
Das Rheinische Landesmuseum Bonn im Jahr 1974

A. Tatigkeitsbericht des Direktors

bearbeitet von I. Krueger

I. Archaologische B o d e n d e n k m a 1 p f 1 e g e und Ausgrabungen

Im Rechnungsjahr 1974 standen fur archaologische Grabungen und Untersuchungen, ar

chaologische Luftbildforschung, Bodendenkmalpflege, Fundpramien und Ankauf von Bo- 

denfunden, Landesaufnahme und wissenschaftliche Untersuchungen sowie zur Dokumenta- 

tion der Grabungen an Geldmitteln zur Verfiigung:

vom Landschaftsverband Rheinland 

vom Land Nordrhein-Westfalen 

von Stadten und Kreisen

insgesamt

1 485 000 - DM

716 850 - DM

25 000,- DM

2 226 850 - DM

Wir danken alien bffentlichen und privaten Stellen, die unsere Arbeit unterstiitzt haben, so

wie den zahlreichen Dienststellen und Privatleuten, die unsere Arbeit gefbrdert und Fund- 

meldungen an uns weitergeleitet haben.

a) Grabungen

U r g e s c h i c h 11 i c h e Zeit

Aldenhovener Platte, Kr. Duren. Das Institut fur Ur- und Friihgeschichte der Uni- 

versitat Koln setzte in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landesmuseum Bonn das von 

der DFG finanzierte Forschungsunternehmen zur urgeschichtlichen, insbesondere der neoli- 

thischen Besiedlung des Gebietes fort (siehe S. 299 ff.).

Alsdorf, Kr. Aachen. Grabungsleitung H. Lohr. - Uber diesen jetzt nbrdlichsten 

Fundplatz des Magdalenien wird a. a. O. berichtet (siehe S. 383).

Bergheim, Erftkreis. Grabungsleitung H.-E. Joachim. - Im Marz wurden mehrere spat- 

hallstattzeitliche Siedlungsgruben mit reichem keramischen und organischen Material gebor- 

gen. Ausfiihrliche Publikationen in: Rheinische Ausgrabungen 17 (Kbln 1976) 141 ff.
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Gustorf, Kr. Grevenbroich. Grabungsleitung S. K. Arora. - Von Juni bis Oktober wurde 

in der Erftniederung eine 25 x 30 m grofie Flache an einem mesolithischen Fundplatz unter- 

sucht. Die geborgenen Steinartefakte gehbren formenkundlich zur friihmesolithischen ’Ham- 

bacher Gruppeh Als Besonderheit wurde ein ornamentiertes Knochenstiick geborgen. Vor- 

berichte in: Arch. Korrbl. 4, 1974, 299. - Das Rheinische Landesmuseum Bonn 2/1975, 17 f.

Inden, Kr. Duren. Grabungsleitung W. Schwellnus. - Uber die Grabung an einem Teil 

eines Michelsberger Erdwerkes wurde bereits in den Bonner Jahrb. 175, 1975, 197 ff. berich- 

tet.

K as ter, Kr. Bergheim. Grabungsleitung W. Schwellnus. - Uber die Auffindung von 

Holzfunden der Jungsteinzeit im Flufibett der Erft wird a. a. O. berichtet (siehe S. 390 f.).

Laurenzberg u. Lohn, Kr. Aachen. Grabungsleitung H.-E. Joachim. - Im Friihjahr 

und Herbst kamen an der Braunkohlenabbaukante ’Zukunft-West‘ Reste zweier mittel- bis 

spatlatenezeitlicher Siedlungen mit Hausgrundrissen, Gruben und umfangreichen Materialien 

zutage. Eine ausfiihrliche Publikation ist in Vorbereitung.

Mb n c h e n g 1 a d b a c h - R h e i n d a h 1 e n . Grabungsleitung H. Thieme. - Uber die Gra- 

bungskampagne wird S. 385 berichtet.

Porz-Lind, Rheinisch-Bergischer Kreis. Grabungsleitung H.-E. Joachim. - Ostlich ei- 

ner Spatlatenesiedlung wurde eine grbfiere Grabungsflache in einem ehemaligen Moor aufge- 

deckt, um dort abgelagerte, bearbeitete Holzer zu bergen sowie Aufschliisse iiber palaobota- 

nische Fragen zu gewinnen. Eine Gesamtvorlage wird nach Abschlufi der noch laufenden 

Untersuchungen erfolgen.

Rheinbach-Flerzheim, Rhein-Sieg-Kreis. Grabungsleitung H.-E. Joachim. - Uber 

die Aufdeckung eines kleinen Urnenfeldergraberfeldes wird in den Rheinischen Ausgrabun- 

gen 17 (Kbln 1976) 67 ff. berichtet.

Weilerswist, Kr. Euskirchen. Grabungsleitung J. Hahn. - Uber die Ausgrabungen 

am jungpalaolithischen Platz wird S. 285 ff. berichtet.

Rbmische Zeit

Alpen, Kr. Moers. Grabungsleitung L. Bakker. - Anlafilich des 10. Internationalen Li- 

meskongresses wurde eine Ausgrabung im rbmischen Lager bei Alpen durchgefiihrt, das 

durch Luftaufnahmen von 1970 bekannt geworden war. Teile des Grabens und das Westtor 

wurden entdeckt. Aus dem Fehlen rbmischer Funde ergibt sich, dal? das Lager ein nur kurz- 

fristig genutztes Marschlager war.

Bonn, Legionslager. Grabungsleitung W. Sblter. - Die Ausgrabung Bonn/Loekaserne 

(Siidwestecke des Legionslagers) wurde fortgesetzt und erbrachte neue Aufschliisse iiber 

Form und Zweckbestimmung einiger rbmischer Gebiiude (zwei Doppel- und zwei einfache 

Kasernen) und zur Baugeschichte der Bonner Dietkirche. Unter den Einzelfunden ist ein 

Trachytquader mit Reliefs von einem rbmischen Grabmal nach Art der Igeler Saule hervor- 

zuheben.

Krefeld-Gellep, friihrbmische Siedlung. Grabungsleitung R. Pirling. - Die Untersu

chungen auf dem Gelande der Guano-Werke wurden fortgesetzt. Es fanden sich 18 unregel- 

mafiige Gruben mit zahlreichen Keramik- und Kleinfunden der 1. Halfte des l.Jahrh. 

n. Chr. und zwei Brunnen mit Keramik, Mahlsteinen, Eisenwerkzeugen und zwei Bronzege- 

fafien mit Miinzen.
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- , Hilfstruppenkastell Gelduba. Grabungsleitung I. Paar. — Unter Zeitdruck wegen der 

bevorstehenden Abbaggerung des Gelandes wurden die Grabungen im Bereich der prae- 

tentura fortgesetzt. Soweit die Flache nicht durch moderne Uberbauung gestbrt war, kamen 

umfangreiche Mauerfundamente eines Kasernenkomplexes zu seiten der via praetoria zuta- 

ge. Das reiche Fundmaterial von der gesamten Flache besteht zum grofien Teil aus Keramik, 

aber auch aus Miinz- und anderen Metallfunden.

- , romisch-frankisches Graberfeld. Grabungsleitung R. Pirling. - Die seit Jahren erfor- 

derlichen Ausgrabungen wurden mit einem Zuschufi des Landschaftsverbandes Rheinland, 

Rheinisches Landesmuseum Bonn, in den durch den Hafenneubau gefahrdeten Flachen fort

gesetzt. Es wurden 35 weitere Graber aufgedeckt, allesamt Brandgraber des 2. Jahrh. n. Chr. 

Unter den Beigaben waren einige seltene Glaser und Keramikgefafie, ein kleiner Bronzead- 

ler, eine romische Schere und ein Klappmesser. Vgl. R. Pirling, Das romisch-frankische 

Graberfeld von Krefeld-Gellep (Berlin 1966). - Dies., Das romisch-frankische Graberfeld 

von Krefeld-Gellep (Berlin 1974).

Moers-Asberg, Kr. Moers, Auxiliarkastell Asciburgium. Grabungsleitung T. Bechert. 

- Die vom Rheinischen Landesmuseum Bonn und vom Niederrheinischen Museum Duis

burg gemeinsam durchgefiihrten Grabungen im Bereich des rbmischen Auxiliarkastells wur

den fortgesetzt. 1974 wurde mit der Untersuchung eines Areals begonnen, das Teile eines 

grofieren Gebaudekomplexes und einen Ausschnitt der via principalis enthalt. Intensive Be- 

siedlung und Bebauung dieses Areals vor allem wahrend der 1. Halfte des 1. Jahrh. n. Chr. 

konnte nachgewiesen werden. Vgl.: T. Bechert, Asciburgium. Ausgrabungen in einem romi- 

schen Kastell am Niederrhein. Duisburger Forschungen 20 (Duisburg 1974).

X an t e n , Kr. Moers, Colonia Ulpia Traiana. Grabungsleitung G. Precht. - Die im Herbst

1973 eingeleitete Grabung in der Insula 20 an der heutigen Siegfriedstrafie wurde im Fruhjahr

1974 von H. H. Wegner zum Abschlufi gebracht. Eine dichte, moglicherweise mehrstockige 

Bebauung in dem ehemaligen Handwerkerviertel konnte nachgewiesen werden. Von beson- 

derer Bedeutung ist die Entdeckung einer gallo-romischen Tempelanlage aus der jiingeren 

Besiedlungszeit der Colonia (2. Jahrh. n. Chr.). Aufgrund von vorrbmischen Funden und 

einer ungewohnlichen Orientierung konnte festgestellt werden, dal? an derselben Stelle be- 

reits ein wohl keltisches Vorganger-Heiligtum bestanden hat. Kurzer Vorbericht in: Das 

Rheinische Landesmuseum Bonn 3/1973, 36 ff.

Auf dem Gebiet des geplanten Archaologischen Parks Xanten (vgl.: Das Rheinische Lan

desmuseum Bonn 3/1974, 39 ff.) wurden Untersuchungen im Bereich des vermuteten unte- 

ren Hafentors, der Befestigungsanlagen siidbstlich des Amphitheaters und der Insula nord- 

lich des Amphitheaters von G. Precht und G. Rupprecht durchgefiihrt. Es wurde festge

stellt, dal? die Stadtmauer mit Turmbauten befestigt war, sie hatte vermutlich vier Haupttor- 

burgen und 16 weitere Turme. Als besondere Funde kamen in einem Brunnen ein kleiner 

Weihealtar fur Silvanus und ein Hemmoorer Eimer zutage.

Mit den Konservierungsarbeiten an dem bereits 1934/36 ausgegrabenen Amphitheater wurde 

begonnen.

Im Rahmen einer Forschungsgrabung, die vom Ministerium fur Forschung und Wissenschaft 

finanziert wurde, untersuchte M. Gechter den siidwestlichen Teil der Befestigungsanlage und 

Teile des Hafens. Dabei konnte zum ersten Mai eine antike Flufihafenmole freigelegt wer

den, die angelegt worden war, nachdem die alte Uferzone im 1. und 2. Jahrh. n. Chr. ver- 

schlickt war. Unter den Funden waren zahlreiche Lederteile von besonderer Bedeutung.
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Merowingerzeit

Bislich, Kr. Rees, frankisches Graberfeld. Grabungsleitung R. StampfuB. - Die 1972 be- 

gonnene Ausgrabung eines frankischen Graberfeldes wurde fortgesetzt.

Krefeld-Gellep, rbmisch-frankisches Graberfeld siehe oben.

Porz , Rheinisch-Bergischer Kreis, frankische Siedlungsreste. Grabungsleitung W. Janssen/ 

W. Gbbel. - Au£ einer Sanddiine unmittelbar siidlich der Autobahnzufahrt zum Flughafen 

Kbln/Bonn wurden Uberreste einer frankischen Siedlung des 6. bis friihen 8. Jahrh. ausge- 

graben.

Mittelalter

Aachen, Gut Melaten, Leprosenfriedhof. - Das Rheinische Landesmuseum Bonn unter- 

stiitzte die Forschungen von Prof. Dr. E. Schmitz-Cliever (J) zur Frage der Pathologic der 

Lepra im Mittelalter durch einen Zuschufi zu den Grabungen im Leprosenfriedhof von 

Aachen-Melaten.

Briihl-Eckdorf, Kr. Kbln. Grabungsleitung W. Janssen I W. Gbbel. - Im frfih- und 

hochmittelalterlichen Topfereibezirk von Briihl-Eckdorf, der bereits mit Hilfe des Protonen- 

resonanzmagnetometers untersucht worden war, wurden wegen eines Autobahn-Neubaus 

Grabungen erforderlich. Zahlreiche Tbpferbfen aus einem Zeitraum zwischen dem 8. und 

14. Jahrh. wurden gefunden, aufierdem ein beigabenloses Graberfeld mit ost-westwarts ge- 

richteten Bestattungen.

Eckenhagen-Windfus, Oberbergischer Kreis. Grabungsleitung W. Janssen I W. Gb- 

bel. - Auf einem hochmittelalterlichen Eisenverhiittungsbezirk wurden Grabungen begon- 

nen, bei denen nach kurzer Zeit bereits mehrere Eisenschmelzbfen entdeckt wurden. Zeit- 

stellung: 14. Jahrh.

Frechen-Bachem, Kr. Kbln. Grabungsleitung W. Janssen I W. Gbbel. - Eine archi- 

tekturgeschichtliche und archaologische Untersuchung im Untergeschofi des vermutlich alte- 

sten, bisher unbekannten Eckturmes der Wasserburg Bachem des 14. Jahrh. fiihrte zur Ent- 

deckung eines aus sorgfaltigem Mafiwerk errichteten Gewblbes.

Hiirth-Fischenich, Kr. Kbln, mittelalterlicher Tbpferofen. Grabungsleitung W. Jans

sen I W. Gbbel. - Auf dem Grundstiick Schmittenstr. 3 (Fam. Schulz) wurde ein spatmittel- 

alterlicher Tbpferofen mit rollradchenverzierter Keramik untersucht.

K aster, Erftkreis. Grabungsleitung Institut fiir Ur- und Friihgeschichte der Universitat 

Kbln. - Am Rande des Braunkohlentagebaus Frimmersdorf wurden spatmittelalterliche Sied

lungsreste untersucht.

Kornelimiinster, Kr. Aachen. Grabungsleitung L. Hugot / W. Larink. - Die Ausgra- 

bungen in der katholischen Pfarrkirche St. Stephanus zu Kornelimiinster wurden 1974 fort

gesetzt. Die Ergebnisse der Grabungen nach Abschlufi der Untersuchungen 1975 sollen in 

einer Dissertation der Phil. Fakultat der Universitat Bonn publiziert werden, eine kurze 

Ubersicht in: Rheinische Ausgrabungen ’75. Das Rheinische Landesmuseum Bonn, Sonder- 

heft Jan. 1976, 78 f.

Neuss, Grundstiick Marienbergschule, mittelalterliche Baureste. Grabungsleitung: W. 

Janssen / W. Gbbel. - In der Baugrube fiir die neu zu errichtende Marienbergschule wurden
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mittelalterliche Mauerreste sowie ein Brunnen des 13. Jahrh. ausgegraben. Vielleicht sind die 

vorgefundenen Baureste mit einer Burg des Erzbischofs von Kbln, die in diesem Gebiet ge- 

standen haben soli, in Zusammenhang zu bringen.

Numbrecht, Oberbergischer Kreis. Grabungsleitung W. Janssen I W. Gbbel. — Mittels 

mehrerer Schnitte wurde im Bereich der neuen Kirche nach einem karolingischen Hof ge- 

sucht, der aufgrund von Scherbenfunden dort vermutet werden mufite. Es wurden zwar 

keine Baureste, jedoch Bruchstiicke karolingerzeitlicher Keramik gefunden.

Odenthal-Altenberg, Rheinisch-Bergischer Kreis, Dom. Grabungsleitung G. Bin

ding. - Bei Grabungen im ehemaligen Kreuzgang des Altenberger Domes, die wegen eines 

Neubaus notig geworden waren und im Auftrag des Rheinischen Landesmuseums vom 

Kunsthistorischen Institut der Universitat Koln, Abteilung Architektur, durchgefiihrt wur

den, kamen Architekturreste und Graber des hohen Mittelalters zutage. Weiterhin wurden 

Bruchstiicke eines spatmittelalterlichen Fliesenfufibodens gefunden.

b) A r c h a o 1 o g i s c h e L a n d e s a u f n a h m e

Im Berichtsjahr wurde die Bearbeitung des Kreises Grevenbroich durch Frau Dr. I. Brandt 

und des Gebiets des ehemaligen Kreises Erkelenz im jetzigen Kreis Heinsberg durch Frau 

Dr. E. Hahnel fortgesetzt.

Folgende Vermessungen wurden von K. Grewe an Einzelobjekten durchgefiihrt:

Alpen, Vermessung des Gelandes ’Rdmisches Lager*. - Bensberg, Vermessung der fossilen 

Fluren beim Forsthaus Steinhaus. - Billig, Vermessung der Motte ’An der Alten Burg*. - 

Briihl-Eckdorf, Vermessung fiir die Grabung. - Diinstekoven, Nachmessungen fiir den ’Ei- 

sernen Mann*. - Moers-Asberg, Vermessung fiir die Grabung Asciburgium. - Porz-Lind, 

Vermessung fiir die Grabung. - Rheinberg, Einmessung einer romischen Fundstelle. - 

Troisdorf, Tachymeteraufnahme von Haus Rott. - Weiler a. B., Einmessung der Raubgra- 

bungen. - Xanten, Neuvermessung des Amphitheaters, Vermessungen fiir die Ausgrabungen 

CUT.

Die Abteilung fiir wissenschaftliche Prospektion (I. Scollar und Mitarbeiter) nahm im Be

richtsjahr ca. 420 Luftbilder auf und fiihrte ca. 50 000 magnetische Messungen in der Colonia 

Ulpia Traiana und an anderen Orten durch.

c) Pfleger und Mitarbeiter

1974 wurde die Arbeit des Museums von 14 Pflegern und 135 Mitarbeitern unterstiitzt (siehe 

S. 381-383).

Im Berichtsjahr sind verstorben die Mitarbeiter Josef Ehlen, Blankenheim/Ahr; Balthasar Ja

cobs, Geilenkirchen; Peter Jansen, Heinsberg und Peter Scholzen, Weilerswist-Vernich.

Wegen Krankheit schieden Studienrat i. R. August Lentz, Heinsberg, als Pfleger und Lehrer 

Hermann Schmitz, Xanten, als Mitarbeiter aus.

Zu Mitarbeitern wurden neu ernannt:

Heinrich Arenz, Biirgermeister von Alfter; Ferdinand Hake, Reg. Hauptsekretar, Diiren- 

Giirzenich; Peter Hermes, Bauingenieur, Weilerswist-Lommersum; Walter Maas, Keramik- 

und Kupferbearbeitung, Duren; Heinrich Senge, Reg. Angestellter, Duisburg.
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Eine Jahrestagung der Pfleger und Mitarbeiter des Rheinischen Landesmuseums Bonn entfiel 

im Jahr 1974. In Xanten fand ein Mitarbeitertreffen fur die Bezirksstelle Niederrhein am 

20. 7. 1974 statt.

