2 mm 

dick, eines mit 4 parallelen Kerben (Inv. Nr. 73.0740/02).

Pfostenstandspur 25: Mehrere verbrannte Knochen- (oder Elfenbein-)plattchen, ca.

2 mm dick, verziert mit Kreisaugenornament, z. T. mit Bogen verbunden, und 

parallelen Kerben (Inv. Nr. 73.0739/01,02).

Schicht i in Profil C-D: Zwei mit Kreisaugen und Kerben verzierte Knochenplatt- 

chen (Inv. Nr. 73.0749/02).

Pfostenstandspur 80: Aus dem Brandschutt der Verfiillung viele verbrannte, nicht 

zu identifizierende Scherben (Inv. Nr. 73.0748/03).

Pfostenstandspur 79: Verbrannte Scherbe von grobem, kugeligem Gefab, auben 

schwarz, innen weibgrau (Inv. Nr. 73.0748/02).

Rand von Grube 79 zu Standspur 80: 1 orangegelbe Pingsdorfer Scherbe mit dun- 

kelbrauner geschwungener Bemalung (-0,95 m)13 (Inv. Nr. 73.0748/01).

Pfostengrube 75: 3 weibgelbe Pingsdorfer Scherben, davon zwei mit geschwunge- 

nem braunen Muster. 1 Bruchstiick von schwarzem Glasreif, Teil von blab gelb- 

orangem Gefab mit rundlichem Boden und rechtwinklig abstehendem Standring 

(Abb. 19,8). Alle Funde (Inv. Nr. 73.0746/01) aus -2,00 m Tiefe. 1 weibgelbe 

Pingsdorfer Scherbe aus -1,25 m Tiefe (Inv. Nr. 73.0746/03).

Altarfundament 19: Eingemauert, Randstiick einer weibgelben flachen Schiissel mit 

wulstigem, nach auben uberstehendem gerundeten Rand mit Brandspuren und 

Mortelresten (Inv. Nr. 73.0737, wahrscheinlich rdmisch).

3 Alle Mafiangaben unter Mefilinie (nivellierter moderner Plattenboden).



Ausgrabungen in der Pfarrkirche St. Silvester in Lohn 565



566 Margarete Dohrn-Ihmig

Schutt zwischen Mauer 15 und Altarfundament 17 aus -0,75 m Tiefe: Rest einer 

Bandhenkelamphore, weifigelb, braun bemalt (Abb. 19,2). Gefaboberteil, gelb- 

weib, mit verdicktem, glatt abgestrichenem Rand, Lippe 0,8 mm uberstehend 

(Abb. 19,3). '/2 Fubteil von Pingsdorfer Gefafi mit rundem Boden und angeknete- 

tem Standring (Abb. 19,6). Weitere kleine Pingsdorfer Scherben mit brauner kurvi- 

ger Bemalung sowie grobe Wandscherbe, weibgrau, im unteren Teil schwarz und 

kleine unverzierte Pingsdorfer Scherben (Inv. Nr. 73.0734).

Schutt an der nordlichen Mauer 20: Randscherbe von kugeligem gelben Pingsdorfer 

Gefab mit braunen Dreiecken auf dem Rand. Rand oben stark verbreitert mit fla- 

cher, schrag liegender Kehlung (-1,05 m; Inv. Nr. 73.0738; Abb. 19,1).

Schutt zwischen siidlichem Fundament 9 und Altar 19: Blaugraue Randscherbe, 

hart, im Bruch hellgrau, mit umlaufendem, auben dornartig verdicktem Wulst und 

innen verlaufender Ritzung (Abb. 19,9). Randscherbe von blaugrauem Gefab mit 

herzformiger Randbildung (Abb. 19,11). Weitere blaugraue, harte Wandscherben 

von kugeligen und leicht profilierten Gefaben (Inv. Nr. 73.0754).

Grab 67: Am ostlichen Ende '/2 Gefabfub von gelber Pingsdorfer Keramik mit ei- 

nem gelbbraunen Farbklecks. Fub schwach gewellt (Inv. Nr. 73.0732/01; Abb. 

19,5).

Grab 56: Gelborange Pingsdorfer Scherbe (Inv. Nr. 73.0745).

Grab 41: Weibgraue Scherbe (Inv. Nr. 73.0741).

Grab 53: Weibgraues Scherbchen mit dunkelbraunem Farbstrich (Inv. Nr. 

73.0744).

Nordliches Seitenschiff, westlich Grab 69 aus der Fullerde (-1,40 m): Blaugraue 

Randscherbe von Kugeltopf, im Bruch weib, keulenformig flachgedriickte Rand- 

lippe mit kleiner umlaufender Kehlung innen (Inv. Nr. 73.0751; Abb. 19,12).