II. Museum

a) M u s e u m s b es u c h

Die Besucherstatistik fur 1974 zeigt:

Schuler in Gruppen: 23 505

(Volksschulen 13 934, Hohere Schulen 9 571) 

Teilnehmer an Kinder- u. Jugendprogrammen: 29 223

Erwachsene in Gruppen: 3 432

Erwachsene einzeln: 45 635

Teilnehmer an Mittwochsvortragen: 4 085

Teilnehmer an Mittwochsfilmen und Film-Forum: 6 883

Teilnehmer an Sonntagsfiihrungen: 1 923

Teilnehmer an 65-Nachmittagen: 411

Teilnehmer an sonstigen Ftihrungen u. Vortragen: 8 566

Teilnehmer an Konferenzen, Erbffnungen, Empfangen: 7 007

Besucher von Konzerten: 6 045

Besucher des Theaters der Jugend: 15 203

Gesamtbesucherzahl: 151 918

b) A u s s t e 11 u n g e n

Im Landesmuseum wurden, meist in Verbindung mit anderen Veranstaltern, im Jahre 1974 

folgende Ausstellungen gezeigt:

10. 11. 1973 - 13. 1. 1974

12. 1. -20. 1. 1974

31. 1. - 17. 3. 1974

14. 2. - 24. 3. 1974

2. 3. -24. 3. 1974

20. 3. -21. 4. 1974

27. 3. - 5. 5. 1974

16. 5. -23. 6. 1974

29. 5. - 14. 7. 1974

Antiken aus rheinischem Privatbesitz

Gunther Thiersch (Bonner Kunstverein)

Kostbarkeiten aus Den Haag (Kgl. Niederlandische Botschaft) 

Siegfried Neuenhausen: ’Halber Mensch' - Aspekte einer Pla- 

stik (in Zusammenarbeit mit Studenten des Kunsthistorischen 

Instituts)

Malerei und Graphik der Gegenwart (Bundesverband der Ar- 

beiterwohlfahrt)

Jacob Steinhardt (Gesellschaft fur Christlich-Jiidische Zusam

menarbeit Bonn)

Kunst unserer Zeit. Neuerwerbungen zur Kunst des 20. Jahr- 

hunderts im Rheinischen Landesmuseum, Bonn

Peter Kleemann, Marianne Roetzel, Fritz Schwegler — drei 

Kiinstler der Diisseldorfer Akademie

Meister europaischer Graphik - aus der Kunstsammlung der 

Universitat Liittich. Vermachtnis Adrien Wittert (Belgische 

Botschaft)
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Kunst 1974 aus dem Burgenland

Graphik des deutschen Expressionismus aus einer Bonner Pri- 

vatsammlung (Bonner Kunstverein)

Archaologie im Sachbuch (Dokumentationsausstellung)

Europaische Veduten, Zeichnungen von Ernst Ohst

Karl Arnold - Portrat der 20er Jahre. Politik und Gesellschaft 

der Weimarer Republik gesehen von einem Zeitgenossen (In- 

stitut fiir Auslandsbeziehungen, Stuttgart)

Rbmische Helme aus Niedergermanien

25 Jahre Bundeshauptstadt Bonn (Stadt Bonn)

3. 8. - 8. 9. 1974

11. 7. - 25. 8. 1974

11. 9. - 29. 9. 1974

21. 9. - 3. 11. 1974

2. 10. - 3. 11. 1974

9. 10. - 27. 10. 1974

5. 11. -29. 12. 1974

Zu einigen der oben genannten Ausstellungen ist folgendes anzumerken:

Die Ausstellung ’Kostbarkeiten aus Den Haag‘ bot einen Querschnitt durch alle Abteilungen 

des Kunsthandwerks von der Antike bis 1800 aus dem Haags Gemeentemuseum (mit Aus- 

nahme von Mobeln, Glasern und rheinischem Steinzeug), sie hatte mit ca. 7000 Besuchern 

einen beachtlichen Erfolg. Als erste einer geplanten Reihe ging die Ausstellung ’Siegfried 

Neuenhausen: Halber Mensch" von einem einzelnen Kunstwerk aus, das in seinen verschie- 

denen Aspekten erlautert wurde. Die Ausstellung ’Kunst unserer Zeit‘ bot Gelegenheit, eine 

Vorstellung von der seit 1963 im Aufbau befindlichen Sammlung zeitgenbssischer Kunst zu 

bekommen, die sonst wegen Raummangel nicht gezeigt werden kann. Die Ausstellung ’Mei

ster europaischer Graphik' wurde zuerst in Bonn gezeigt und ging danach weiter nach 

Niirnberg, Konstanz, Kiel und Bielefeld. Die Ausstellung ’Archaologie im Sachbuch' war 

verbunden mit der Verleihung des ersten Ceram-Preises fiir das archaologische Sachbuch, 

der am 16. 9. 74 an Rudolf Portner vergeben wurde. Die von der Stadt Bonn veranstaltete 

Ausstellung ’25 Jahre Bundeshauptstadt Bonn' konnte einen Besucherrekord von annahernd 

22 000 Besuchern verzeichnen.

c) Leihgaben zu Ausstellungen

1974 entlieh das Rheinische Landesmuseum zur Ausstellung ’Vor Stefan Lochner' in Kbln 

eine auf Pergament gemalte Urkunde des Klosters Marienstatt (urn 1324), zur Ausstellung 

’Was war, was ist, was wird' in Recklinghausen Cornells Biltius’ ’Trompe-l’oeil' (1684), zur 

Ausstellung ’Heinrich Maria Davringhausen' in Trier und Kaiserslautern Davringhausens 

Bilder ’Der Krieg' (1914) und ’Der General' (1917), zur Ausstellung ’Franz Radziwill' in Ol

denburg und Munster Radziwills ’Vergehende Bauten' (1944).

d) Veransta 11 u ngen

Im Jahr 1974 wurden im Rahmen der regelmafiigen Fiihrungsreihen durchgefiihrt: 39 Sonn- 

tagsfiihrungen, 38 Mittwochsvortrage, 14 65er Nachmittage und 26 Fiihrungen ’Kinder ent- 

decken Geschichte und Kunst'. Vier der Mittwochsvortrage wurden von Dozenten der Uni- 

versitat Bonn, einer von einem Mitarbeiter des Landeskonservators gehalten. Reihenthemen 

der Kinderfiihrungen waren: ’Musik vergangener Jahrhunderte' (mit Demonstration von 

Nachbauten historischer Musikinstrumente) und ’Werkzeuge der Vergangenheit'.

Das Film-Forum der VHS Bonn zeigte im 1. Halbjahr die Reihen ’Der moderne Film in 

Afrika' und ’Der Spielfilm im anderen Teil Deutschlands', im 2. Halbjahr die Reihen ’Ge- 

walt im Film' und ’Bedeutende Regieautoren der gegenwartigen Filmkunst'. Filmabende bo- 

ten weiterhin auch die Deutsch-Koreanische Gesellschaft, die Gesellschaft fiir Christlich-Jii-
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dische Zusammenarbeit (wie in den Vorjahren mit preisgekronten Filmen der Oberhausener 

Kurzfilmtage) und die GEDOK mit dem Deutschen Frauenring. Jeweils mehrere Film- 

abende umfafiten die Rahmenprogramme der Ausstellungen ’Archaologie im Sachbuch' und 

’25 Jahre Bundeshauptstadt Bonn'.

Der musikalische Teil unseres Veranstaltungsprogramms bot zunacht 6 Museumskonzerte 

des Chur Cblnischen Orchesters und des Chur Colnischen Chores unter Heribert Beissel; 

ein weiteres Konzert des Chur Colnischen Orchesters fand zum Kongrefi der Steuerbevoll- 

machtigten statt. Das Kulturamt der Stadt Bonn veranstaltete ein Benefiz-Jazz-Konzert fur 

Peter Trunk und ein Demonstrationskonzert ’Jazz mit Kindern'; im ersten Musikschulkon- 

zert spielten Lehrer der Bonner Musikschule. Rege, teils kritische Resonanz fanden die Kon- 

zerte und sonstigen Veranstaltungen des Workshop zum Thema ’Engagierte Musik - Theorie 

und Praxis' am 78. und 9. Marz. Weitere Konzerte des Kulturamtes waren ’Tage neuer 

Musik IIP am 27., 28. und 29. September mit Festivalgruppen neuer Musik und das Inter- 

pretationsforum ’Musique galante - musique populaire', das zwei historische Musizierfor- 

men aus dem Frankreich der Spatrenaissance gegeneinander stellte.

Mit zwei Auffiihrungen des ’Miles gloriosus' des romischen Dichters Plautus durch eine 

Obersekunda des St. Adelheid-Gymnasiums in Beuel-Piitzchen begann im Februar die neue 

Reihe ’Theatergruppen von Bonner Schulen zu Gast im Landesmuseum1. In dieser Reihe 

wollep wir Schiiler-Theatergruppen Gelegenheit geben, vor einem grofieren Publikum zu 

spielen; wir hoffen, daft gerade in diesem Rahmen auch historisches Theater verwirklicht 

werden wird. Uberdies fbrdern solche Auffiihrungen auch unser Bestreben, andere als mate- 

riell darstellbare Bereiche der Kulturgeschichte zu vermitteln. Weitere Auffiihrungen in die

ser Reihe waren ’Bei geschlossenen Tiiren' von Sartre, ’Tango' von Mrozek und ’Andorra' 

von Frisch. - Fur Kinder und Jugendliche spielte das Theater der Jugend sieben verschiedene 

Stiicke. - Weiterhin gastierten das Figurentheater der Hauptschule Satzvey und die Bonner 

Kinderbiihne zusammen mit dem Bonner Kinderballett zugunsten von UNICEF; durch 

Vermittlung des Institut Franjais spielte das Cafe-Theater J. Mauclair aus Paris seine umwer- 

fende Western-Parodie ’Texas-Story'. - Im Lyrischen Studio lasen die Autoren Beat Brech- 

biihl, Dieter Kuhn, Gunter Kunert und Gabriele Wohmann, im Rahmenprogramm zur Aus- 

stellung ’Archaologie im Sachbuch' die Autoren Noelle, Rehork und Signon.

Folgende Vereine und Institutionen veranstalteten offentliche Vortrage im Vortragssaal: der 

Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande (7), der Rheinische Verein fur Denkmalpflege 

und Landschaftsschutz (4), die Stadt Bonn zur Ausstellung ’25 Jahre Bundeshauptstadt 

Bonn' (4), der Bonner Heimat- und Geschichtsverein (3), die Arbeitsgemeinschaft fiir Bil- 

dung und Kultur (3), die Landsmannschaft Schlesien (2), die Adalbert-Stifter-Gesellschaft 

und die Deutsch-Koreanische Gesellschaft (je 1). — Das Colloquium Humanum fiihrte fiinf, 

der Montag-Club drei Veranstaltungen durch. - Hire Jahreshauptversammlung hielten im 

Vortragssaal des Landesmuseums ab: der Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, der 

Bonner Heimat- und Geschichtsverein, der Bonner Kunstverein, der Fbrderkreis Jugend im 

Museum, der Fbrderkreis des Chur Colnischen Orchesters und der Eifel-Verein. - Vortrags

saal und Schulraum standen aufierdem folgenden Vereinen zu Zusammenkiinften und inter- 

nen Vortragen zur Verfiigung: Bund Deutscher Baumeister (5), Eifel-Verein (7), Fbrderkreis 

Jugend im Museum (11), Terre des Hommes (16), Verband bildender Kiinstler (2) und 

Westdeutsche Gesellschaft fiir Familienkunde (6). Das Bonner Miinzgesprach benutzte den 

Schulraum an sechs Abenden, das Miinzseminar an vier Abenden. — Wahrend der Semester 

war im Schulraum ein Seminar der Padagogischen Hochschule Rheinland I Abt. Bonn, im 

Winter aufierdem ein gemeinsames Seminar der Padagogischen Hochschule und der Univer- 

sitat Bonn. - Am 16. April tagte die Hugo-Obermeier-Gesellschaft, am 5. Oktober die 

Deutsche Gesellschaft fiir Ur- und Friihgeschichte im Vortragssaal, am 27./28. April der 

Ausschufi ’Museum und Offentlichkeit' des Deutschen Archaologenverbandes.
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Vom 13.-19. 9. land in Xanten und Nijmegen der 10. Internationale Limeskongrefi statt, des- 

sen Durchfiihrung das Land NRW und der Landschaftsverband Rheinland durch grofiziigige 

Subventionen ermbglichten. Die Organisation lag im wesentlichen beim Rheinischen Landes- 

museum Bonn. Etwa 250 Wissenschaftler aus 20 Nationen diskutierten die Probleme der romi- 

schenMilitargrenzen. Auf einer Vorexkursion, die am 10. 9. in Mainz begann, wurden die Mili- 

taranlagen am Mittel- und Niederrhein besichtigt. Am 13. 9. waren die Teilnehmer des Kon- 

gresses Gaste des Landschaftsverbandes Rheinland im Rheinischen Landesmuseum Bonn. Die 

Nachexkursion vom 20.-23. 9. gait den romischen Ausgrabungsstatten in den Niederlanden.

Von seiten des Landschaftsverbandes Rheinland wurden am 16. 9. der Ceram-Preis fiir das 

beste archaologische Sachbuch und am 11. 11. das Clemen-Stipendium im Rahmen von Fei- 

erstunden verliehen. - Am 5. 4. verlieh das West-Ost-Kulturwerk den Humanitatspreis an 

Max Tau; es feierte sein 20jahriges Bestehen im Rahmen einer Feierstunde. - Auch 1974 

machte der Wirtschaftspolitische Club eine Weinprobe und feierte das Collegium Josefinum 

sein Sommerfest in der Eingangshalle. Das ’impressionale 2‘, eine Grofiveranstaltung des 

Deutschen Presseclubs mit der Stadt Bonn und dem Landschaftsverband Rheinland, am 

13. 9. - zum Auftakt des Beethoven-Festes 1974 - stand unter dem Thema ’Hat Bonn seinen 

Beethoven verdient?'; das Programm umfafite vor allem eine Diskussionsrunde mit Kiinst- 

lern und Kritikern und eine Pop-Fassung von Beethovens ’Ritterballett‘. - Die Ausstellung 

’25 Jahre Bundeshauptstadt Bonn' wurde in Anwesenheit des Bundesprasidenten und der 

Bundestagsprasidentin mit einer Vorstellung des Diisseldorfer ’Kom(m)odchen‘ am 4. No

vember erbffnet; das Rahmenprogramm dieser Ausstellung bot vier Vortrags- und vier Film- 

abende sowie ein ’Rundgesprach mit Abgeordneten der ersten Stunde'.

Das Bildungswerk des Verbandes deutscher Vermessungsingenieure e. V. veranstaltete in Bad 

Miinstereifel-Mahlberg in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landesmuseum Bonn seine 

ersten technikgeschichtlichen Seminare zur Vorgeschichte und zur romischen Zeit.

Insgesamt 862 Schulklassen besuchten das Rheinische Landesmuseum, damit geringfiigig 

mehr als im Vorjahr; davon wurden 479 durch Mitarbeiter des Museums betreut. Von diesen 

862 Klassen kamen 299 aus Bonn, 470 aus dem iibrigen Rheinland, 80 aus Westfalen und aus 

anderen Bundesliindern sowie 13 aus dem Ausland. 56 Schulklassen besichtigten die Ausstel

lung ’25 Jahre Bundeshauptstadt Bonn'. Der monatliche Lehrer-Nachmittag fand siebenmal 

statt. Am 18. 12. konnte das Museum einer Schulleiter-Konferenz von seiner Arbeit berich- 

ten. An einer eintagigen Lehrertagung zur Einfiihrung in die Museumspadagogik in Erkelenz 

nahmen uber zwanzig Lehrer verschiedener Schultypen teil.

Ab Dezember hatte das Landesmuseum im Foyer des Kleinen Theaters in Bad Godesberg 

eine Werbeausstellung eingerichtet. Im Dezember war das Museum auf der Bonner Ausstel

lung ’Kultur in Bonn' in Bukarest mit einem Beitrag vertreten, der eine Tonbildschau und 

sechs Kopien umfafite.

An aufierschulischen Kinder- und Jugendveranstaltungen des am 4. 5. 1971 gegriindeten und 

am 31. 12. 1974 aus etwa 420 Mitgliedern bestehenden ’Forderkreises Jugend im 

Museum e. V.' nahmen im Jahre 1974 wiederum rund 20 000 Kinder und Jugendliche 

im Alter von 6 bis fiber 20 Jahren teil. Folgende Veranstaltungen wurden durchgefiihrt:

1. Wahrend der jeweiligen Schulferien Ferien im Museum fur Kinder und Jugendliche 

ab 6 Jahren mit den Themen ’Wir entdecken die Zeit der Renaissance' - ’Wir entdecken 

die Zeit der Gotik' - ’Wir entdecken die Zeit des Barock und Rokoko' - ’Wir entdecken 

kiinstlerische Techniken'.

2. Parallel zu den Ferien im Museum 7-14tagige Bildungsfreizeitaufenthalte fiir 

11- 13jahrige und Jugendliche ab 14 Jahren mit den jeweiligen Themen der Ferien im 

Museum in Kronenburg-Himmerod-Aremberg.
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3. Studien- und Bi Id ungsreisen fur Jugendliche ab 14 Jahren mit den Themen 

’Wir entdecken Griechenland' - ’Wir entdecken alte Krippen im Bayerischen Nationalmu

seum zu Miinchen' — ’Wir entdecken den Siiddeutschen Barock'.

4. Monatliche Wochenend-Meetings fiir Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren und 

ab 16 Jahren mit den Themen ’Das Weihnachtsfest? - Sollte man einfach abschaffen!?' - 

’Klassische Musik und ihre modernen Rezeptionen' - ’Surrealismus' — ’Erziehung - was 

ist das eigentlich? Haben wir das heute iiberhaupt noch nbtig?' - ’Die antike Tragodie An

tigone von Sophokles und ihre moderne Fassung von Jean Anouilh' - ’Aldous Huxley, 

Schone Neue Welt - Moglichkeiten unserer Welt von morgen'.

5. Wochentliche Veranstaltungen fiir Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren wiihrend der 

Schulzeit mit den Kursen ’Wir flechten im Museum' - ’Wir weben im Museum' - ’Wir 

topfern und modellieren im Museum' - ’werkgruppe 13/17' — in der Vorweihnachtszeit 

’Wir basteln eine Krippe' und ’Weihnachtliches Basteln'.

6. Sonderveranstaltungen: Busfahrten fiir Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren nach Koln 

und Schlofi Rheydt - Lichtbildervortrage fiir Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren ’Troja 

ein Flammenmeer— Aenaeas rettet sich nach Italien' und ’Romulus und Remus - ein Brii- 

derpaar griindet eine Stadt' - Lichtbildvortrage von Teilnehmern der Studienreise mit den 

Themen ’Wir entdeckten Griechenland', ’Wir entdeckten alte Krippen im Bayerischen 

Nationalmuseum zu Miinchen', ’Wir entdeckten den Siiddeutschen Barock' - Ausflug in 

das Siebengebirge - Theaterauffiihrung von Teilnehmern der Studienreise nach Griechen

land: ’Konig Oedipus' von Sophokles - Theaterauffiihrung von Jugendlichen: ’Antigone' 

von Jean Anouilh - Lesung zum Totensonntag ’Der Ackermann aus Bbhmen-' - Ausstel- 

lung der in der Vorweihnachtszeit gebastelten Krippenanlage - Wettbewerb fiir Kinder 

und Jugendliche ab 6 Jahren ’Wer erfindet die schonste Geschichte zu einem Ausstel- 

lungsgegenstand unseres Museums?'

7. Monatliches Treffen der Mitglieder im Museumscafe zur Information, Erfahrungsaus- 

tausch, Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen.

8. Vom Forderkreis Jugend im Museum e. V. wurden im Jahr 1974 folgende kleine Schriften 

fiir Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren neu herausgegeben: Wir entdecken die Zeit der 

Gotik - Wir entdecken die Zeit des Barock und Rokoko.

e) Information

Die Massenmedien wurden in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Landschaftsverban- 

des Rheinland laufend liber die Arbeit des Museums unterrichtet. Zu den Ausstellungen, 

neuen Veranstaltungsreihen und grofien Veranstaltungen fanden Pressekonferenzen und 

Pressegesprache statt. Mitarbeiter des Museums gaben mehrfach Interviews fiir Presse, Funk 

und Fernsehen.

Wie in den Vorjahren erschien die Museumszeitschrift ’Das Rheinische Landesmuseum Bonn 

- Berichte aus der Arbeit des Museums' in sechs Heften. Zweimonatlich erscheinende Falt- 

blatter kiindigten das Veranstaltungsprogramm an.

f) Regionalmuseum Xanten, Filiale des Rheinischen Landesmuseums Bonn

Am 29. Mai 1974 wurde das Regionalmuseum Xanten der Offentlichkeit mit einem feierli- 

chen Einweihungsakt im Xantener Dom, zu dem 250 Gaste geladen waren, iibergeben.
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Museumsbesuch

Die Besucherstatistik fur 1974 (Juni bis Dezember) zeigt:

Gruppen:

Erwachsene:

Jugendliche:

Gesamtbesucherzahl:

39 280

31 036

10 483

80 799

In der Erbffnungswoche fiber Pfingsten (29. 5. - 9. 6. 1974) mit freiem Eintritt kamen ins- 

gesamt 16 366 Besucher in das Museum.

Ausstellungen

Im Regionalmuseum Xanten wurden, auch in Zusammenarbeit mit dem neugegriindeten 

Kunstkreis Xanten e. V., im Jahre 1974 folgende Ausstellungen durchgefiihrt:

29. 5. - 30. 6. 1974

29. 5. - 16. 6. 1974

17. 6. -25. 8. 1974

6. 7. - 1. 9. 1974

13. 9. -29. 9. 1974

4. 10. - 10. 11. 1974

10. 11. - 1. 12. 1974

17. 11. 1974 - 12. 1. 1975

6. 12. 1974 - 4. 1. 1975

4 Xantener Kiinstler: Gustav Ruhnau - Wilfried Diiker - Bri

gitte Schutt-Blum - Gertrud Hussmann-Strack.

Original und Abgufi (im Schaufenster an der Kurfiirstenstra- 

fie).

Fred Weidmann (in Zusammenarbeit mit dem Freilichttheater 

Birten).

S. Neuenhausen, Halber Mensch. Aspekte einer Plastik.

Rbmische Helme aus Niedergermanien. /Archaologische Luft- 

bildaufnahmen Xanten.

Pero - Peter Rohr (in Zusammenarbeit mit dem Kunstkreis 

Xanten).

Carl Barth. Die Entwicklung eines Maiers.

H.-H. Zimmermann (in Zusammenarbeit mit dem Kunstkreis 

Xanten).

Kunst ’74. Niederrheinische Kiinstler der Gegenwart.

Zu den genannten Ausstellungen ist folgendes anzumerken:

Die Ausstellung ’4 Xantener Kiinstler' wurde zur Eroffnung des Museums gezeigt, um auf 

gegenwartige Xantener Kunst und dortiges Kunsthandwerk hinzuweisen. Die gleichzeitig 

laufende Ausstellung ’Original und Abgufi' sollte darauf aufmerksam machen, wie genau 

man heute mit Abgiissen arbeiten kann, da im Regionalmuseum eine Reihe von Abgiissen 

stehen. Die Ausstellung ’Fred Weidmann1 wurde anlafilich des 50jahrigen Bestehens des Bir- 

tener Freilichttheaters veranstaltet. Fred Weidmann hatte das Plakat und das Biihnenbild zu 

der Auffiihrung 1974 entworfen.

Die Ausstellung ’S. Neuenhausen' war eine didaktische Ausstellung, die vom Rheinischen 

Landesmuseum Bonn iibernommen worden war. Die Ausstellungen ’Rbmische Helme' und 

’Luftbildarchaologie' wurden vom Rheinischen Landesmuseum anlafilich des Limeskongres- 

ses in Xanten zusammengestellt und auch im Rheinischen Landesmuseum gezeigt. Die Aus

stellung ’Archaologie im Sachbuch' wurde ebenfalls aus Bonn iibernommen und war, ver- 

bunden mit einer von Bonner Buchhandlungen zusammengestellten Verkaufsausstellung, in 

Xanten sehr erfolgreich. Mit ’Kunst ’74' wurde eine standige Reihe begonnen, die sich als 

Sammelpunkt niederrheinischer (auch niederlandischer) Kiinstler versteht.
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Veranstaltungen

Am 6. Juni fand im Vortragssaal eine Tagung des Staatlichen Forstamtes Moers in Zusam- 

menarbeit mit der Stadt Xanten statt, am 9. Juli eine erste Zusammenkunft zur Griindung 

des Kunstkreises Xanten, bei der die Satzung beraten wurde. Am 20. Juli hatte der Lions- 

Club Wesel eine Zusammenkunft im Vortragssaal. Herausragendstes Ereignis war der Inter

nationale Limeskongrefi, der vom 13. bis 18. 9. 74 in Xanten stattfand. Die Erbffnungen der 

Ausstellungen wurden mit standig wachsender Besucherzahl durchgeffihrt. Im Rahmen der 

Ausstellung ’Archaologie im Sachbuch' lasen Werner Booking, Rudolf Portner und Joachim 

Rehork aus neuen archaologischen Sachbiichern vor, Veranstaltungen, die jeweils starkes In- 

teresse fanden. Am 29. November gab der Landesdirektor, Herr Dr. h. c. Udo Klausa, einen 

Empfang im Museum.

Information

Die Massenmedien wurden in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Landschaftsverban- 

des Rheinland laufend uber die Einrichtung des Museums und nach der Eroffnung fiber seine 

Aktivitiiten unterrichtet. Zu den Ausstellungen und Veranstaltungen fanden Pressekonferen- 

zen statt. Der Leiter des Museums gab mehrfach Interviews fiir Presse, Funk und Fernsehen, 

vor allem anlafilich der Eroffnung des Museums. In der Zeitschrift ’Das Rheinische Landes

museum Bonn' Heft 3/74 wurde ein Bericht fiber das Museum, die Bezirksstelle Niederrhein 

und den Archaologischen Park gegeben. Zur Eroffnung des Museums erschien der ’Xantener 

HistorienkurieP Nr. 1. In verschiedenen Zeitschriften der umliegenden Kreise wurden Be- 

richte fiber das Regionalmuseum Xanten veroffentlicht.

III. W i s s en s c h a f 11 i c h e A r b e i t

a) Von den Mitarbeitern des Hauses erschienen 1974 folgende eigene Publikationen:

C . Andree

Rudolf Virchow und der Streit um den Neandertaler. Das Rheinische Landesmuseum Bonn 

6/1974, 81-83.

A.-B. Follmann

Bernstein in den rbmischen Provinzen. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 2 

2(Berlin-New York 1974) 296-298.

Kleve - Rindern - Harenatium. Der Niedergermanische Limes (Koln 1974) 93-95.

D . Haupt

Remagen — Rigomagus. Der Niedergermanische Limes (Kbln 1974) 208-213.

U. Heim berg

Ausgrabungen in Xanten 1972. Bonner Jahrb. 174, 1974, 642-660.

J. Heusingerv. Waldegg

Kunst unserer Zeit. Das Rheinische Landesmuseum Bonn 2/1974, 23 f.

Gerhard Hoehme’s Gemalde ’Entropie' — zu einer Neuerwerbung. Das Rheinische Landes

museum Bonn 4/1974, 53-55.

Franz Wilhelm Seiwert, Christus im Ruhrgebiet - ein Glasmosaik. Das Rheinische Landes

museum Bonn 5/1974, 72-74.
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Katalog zur Ausstellung ’Gunther Thiersch' (Bonn 1974).

Katalog zur Ausstellung ’Siegfried Neuenhausen: Halber Mensch - Aspekte einer Plastik' 

(Bonn 1974).

Katalog zur Ausstellung ’Kunst unserer Zeit, Neuerwerbungen der letzten Jahre' (Bonn 

1974).

Katalog zur Ausstellung ’Kleemann - Roetzel - Schwegler' (Bonn 1974).

Vorwort zur Graphikmappe ’G. F. Ris, 5 Radierungen zum Thema Paysage architectural', 

Ed. Galerie Rothe (Heidelberg 1974).

Ein Zimmerbrunnen von Josef Hoffmann und Richard Luksch. Kunstjahrbuch der Stadt 

Linz 1973/74, 71-74.

Nur nicht auffallen? Offizielle Plastiken und stadtisches Selbstbewufitsein am Beispiel Bonn.

Neues Rheinland, Sept. 1974, 14—16.

W. Hilgers

Fiihrungen und padagogische Arbeit im Rheinischen Landesmuseum Bonn. Die Praxis der 

Museumsdidaktik (Koln und Pullach/Miinchen 1974) 95-99.

Aus der Arbeit des Ausschusses ’Museumspadagogik'. Museen in NRW 1, Okt. 1974, 4 f.

H. Holzhausen

Wir entdecken die Zeit der Gotik (Witterschlick 1974).

Wir entdecken die Zeit des Barock und Rokoko (Witterschlick 1974).

H . G . Horn

Schneppenbaum - Qualburg-Quadriburgium (?); Monheim - Haus Burgel; Wesseling. Der 

Niedergermanische Limes (Koln 1974) 96-98; 147 f.; 183 f.

Beitrage in: Fiihrer zu vor- und friihgeschichtlichen Denkmalern 26 (Mainz 1974).

Mitarbeit am Schulbuch: G. Walzik, Der Mensch und seine Welt 1. Von der Vorgeschichte 

bis zum friihen Mittelalter (Bonn 1974).

Drei romische Bronzen in Privatbesitz. Bonner Jahrb. 174, 1974, 179-220.

W. Janssen

Studien zur Wiistungsfrage im frankischen Altsiedelland zwischen Rhein, Mosel und Eifel- 

nordrand. Text und Katalog-Teil. Bonner Jahrb. Beih. 35 (Bonn 1974).

Die Aachen-Frankfurter Heerstrafie. Fiihrer zu vor- und friihgeschichtlichen Denkmalern 25 

(Mainz 1974) 178-181.

Besiedlungsgeschichte der nordlichen Eifel im friihen und hohen Mittelalter. Fiihrer zu vor- 

und friihgeschichtlichen Denkmalern 25 (Mainz 1974) 151-177.

Beitrage in: Fiihrer zu vor- und friihgeschichtlichen Denkmalern 26 (Mainz 1974).

Zeitschrift fiir Archaologie des Mittelalters 2, 1974 (Koln 1974), Herausgeber (zusammen 

mit Dr. H. Steuer, Gottingen).

Thema des Tages: Unerlaubte Ausgrabungen. Das Rheinische Landesmuseum 3/1974, 

33-35. Bespr. von: I. Scollar, F. Verhaeghe u. A. Gautier, Lampernisse. Zeitschrift fiir Ar

chaologie des Mittelalters 2, 1974, 199-201.

Bespr. von: Deserted Medieval Villages, hrsg. v. M. Beresford u. J. Hurst. Zeitschrift fiir 

Archaologie des Mittelalters 2, 1974, 209-214.

Bespr. von: Archeologie du Village Deserte. Zeitschrift fiir Archaologie des Mittelalters 2, 

1974, 204-209.

H.-E. Joachim

Die Vor- und Friihgeschichte im Gebiet von Bensberg/Bergisch Gladbach. Rhein.-Bergi- 

scher Kalender 1974, 56-83.

Die Vorgeschichte des Landes zwischen Ahreifel und Ziilpicher Borde. Fiihrer zu vor- u. 

friihgesch. Denkmalern 25 (Mainz 1974) 17-32.
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Beitrage in: Flihrer zu vor- u. friihgesch. Denkmalern 26 (Mainz 1974).

Eine Hiigelgrabung am Ravensberg bei Troisdorf-Sieglar, Rhein-Sieg-Kreis. Rhein. Ausgr. 

15 (Koln 1974) 375-403.

Ein spatlatenezeitliches Reitergrab aus Kollig, Kreis Mayen-Koblenz. Hamburger Beitr. z. 

Arch. 4, 1974, 159-170.

Zur Deutung der keltischen Saulen von Pfalzfeld und Irlich. Arch. KorrbL 4, 1974, 229-232. 

Bespr. von: A. Kolling, Spate Bronzezeit an Saar und Mosel. Rhein. Vierteljahresbl. 38, 

1974, 469-471.

Bespr. von: L. Pauli, Untersuchungen zur Spathallstattkultur in Nordwiirttemberg. Bonner 

Jahrb. 174, 1974, 681.

I. Krueger

Adolph Schroedter: Rheinisches Wirtshaus. Das Rheinische Landesmuseum Bonn 1/1974, 

4-7.

Zu drei ’Hansa-Schiisseln‘ in Bonn und Xanten. Das Rheinische Landesmuseum Bonn 

6/1974, 84-88.

Zur Tradition der Vedutenzeichnung. Europaische Graphik, Zeichnungen von Ernst Ohst. 

Kunst und Altertum am Rhein 55 (Bonn 1974).

John Flaxmans Umrisse zu Homer und die Homer-Buchillustration im 19. und 20. Jahr- 

hundert. Gutenberg-Jahrbuch 1974, 247-268.

G. Muller

Neuss - Novaesium; Neuss - Gimmlingshausen - Reckberg; Dormagen - Durnomagus. Der 

Niedergermanische Limes (Kbln 1974) 139-142; 145 f.; 151 f.

Hobby Archaologie einmal anders. Das Rheinische Landesmuseum Bonn 2/1974, 17 f.

W. Piepers

Teile romischer Schiffsanker vom Niederrhein. Bonner Jahrb. 174, 1974, 561-566.

Besprechung von: U. Hagen, Die Wallfahrtsmedaillen des Rheinlandes in Geschichte und 

Volksleben. Bonner Jahrb. 174, 1974, 703 f.

Eifriger Handel mit gefalschter Keramik. Das Rheinische Landesmuseum Bonn 5/1974, 70 f.

G . P r e c h t

Koln - Apud Aram Ubiorum; Kbln-Deutz - Divitia. Der Niedergermanische Limes (Koln 

1974) 160-165.

C . B . R ii g e r

Der Niedergermanische Limes (Koln 1974), Herausgeber (zusammen mit J. E. Bogaers).

Asperden; Bislich; Alpen-Veen; Rheinberg; Bergheim-Wiedenfeld; Hiichelhoven, Heiden

burg bei Grofikonigsdorf; Briihl-Villenhaus; Bonn-Beuel; Bonn-Lengsdorf; Froitzheim; 

Meckenheim-Siid. Der Niedergermanische Limes (Koln 1974) 100; 105; 112 f.; 125-127; 

155-159; 180-182; 193-195; 200-207.

Eine Fortuna aus Flerzheim. Das Rheinische Landesmuseum Bonn 4/1974, 49 f.

I. Scollar

Interactive Proceeding of Geophysical Data from Archeological Sites. Proceedings of the 

Annual Conference on Computer Applications in Archeology (Birmingham 1974) 75-84.

Computer Seriation und Kendall’sche Kreisprodukte mit mukidimensionaler Skalierung. Ein 

Experiment mit simulierten Daten. Informationsblatter zu Nachbarwissenschaften der Ur- 

und Friihgeschichte 5 Teil 13 (Bonn 1974) 1-25.

Wissenschaftliche Methoden bei der Prospektion archaologischer Fundstatten. Mitteilung 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 3, 1974, 35-40.



Tatigkeitsbericht des Direktors 377

P . J . Th o 1 en

Jiilich - luliacum; Aachen - Aquae Granni. Der Niedergermanische Limes (Koln 1974) 

170-172;190-192.

H . - H . Wegner

Kalkar-Altkalkar - Burginatum. Der Niedergermanische Limes (Koln 1974) 101-104.

b) Vorlesungen und Ubun gen hielten:

An der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn

W. Hagen

WS 1973/74 Rheinische Miinz- und-Geldgeschichte (Vorlesung).

W. Janssen

WS 1973/74 Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters nach archaologischen Quellen II. Vor- 

lage von Grabungsbefunden zur gewerblichen Wirtschaft des Mittelalters (Vor

lesung)

SS 1974 Die mittelalterliche Burg in der rheinischen Landesgeschichte (Vorlesung) 

WS 1974/75 Wirtschaft, Gesellschaft, Herrschaft im Friihmittelalter (Kolloquium).

G . Muller

VHS Nievenheim: Archaologischer Arbeitskreis. Bestimmungsiibungen und zeichnerische 

Darstellung romischer Keramik.

c) Vortrage aufier Haus

Vortrage wurden von mehreren wissenschaftlichen Mitarbeitern im In- und Ausland gehal- 

ten, u. a. von A.-B. Follmann (Wesseling), K. Grewe (Miinstereifel), W. Hilgers (Dussel

dorf, Erkelenz, Munster), H. Holzhausen (Berlin, Rheinbach), H. G. Horn (Bensberg, Bo

chum, Duisburg, Dusseldorf, Mahlberg, Munster), W. Janssen (Bonn, Bensberg, Heidel

berg, Jiilich, Leeds, Mainz, Reichenau, Rheindahlen, Rheinhausen), H.-E. Joachim (Miin- 

stereifel), I. Krueger (Zons), G. Muller (Nievenheim), C. B. Riiger (Bonn, Mainz, Xanten), 

I. Scollar (Birmingham, Garchy, Orleans, Oxford, London, Mons).

d) Fachtagungen

Auf Fachtagungen des In- und Auslandes war das Museum durch verschiedene Mitarbeiter 

vertreten, u. a. in Birmingham, Bochum, Dusseldorf, Frankfurt/M., Gottingen, Hamburg, 

Karlsruhe, Koln, Leeds, London, Mainz, Marburg, Munster, Miinstereifel, Nijmegen, Ox

ford, Polen, Reichenau, Trier, Tubingen, Xanten.
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e) V e r 6 f f e n 11 i c h u n g e n des Hauses

Im Berichtsjahr wurden folgende Veroffentlichungen herausgegeben:

Bonner Jahrbiicher 174/1974

Beihefte der Bonner Jahrbiicher

Bd. 35: W. Janssen, Studien zur Wiistungsfrage im frankischen Altsiedelland zwischen 

Rhein, Mosel und Eifelnordrand. Text und Katalog-Teil (Bonn 1974).

Kunst und Altertum am Rhein

Nr. 49: G. Bosinski, K. Brunnacker, L. Fiedler u. a., Altsteinzeitliche Fundplatze des 

Rheinlandes (Koln 1974).

Nr. 50: Der Niedergermanische Limes. Materialien zu seiner Geschichte, hrsg. von J. E. 

Bogaers u. C. B. Riiger (Kbln 1974).

Nr. 51: H. Klumbach, Romische Helme aus Niedergermanien (Koln 1974).

Nr. 52: J. Heusinger v. Waldegg u. Siegfried Neuenhausen: Halber Mensch - Aspekte ei- 

ner Plastik (Koln 1974).

Nr. 53: J. Heusinger v. Waldegg, Kunst unserer Zeit. Neuerwerbungen der letzten Jahre 

(Koln 1974).

Nr. 54: Peter Kleemann, Marianne Roetzel, Fritz Schwegler (Koln 1974).

Nr. 55: Ernst Ohst, Europaische Veduten (Koln 1974).

Rheinische Ausgrabungen

Bd. 15: Beitrage zur Urgeschichte des Rheinlandes. 1 (Koln 1974).

Archaeo-Physika

Bd. 5: E. M. Wilkinson, C. E. Mullins u. A. Tabbagh, Technische und naturwissenschaft- 

liche Beitrage zur Feldarchaologie (Koln 1974).

Das Rheinische Landesmuseum Bonn 1974 Heft 1-6

In Verbindung mit der Rbmisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archaologischen 

Instituts wurde veroffentlicht:

Germanische Denkmaler der Volkerwanderungszeit. Serie B:

Die Frankischen Altertiimer des Rheinlandes

Bd. 8: R. Pirling, Das romisch-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep 1960-1963. 

1. Teil Text, 2. Teil Katalog und Tafeln (Berlin 1974).

IV. W is s e n s c h af 11 i ch e und technische E in r i c h t u n g e n

Die Bibliothek hatte im Jahr 1974 2160 Zugange, davon 733 durch den Verein von Al- 

tertumsfreunden im Rheinlande. Aufier von den Mitarbeitern des Hauses wurde die Biblio

thek im Berichtsjahr von 1112 Interessenten benutzt, darunter von Wissenschaftlern des In- 

und Auslandes, von Studenten und von Mitgliedern des Vereins von Altertumsfreunden.
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Dokumentation: Im Jahr 1974 schloB W. Piepers die Ordnung und Bearbeitung der 

Ortsakten folgender Kreise ab: Stadtkreise Leverkusen, Solingen, Wuppertal, Landkreise 

Moers (auBer Xanten), Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Wupper-Kreis.

Die lange geplante sachliche Erschliefiung der wissenschaftlichen Inventare mit Hilfe der 

elektronischen Datenverarbeitung konnte dank tatkraftiger Unterstiitzung der Zentralver- 

waltung des Landschaftsverbandes endlich in Angriff genommen werden. Es wurde damit 

begonnen, das gesamte wissenschaftliche Inventar des Rheinischen Landesmuseums Bonn in 

die EDV einzugeben.

Werkstatten: Im Jahr 1974 bearbeitete die Restaurierungswerkstatt an groBen Fund- 

komplexen u. a. grbfiere Posten Feuchtholz aus Biiderich (Alkohol-Ather-Methode), Holz- 

funde aus Porz-Lind, im Vorjahr eingefrorene Funde aus Niedermerz, Miinzschatz aus 

Brauweiler mit fiber 3000 Mtinzen.

Unter den konservierten Stricken waren besonders bemerkenswert eine Schnabelkanne aus 

WeiBkirchen, ein rbmischer Helm aus Koblenz, eine Situla aus Siegburg, acht rbmische 

Spiegel aus Nordafrika, Grabfunde mit Tauschierungen aus Bislich, Fries des Hemmoor-Ei- 

mers aus Xanten.

Zusatzlich in Anspruch genommen wurden die Mitglieder der Werkstatt durch Arbeiten fur 

das neue Regionalmuseum Xanten (Abgiisse, Modelle, Bearbeitung von rbmischen Wandma- 

lereien und Mosaikfufibbden, Restaurierungen am Xantener Domschatz), fur den Limes- 

kongrefi (Helme), fur den Landeskonservator (ca. 100 Rontgenaufnahmen vom Kolner Kla- 

ren-Altar), fur die Ausstellung ’Rheinische Goldschmiedekunst der Renaissance- und Ba- 

rockzeit (Restaurierung von Leihgaben).

Als technische Neuerung ist eine automatische Stickstoffumwalzanlage zu erwahnen, die fur 

den Rbntgenentwicklertank angefertigt wurde.

Ein grofier Teil der Werkstattmitglieder nahm an der Arbeitstagung des Technischen Mu- 

seumspersonals in Mannheim teil.

V. Personalia

Dr. Adolf Herrnbrodt, seit 1. 10. 45 am Landesmuseum tatig, zuletzt als Stellvertreter des 

Direktors und Stellvertretender Staatlicher Vertrauensmann fur die kulturgeschichtlichen 

Bodenaltertiimer und Bodendenkmaler, trat am 1.3. 1974 in den Ruhestand. Prof. Dr. Wal

ter Janssen wurde am 8. 8. 1974 durch den Landschaftsverband Rheinland zum Direktor- 

Stellvertreter im Rheinischen Landesmuseum Bonn und am 28. 8. 1974 durch das Kultusmi- 

nisterium NRW zum Stellvertretenden Staatlichen Vertrauensmann fur kulturgeschichtliche 

Bodenaltertiimer ernannt.

Stellenplan

Der Stellenplan fur 1974 sah vor:

16 Beamte

60 Angestellte (davon 9 wissenschaftliche Referenten)

2 Volontarassistenten

18 Arbeiter 

96 insgesamt
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Eingetreten in den wissenschaftlichen Dienst am Landesmuseum sind im Berichtsjahr die 

Herren K. Honnef (Leiter der neugebildeten Abteilung ’Wechselausstellungen1), Dr. H. G. 

Horn (Wiss. Ref., Leiter der Romischen Abteilung), C. Machat (Volontiirassistent in der 

Abteilung fur wissenschaftliche Prospektion), Dr. G. Rupprecht (Wiss. Ref., Leiter der 

Ausgrabungen in Xanten).

Ausgeschieden ist Dr. I. Graham (Labor fur Feldarchaologie).

Der Betriebsausflug am 7. 10. 1974 fiihrte nach Mahlberg-Miinstereifel.

B. Erwerbungsbericht der Abteilung fur mittelalterliche und neuere Kunst

bearbeitet von F. Goldkuhle und J. Heusinger von Waldegg

Franz Radziwill, geb. 1895. Vergehende Bauten (1944). Signiert unten rechts: Franz 

Radziwill. Leinwand. H. 84 cm, Br. 78 cm (Inv.-Nr. E 52/74).

William Straube, 1871-1954. Rheinlandschaft bei Koblenz. Signiert und datiert unten 

rechts: W. Str. 08. Pastell auf Pappe. H. 33 cm, Br. 43 cm (Inv.-Nr. E 49/74).

William Straube, 1871-1954. Stilleben. Signiert und datiert unten rechts: W. Straube 

1911. Leinwand. H. 60 cm, Br. 46,5.cm (Inv.-Nr. E 48/74).

Gottfried Brockmann, geb. 1903. Atelier bei Nacht (Hungerturm Dusseldorf). Si

gniert und datiert unten links: B, Riickseite: Gottfried Brockmann dat. 1929, Atelier bei 

Nacht (Hungerturm). Eitempera auf Hartfaser. H. 40 cm, Br. 30 cm (Inv.-Nr. E 42/74).

Oswald Petersen, geb. 1903. Atelier. Signiert und datiert unten links: Oswald Peter

sen 31. Leinwand. H. 97 cm, Br. 125 cm (Inv.-Nr. E 41/74).