Grab 36: Am Skelett Bruchstiick von gelber, glasierter Fubbodenkachel mit Tier- 

(Rinder-)Darstellung (Inv. Nr. 73.0726).

Mauerfuge zwischen Mauer 15 und 16, nordliche Ecke: Randstuck, mittelgrau, im 

Bruch gelbhellgrau, etwas angerubt; Lippe verdickt und rund aufgewdlbt, auben 

scharfkantig schrag abgestrichen und abgeknickt (Inv. Nr. 73.0735; Abb. 19,13).

Schicht lx des Profils C-D: Einige Pingsdorfer Wandscherben, eine davon orange 

bemalt (Inv. Nr. 73.0749/01; im Profilausschnitt Abb. 15 nicht enthalten).

Aus -0,62 m Tiefe des Profils C-D: Eine braun bemalte, weibgelbe Pingsdorfer 

Scherbe (entspricht Schicht i in Profilausschnitt C-D; Inv. Nr. 73.0749/03; Abb. 

15).

Schicht f2 des Profils C-D: Kugeltopfscherbe von blaugrauem Gefab mit Dellen 

unter dem Hals; rundlich verdickter, lippenformiger ausschwingender Rand (Inv. 

Nr. 73.0749/04; Abb. 19,10).

Zwischen Fundamentrest 16 und siidlicher Mauer 9: Fubrest eines gelbweiben 

Pingsdorfer Gefabes mit angeknetetem Standring an kugeligem Boden, aus -1,50 m 

Tiefe (Inv. Nr. 73.0733/03).

An der nordlichen Mauer 9 a, siidlich Grube 45: Ganzes Fubteil von weibgrauem
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20 St. Silvester in Lohn, Kr. Aachen. Munzschatzgefafi.

angebrannten Gefafi. Standring mit rundem Boden in einem Teil angesetzt (Inv. 

Nr. 73.0733/02; Abb. 19,7).

Im nordlichen Seitenschiff aus einer kleinen sandgefiillten Grube wurde aus 0,60 m 

Tiefe ein MiinzschatzgefaE geborgen (Abb. 20),4. Es handelt sich um einen Hum

pen (H. 13 cm, Bdm. 9,5 cm) aus grauem Westerwalder Steinzeug, blau und man- 

gan bemalt. Zylindrisch mit abgesetzter Lippe, abgebrochenem, am unteren Ansatz 

eingerolltem Bandhenkel; auf der Wandung oben und unten Profilzonen mit blauer 

Kehle und Fries mit manganviolett bemalten, teilweise abgeplatzten Diamantbuk- 

keln, die glatte Wandung dazwischen blau bemalt (Inv. Nr. 73.562).

Darin befanden sich drei Miinzen: Erzbistum Koln, Ferdinand v. Bayern 

1612-1650, Mzst. Deutz, Achtheller 1633 (Noss 264 a-e); Herzogtum Julich-Berg, 

Johann Wilhelm I., 1592-1609, Mzst. Millheim (Koln), Achtheller 1605 (Noss 423 

d-m); Herzogtum Julich-Berg, Wolfgang Wilhelm 1624-1653, Mzst. Dusseldorf, 

Achtheller 1652 (zu Noss 643 g).

Dieses Gefafi und die Miinzen kbnnen nicht wiihrend des Baus des nordlichen Sei- 

tenschiffs lm Boden niedergelegt worden sein, da die Bauerweiterung nach histori-

4 Die Bestimmung der Miinzen und Medaillen wird W. Hagen verdankt.
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scher Uberlieferung ’im 15. Jahrhunderf erfolgt.e. Diese Uberlieferung wird dutch 

zwei weitere Mtinzfunde aus dem nordlichen Seitenschiff gestiitzt. Aus dem Schutt 

im nordlichen Seitenschiff (6,00 m E; 3,00 m N; 1,35 m Tiefe) stammt ein Karls- 

groschen 1412, Stadt Aachen (zu Men. 114 a) und zwischen den Saulenfundamen- 

ten 33 und 34 im Schutt aus 0,60 m Tiefe kam ein Vierschildheller, rheinisch um 

1500 (Zuweisung nicht moglich). Das Skelett in Grab 31 hatte in den Handen eine 

Medaille der Bruderschaft der 5 Wunden Christi (Weissenau bei Ravensburg), aus 

Bronze, oval, 29 x 25 mm, mit Ose (zu Bindner-Ebner 3-6).

Damit sind die wesentlichen, zur Datierung der Bauten und der Graber wichtigen 

Fundstiicke beschrieben.