Gerhard Hoehme, geb. 1920. Entropie. Signiert und datiert unten rechts: G. Hoehme 

57. Leinwand. H. 304 cm, Br. 200 cm (Inv.-Nr. E 39/74).

Gerhard Hoehme, geb. 1920. Offne! Signiert und datiert unten rechts: G. Hoehme 57. 

Leinwand (Farbobjekt). H. 170 cm, Br. 12 cm (Inv.-Nr. E 40/74).

Heinrich Hoerle, 1895-1935. Griifiende Jungfrau. Signiert und datiert oben rechts: h 

28, Riickseiten: Hoerle 28, Griifiende Jungfrau. Holz. H. 80 cm, Br. 58 cm (Inv.-Nr. E 

20/74). Erworben mit Untersttitzung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Bernard Schultze, geb. 1915. Versuch anders zu denken (Selbstbildnis). Signiert und 

datiert unten rechts: Bernard Schultze 71. Olbild und Drahtplastik in Plexiglaskasten. H. 

60 cm, Br. 49 cm, T. 22,5 cm (Inv.-Nr. E 19/74).

Klaus FuBmann, geb. 1938. Interieur Nr. 26. Signiert und datiert unten rechts: Klaus 

Fufimann, Interieur Nr. 26. Geisbergstrafie 4.10.73. Leinwand. H. 145 cm, Br. 150 cm 

(Inv.-Nr. E 34/74).

Bruno Go Iler, geb. 1901. Brautschleier (1952). Signiert und datiert unten rechts: Bruno 

Goller. Leinwand. H. 100 cm, Br. 100 cm (Inv.-Nr. E 1/74). Erworben mit Untersttitzung 

des Landes Nordrhein-Westfalen.

Grafiken des 20. Jahrhunderts von:

Oskar Blase, Marcel Broodthaers, Ernst Moritz Engert, Hagen Hal-
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tern, G. Cadora, Rudolf Schoofs, Georg Brockmann, Ferdinand 

Just, H au s - R u c k e r-C o , Michael von Biel, F. W. Seiwert, Augusti 

Tschinkel, Bernhard M ii 11 e r - F e y e n , Peter Lacroix, C. O. Paeffgen, 

H. Brafi, M. Buchartz, Heinrich Maria D a v r in g h a u s e n , Heinrich 

Hoerle, F. M. Jansen, Gerhard Mareks, Ewald Matare> Carlo Mense, 

Richard Seewald, Milly Steger, Max Pfeiffer-Watenphul.

C. Jahresbericht

des Staatlichen Vertrauensmannes fur kulturgeschichtliche Bodenaltertiimer 

vom 1. Januar bis 31. Dezember 1974

bearbeitet von A.-B. Follmann, U. Heimberg, H.-E. Joachim

und F. Miinten

Staatlicher V e r t r a u e n s m a n n

fur kulturgeschichtliche Bodenaltertiimer in den Regierungsbezirken 

Aachen, Dusseldorf und Kbln (aufier Stadtgebiet Kbln):

Riiger, C. B., Dr., Direktor des Rheinischen Landesmuseums Bonn

Stellvertretender Staatlicher Vertrauensmann

Janssen, W., Prof. Dr., Abteilungsdirektor

P f 1 e g e r :

Gerhards, J., Konrektor i. R., Duren; Hinrichs, F., Rektor i. R., Leichlingen; 

Hiirten, T., Museumsleiter, Bad Miinstereifel-Arloff; Hugot, L., Dr., Dipl. Ing., 

Aachen; Krings, F., Oberstudiendirektor, Erkelenz; Meyer, H., Museumsleiter, 

Blankenheim; Pat as, M., Dr., Museumsdirektorin, Dusseldorf; Reimann, H., Mu

seumsleiter i. R., Emmerich; Roggendorf, J., Dr., Stadt. Archivrat, Siegburg; Schla- 

ger, H., Kreiskulturdezernent i. R., Oberempt; S c h m i d t - G o e r t z , U., Kulturrefe- 

rentin, Bergisch-Gladbach; Schumacher, E., Dr., Museumskustos, Essen; Stamp

full, R., Prof. Dr., Landesverwaltungsdirektor i. R., Dinslaken; Steinrbx, H., Stu- 

diendirektor, Konzen Krs. Monschau.

Mitarbeiter:

Alsters, G., Pfarrer, Xanten-Marienbaum; Arenz, H., Biirgermeister, Bonn-Duis- 

dorf; Bauer, N., Techn. Zeichner, Rheinhausen; Baumgarten, G., Vermessungs- 

techniker, Mehlem; van Bebber, J., Amtsoberinspektor i. R., Kranenburg; Bender, 

W., Apotheker, Kelz b. Duren; Bensberg, J., Landwirt, Weilerswist-Lommersum;
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Berg, S., Textilingenieur, Hiickeswagen; Berns, H., Pensioner, Essen; Brauer, J., 

Bundesbahnsekretar, Xanten; Breuer, G., Lehrer, Wachtberg-Villip; Breuer, J., 

Gastwirt, Juchen-Damm; Buckstegen, G., Dr. med. vet. i. R., Alpen-Veen; Cau- 

manns, P., Rektor i. R., Neukirchen-Vluyn; Chlasta, M., Kulturamtsleiter, Porz; 

Classen, K., Hausfrau, Berg iiber Diiren; Claus, J., Berufssoldat a. D., Euskir- 

chen-Weidesheim; Cramer, R., Dr., Ministerialrat, Bonn-Holzlar; Dawid, H.-D., 

Ingenieur VDB, Euskirchen; Deden, H., Maier, Moers; Diedenhofen, W., Ober- 

studienrat, Kleve; Diete, R., Vermessungstechniker, Euskirchen; Dolinsky, R., Stu- 

diendirektor, Grevenbroich; E b b e r s , K., Stadtarchivar, Rheinhausen; E h 1 e n , J. J, 

Fotograf u. Museumswart, Blankenheim/Ahr; E r s f e 1 d , H. J., Hauptschullehrer, Ei- 

torf/Sieg; Ersfeld, J., Chemiker, Eitorf/Sieg; Esser, A., Rektor, Erftstadt-Blessem; 

Euler, H., Friseurmeister, Remscheid; Feldhaus, I., Dr., Museumsdirektorin, Neuss; 

Flohr, W., Verw. Angest., Bornheim bei Bonn; Forster, H. P., Maschinenbautechni- 

ker, Wesseling; Frentzel, G., Gartenarchitekt, Hiirth-Efferen; Freudenhammer,

L. , Juwelier, Kevelaer; Friede, H. J., Rektor, Rheinberg; Germes, J., Stadtarchivar 

a. D., Ratingen; Giersberg, A., Beamter, Bonn-Bad Godesberg; Gietemann, M., 

Lehrerin, Uedem; Goebel, K., Dr., Akademischer Oberrat, Wuppertal-Ronsdorf; 

Hake, F., Regierungshauptsekretar, Diiren-Giirzenich; Haedecke, H. U., Dr., Mu- 

seumsdirektor, Solingen-Grafrath; Hank, G., Oberstudienrat, Kbnigswinter; Heinen, 

P. J., Beamter, Horrem; Henseler, H., Landwirt, Bonn-Lengsdorf; Hermes, P., 

Bauingenieur, Weilerswist-Lommersum; Hertel, G. A., Bankkaufmann, Jiilich; Hd- 

velmann, G., Kreisoberarchivrat, Geldern; Hollmann, J., Lehrer, Rheydt; Hor

st er, M., Angestellte, Krefeld; Huck, J., Stadtarchivar, Porz; Hiiffelmann, K., 

Lehrer, Aachen; Hundhausen, E., Dentist, Schladern/Sieg; Hustermeier, J., 

Vermessungstechniker, Duisburg; Jacobs, Balthasar f, Lehrer a. D. und Museumsleiter, 

Geilenkirchen; Jansen, H., Dipl. Ing., Erkelenz-Lovenich; Jansen, L, Hausfrau, 

Erkelenz; Jansen, J. P., Postbeamter, Erkelenz; Jeremias, M., Hauptschullehrer, 

Wermelskirchen-Dabringhausen; Kaufmann, K., Dusseldorf; Klafien, J., VS-Rektor, 

Selfkant; Kleinebudde, E., Kaufmann, Dormagen-Nievenheim; Klinkhammer,

M. , Rentner, Vettweifi-Liixheim; Knieriem, M., Wiss. Assistent, Wuppertal; Koch, 

F., Verwaltungsangestellter, Much-Marienfeld; Kock, W., Museumsleiter, Kleve; 

Kraus, H., Steuerrat, Wipperfurth; Kunze, W., Lehrer, Remscheid; Lehmann, U., 

Konrektorin, Rheydt-Odenkirchen; Lennartz, H. J., Dr. med. vet., Bensberg; Lipp,

J. , Buchhalter, Grefrath-Oedt; Lohr, H., MA., Oberhausen; Lons, G., Oberstudien- 

direktor a. D., Wuppertal-Barmen; Lucht, H., Steuerberater, Forsbach bei Kbln; 

Maas, W., Ingenieur, Diiren; Mackes, K. L., Medizinaldirektor, Viersen; Mate- 

n a a r , F., Rektor i. R., Kleve; M e h 1 au , H. W., Dr. Ing., Architekt, Wiehl; M e n n en , 

A., Landwirt, Monchengladbach; Michaelis, C., Museumsleiter i R., Haan; Middel- 

hoff, H., Museumsleiterin, Moers; Muller, H., Berufssoldat, Bonn-Bad Godesberg; 

Muller, H., Konrektor, Viersen; Munch, W., Museumsleiter, Wulfrath; Mummen- 

they, K. A., Grubenbetriebsfiihrer, Moers-Scherpenberg; Nellessen, D., Konrektor, 

Krefeld-Stratum; Neumann, H., Dr., Versicherungsdirektor, Koln-Siilz; Offergeld,

K. H., Sprachtherapeut, Bonn-Oberkassel; Otten, E., Installateur, Rheydt; Patt, W., 

Kulturreferent, Alfter bei Bonn; Piecha, E. G., Rektor, Kamp-Lintfort; Pirling, R., 

Dr., Museumsdirektorin, Krefeld; Potreck, F., Lehrer, Tonisheide; Pufahl, M. A., 

Polizeihauptmeister, Ubach-Palenberg; Redenius, H. D., Bauingenieur (grad.), Jiilich; 

Rottgen, Th., Rentner, Erftstadt-Friesheim; Rozyn, G., Schreinermeister, Kranen- 

burg; Scharenberg, W., Dr. rer. nat., Diplomphysiker, Jiilich; Schlofinagel, A., 

Dreher i. R., Schildgen; Schmelter, P., Bundesbeamter, Bonn-Beuel; Schmidt, F., 

Technischer Mitarbeiter SAP, Aldenhoven; Schmitz, H., Rektor, Blankenheim/Ahr;
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Schmitz, H., Lehrer, Xanten; Schmitz, L., Bauingenieur, Neunkirchen-Seelscheid; 

Schneider, H., Kaufm. Angestellter, Bad Honnef; Schnorr, W., Hauptlehrer i. R., 

Rommerskirchen-Eckum; Schol, W., Prokurist, Monchengladbach; Schol, W., stud, 

phil., Monchengladbach; Scholzen, P. t, Pensioner, Weilerswist-Vernich; Schrei

ber, B. P., Ingenieur, Lechenich; S c h r u f f , F. J., Pensionsbesitzer, Nettersheim; 

Schulte, H., Konrektor, Troisdorf; S c h u 1 z - B o u r m e r, G., Gerichtsreferendar, Ro- 

denkirchen-Immendorf; Schulze-Rett m er, R., Dr. rer. nat., Diplomchemiker, 

Aachen; Schweitzer, F., Architekt, Ing. (grad.), Aachen; Senge, H., Regierungsan- 

gestellter, Duisburg; Stommel, K., Dr., Oberstudiendirektor, Erftstadt-Lechenich; 

Strack, H., Oberamtmann, VHS-Leiter, Wiirselen-Broichweiden; Str ehl, K., Zahn- 

arzt, Siirth b. Koln; Stiiben, P., Kaufm. Angestellter, Krefeld-Linn; Stiisser, W., 

Gartner, Bornheim-Merten; Tholen, G., Konrektor i. R., Waldfeucht; Velten, J., 

Maschinenbaumeister, Bonn-Bad Godesberg; Volker, W., Kunstmaler, Erkelenz-Lbve- 

nich; Voigt, G., Rektor, Wuppertal; Volkmann, H. J., Kaufmann, Dabringhausen; 

Waffenschmidt, H., Pensioner, Erftstadt-Liblar; Weingarten, H., Redakteur, 

Konigsdorf bei Koln; Werner, H., Konrektor i. R., Kevelaer; Wiehager, H., Haupt

lehrer, Budberg/Kr. Moers; Willms, H., Rektor, Kalkar; Winkler, T., Museumslei- 

terin, Dinslaken; Zeischka, A., Regierungsangestellter, Oberhausen-Sterkrade; Zeit- 

zen, H., Polizeiobermeister, Heinsberg-Dremmen; Zerlett, N., Beamter i. R., Born

heim bei Bonn; Zillikens, J., Rentner, Neuss-Norf.

AltereundmittlereSteinzeit

Alsdorf, Kr. Aachen. Uber den Mitte Juli 1974 entdeckten Magdalenienfundplatz wurde be- 

reits im Arch. Korrbl. 4, 1974, 293 ff.; Das Rhein. Landesmus. Bonn, Sonderheft 1976, 

23 ff. berichtet; eine ausfiihrliche Verbffentlichung erfolgt spater.

(H. Lohr)

Dabringhausen, Rhein-Wupper-Kr. (TK 4909 Kurten).

1. (r 2582, h 5661). Im Umkreis dieser Stelle ’Am Pulverberg ‘ konnten iiber 240 Artefakte, 

u. a. Mikrolithen, Mikrostichel, Kernsteine, Klingen und Bruchstiicke aufgelesen werden.

2. (r 2586, h 5661). An dieser Stelle ’Am Stahlweg* wurden bisher liber 140 Artefakte aufge

lesen, u. a. Mikrolithen, Kratzer, Klingen und Steinbeile.

Verbleib: Privatbesitz. (M. Jeremias)

Erkelenz, Kr. Heinsberg (TK 4903 Erkelenz). Von der Schiilerin E. Pfeiffer wurde im Friih- 

jahr 1972 durch Zufall auf einer Pferdekoppel neben dem Evangelischen Friedhof an der 

Roermonder StraBe ein Faustkeil entdeckt (Abb. 1). Er fand sich in nicht primarer Fundlage 

in einem stark mit Lofi vermischten Fullmaterial, das Ende der sechziger Jahre aus dem nur 

wenige hundert Meter entfernt liegenden Trassenbereich Oerath angefahren worden war. 

Der Faustkeil stammt damit aus dem nordwestlichen Teil der Stadt.

Er ist, von einigen neuzeitlichen Kantenaussplitterungen und der erst nach der Auffindung 

abgebrochenen und verlorengegangenen Spitze abgesehen, in gutem Erhaltungszustand. Die 

beachtliche Grofie und Form, vor allem die regelmafiige Bearbeitung, reihen den Faustkeil in
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das Jungacheuleen ein. Zeitgleiches Fundmaterial wurde in den letzten zwei Jahrzehnten in 

den Kreisen Heinsberg und Duren in grofierem Umfang entdeckt. Der Faustkeil hat eine 

flach-langgestreckte dreieckige Form mit gebogener scharfer Basis. Die Spitze liegt auf der 

Mittelachse. Die im Langsprofil leicht gekriimmten Schneidekanten verlaufen geradlinig. Das 

Stuck ist dorsal starker, ventral schwach gewolbt (L. noch 18 cm; Br. 12 cm; gr. Dicke 3 cm; 

Gewicht 660 g). Das Material ist dunkelgrauer, leicht braunlich verfarbter homogener Maas- 

feuerstein, der in Rindennahe zunehmend matter wird, dort grobkbrnige Stellen sowie eine 

Anzahl Abdriicke fossiler Kleinlebewesen aufweist. Ferner sind rostbraune Flecken und we- 

nige diinne rostbraune Streifen vorhanden, die auf eine Lagerung in eisenhaltigem Boden 

schlieKen lassen. Von der dicken dunkelbraunen Knollenrinde blieb ein Rest von 6 cm in ei- 

ner Breite 2wischen 1-2 cm an der Basis erhalten. Solches Feuersteinmaterial steht in ent- 

sprechender GrbBe hauptsachlich im siidlichen Teil der niederlandischen Provinz Limburg 

und in Belgien an. Im westlichen Teil des Kreises Heinsberg kommt es in Form grbfierer 

Knollen in den Schottern der Maas-Hauptterrasse vor.

Der beiderseits ganzflachig retuschierte Faustkeil wurde aus einem grofien plattenfbrmigen 

Stuck gefertigt. Die ringsum durchgehende, von beiden Flachen ausgefiihrte Kantenretusche 

wird nur von dem Rindenrest an der Basis unterbrochen. Auf der Dorsalflache stellt sich die 

links gelegene Schneidekante in einer Lange von 8,2 cm, unter Verlust der wohl ehemals 

vorhandenen Scharfe, linear reduziert dar. Dies kann eine durch den Gebrauch entstandene 

VerschleiSerscheinung sein, wobei die klare Linienfiihrung dafiir spricht, daft dieser Teil der 

Schneide nach dem Abnutzungsprozefi von der Ventralflache aus nachgearbeitet wurde. Die 

Nachscharfung ist nicht mit Sorgfalt und dem handwerklichen Konnen ausgefiihrt worden, 

die der Hersteller des Faustkeils walten lief?. Die Dorsalflache zeigt auf der linken Seite eine 

bis zur Mitte reichende blauliche, von hellen Adern durchzogene Glanzpatina, die rechtssei- 

tig, mit rostbraunen Verfarbungen durchsetzt, schwacher wird und auslauft. Auf der Ven

tralflache ist keine wesentliche Veranderung der matten grauen Oberflache wahrnehmbar; 

lediglich die schmale Randzone ist glanzpatiniert. Das Artefakt diirfte zunachst langere Zeit 

mit der Dorsalflache nach oben an der Oberflache gelegen haben. Darauf deutet die durch 

Windschliff entstandene Glanzpatina hin. Das Fehlen von Thermalrissen, Thermalausspriin- 

gen und weiteren Verwitterungserscheinungen, die bei Oberflachenfunden im rheinischen 

Raum haufig anzutreffen sind, ist mit einer anschliefienden Einbettung in Lol? oder Kies zu 

erklaren. Einige kleinere Absplifistellen, die bereits beim Aufheben des Artefaktes vorhanden 

waren, befinden sich an der rechten Schneidekante.

Ausfiihrlicher Bericht: Arch. Korrbl. 5, 1975, 1 ff.

Verbleib: Privatbesitz. (E. Hahnel-Willy Schol)

Geilenkirchen, Kr. Heinsberg (TK 5002 Geilenkirchen).

1. (r 0298, h 4497). Beim Absuchen eines Ackers wurden nbrdlich des Grotenrather Ge- 

meindewaldes und bstlich des Jagens 109 der Teverener Heide mittelsteinzeitliche Artefakte 

aufgelesen, u. a. 2 Klingenbruchstiicke und eine Viereckspitze.

Verbleib: Privatbesitz. (S. K. Arora - M. Pufahl)

2. (r 0900, h 4844). Im Nordwesthang des Wurmtals wurden eine Reihe Feuersteinartefakte 

aufgelesen.

Verbleib: Privatbesitz. (G. Tholen)

Heinsberg, Kr. Heinsberg (TK 4802 Birgelen: r 0498, h 6475). An dieser bereits bekannten 

Fundstelle (Bonner Jahrb. 175, 1975, 311 Nr. 2) in Karken wurden weitere Mikrolithen, 

u. a. Stichel, Messerchen und Kratzer gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (G. Tholen)
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I Erkelenz, Faustkeil. - MaEstab I : 3.

Jiilich, Kr. Duren (TK 5003 Linnich: r 2160, h 4440). Vom Fundplatz ’Barmer Heide1 

(Bonner Jahrb. 173, 1973, 208 ff.) sind an weiteren Funden erwahnenswert: Unfertiger 

Faustkeil; dick weifi patinierter Feuerstein. L. 10, 8 cm; Br. 6,9 cm; D. 3,9 cm (Abb. 2,1). - 

Dicker, langgestreckter Abschlag vom praparierten Kern; an der linken Kante und an der 

Spitze retuschiert; alte Bruchstelle; dorsal unterschiedlich stark, ventral dick weiE patiniert; 

grauer Feuerstein. L. 10,4 cm; Br. 5,6 cm; D. 2,8 cm (Abb. 2,2).

Verbleib: Privatbesitz. (Willy Schol)

Krefeld (TK 4605 Krefeld: um r 3790, h 9426). Von der bekannten Fundstelle am Hiilser 

Berg (Bonner Jahrb. 175, 1975, 312) wurden neun weitere Artefakte bekannt.

Verbleib: Landschaftsmuseum d. Niederrheins Krefeld-Linn. (M. Horster)

Linnich, Kr. Duren.

1. (TK 4903 Erkelenz). Von den mittelpalaolitischen Fundplatzen in Kbrrenzig werden 

erganzend zu der Arbeit in den Bonner Jahrb. 174, 1974, 408 ff. in Abbildungen vorgelegt: 

Fundplatz 2: Klingenartiger Abschlag vom praparierten Kern; L. 5,8 cm; Br. 3,6 cm (Abb. 

3,2); - Fundplatz 3: Kernstein fur Levalloisspitzen (Abb. 3,5); - Fundplatz 5: Diskoider 

praparierter Kernstein, an der Kante teilweise retuschiert; Klingenschaberbruchstiick; Bruch- 

stiick eines einfachen Schabers (Abb. 3,1.3—4).

Verbleib: Privatbesitz. (Willy Schol)

2. (TK 5003 Linnich: r 1912, h 4568). Der bereits in den Bonner Jahrb. 171, 1971, 477 Nr. 1 

verbffentlichte Abschlag aus FloKdorf ist auf Abb. 3,6 abgebildet.

Monchengladbach (TK 4804 Monchengladbach). Uber die Grabungen der Jahre 1973 und 

1974 am mittelpalaolithischen Fundplatz in Rheindahlen - Ostecke wird zu einem spate- 

ren Zeitpunkt ausfiihrlich berichtet. Die ergrabenen Werkzeuge erlauben einen weitraumigen 

typologischen Vergleich mit englischen und franzbsischen Inventaren. Die mittlerweile sechs 

unterscheidbaren Schichten fuhren das bisher alteste, in einer Loflstratigraphie gefundene 

steinzeitliche Inventar (Das Rhein. Landesmus. Bonn, Sonderh. 1976, 21 f.).

(H. Thieme)
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Weilerswist, Kr. Euskirchen. Zu den Grabungen der Jahre 1973 und 1974 inLommer- 

s u m siehe S. 285 ff.

Willich, Kr. Kempen-Krefeld (TK 4704, Viersen: r 3014, h 8172). Seit 1967 hat P. Mers- 

mann in Clbrath auf einer 50 x 50 m grofien Flache 66 aus Maasfeuerstein gefertigte 

Kernsteine, Stichel, Klingen und teilweise retuschierte Abschlage aufgelesen. Die Stticke sind 

vielleicht endpalaolithisch bis neolithisch.

Verbleib: Privatbesitz. (Willy Schol)
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3 Linnich, palaolithische Artefakte. 

Mafistab 2:3.
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4 Neolithische Steingerate aus Bensberg (1), Dhiinn (2). - Mallstab 1 : 2.

Jiingere Steinzeit

Bensberg, Rhein.-Berg. Kr. (TK 5009 Overrath: r 8593, h 5160). Von G. Pade wurde auf 

dem Acker in Hasselsheide-Barbroich 100 m nordwestlich H. 231 ein durchbohr- 

ter ’SetzkeiP aus griinlich-grauem Felsgestein gefunden (Abb. 4,1). Gr. L. 9,4 cm; gr. Br. 

4,6 cm.

Verbleib: Privatbesitz. (H. J. Lennartz)

Bonn.

1. (TK 5308 Bonn: r 8206, h 1880). B. Scholz, Plittersdorf, fand bei Gartenarbeiten 

ein graubraunes, geschliffenes Feuersteinbeil; der Nacken ist beschadigt. L. noch 14,4 cm; 

Schneidenbr. 5,3 cm (Abb. 5,1).

Verbleib: Privatbesitz. (H.-E. Joachim)

2. (TK 5308 Bad Godesberg: r 7773, h 1447). In Rbttgen (Staatsforst Kottenforst, Abt. 

68) wurde auf einer sehr flachen Erhebung das Nackenstiick eines walzenfbrmigen Basalt- 

beils (L. noch 12,4 cm) und ein Feuersteinabschlag gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (H. Butzke)

Bornheim, Rhein-Sieg-Kr. (TK 5207 Sechtem).

1. (r 6440, h 2916). Beim Ausheben einer Baugrube fand H. Jaeger in Walberberg 1973 

einige Scherben der Linearbandkeramik.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3996. (H.-E. Joachim)

2. Uber zwei endneolithische Becher wird von W. Piepers in Bonner Jahrb. 175, 1975, 

187 ff. berichtet.
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5 Neolithische Steingerate aus Bonn (1), Bornheim (2), Duisburg (3), Euskirchen (4). 

Mafistab 1 : 2.
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3. (TK 5207 Sechtem: r 6700, h 2946). H. K. E. Sechtem, Bornheim-Sechtem, fand beim 

Pfliigen zwischen der Trankerhofstr. und Breitbach, 150 m nordwestlich der neuen Kath. 

Grundschule Sechtem, ein geschliffenes und poliertes Steinbeil aus Feuerstein (L. 

11,5 cm; Schneidenbr. 5,8 cm; Abb. 5,2).

Verbleib: Privatbesitz. (N. Zerlett)

Dhiinn, Rhein-Wupper-Kr. (TK 4809 Remscheid: r 8588, h 6433). Das Feuersteinbeil 

wurde in den Bonner Jahrb. 159, 1959, 339 gemeldet und beschrieben. Es wird auf Abb. 4,2 

erstmals wiedergegeben.

Verbleib: Privatbesitz.

Duisburg (TK 4606 Kaiserswerth).

1. (r 5385, h 9400). W. Pfeiffer, Duisburg, fand 1973 an dieser Stelle ein sorgfaltig geschlif

fenes Feuersteinbeil. L. 13,5 cm; Schneidenbr. 6,6 cm (Abb. 5,3).

Verbleib: Privatbesitz.

2. (r 5490, h 9400). G. Lange, Duisburg, fand 1971 am Wambach-See eine sorgfaltig ober- 

flachenretuschierte Feuersteinspitze von 4,4 cm L. (Abb. 6,11).

Verbleib: Niederrheinisches Museum Duisburg Inv. 17:17. (G. Krause - H.-H. Wegner)

Euskirchen, Kr. Euskirchen (TK 5306 Euskirchen: r 5857, h 1840). In Wuschheim fand 

H. Muller ein gepicktes und an der Schneide geschliffenes Felsgesteinbeil (L. 18,8 cm; Nak- 

kenbr. 3,3 cm; Abb. 5,4).

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3998. (J. Bensberg - P. Hermes)

Heppendorf, Kr. Bergheim (TK 5005 Bergheim: r 4070-4120, h 4070-4100). In Tanneck 

wurden als Lesefunde vom Acker folgende jungsteinzeitliche Artefakte bekannt: Beil aus 

grauem Feuerstein mit hellgrauen Flecken. Das Beil ist beidseitig geschliffen, die Schneide 

poliert. In dem Schliff sind die muscheligen Schlagmarken einer ersten Bearbeitung erhalten. 

Der Querschnitt bildet ein Oval mit spitz zulaufenden Enden, der Nacken ist breit. L. 

20,5 cm, die Schneide 8,3 cm lang (Abb. 6,7). - Beil aus grauem bis braungrauem Feuerstein. 

Das Beil ist beidseitig geschliffen und poliert. Durch den Schliff schauen muschelige Schlag

marken der friiheren Zuarbeitung durch. Der Querschnitt des Artefaktes ist oval, der Nak- 

ken schmal und dick. L. 11,6 cm, Schneide 4,8 cm lang (Abb. 6,10). - Schneidenteil eines 

Beiles aus grauem bis dunkelgrauem Feuerstein. Das Beilfragment ist beidseitig geschliffen 

und poliert; muschelige Schlagmarken einer ersten Bearbeitung. Der Querschnitt ist flach 

oval, die Schmalseiten schwach herausgeschliffen. L. noch 6,2 cm, Schneide 5,5 cm lang 

(Abb. 6,9). - Speerspitze aus grauem bis dunkelgrauem Feuerstein mit kleinen helleren Ein- 

schliissen. Die Spitze weist keine Schleifspuren auf, sie ist in flachenhaft aufgebrachter Retu

sche gefertigt. Die Form ist gestreckt rhombisch, der Querschnitt flach, zur Basis hin stielar- 

tig verdickt. L. 9,5 cm, grbfite Br. 3,5 cm; Spitze leicht beschadigt (Abb. 6,6). - Artefakt aus 

grauem bis dunkelgrauem klingenartigem Feuersteinabschlag. Die konkave Seite ist glatt und 

nicht bearbeitet. Die konvexe Seite tragt Randretusche, insbesondere ist die Spitze herausge- 

arbeitet und hat eine Arbeitskante, die zur konkaven Seite weist. Die zugearbeitete Spitze 

lafit in erster Linie an einen Klingenkratzer denken. An der Klingenspitze hat sich auf einige 

Zentimeter Lange Gebrauchsglanz gebildet (Abb. 6,8).

Verbleib: Privatbesitz. (W. Piepers)

Kaster, Kr. Bergheim. Uber eine neolithische Grabung ostlich von K. wird zu einem spate-
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6 Neolithische Steingerate aus Sinnersdorf (1), Willich (2-5), Heppendorf (6-10), Duisburg (11). 

Mafistab 1:2.
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ren Zeitpunkt ausfiihrlich berichtet (Vorberichte: Bonner Jahrb. 175, 1975, 201 ff.; Das 

Rhein. Landesmus. Bonn, Sonderheft 1976, 31 f.).

(W. Schwellnus)

Kevelaer, Kr. Geldern (TK 4403 Geldern: r 1324, h 1462). An dieser Stelle in Twisteden 

wurde ein breitnackiges, sorgfaltig geschliffenes, leicht trapezfbrmiges Feuersteinbeil gefun- 

den (L. 9 cm; Schneidenbr. 6,5 cm).

Verbleib: Mus. Kevelaer. (H. Werner-H.-H. Wegner)

Linnich, Kr. Duren (TK 5003 Linnich: r 1678, h 4890). An dieser Stelle wurde ein umlau- 

fend retuschierter Feuersteinkratzer gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (J.-P. Jansen)

Mbnchengladbach (TK 4804 Mbnchengladbach: r 2765, h 7120). 1955 wurde auf dem Ge- 

lande des Gartenbaubetriebes C. Schuster, Pfingsgraben 12, ein geschliffenes Beil aus griin- 

weifi marmoriertem, g'robkristallinem Gestein gefunden (L. 12 cm; Schneidenbr. 6,5 cm).

Verbleib: Privatbesitz. (H. Muller)

Nettetal, Kr. Kempen-Krefeld (TK 4603 Kaldenkirchen). Kaldenkirchen.

1. (r 1126, h 8676). Am Rand einer Sandgrube in der Ravensheide wurde eine randretu- 

schierte Feuersteinpfeilspitze aufgelesen.

2. (r 1140, h 8720). Ostlich des Grenzsteins 442 wurden Feuersteinartefakte und urge- 

schichtliche Keramik gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (G. Schol-Kalkkuhl)

Neukirchen, Kr. Grevenbroich (TK 4805 Wevelinghofen: r 4667, h 6624). Siidostlich von 

Miinchrath wurden Feuersteinartefakte, ein Spielstein und romische Keramik aufgelesen. 

Verbleib: Privatbesitz. (Th. Wennmacher - H.-H. Wegner)

Nievenheim, Kr. Grevenbroich (TK 4806 Neuss: r etwa 5200-5240, h 6340-6380). In die- 

sem Bereich in Uckerath wurde eine nachgeschliffene Felsgesteinaxt gefunden (L. 6,8 cm; 

Schneidenbr. 3,7 cm).

Verbleib: Privatbesitz. (E. Kleinebudde)

Odenthal, Rhein.-Berg. Kr. (TK 4908 Burscheid).

1. (r 7572, h 5470). Bei Nittum wurden ein zum Kratzer umgearbeitetes Steinbeilfrag- 

ment, ein Kernstein sowie Paffrather und Siegburger Keramik aufgelesen.

2. (r 7715, h 5372). An einem bereits bekannten Fundplatz (Bonner Jahrb. 171, 1971, 478) 

zwischen Buschhorn und Biese wurden eine gestielte Pfeilspitze, ein Mikrolith, ein 

Kernstein und Abschlage aus Feuerstein gefunden.

3. (r 7800, h 5350). An einem bereits bekannten Fundplatz zwischen Buschhorn und 

Mutz (Bonner Jahrb. 175, 1975, 312) wurden 180 Artefakte aufgelesen, u. a. Mikrolithen, 

Stichel, Kratzer, Messerchen und Abschlage sowie Fragmente von Hallstattkeramik.

4. (r 7940, h 5390). Am bekannten Fundplatz Sonnenberg (Bonner Jahrb. 170, 1970, 440) 

wurden etwa 800 Artefakte aufgelesen.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 75.1517 u. Privatbesitz. (A. u. Ch. Schlofinagel)
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Rheinkamp, Kr. Moers (TK 4505 Moers: r 4230, h 0520). H. Deden, Moers, fand am ostli- 

chen Ufer des Repeler Meeres in Repelen verhaltnismaEig dicht beisammen neolithische, 

romische und mittelalterliche Keramik, den Rest einer Felsgesteinaxt, ein Webgewicht oder 

einen Netzbeschwerer sowie das Bruchstiick einer Schadelkalotte.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4003. (H.-H. Wegner)

Swisttal, Rhein-Sieg-Kr. (TK 5207 Sechtem: r 6408, h 2090). In Flur 26, Parzelle 1, ’Am 

Metternicher Weg‘ in H e i m e r z h e i m wurde bei Ausschachtungsarbeiten in etwa 1 m un- 

ter rezenter Ofl. ein Schuhleistenkeil von 9,3 cm L. geborgen. In 4 m Entfernung kamen 

zwei TongefaEe zutage, wovon das eine ca. 14 cm H. hatte und nach Form und Verzierung 

becherzeitlich war. Aus dem gleichen Bereich stammt eine Tonrassel von 3,8 cm Dm.

Verbleib: Privatbesitz. (R. Bolkow)

Ubach-Palenberg, Kr. Heinsberg (TK 5002 Geilenkirchen: r 0660, h 4422). Bei Gartenar- 

beiten fand W. Lingen, Marienberg, am westlichen Wurmtalhang in Marienberg siidlich 

Windhausen ein Beil aus amphibolitartigem, graugriinem Felsgestein. Das allseits polierte 

Beil ist im Querschnitt rechteckig, der Nacken ist abgebrochen (L. 7,5 cm; Schneidenbr. 

5,1 cm).

Verbleib: Privatbesitz. (S. K. Arora - M. Pufahl)

Vettweifi, Kr. Duren (TK 5205 VettweiE). Liixheim.

1. (r 4428, h 2718). An diesem seit langem bekannten Platz in der Flur Tn den Knagen* 

(Bonner Jahrb. 164, 1964, 509; 167, 1967, 413; 168, 1968, 447; 170, 1970, 344; 171, 1971, 

488) wurde ein fragmentarisch erhaltenes Felsgesteinbeil gefunden.

2. (r 4480, h 2670). In der bekannten Flur ’Hinter den Garten* (Bonner Jahrb. 172, 1972, 

483) wurde ein Feuersteinkratzer geborgen.

3. (r 4590, h 2738). In der bereits bekannten Flur ’Auf der Heide* (Bonner Jahrb. a.a. O.) 

wurden vier Klingenkratzer gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (M. Klinkhammer)

Viersen, Kr. Kempen-Krefeld (TK 4704 Viersen).

1. (r 2820, h 7690). Siidlich von Ompert wurden am Rand einer Kiesgrube neolithische 

Scherben und Feuersteinartefakte gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (G. Schol-Kalkkuhl)

2. (r 2475, h 8170). Auf der Gemarkungsgrenze von Siichteln und Diilken wurden 

auf einem Feld ein Rundschaber und das Fragment eines weiEen Feuersteinbeils mit spitzem 

Nacken gefunden (L. des Beils noch 8 cm; Schneidenbr. noch 3,5 cm).

Verbleib: Privatbesitz. (H. Muller)

Wachtberg, Rhein-Sieg-Kr. (TK 5308 Bad Godesberg: r 7745, h 1334). Westlich von Pech 

wurden auf einem Acker ein Rundschaber und der Teil eines Schuhleistenkeils gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (H. Butzke)

Waldfeucht, Kr. Heinsberg (TK 4902 Heinsberg).

1. (r 0150, h 6034). An diesem bereits bekannten Platz im ’Ecketer Kamp* (Bonner Jahrb. 

174, 1974, 601) in Obspringen wurden Kratzer, Messerchen, Stichel und Abschlage ge

funden.
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2. (r 0240, h 5896). An diesem bereits bekannten Platz in Haaren (Bonner Jahrb. 174, 

1974, 601; 175, 1975, 318 Nr. 3) wurden ein Beil, Beilfragmente, Kratzer, Stichel, Klingen 

und Abschlage gefunden.

3. (r 0250, h 5910). An diesem bereits bekannten Platz in Obspringen (Bonner Jahrb. 

174, 1974, 601; 175, 1975, 310 Nr. 2) wurden weitere Klingen und Kratzer gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (G. Tholen)

Willich, Kr. Kempen-Krefeld (TK 4704 Viersen: r 2998, h 8148). P. Mersmann fand in 

Cldrath ein Steinbeil aus Diabas (L. 6,9 cm; Nackenbr. 3,9 cm; Abb. 6,5), zwei Pfeilspit- 

zen aus braunem Feuerstein und einen durchlochten Anhanger (Abb. 6,2-4). Zeitstellung: 

endneolithisch (auch der Anhanger? Siehe dazu u. a. Revue Arch. Centre 14, 1975, 63 ff.).

Verbleib: Privatbesitz. (Willy Schol)

Zulpich, Kr. Euskirchen (TK 5205 Vettweifi: r um 4672, h um 1862). A. G. Weber, Koln, 

konnte im Aushub zweier Industriebauten nordostlich von Z. an der B 265 nach Disternich 

Scherben und ein Mahlsteinbruchstiick der Stichbandkeramik auflesen.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4014. (H.-E. Joachim)

Bronzezeit

Neukirchen-Vluyn, Kr. Moers (TK 4505 Moers: r 3963, h 0469). Siidwestlich des For- 

sterhofes wurden im anstehenden Sandboden grubenartige Verfarbungen beobachtet. 

Aus ihnen konnten Feuersteinabschlage und vielleicht spatneolithische bis bronzezeitliche 

Scherben geborgen werden.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4001. (H.-H. Wegner)

Wesel, Kr. Rees (TK 4305 Wesel: etwa r 4080, h 2600). Die in den Bonner Jahrb. 173, 1973, 

265 f. mit Abb. 5 gemeldeten Bronzen befinden sich nicht mehr in Privatbesitz, sondern als 

Dauerleihgaben im Rheinischen Landesmuseum Bonn (Regionalmuseum Xanten).

(H.-E. Joachim)

Hallstatt- und Latenezeit

Bergheim, Kr. Bergheim. Zur Untersuchung hallstattzeitlicher Siedlungsreste in Thorr 

vgl. H.-E. Joachim, Rhein. Ausgrabungen 17 (Koln 1976) 141 ff.

Haffen-Mehr, Kr. Rees (TK 4204 Rees: r um 3100, h um 3100). Im Jahre 1973 wurde in ei- 

ner Kiesbaggerei ein bronzenes Karpfenzungenschwert zutage gefordert (Abb. 7,1). Die ge- 

naue Fundstelle und Fundtiefe liefien sich nicht mehr ermitteln; die Kiesbaggerei liegt zwi- 

schen den Fluren ’Kruckum', ’Rolland' und ’Reckerfeld'. Das Schwert hat Wasserpatina, be- 

sitzt geringe Beschadigungen an der Klinge und zeigt auf dem Ricasso eine feine Punzreihe 

(auf der Zeichnung links erkennbar). Ein Niet von 1 cm L. ist erhalten. L. des Schwertes 

55 cm; gr. Zungenbr. 2,9 cm; gr. Heftbr. 5,4 cm; gr. Klingenbr. 3,9 cm. Bei dem Stuck han-
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7 Bronzeschwerter aus Haffen-Mehr (1), Kaster (2). 

Mafistab 1:3.
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delt es sich um das zweite Karpfenzungenschwert am deutschen Niederrhein (Bonner Jahrb. 

173, 1973, 263).

Zeitstellung: Hallstatt B3.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 73.0566 (Regionalmuseum Xanten).

(H.-E. Joachim - H.-H. Wegner)

Raster, Kr. Bergheim (TK 4905 Grevenbroich: r etwa 3922, h 5324). H.-J. Trippelsdorf, 

Grevenbroich, fand am 3. 3. 1975 an der Braunkohlenabbaukante ostwarts von Raster in 

etwa 1,5 m unter rezenter Ofl. in einer Schwemmschicht der Erft ein Griffangelschwert 

(Abb. 7,2). Bei der Bergung kam auch der Rest eines Holzgriffes zutage, der weggeworfen 

wurde. Das Schwert hat Reste einer dunkelbraunen Patina; L. 57,1 cm; gr. Angelbr. 1,3 cm; 

Klingenbr. 3,4 cm; Griffangelende platt gehammert, am Heft rundlich; leicht abgesetzte 

Schneidenkanten; Schneiden scharfkantig. Das Schwert gehort einer bisher nicht klassifizier- 

baren, dem Typus Unterhaching, Variante B, nahestehenden Gruppe an, datiert nach Hall

statt A und hat seine nachste Parallele in einem Stuck aus Bingerbriick (P. Schauer, PBF IV 2 

[1971] 84 f. mit Taf. 42, 289; H. Reim, Arch. Korrbl. 4, 1974, 18; 24 Anm. 33).

Verbleib: Landesmuseum Inv. 75.1524. (H.-E. Joachim)

Monchengladbach (TK 4804 Monchengladbach: r 2390-2430, h 7240-7280). Ostlich und 

nordbstlich des bekannten Hiigelgraberfeldes (Bonner Jahrb. 149, 1949, 380) wurde an ver- 

schiedenen Stellen eisenzeitliche und romische Keramik gefunden.

Verbleib: Privatbesitz. (Wilfried Schol)

Moers, Kr. Moers (TK 4505 Moers).

1. (r 4180, h 0380). H. Deden fand in Sandfort im Bereich einer Kiesbaggerei einige 

hallstattzeitliche Siedlungsscherben.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3999.

2. (r. 4182, h 0348). In Sandfort wurde von H. Deden eine durch Auskiesungsarbeiten 

gefahrdete Siedlungsgrube beobachtet. Die bereits gestbrte Grube hatte eine L. von ca. 2,4 m 

und eine T. von ca. 0,7 m. Die nahezu rechteckige Einfiillung zeigte Feuerspuren und ent- 

hielt neben Holzkohleeinschliissen Keramik der Stufe Hallstatt C/D.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4000,01. (H.-H. Wegner)

Porz, Rhein.-Berg. Kr. (TK 5108 Wahn: r 7808, h 3518). Die Ergebnisse der Grabungen 

1973 und 1974 im Bereich der bereits bekannten Spatlatenesiedlung im Linder Bruch (Bonner 

Jahrb. 172, 1972, 501 ff.) werden zu einem spateren Zeitpunkt insgesamt publiziert.

(H.-E. Joachim)

Pulheim, Kr. Kbln (TK 5006 Frechen: r 5845, h 5110). An dieser Stelle wurde hallstattzeitli

che Siedlungskeramik aufgelesen.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4002,01. (A. Topp)

Rheinbach, Rhein-Sieg-Kr. Zur Ausgrabung urnenfelderzeitlicher Graber in Flerzheim 

vgl. H.-E. Joachim, Rhein. Ausgrabungen 17 (Koln 1976) 67 ff.

Rheydt (TK 4804 Monchengladbach: r 3160, h 6550). In Odenkirchen wurden bei 

Strafienarbeiten zwei nebeneinanderliegende, in den anstehenden Lofi eingetiefte Gruben be

obachtet, die Bruchstiicke von Hiittenlehm, Holzkohleeinschliisse und einige wohl eisenzeit

liche Scherben enthielten.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4005. (H.-H. Wegner)
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Sinnersdorf, Kr. Koln (TK 5007 Koln: r 6120, h 5112). Im Verlauf von vier Jahren warden 

an dieser Stelle siidwestlich von Pesch, nordlich des Autobahnrastplatzes ’Steinriitsch', 

auf einer ca. 20 x 20 m grofien Flache viele hallstattzeitliche Scherben und Mahlsteinbruch- 

stiicke aus Mayener Basaltlava aufgelesen. Einzelne Funde, u. a. Feuersteinabschlage, ein 

Beilrest und eine Feuersteinpfeilspitze (Abb. 6,1) wurden bis 250 m nordlich und 150 m bst- 

lich dieser Stelle gefunden.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4012 und Privatbesitz. (A. Topp)

Stommeln, Kr. Koln (TK 4906 Stommeln: r 5427, h 5380). An dieser Stelle wurden am 

Rand der Mittelterrasse auf einer Flache von mindestens 30 x 90 m Siedlungsreste der Spatla- 

tenezeit aufgelesen, vor allem Stticke von Schalen, Mahlsteinbruchstiicke aus Basaltlava und 

das Bruchstiick eines braunen Glasarmrings mit gelber Zickzackauflage (Haevernick Gruppe 

3 b). Ein Schalenrandst. tragt Lackreste, ein Wandst. ist durchbohrt. AuBerdem wurden Ab- 

schlage aus Feuerstein, rbmische und mittelalterliche Scherben aufgelesen.

Verbleib: Privatbesitz u. Landesmuseum Inv. 74.4013. (A. Topp)

Zulpich, Kr. Euskirchen (TK 5206 Erp: r 5335, h 2075). An dieser Stelle in Millheim 

wurden eisenzeitliche Scherben, z. T. mit Kammstrichverzierung, gefunden. Zeitstellung 

Hallstatt C/D.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4015. (P. Hermes)

Rbmische Zeit

Alpen, Kr. Moers (TK 4405 Rheinberg: r 3500, h 1700). Bei Begehungen auf der Flur 

’Huck' wurden neben mittelalterlichen und neuzeitlichen auch einige rbmische Scherben des 

Niederbieberhorizontes aufgesammelt.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4026. (L. Bakker - M. Grofi)

Bergheim, Kr. Bergheim (TK 5005 Bergheim: r 4650, h 4710). In einer Kiesgrube ostlich 

von Bergheim wurde ein rbmischer Brunnen angeschnitten und zerstbrt. Nach Angaben der 

Werkleute reichte er etwa 7 bis 8 m unter die Gelandeoberflache. Aus der Fiillung waren ei

nige Stiicke von Tegulae, Knochen und Scherben aufgehoben worden. Die Stelle war bisher 

bewaldet, Funde wurden jetzt erstmalig bekannt. Die Umgebung des Brunnens war in Vor- 

bereitung fur den Kiesabbau bis zu 3 m tief von humosen und lehmigen Lagen mit Grofige- 

raten befreit worden. So konnte das Gelande auf weitere Siedlungsreste nicht abgesucht wer- 

den.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4025. (W. Patt - W. Piepers)

Bonn, Kr. Bonn (TK 5208 Bonn).

1. In der Hauptstrafie des Ortsteiles Lengsdorf kam bei Kanalisationsarbeiten folgender 

Befund zutage: unter der 0,4 m starken, modernen Pflasterschicht und einer 0,5 m dicken, 

festen Lehmschicht stand grauer Schlicklehm an, der zweimal mit Kniippeln, Zweigen und 

Kieseln verfestigt worden ist. Die jtingere Oberflache lag 0,3-0,4 m uber der alteren. Die 

Kniippel waren ausnahmslos quer zur Hauptstrafie verlegt, nicht dicht nebeneinander. 

Zweige fiillten die Liicken, Kiesel waren uberall eingestreut. Beide Oberflachen waren fest 

und hart. In zwei verschiedenen Perioden ist hier also ein Weg oder eine Strafie befestigt 

worden. Die Strafienbreite war nicht zu ermitteln, sie mufi aber grower gewesen sein als der
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8 Bonn, romisches Siebgefafi. - Mafistab 1 : 2.

vorhandene Baggerschnitt von 1,8 m Breite. Aus der oberen Schicht stammt ein Hufeisen- 

fragment, eine vielleicht romische Scherbe und ein Messer.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4020. (W. Sblter)

2. (r 7734, h 2357). In einer Baugrube an der Ecke KblnstraBe-DietkirchenstraBe, westlich 

des rbmischen Lagers, kamen unter einer dicken, dunkelhumosen Schicht mit Scherben des

2. und 3. Jahrhunderts (Rander von Tbpfen wie Gose 504 und Niederbieber 89, Rand eines 

Kruges ahnlich Niederbieber 100 b, Arentsburg 96, 355 oder Gose 517) zwei Gruben mit 

weiterem Scherbenmaterial, Tierknochen, Ziegel- und Wandputzresten zutage. Grube A, 

Terra Sigillata: mehrere Boden, darunter zwei mit unleserlichen Stempein (GERM?); 

Frgt. einer steilwandigen Reliefschiissel (Hofheim 17); Frgt. einer diinnwandigen Bilder- 

schiissel (Drag. 37) mit Zonengliederung unter niederem Eierstab, Vogel nach links, laufen- 

der Hase nach rechts, darunter Bar nach rechts, darunter Muschel; Rand eines Tellers (Drag. 

18). - Terra Nigra: Rest eines Siebgefafies (Abb. 8). - Firnisware: Boden eines Be

chers und eines Tellers. - Glattwandige Ware: Rand von Kanne oder Krug (Hofheim 

50 oder 62); Reste von zwei enghalsigen Einhenkelkriigen wie Holdeurn 498; Rander von 

Schiisseln ahnlich Arentsburg Abb. 94,225; von Tbpfen ahnlich Arentsburg Abb. 93,196; 

Amphorenhenkel. - Rauhwandige Ware: Rand eines Topfes wie Arentsburg Abb. 

94,265; Reste von drei Reibschtisseln mit Horizontalrandern, darunter einer wie Gose 457; 

Deckel. Grube B enthielt den Horizontalrand einer Reibschiissel; den Rand eines Honig- 

topfes wie Gose 422; den einhenkligen engen Hals eines Kruges wie Arentsburg Abb. 89,4. 

Die Funde der Gruben, die ins 1.-2. Jahrhundert datiert werden kbnnen, machen nicht den 

Eindruck, als ob sie aus Grabern stammten, obwohl dies mbglich ware, da aus der naheren 

und weiteren Umgebung des Platzes mehrere Brand- und Kbrpergraber sowie romische 

Grabsteine bekannt geworden sind.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3965. (M. GroK - U. Heimberg)

3. Im Bereich Wiirttemberger Strafie - Thiiringer Strafie - Am Schiinzchen, d. h. des rbmi

schen Lagers, fand M. Streppel, Holzlar, mehrere Scherben eines grofien Firnisbechers, auf 

dessen schwarzen Glanzton weifie Bemalung aufgetragen ist. Unter dem Schulterabsatz der 

Rest einer Inschrift -DD-DEOLENS . . . (Abb. 9). - Weiterhin las er das Bruchstiick ei

ner versilberten Aucissafibel aus Bronze auf, deren Nadel abgebrochen ist (L. 5,5 cm) und in
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9-11 Bonn, romische Keramik. 

Mafistab 2 : 3 (10) und 1 : 1 (11).

der Nahe einen Amphorenhenkel mit dem eingestempelten Namen AGRICOLAE (Abb. 10) 

sowie das Fragment einer Henkelattasche in Blattform (L. 5,5 cm; Abb. 11). Agricola war 

ein spanischer Kaufmann der 2. Halfte des 1. Jahrhunderts, der seine Waren, vermutlich Ol, 

in bauchigen Amphoren hauptsachlich ins Rhonetal und in die Schweiz sandte (vgl. M. H. 

Callender, Roman Amphorae with Index of Stamps [London 1965] 66 Nr. 61).
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12 Bonn, romisches Schwertortband aus Bein. — Mafistab 1:1.

4. Gleichfalls im Bereich des romischen Lagers, am Schanzchen, fand H. Fenge einen ovalen 

Goldblechring (Dm. 1,4 cm), vielleicht von einer Steinfassung, einen gedrechselten Spielstein 

aus Bein (Dm. 2,3 cm) sowie ein verziertes, ganz erhaltenes Schwertortband aus Bein (L. 

6,5 cm, Br. 4,8 cm) mit einer aufschiebbaren, trapezfbrmigen Ruckseite (Abb. 12); letztlich 

das Bruchstiick eines zweiten, gleichartigen Ortbandes (Abb. 13). Solche Ortbander kamen 

in mehreren Limeskastellen zutage und waren wohl von der Mitte des 2. bis zur Mitte des 

3. Jahrhunderts im Gebrauch (vgl. etwa ORL 3 Arzbach Taf. 3,28; ORL 8 Zugmantel Taf. 

20,69; ORL 33 Stockstadt Taf. 8,46-48; ORL 40 Osterburken Taf. 7,47; ORL 67 Buch 

Taf. 3,4; ORL 73 Pfiinz Taf. 14,54). Hinzu kommt eine Mtinze, deren Bestimmung W. Ha

gen vornahm: Traianus, 98-117, Miinzstatte Rom, Sesterzius 116/117. BMC 1045, RIC 668, 

Coh. 328, Strack 476. Rs. REX PARTHIS DATVS.

Verbleib: Privatbesitz. (F. Miinten - U. Heimberg)
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13 Bonn, rbmisches Schwertortband aus Bein. - Mafistab 1:1.

14 Bornheim, rbmisches Webgewicht. - Mafistab 1 : 2.

Bornheim, Rhein-Sieg-Kreis (TK 5207 Sechtem).

1. (r 6652, h 2466). An dieser Stelle wurden mehrere romische und mittelalterliche Scherben 

aufgelesen.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3940.

2. (r6524, h2660). F. Levenkaul fand im Ortsteil K a r d o r f , Altenberger Gasse, ein Web

gewicht (H. 13,7 cm; Dm. unten 11 cm) aus weifigrauem Ton. Der oben abgestumpfte 

Kegel ist einfach durchbohrt und hat an der Unterseite neun 1 bis 5 cm tiefe Locher (Abb. 

14).

Verbleib: Privatbesitz. (W. Stiisser)
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Brauweiler, Kr. Koln (TK 5007 Koln: r 5995, h 4800). An dieser Stelle ostlich der Autobahn 

liegt eine mit 300 x 250 m Ausdehnung sehr grofie romische Triimmerstreuung mit Keramik 

des 2.-4. Jahrhunderts, Ziegeln und anderen Baumaterialien, darunter Marmor und Basalt.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3941. (A. Topp)

Briihl, Kr. Koln (TK 5107 Briihl: r 6380, h 3010). Beim Bau der Autobahn wurde siidlich 

von Eckdorf an der Alten Bonner Strafie die romische Eifelwasserleitung erneut ange- 

schnitten und zerstbrt. Die Meldung wird Herrn Winkler vom Kulturamt der Stadt Briihl 

verdankt.

Biittgen, Kr. Grevenbroich (TK 4705 Willich: r 4387, h 7430). Am bstlichen Rand eines 

Aussiedlerhofes am Miihlenweg wurde bei der Anlage von Drainagegraben eine romische 

Triimmerstelle angeschnitten, von der Ziegelbruchstiicke, Sandstein und niederbieberzeitli- 

che Scherben stammen. Die Meldung wird Pastor Klemt verdankt.

Verbleib: Landesmuseum.Inv. 74.3939. (M. Grofi)

Erftstadt, Kr. Euskirchen (TK 5106 Kerpen: r 5165, h 3270). Im Bereich eines landwirt- 

schaftlichen Gehoftes im Ortsteil Gy mnich-Mellerhofe wurden beim Pfliigen romische 

Ziegelbruchstiicke gefunden.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4024. (P. Hermes)

Eschweiler, Kr. Aachen (TK 5103 Eschweiler: r 2135-2145, h 3796-3804). Rechts der Land- 

strafie von Jiilich nach Eschweiler liegt in der Gemeinde L o h n eine umfangreiche romische 

Triimmerstelle.

(G. A. Hertel)

Euskirchen, Kr. Euskirchen (TK 5306 Euskirchen).

1. (r 5432-36, h 1358-64). Aus dem Aushub einer Baugrube konnten auf diesem Geliinde 

einige romische Scherben geborgen werden.

2. (r 5557, h 1434). Beim Ausschachten der Baugrube des neuen Pfarrgemeindezentrums St. 

Martin kamen im Aushub Ziegelbruchstiicke und Scherben zutage.

3. (r 5602, h 1541). Im Aushub eines Neubaues wurden mehrere romische Dachziegelbruch- 

stiicke beobachtet. Westlich dieser Stelle ist ein etwa 50 x 50 m grofier Triimmerplatz festge- 

stellt worden.

4. (r 5323, h 1652). Auf dem jetzt durch eine Auffahrt der neuen Eifelautobahn abgedeckten 

Acker im Ortsteil Frauenberg wurde eine romische Ziegelstreuung von 60 x 60 m Aus

dehnung beobachtet.

5. (r 5649, h 1222). Bei Begehung der im Bau befindlichen Trasse der Ostumgehung Euskir

chen konnte im Ortsteil Roitzheim an Hand von mehreren Ziegelbruchstiicken eine ro- 

mische Triimmerstelle festgestellt werden.

6. (r 5687, h 1224). Die Begehung ergab eine Triimmerstatte von etwa 20 x 20 m Ausdeh

nung mit Ziegel- und Keramikresten.

(H. Strunk)

7. (r 5856, h 1480). Am Westufer des Miihlenbaches im Ortsteil Weidesheim, auf ehe- 

mals sumpfigem Gelande, wurde beim Umbrechen einer Wiese eine romische Ziegelstreuung 

entdeckt, wobei mehrere Falzziegel ganz erhalten gewesen sein sollen. Die Meldung wird 

Herrn Schlager aus Kuchenheim verdankt.



Jahresbericht 1974' 403

8. (r 5838, h 1483). Am Ostufer des Miihlenbaches in Kleinbiillesheim liegt eine auch 

aus Luftbildern bekannte rbmische Villa. Bei Ausschachtungen wurden Ziegel und Scherben 

des 3. und 4. Jahrhunderts aufgelesen.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3990.

9. (r 6138, h 1600). In Dom-Esch liegt eine bereits bekannte, auch auf Luftbildern er- 

fafite Villa. Erneut wurden dort Scherben des 3. Jahrhunderts gefunden (vgl. Bonner Jahrb. 

146, 1941, 220).

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3989. (M. GrolJ)

10. (r 5325, h 1150). Ostlich des belgischen Schiefistandes im Ortsteil Billig wurde ein 

SportschieKplatz angelegt. Dabei schnitt ein Drainagegrabchen eine der Konstruktion nach 

wohl romische Mauer aus Grauwackeplatten an. Eine weitere Untersuchung war nicht mog- 

lich, da unmittelbar siidlich bereits ein hoher Wall aufgeschiittet war. In den nordlicher lie- 

genden Fundamentgrabchen kamen keine Mauerreste zutage. Die Meldung wird W. 

Schmitz, Billig, verdankt.

Fundstellen in Kuchenheim:

11. (r 5862, h 1324). Auf dem Westufer des Miihlenbaches wurden im Garten des Hauses 

Bachstrafie 15 romische Scherben und Ziegelreste aufgelesen.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4021. (M. Grofi)

12. (r 5784, h 1402). Am Rande des siidlich der Bahnlinie Euskirchen-Bonn liegenden Fel- 

des befindet sich eine romische Triimmerstelle von etwa 20 x 20 m Ausdehnung. In der Niihe 

befindet sich ein rechtwinklig abbiegender Graben.

(H. Strunk)

13. (TK 5307 Rheinbach: r 5980, h 1280; r 5972, h 1202). Auf dem Ostufer und auf dem er- 

hbhten Westufer des Niederkastenholzer Fliefies finden sich romische Scherben- und Ziegel- 

streuungen in grofierer Ausdehnung.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4022; 74.4023. (M. Grol?)

Geilenkirchen, Kr. Heinsberg

1. (TK 5003 Linnich: r 1441-1448, h 4844-4851). Auf einer Anhohe im Ortsteil Beeck 

wurde eine intensive Streuung romischer Ziegelreste vorgefunden.

2. (TK 5002 Geilenkirchen: r 0830, h 4620). Ostlich des Freienberger Weges in Hom- 

merschen wurde aus einer Kiesgrube ein rbmisches Kapitell (Abb. 15) geborgen. H. 62,5 

cm; unterer Dm. 52,5 cm; Sandstein (aus Nievelstein?). Es ist zweizonig, mit Blattkranzen 

und Kelchen, aufgebaut. Die Voluten und die vorkragenden Teile der Abakusbliite sowie 

fast der gesamte Schaftring sind weggebrochen. Die Oberflache der 6 cm hohen Abakus- 

platte ist mit dem Spitzeisen geglattet. Drei dicht nebeneinanderliegende, konzentrische 

Kreislinien (Dm. 56 cm, 58,5 cm und 61 cm) sind zentrisch auf der Oberflache eingeritzt 

und stehen offenbar mit der Anlage des Kapitells in Zusammenhang. Die mittlere tangiert die 

einschwingenden Seiten der Abakusplatte. In der Mitte der Abakusplatte sind ein schmal- 

rechteckiges Wolfsloch (im Querschnitt trapezfdrmig) und nachtraglich dariiber ein quadra- 

tisches Diibelloch ausgearbeitet. Uber dem Dtibel- und Wolfsloch ist, offenbar erst nachtrag

lich, eine weitere langsrechteckige flache Vertiefung mit dem Spitzeisen grob eingearbeitet. 

Die Unterseite des Kapitells ist mit dem Flacheisen geglattet und in der Mitte mit einem qua- 

dratischen Diibelloch fur die Aufnahme eines hblzernen Diibels versehen.

Das Kapitell hat zwei Blattkranze mit je acht Blattern, von denen der untere Blattkranz (ima 

folia, Kranzblatter) 20,5 cm, der obere Blattkranz (secunda folia, Hochblatter) 37 cm hoch
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15 Geilenkirchen, romisches Kapitell. 

Mafistab 1 : 8.
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ist. Kranz- und Hochblatt legen sich nur mafiig plastisch an den Kalathos an. Zwischen den 

Hochblattern und durch diese fast verdeckt, stehen die mit blattornamentiertem Kopf fast 

ebenso hohen Caules, die den Kelchaufbau des Kapitells tragen. Die Kelche sind dreiteilig. 

Sie enden bis auf das die (abgebrochenen) Voluten tragende Kelchblatt kurz unterhalb der 

Kalathoslippe. Die 5teiligen Kranz- und Hochblatter bestehen aus fiinf Ibffelfbrmigen, ge- 

kehlten Zahnen (apices), deren beide seitliche nur drei Zahne aufweisen. Die Innengliederung 

der einzelnen Blattabschnitte wird z. T. nur durch einzelne Ritzlinien gegeben. Die Helices 

fehlen. An deren Stelle finden sich auf der einen Seite zwei Rosetten mit einem Blattkelch, 

auf zwei anderen Seiten geschlossene Kelche. Die vierte Seite bleibt wegen der stark abgesto- 

Benen Oberflache unklar. Die Abakusplatte schmtickt ein Blattornament. Die wohl stark 

vorspringenden Abakusbliiten sind vollig abgebrochen.

Das Kapitell gehort zum Typus der stark akanthisierenden Kapitelle, deren zeitliche Einord- 

nung, wie bereits H. Kahler, Die romischen Kapitelle des Rheingebietes (Berlin 1933) 33 

festgestellt hat, schwer bestimmbar ist. Charakteristisch fiir diesen Typ sind die im Verhalt- 

nis zur Gesamthbhe des Kapitells hohen Blattkranze (vgl. oben), die die Kelchzone zusam- 

mengedrangt erscheinen lassen. Die verkiirzten Kelche wirken wie aufgesetzt und wachsen 

nicht organisch aus den Cauliculi heraus, so daft eine Starke Zasur zwischen Blatt- und 

Kelchzone entsteht. In den Kelchblattern erkennt man nur schwer den alten organischen 

zweiteiligen Aufbau. Jeder einzelne Blattabschnitt scheint sich zu einem gesonderten Blatt 

entwickelt zu haben, ohne als solches aus dem Gesamtaufbau der Blattzone herauslosbar zu 

sein.

So wird das Kapitell nicht mehr wie ein organisches Gebilde empfunden, sondern als Masse, 

aus der Blatteile als Ornament herausgearbeitet wurden. Diese ornamentierende Bearbeitung 

des Kapitellkorpers wird durch die geometrisierende, auf Licht- und Schatteneinwirkung be- 

dachte Ausbildung der Blattkranze und Kelchzone unterstrichen.

Einen datierenden Hinweis gibt das Fehlen der Helices; dadurch wird das Kapitell in die 

Nahe der Jupitergigantensaulen geriickt, deren Kapitelle anstelle der Helices eine Blute, ei

nen Kopf oder einen rankenartigen Stengel aufweisen und die sich ziemlich sicher in die erste 

Halfte des 3. Jahrhunderts einordnen lassen (Kahler a. a. O. 58). Haufig fehlen bei diesem 

Typ die Cauliculi und eigentlichen Kelche. Offenbar gehort das neugefundene Kapitell, das 

noch sehr vom Typus der stark akanthisierenden Kapitelle gepragt ist, zu den friihen Bei- 

spielen des Typus ohne Helices, die nicht vor dem Beginn des 3. Jahrhunderts anzusetzen 

sind.

Ob das quadratische Diibelloch auf der Abakusplatte mit einer aufgesetzten Gigantendarstel- 

lung in Zusammenhang zu sehen ist, mull offen bleiben. Jedenfalls sind derartige Diibello- 

cher fiir die Verankerung von Gebalkquadern ungewbhnlich und wenig wahrscheinlich.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 75.1527,01. (G. Precht)

Hurth, Kr. Kbln (TK 5107 Briihl: r 6271, h 3990). Ostlich des Duffesbaches in Her- 

m ii 1 h e i m wurde neben der Hochspannungsleitung bci Bauarbeiten die romische Wasser- 

leitung angeschnitten.

(M. Grofi)

Jiilich, Kr. Duren (TK 5004 Jiilich).

1. (r 2773-2778, h 4676-4683). In der Flur ’Klosenkamp”, ostlich des Ortsteils Pattern 

befindet sich eine durch Ziegel und Keramikreste deutlich herausragende Siedlungsstelle.

2. (r 2496, h 4367). Auf dem Grundstiick Gelderner Strafie 5 wurde eine Baugrube ausgeho- 

ben; dabei kamen Bruchstiicke rbmischer Ziegel sowie das Fragment eines kleinen glattwan- 

digen Topfes zutage.
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16,1 Jiilich, Tubulus mit Gladiatorendarstellung. - Mafistab 1 : 2.

3. Von der bereits mehrfach in der Literatur erwahnten rbmischen Wasserleitung, die aus ei- 

ner doppelten Tubulusreihe besteht und in der Max-Planck-Strafie 16 zutage kam (zur Was- 

serversorgung von Jiilich vgl. jetzt P. J. Tholen, Bonner Jahrb. 175, 1975, 237, bes. 240), 

stammt ein verzierter Tubulus. Er besitzt auf den Schmalseiten die iiblichen mittigen Aus- 

sparungen fiir Diibel. Statt der oft auf den Breitseiten iiblichen geritzten, zickzack- oder rau- 

tenfbrmigen Aufrauhung, die ein besseres Haften des Wandputzes gewahrleisten soli, hat 

sich der Ziegler ein ’schopferisches' Muster in Form einer in den weichen Ziegelton beider 

Breitseiten aus einem grofien Model gedriickten Darstellung in Hochrelief einfallen lassen 

(Abb. 16).

Uber einem etwa zwei Drittel der unteren Flache einnehmenden Zickzack-Muster aus erhbh- 

ten diinnen Stegen steht links ein Mannchen. Seine Fiifie und leicht eingeknickten Beine wei- 

sen nach rechts, der Kbrper 1st wohl in Frontalansicht gedreht, wahrend der Kopf mit der 

grotesken Knollennase wieder im Rechtsprofil erscheint. Beide Arme sind leicht erhoben 

vorgestreckt, der rechte, vom rechten aufieren Korperkontur ausgehende ist leicht geknickt 

und miindet in einem dreigliedrigen Ende. Den Kopf umgibt vom Haaransatz bis hinab in
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16,2 Jiilich, Tubul us mit Gladiatorendarstellung. - Mafistab 1 : 2.

den Nacken eine Art Hahnenkamm. Wahrend die rechte obere Partie der Darstellung in 

wurstartig verdriickten Unleserlichkeiten besteht, erkennt man zwischen ihnen und dem 

Kerlchen deutlich fiinf diagonal aufwarts laufende Buchstaben, die wohl durch Punkte in 

zwei Gruppen geteilt werden: VIC ■ IC •..

Wir meinen, im Relief eine ungelenke Gladiatorendarstellung zu sehen, wie sie auch sonst in 

Graffiti, Barbotine oder aus Modeln gelaufig sind. Es miillte sich dann um einen behelmten 

Retiarius mit Dreizack in der Rechten handeln. Unseren Auflbsungen der fiinf Buchstaben 

von VIC(zZ) IC - ’neunundneunzig Mai hat er’s geschafft* iiber VIC(z’z) IfzzZz'zz) C(o) ’in Jiilich 

hat er gesiegt* bis zu einem umgangssprachlichen VlC(tor) IC - ’das hier ist der Sieger* 

(oder: ’das ist der Victor*) kbnnte man ein Dutzend und mehr ebenso gewagte wie plausible 

Kombinationen hinzufiigen. (Zum mittel- und spatkaiserzeitlichen ic=hic vgl. die Gramma- 

tica quaedam s. v. hie der CIL-Indices.)

Verbleib: Privatbesitz, Abgufi Landesmuseum Inv. 72.0318. (C. B. Riiger)
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Linnich, Kr. Duren (TK 5003 Linnich).

1. (r 1552-1561, h 4913-4921; r 1598-1610, h 4875-4885; r 1671-1680, h 4895-4903; r 

1695-1700, h 4832-4836). An diesen Stellen wurden anhand von Ziegel- und Scherben- 

streuungen neue romische Triimmerstellen entdeckt.

2. (r 1713-1716, h 4653-4655; r 1625-1634, h 4502-4508; r 1671-1676, h 4599-4606). Bisher 

unbekannte romische Triimmerstatten liegen hier auf verschiedenen Feldern der Gemeinde 

E d e r e n .

3. (r 1456-1464, h 4781-4789; r 1555-1559, h 4790-4794; r 1473-1487, h 4664-4690; r 

1600-1606, h 4691-4698; r 1401-1407, h 4586-4593; r 1515-1520, h 4568-4574). Begehun- 

gen dieser Acker in der Gemeinde Gereonsweiler erbrachten zahlreiche romische Zie

gel- und bisweilen Scherbenfunde, die auf Siedlungsstellen hinweisen.

4. (r 1665-1668, h 4727-4730; r 1664-1671, h 4705-4711; r 1665-1669, h 4689-4692; r 

1665-1680, h 4796-4806). An der westlichen Gemeindegrenze von Welz wurden an meh- 

reren Stellen neue romische Siedlungsplatze, gekennzeichnet durch Bauschutt und Scherben, 

beobachtet.

Die Meldungen werden P. Hansen, R. Hertel, J. P. Jansen, D. Jungclausen, T. Muller und 

F. Wooning verdankt. (G. A. Hertel)

Mechernich, Kr. Euskirchen.

1. (TK 5406 Miinstereifel: r 4975, h 0410). R. Diete brachte in Erfahrung, dab beim Neubau 

einer Werkhalle in Holzheim vor mehreren Jahren etwa 10 romische Graber zutage tra- 

ten, die aber nicht geborgen werden konnten. Es handelte sich wohl um Brandschiittungs- 

graber, da dicke schwarze Verfarbungen von Holzkohle am Boden der Grabgruben beob

achtet wurden, auf denen Gefafie und Scherben standen.

2. (TK 5405 Mechernich: r 4390, h 0238). H. Neumann aus Lorbach fand in Kallmuth 

bei Ausschachtungsarbeiten auf einer Parzelle der Flur 2 Boden- und Randfragmente eines 

kalottenformigen TS-Schalchens mit Wandleiste (Drag. 24/25); Randkante spitz zulaufend, 

innen und aufien durch Rille abgesetzt; oberer Wandungsteil bis zur Leiste senkrecht gerie- 

felt; Standring breit, aufien abgekantet flach. Bodenstempel: PERRIMN, vgl. Oswald, 

Stamps 239, Perrus von Banassac; Facsimile: Steiner, Kat. Xanten Taf. 20,156. Siidgallische 

Ware claudisch-neronischer Zeit.

Verbleib: Heimatmus. Miinstereifel. (D. Haupt - W. Piepers)

Monchengladbach (TK 4804 Mbnchengladbach: r 2508, h 6452). Im Marz 1975 kam beim 

Pfliigen unmittelbar siidlich von Buchholz auf einer rbmischen Trummerstelle ein Sau- 

lenstumpf zum Vorschein, den das Rheinische Landesmuseum Bonn erwarb (vgl. W. Jans

sen, Das Rheinische Landesmuseum Bonn 1975, 65). Das Material der Saule ist Liedberger 

Sandstein. Die Reliefs der Vorderseite sind nur teilweise erhalten: am unteren fehlen der 

rechte Unterarm und Teile des rechten Beines; das Gesicht ist stark bestofien; am oberen 

fehlt der Kopf ganz, Korper und Arme sind bis zu den Hiiften nur noch in Umrissen erhal

ten; das linke Knie mit Teilen des Beines ist abgeschlagen. Auf der Riickseite der Saule fin- 

den sich Spuren der Pflugschar. (Erh. H. 0,83 m, Dm. oben 0,22 m, Mitte 0,27 m. 

Abb. 17.)

Schuppenmuster und Gotterreliefs zeigen, dab der Saulenrest zu einer Jupitersaule gehorte. 

Der Schaft stand auf einer quader- oder wiirfelformigen Basis mit Weihinschrift, das Kapitell 

trug einen thronenden Jupiter. Diese Monumente lassen sich in Niedergermanien relativ oft
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17 Monchengladbach, Bruchstiick einer Schuppensaule. - Mafistab 1 : 5.

nachweisen und scheinen hier die obergermanischen Jupiter-Giganten-Saulen weitgehend er- 

setzt zu haben, wenn sie auch deren Haufigkeit bei weitem nicht erreichen.

Etwa in der Mine teilt ein dreifacher Ring die Saule in zwei Abschnitte. Die Schuppen, die 

den ganzen Schaft bedecken, richten sich mit ihren Spitzen auf diesen Ring aus. Oben und
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unten steht je eine Gbtterfigur auf einem konsolenartig vorspringenden Sockel. Die obere, 

mannliche Figur ist nackt, stiitzt mit der rechten Hand eine Keule auf den Boden und tragt 

liber dem linken Arm ein Lbwenfell, dessen Kopf noch zu erkennen ist. Dargestellt ist also 

Herkules.

Die untere, weibliche Gestalt tragt einen (Armel?-)Chiton mit langem, unter der Brust ge- 

giirtetem Uberfall. Vor der linken Schulter ist der Bausch eines Mantels zu sehen, der uber 

den Riicken bis fast zu den Knbcheln herabfallt. Die linke erhobene Hand halt ein Zepter 

mit kugelfbrmigem Knauf, die rechte war gesenkt und hielt vielleicht eine Opferschale. Im 

Haar tragt die Gottin ein Diadem.

Der uber die Schulter geworfene Mantel ist bei weiblichen Gottheiten ungewbhnlich. Meist 

tragt ihn Mars (z. B. auf einem Gotterpfeiler in Kbln: Esperandieu VIII 6407), aber auch an- 

dere Gotter haben ihn. Diadem und Zepter gehbren zu Juno, deren ’jugendliche' Kleidung 

auf den niedergermanischen Jupitersaulen bfters vorkommt (zum Zepter vgl. den Viergotter- 

stein aus Mainz-Kastel: Esperandieu VII 5728; zur Kleidung: Esperandieu IX 6612. 6614). 

Den Chiton dieser Form tragt sonst meist Minerva (z. B. CSIR Deutschland II 1 Nr. 2 Taf. 

5; Nr. 3a Taf. 17).

Bei den drei ganz erhaltenen Saulen unseres Typs (Esperandieu VII 5725 4- 5733; IX 6612. 

6614) ist Juno immer am oberen Ende des Schaftes dargestellt, unmittelbar unter Jupiter, ih- 

rem Gemahl. Bei drei Saulenfragmenten (Germania 14, 1930, 155 Abb. 5-7) war sie wahr- 

scheinlich die oberste bzw. die einzige Gottin. Diese Saulen und ein weiteres Bruchstiick 

(Esperandieu VIII 6379) zeigen ferner, dab in der Regel unterhalb des Ringes nur eine Ge

stalt, ein Gott (Mars, Merkur, Herkules) dargestellt war. Gegen diese Anordnung verstofien 

ein Saulenfragment in Kbln (Kblner Jahrb. Vor- u. Friihgesch. 11, 1970, 79 Nr. 1) und das 

neugefundene aus Monchengladbach. Da auf Jupitersaulen keine andere rbmische Gottin 

Zepter und Diadem tragt, einheimische Gottheiten, Matronen etwa, auf diesen Monumenten 

aber nicht dargestellt wurden, mufi man die Gottin des Neufundes trotz ihrer ungewohnli- 

chen Plazierung unter Herkules Juno nennen. Die Mantelform kbnnte als Mifiverstandnis 

des Steinmetzen erklart werden: Juno hat oft einen Mantel wie einen Schleier uber den Kopf 

gezogen, der dann auf der linken Schulter und dem Oberarm einen vergleichbaren Bausch 

bildet (wie Esperandieu VIII 6407).

Die relativ grobe Ausfiihrung der Reliefs und ihr Erhaltungszustand erschweren eine Datie- 

rung der Saule. In der noch recht schlank proportionierten Juno kbnnen Anklange an den 

antoninischen Stil gesehen werden, der plumper wirkende Herkules mit seinen unakzentuier- 

ten Kbrperformen kbnnte dagegen schon etwas spater sein. Man wird den Saulenschaft um 

200 n. Chr. ansetzen durfen.

Sicherstellung und Meldung des Fundes werden A. Mennen verdankt.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 75.1530. (W. Bauchhenfi)

Nettersheim, Kr. Euskirchen (TK 5405 Mechernich: r 4510, h 9824). Im November 1973 

wurde in Zingsh eim bei der Feldbestellung ein rbmischer Inschriftenstein (Abb. 18) ge- 

funden. Durch den Pflug und bei der Bergung wurde er nicht unerheblich beschadigt. Er be- 

steht aus braunlichem Sandstein und ist aus neun Fragmenten zusammengesetzt; die rechte 

untere Ecke fehlt (H. 94 cm; Br. 55 cm; T. 24 cm). Es ist ein in Zweitverwendung als Grab- 

stein benutzter Matronenaltar. Die Inschrift lautet: VI.LATIVS I ET NATI NOST/RI 

KARI COIVGI / MEI SOLE TIT/LVM PONET I ANORVM I XXX.

Villatius und seine lieben Kinder (’unsere Kinder' im Hinblick auf die jetzt verstorbene Gat

lin) setzen einen Grabstein nur fiir die Gattin (’meine Gattin' - coiugi meae solae — aus der 

Sicht des Villatius), die im Alter von (30 . .?) Jahren verstarb. Villatius ist bisher als gentili- 

cium bezeugt. Es ist nicht ganz ungewbhnlich, daft sich der Dedikant einer Inschrift am An- 

fang nennt (CIL VI 2493. 2562). In christlichen Inschriften wird haufig ein Name im Nomi-
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18 Nettersheim, spatrbmischer Grabstein. 

Mafistab 1:5.
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nativ - allerdings der des Verstorbenen - an den Anfang des Textes gesetzt (z. B. CIL XIII 

8482). Vielleicht hat man dies hier nachgeahmt. Bei der Zingsheimer Inschrift fallt auf, daft 

die Verstorbene nicht namentlich erwahnt wird, es sei denn, Sola (oder Soia; vgl. Schulze, 

Eigennamen 233) ist als Name gebraucht. Die Formulierung titulum ponere kommt im ger- 

manisch-keltischen Bereich, besonders in Trier, bei christlichen Inschriften oft vor (CIL 

XIII Index S. 202). Bei dem Dedikanten ist ein Abstand zu den einheimisch-romischen Kul- 

ten zu bemerken, da der Stein ein umgearbeiteter, wohl aus dem Heiligtum von Zingsheim 

verschleppter Matronenstein ist. In frankischen Grabern der Gegend werden bisweilen romi- 

sche Spolien wiederverwendet. Die vorliegende Inschrift diirfte aber kaum eine christliche 

sein, da jegliches Indiz dafiir fehlt. Zeit: 4./5. Jahrhundert. Publ.: M. Clauss, Epigr. Stud. 

11 (Koln 1976) 10.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 73.0567. (W. Piepers — M. Clauss)

Neuss (TK 4806 Neuss).

1. In der HamtorstraEe an der Ecke zum Hamtorwall wurde bei Kanalarbeiten ein minde- 

stens 1,1 m tiefer rbmischer Graben beobachtet; die Fiillung bestand aus dunkelbraunem 

Sand, der rbmische Scherben, Hiittenlehm und Holzkohlestiickchen enthielt.

2. An der Ecke Kolner StraEe - Am Romerbad wurden bei Ausschachtungen rbmische Sied- 

lungsschichten, darunter eine 2 m tirfe Grube, angeschnitten. Die Fiillungen enthielten Zie- 

gel und Scherben. Aus dem Aushub eines Kellers stammt ein TS-Frgt. mit dem Stempel 

ATEI.

3. In einer Baugrube auf dem Geliinde der ehemaligen Sels’schen Ziegelei wurde eine wahr- 

scheinlich rbmische Scheibenfibel gefunden. Sie besteht aus heller Bronze, ihr Dm. betragt 

2,8 cm.

4. Im Aushub der Bauausschachtung in der Dunantstrafie 26 wurde 1969 ein TS-Boden mit 

dem Stempel ALBAN gefunden.

(D. Hupka)

Putz, Kr. Bergheim (TK 4904 Titz: r 3300, h 5390). Etwa 300 m bstlich der Hbhe 107,9 liegt 

eine rbmische Triimmerstreuung mit Ziegelresten und Sandsteinbrocken.

(W. Piepers - M. GroE)

Rheinkamp, Kr. Moers (TK 4506 Duisburg: r 4754, h 0668). H. Deden beobachtete im Pro

fil einer Baugrube im Baerler Busch eine grabenartige Verfarbung von etwa 4 m Breite. Ein 

solcher Graben kbnnte vielleicht zu einer rbmischen Befestigungsanlage gehbren, die dann 

im Zusammenhang mit den bereits bekannten Tiirmen von Gerdt, dem Dachsberg und Baerl 

zu sehen ware.

(H.-H. Wegner)

Rheydt (TK 4804 Monchengladbach).

1. (r 3302-3311, h 7135—7140). Bei Kanalausschachtungen in der SchloEstraEe im Ortsteil 

Geneicken wurde 1,75 m unter dem StraEenniveau eine Rohrleitung angeschnitten. Die 

ineinandergesteckten Tonrohre waren 50 cm lang und hatten einen Dm. von 10 cm an einem 

und 5 cm am anderen Ende. Diese Rohrleitung wurde schon in den Zwanziger Jahren an an- 

derer Stelle in der SchloEstraEe beobachtet. Damals wurde auch ein Sandsteinkasten mit 

Deckel gefunden, der heute im SchloEmuseum Rheydt zu sehen ist (Verteilerkasten?).

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4019. (J. Hollmann - H. Otten)
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2. (r 3282, h 7088). Im Ortsteil Bonnebroich in der Merowingerstrafie, zwischen Sa- 

lier- und Schlofistrafie, kamen beim Strafienbau zwei romische Graber und ein Brandplatz 

von etwa 4 x 5 m zutage. Sie wurden von den Baumaschinen aber gleich so zerstbrt, daft nur 

noch wenige Scherben der ersten Halite des 2. Jahrhunderts und einige Ziegelreste, einer mit 

kreuzfdrmigem Stempel, geborgen werden konnten.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4018. (H. Otten - H.-H. Wegner)

Rommerskirchen, Kr. Grevenbroich (TK 4905 Grevenbroich: r 4610, h 5731). Unmittelbar 

an dem von Rommerskirchen nach Grevenbroich fiihrenden Teil der B 59, nordwestlich von 

Sinsteden, las M. Hundt Keramikbruchstiicke, Metallteile und Reste von Baumaterial auf. 

Die etwa 10 x 10 m grofie Fundstelle liegt in einer kleinen, nach Norden abfallenden Gelan- 

desenke und soil friiher einmal mit einer Scheune bebaut gewesen sein. Funde von dieser 

Stelle waren bisher noch nicht bekannt. Die jetzt eingelieferten belegen eine Besiedlung etwa 

vom Ende des 1. bis in das erste Drittel des 3. Jahrhunderts.

Terra sigillata: Rand- u. Bodenbrste. von 2 Tellern mit niedriger Wandung, feiner 

Randlippe und Rille innen am Ubergang von Wandung zum Boden (friihe Form Drag. 18). - 

Wandbrst. einer reliefverzierten Schiissel (Drag. 37), darauf Reste eines Eierstabes mit rechts 

angelehntem, in dreizipfelige Quaste auslaufendem Zwischenstabchen, siidgallische Ware der 

zweiten Halfte des 1. Jahrhunderts. - Wandbrst. einer Schiissel (Drag. 37) mit Eierstab und 

enggereihtem Perlstab der Saturninus/Satto-Tbpfer aus Chemery-Faulquemont; Zeit: erste 

Halfte 2. Jahrhundert. - Wandbrst. einer Schiissel (Drag. 37) mit Dekorrest: Beine eines ste- 

henden Mannes liber Perlstab; wohl ostgallische Ware; Zeit: erste Halfte 2. Jahrhundert. - 

Wandbrst. einer Schiissel (Drag. 37) mit durch Perlstabe gegliederter, unten durch glatten 

Stab abgeschlossener Metopendekoration; die benutzten Punzen sind alle im Repertoire der 

mittelgallischen Donnaucus-Topfergruppe nachzuweisen: senkrechter Ornamentstreifen 

(vgl. Stanfield-Simpson, Taf. 42,486; 45,520); sitzende Diana (vgl. a. a. O. Taf. 46,529. 540. 

546); kauernder Panther (vgl. a. a. O. Taf. 45,527); gefiederte Girlande (vgl. a. a. O. Abb. 

11,23); Zeit: erstes Viertel 2. Jahrhundert. — Randbrst. einer Schale mit nach aufien geboge- 

nem Rand mit senkrecht aufgebogener Randlippe (Drag. 42); auf dem Rand in Barbotine 

aufgelegte langstielige Blatter; mittelgallische Ware; Zeit: erste Halfte 2. Jahrhundert. - Ware 

aus ostgallischen Werkstatten belegt die Zeit von der zweiten Halfte des 2. bis zum Anfang 

des 3. Jahrhunderts: Brst. von glattem Rand einer Reliefschiissel (Drag. 37), wohl Trierer 

Ware; Randbrst. mit verpragtem Eierstab und Resten eines doppelten Medallions, wohl 

Rheinzaberner Ware; Rand- und Wandbrst. mit Verzierung durch ’federndes Blattchen' 

(Niederbieber 16) in sehr schlechter, hellorangefarbener Ware wie auch fur Niederbieber be- 

zeugt; Brste. von glatter Ware, darunter die Tellerform Drag. 31 und die Napfform Drag. 

33.

Glanztonware: Brste. von 2 Tellern mit eingebogenem Rand (Niederbieber 40); Rand- 

u. Wandbrste. eines feinen Karniesrandbechers mit Sandbestreuung; Brste. von Bechern der 

Formen Niederbieber 32 a und 32 c; Wandbrst. eines Bechers mit Barbotineauflage; alle 

weifitonig mit braunlichem oder grauschwarzem Uberzug. - Wandbrst. eines Bechers in der 

rottonigen Technik Niederbieber b; Becherbrst. mit breiten Kerbbandstreifen mit grauem 

Scherben und nigra-ahnlichem grauen Uberzug; Zeit: zweite Halfte 2. bis erste Halfte 3. 

Jahrhundert.

Glattwandige Ware: Bodenbrst. eines Kruges mit konventioneller Standringrille; 

Brst. von 3 zweiteiligen Krughenkeln; Randbrst. einer kleinen Reibschale mit senkrechtem 

Rand, vgl. Arentsburg Abb. 96, 336; Zeit: etwa zweite Halfte 2. Jahrhundert.

Rauhwandige Ware: Randbrste. von Tbpfen und Schiisseln mit Horizontalrand (Hof- 

heim 87 bis Niederbieber 87), dabei einige Stiicke, die noch an das Ende des 1. Jahrhunderts 

gehoren konnten, sonst 2. Jahrhundert; Randbrst. eines Tbpfchens in der Art der schlick-
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bemalten (vgl. Hees Taf. 7,4b/3); Randbrste. von Schiisseln mit eingebogenem, verdicktem 

Rand (Niederbieber 104), darunter einige friihe Formen mit kaum verdicktem, nur wenig 

eingebogenem Rand; spate, sehr wuchtige Auspragungen fehlen; Randbrste. von Tbpfen mit 

herzfbrmig profiliertem Rand (Niederbieber 89); Zeit: zweite Halfte 2. und erste Halfte 3. 

Jahrhundert. - Randbrste. und Knopfbrste. von 2 aufliegenden Deckeln. - Randbrst. einer 

rundbauchigen Olamphore mit linsenfbrmiger, innen gekehlter Randlippe (Niederbieber 66). 

- Randbrste. von etwa 6 Reibschalen mit senkrechtem Rand, vgl. Arentsburg Abb. 96, 

331-335, von 2 oder 3 Reibschiisseln mit Horizontalrand, vgl. Arentsburg Abb. 96, 

311-312, Wandbrste. mit grober Kornung der Innenwandung von solchen Reibschalen; Zeit: 

zweite Halfte 2. bis Anfang 3. Jahrhundert. - Rand- und Wandbrste. von mehreren groKen 

Fassern mit nach innen einspringendem Horizontalrand, z. T. noch mit Resten der ur- 

spriinglich vorhanden gewesenen Pichung, vgl. Arentsburg Abb. 96,340. - Brste. vom ge- 

pichten Hals eines bauchigen, flaschenfbrmigen Vorratsgefafies mit umlaufender Schulterlei- 

ste, vgl. Bonner Jahrb. 166, 1966, 577 ff. und Bild 14,11; Zeit: Ende 2. bis Anfang 3. Jahr

hundert.

Kupferlegierung: (Abb. 19,1) Brste. eines halbrund gewdlbten, gegossenen Beschlages 

mit geradem Endteil; auf der Unterseite eine senkrecht stehende, kraftige, mitgegossene Be- 

festigungsbse. Oberseite z. T. mit guter, alter Patina, Innenseite mit runzliger, unabgearbei- 

teter Gufihaut. - Solche Beschlage, die oft auch noch einen Mittelaufsatz mit Ziigelring tru- 

gen, dienten als Spitzenverkleidung hblzerner, wohl mit Leder ausgepolsterter Joche. Wie 

unser Stuck, das kurz vor dem Mittelteil abgebrochen ist, zu erganzen ware, zeigt ein voll- 

standig erhaltenes, genau entsprechender Jochspitzenbeschlag aus Frankfurt a. M., der kei- 

nen Ziigelringaufsatz hatte (Abb. 19,2). Formen und Funktion solcher Beschlage sind aus- 

fiihrlich besprochen von A. Alfoldi u. A. Radnoti, Ziigelringe und Zierbeschlage von rbmi- 

schen Jochen und Kummeten aus Pannonien. Serta Hoffilleriana (Zagreb 1940) 309 ff. 

Gleichartige Beschlage sind z. B. auch aus Cannstatt (Fundber. aus Schwaben N. F. 3, 1926, 

86 Abb. 49) und Kongen (Fundber. aus Baden-Wiirttemberg 2, 1975, 168 Abb. 89) be- 

kannt.

Baumaterial: Brste. mehrerer Flach- und Rundziegel, davon hat ein Imbrexbrst. vorge- 

legen; kleines Estrichstiick mit sehr grober Kieselbeimengung; genannt wird ferner ’feiner, 

quarzitischer Sandstein", der von Herrn Hundt als aus Liedberg stammend bestimmt worden 

ist.

Aufierdem: Eisenteile (Nagel, Ring), vermutlich neuzeitlich; kleine Keramikbrste. mit 

grtiner, brauner und gelber Glasur, Brste. von WellenfiiBen, Blumentopfscherben aus dem 

Mittelalter und der friihen Neuzeit.

(D. Haupt)

Schleiden, Kr. Euskirchen (TK 5404 Schleiden: r 3149, h 9975). Auf dem Gehoft des A. 

Heinen wurde bei einer Ausschachtung eine rbmische Aschenkiste aus Tuffstein mit den 

Mafien: L. 48,5 cm; Br. 41,5 cm; H. 23 cm gefunden, die sich jetzt im Kreismuseum Blan- 

kenheim befindet. Nur wenige Meter nordhch von dieser Fundstelle kam bereits fruher ein 

rbmisches Brandgrab zutage (Bonner Jahrb. 151, 1951, 186).

(H. Meyer)

Sinnersdorf, Kr. Koln (TK 4906: r 5818, h 5446). Ziegel- und Keramikreste, Mbrtel- und 

Estrichbrocken bedecken hier die sehr steinigen Acker und deuten wohl eine rbmische Sied- 

lungsstelle an. Aufgelesen wurden verschiedene, teils sehr abgeriebene Wandscherben von 

Terra Sigillata und Terra Nigra, Becher- und Tellerfragmente der Firnisware, einige Henkel 

und Wandscherben glattwandiger Ware sowie Rander von Mortarien, Dolien, Kochtbpfen 

mit bandfbrmigen, herz- und sichelfbrmigen Profilen (Niederbieber 89; Alzey 27), Schiisseln



Jahresbericht 1974 415

19 Romische Jochspitzenbeschlage aus Rommerskirchen (1) und Frankfurt a. M. (2; nach 

Serta Hoffilleriana Taf. 27,7). - Mafistab 2 : 3 (1).

mit einwarts verdickten Lippen (Niederbieber 104; Alzey 28) und Deckeln der rauhwandi- 

gen Ware.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3991. (A. Topp - U. Heimberg)

Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis (TK 5207 Sechtem: r 6405, h 2080). Beim Umgraben und leichten 

Pfliigen kommen am Metternicher Wegin Heimerzheim laufend romische Dachziegel, 

Scherben und Mortelreste zutage.

(H. Bolkow)

Vettweifi, Kr. Duren (TK 5205 Vettweifi: r 4235, h 2665). Nordlich des Rengershausener 

Miihlenweges und des Sportplatzes von Kelz liegt eine romische Triimmerstelle, von der 

neben Dachziegeln und Tubuli auch grobe und feine Keramik, Glasscherben, Glasschmelze 

und Schlackenstiicke bei mehreren Gelandebegehungen aufgelesen wurden. Ferner Eisenna- 

gel, Bronze- und Bleiteile, Webgewicht und Spinnwirtel aus Ton und zwei Mahlsteinfrag-
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mente. Die Fundstelle ist bereits A. Schoop, Zentralbl. Aachener Gesch.-Ver. 27, 1905, be- 

kannt gewesen.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3938 und Privatbesitz. (W. Bender)

Wesel, Kr. Rees (TK 4306 Drevenack: r 4803, h 2436). G. Bbckler, Gelsenkirchen-Buer, 

fand etwa 150m nbrdlich des Hofes Vinkel im Ortsteil Obrighoven neben einer urge- 

schichtlichen Wandscherbe eine rbmische Randscherbe mit herzfbrmigem Profil (Niederbie- 

ber 89). Von dieser Stelle sind bisher noch keine Funde bekannt geworden.

Verbleib: Privatbesitz. (F. Miinten)

Wesseling, Kr. Kbln (TK 5107 Briihl).

1. Bei Ausschachtungsarbeiten zur Anlage einer Fufibodenheizung unter der Kirche St. 

Germanus kamen neben einem Falzziegel verschiedene rbmische Scherben zutage. Terra Si- 

gillata: Frgt. einer Bilderschiissel (Drag. 37) mit zwei durch Perlstab getrennten, iibereinan- 

der angeordneten Friesen, von grofien Girlanden unterbrochen, oben Putten, unten Hase 

nach rechts; Bodenstiick einer Bilderschiissel (Drag. 37); Rand eines Kragenschalchens aus 

weifiem Ton mit hellrotem Uberzug (Niederbieber 6 b). - Glattwandige Ware: Frgt. eines 

enghalsigen Einhenkelkruges, vgl. Arentsburg Abb. 89,41. 43. - Rauhwandige Ware: Frgt. 

einer flachen Platte aus weifigrauem Ton mit schwarzem Uberzug; Frgt. eines nach aufien 

horizontal umgelegten Topfrandes.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3988.

2. In der RbmerstraBe 56 wurden 1960/62 bei Umbauarbeiten eine Gesichtsurne (H. 25 cm, 

Dm. Rand 16,5 cm; Abb. 20), eine hellockertonige Schale der Form ahnlich Gose 288; 289 

und ein Krug geborgen, in der Rbmerstrafie 68 beim Kabelverlegen zwei Kriige. Beide 

Fundkomplexe riihren sicherlich von rbmischen Grabern her. Nahere Umstande sind nicht 

bekannt. An beiden Stellen sind auch friinkische Graber beobachtet worden.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3987 und Privatbesitz.

3. Der vor langerer Zeit westlich des Ortsteiles Keldenich (r 6758, h 3151) gefundene 

rbmische Brunnen aus Tuffquadern (vgl. Bonner Jahrb. 157, 1957, 442) wurde jetzt auf dem 

Vorplatz der Kirche St. Andreas aufgestellt. Die Arbeiten fiihrte das Tiefbauamt der Stadt 

Wesseling kostenlos durch (Abb. 21).

(H. P. Forster)

4. (r 7015, h 3225). Im Bereich des Union-Kraftstoff-Werkes konnte ein z. T. zerstbrtes 

rbmisches Brandgrab geborgen werden, das bei der Anlage eines Fundamentgrabens zutage 

kam. Eine 150 cm lange und 20 cm tiefe Mulde war mit Holzkohle, Leichenbrandresten, 

Nageln und zerbrochenen Gefafien angefiillt, die verstreut in der gesamten Schiittungsschicht 

lagen. Bei den Gefafien handelt es sich um einen TS-Teller mit umgebogenem Rand, vgl. 

Gose 39; 41; einen Firnisbecher mit Karniesrand und Griesbewurf, Gose 188; einen glatt- 

wandigen, enghalsigen Einhenkelkrug mit unterschnittenem Rand, etwa Holdeurn 487; ei

nen rauhen, diinnwandigen Teller mit flachem Boden und schragem Rand, etwa Arentsburg 

Abb. 90,235; eine rauhe diinnwandige Schiissel ahnlich Holdeurn 365. - Zeit: Wende 1./2. 

Jahrhundert.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3992. (H.-E. Joachim - U. Heimberg)

Wurselen, Kr. Aachen (TK 5102 Herzogenrath: r 0842, h 3052). Beim Verlegen einer Uber- 

land-Gasleitung wurden verschiedene rbmische Keramikscherben des spateren 2. und begin- 

nenden 3. Jahrhunderts n. Chr. gefunden. Terra Sigillata: Bodenbrst. eines Tellers. - Firnis- 

ware: Boden eines Bechers. - Rauhwandige Ware: Frgte. von Tbpfen mit herzfbrmigem
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20 Wesseling, rbmische Gesichtsurne. - Mafistab 1 : 3.

21 Wesseling, romischer Brunnen.
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Randprofil (Niederbieber 89); von Schiisseln mit nach innen verdicktem Rand (Niederbieber 

104); von Tbpfen mit nach aufien umgeschlagenem Rand; eines flachbodigen Tellers.

(A. Clemens - G. Muller - W. Piepers)

Xanten, Kr. Moers (TK 4304 Xanten).

1. (r 33225, h 25740). In unmittelbarer Nahe der ehemaligen Anlegestelle der Rheinfahre 

Xanten- B i s 1 i c h, nbrdlich des Fahrhauses, auf dem Gelande des heutigen kleinen Yacht- 

hafens, land J. Holtz ein durch Brand grau verfarbtes und abgerolltes Ziegelstiick mit dem 

Rest eines Stempels der 22. Legion: LEG X] XII PRPF I = leg(ionis) X]XII PR(zmzgewwe) 

p(iae) f(idehs) I . Der Stempel - Hbhe des Stempelschildes etwa 2,1 cm - 1st zu schlecht er- 

halten, um den Typ genauer zu bestimmen. Die 22. Legion kam im Jahr 70 oder 71 nach 

Xanten (Vetera II), nachdem Vetera I im Aufstand des Civilis zerstbrt worden war, und 

blieb hier bis zu ihrer Verlegung nach Obergermanien (Mainz) etwa um das Jahr 92. Wie alle 

Truppen, die an der Niederwerfung des Saturninus-Aufstandes teilgenommen hatten, erhielt 

sie 89 die zusatzlichen Ehrennamen pia fidelis (Domitiana), die auch auf unserem Stempel er- 

scheinen, ihn also in die Zeit nach 89 datieren. Wie schon vor ihr die in Vetera I stationierte 

15. Legion, ziegelte auch die 22. in einer Militiirziegelei, die siidbstlich vom Xantener 

Scharntor, bei der alten Brauerei, lag. Von hier wird das Ziegelstiick, offensichtlich ein Fehl- 

brand, wahrscheinlich an seinen davon etwa 1,25 km entfernten Fundort verschleppt worden 

sein. - Zu den Ziegelstempeln der 22. Legion vom Ziegeleigelande und aus dem Gebiet der 

CUT ist P. Steiner, Xanten. Kataloge West- und Siiddeutscher Altertumssammlungen 1 

(Frankfurt 1911) 58 ff. zu vergleichen; die ahnlichste Stempelfassung ist dort Taf. 24,127 

(unvollstandiger Stempel aus der Ziegelei) wiedergegeben.

Verbleib: Privatbesitz. (D. Haupt)

2. Nahe der Siidostecke innerhalb des Lagers Vetera I in Birten fand G. Bbckler, Glad

beck, ein rbmisches Eisenbeil.

Verbleib: Privatbesitz.

3. (r 3258, h 2380). Bei Anlage eines Kabelgrabens in Birten wurden auf dem Fiirstenberg 

zwei umfangreiche Graben angeschnitten (Abb. 22 und 23). Der siidliche (Graben 1) war 

5,5 m breit und etwa 1,8 m tief (der Kabelgraben erreichte nur 1,4 m). Der Graben hatte 

leicht gestufte Seiten und war mit humosem Material angefiillt, das Holzkohle, Staklehm und 

etwas Keramik enthielt. 4 m nbrdlich befand sich der zweite Graben (Graben 2) von rund 

9 m Breite. Seine Wande fielen steil schriig ab, die Fiillung ahnelte dem vorigen. Die Graben, 

die zum neronischen, in Stein ausgebauten Lager Vetera I gehbren miissen, sind hier an der 

Nordseite zum ersten Mai archaologisch nachgewiesen. Sie wurden aber bereits 1971 bei 

Magnetometermessungen festgestellt.

(H.-H. Wegner-M. Gechter)

4. (r 3171, h 2458). Bei der Anlage eines Kabelgrabens in Xanten wurden in der Poststrafie, 

Ecke Haeserothstrafie, rbmische Scherben eingesammelt. Es handelte sich offensichtlich um 

ein Grab, dessen Grube durch Ziegel geschiitzt war. Zwei Kriige konnten noch in Fragmen- 

ten geborgen werden.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4008.

5. (r 3175, h 2561). Bei Baubeobachtungen in der GunterstraKe kamen Keramikbruchstticke 

zutage, die auch hier wahrscheinlich zu rbmischen Grabern gehbrten. Knochen und Eisen- 

nagel fanden sich noch im Aushub.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4006. (H.-H. Wegner)
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22 Xanten, Lagergraben von Vetera I. 

Mat! stab 1: 10 000.
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Graben 2

23 Xanten, Schnitt durch die Lagergraben von Vetera I. 

MaEstab 1 : 100.
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24 Xanten, romische Feldflasche. - Mafistab 1:3.

6. (r 3300, h 2500). Bei Auskiesungsarbeiten im Jachthafen von Beek kam - neben zahlrei- 

chen romischen Scherben verschiedener Zeitstellung, darunter einer runden Feldflasche 

(Abb. 24) und einem Ziegelfragment mit Peltastempel der Aufschrift ]PRPF, der Legio XXII 

Primigenia also, die den Ehrennamen pia fidelis im Jahre 89 n. Chr. erhielt und zu dieser 

Zeit in Vetera stationiert war (RE XII 1820; vgl. oben Xanten Nr. 1) - das Bruchstiick einer 

Maske aus weifiem, feinem Ton zutage (Abb. 25). Die Maske (erh. L. 17 cm) hat auf der 

Riickseite einen 3 cm breiten, stegartigen, diinnen Tonreif mit kleinen Lochern im Abstand 

von 5,5 und 9 cm. Man konnte sie damit entweder mit Hilfe von Schniiren vor das Gesicht 

binden - Grofie und geringes Gewicht wiirden sehr wohl fur eine Verwendung beim Schau- 

spiel sprechen - oder aber als Schmuck auf einem Hintergrund, etwa einem Holzkern mit 

Nageln befestigen. Das diinnwandige Maskenteil und der Steg waren getrennt gearbeitet, 

dann aneinandergefiigt und mit Ton verschmiert worden.

Erhalten ist nur noch ein Stiick der Frisur der rechten Gesichtsseite. Das Fragment ist etwas 

verrieben, doch lafit die ziemlich sorgfaltige und differenzierte Ausfiihrung Einzelheiten im- 

mer noch geniigend deutlich erkennen. Girlandenartig frisierte Haarstrahnen, deren Enden 

von einem schmalen, gedrehten Wulst aufgenommen werden, bilden die unterste Partie des 

Haarschmuckes. Dariiber folgen eine glatt nach oben gekammte Zone und ein Zopf, dessen 

Geflecht von Fischgratriefen angedeutet wird. Das Kopfhaar war vom Scheitel in feinen Wel- 

len nach hinten gestrahlt. Uber der Stirn vermittelt ein senkrechter, quergeriefter Haarwulst 

zwischen dem gedrehten und dem geflochtenen Zopf. Ein waagrecht aufliegender Reif kront 

die Frisur. Der Reif, ein Diadem, ist in der Mitte mit einer aufgesetzten Rosette, daneben 

mit einem ovalen Edelstein, verziert. Seine Breite betrug mindestens 2 cm, dariiber ist alles 

weitere abgebrochen. Wenige hellorangerote Farbspuren deuten die einstige Bemakmg der 

Haare an.
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25 Xanten, Bruchstiick einer romischen Tonmaske. 

Mafistab 2 : 3 (1-2) und 1 : 2 (3).
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Die schmale, strenge Zonengliederung der Maskenfrisur hat Vorbilder bei Haartrachten der 

Matidia und ihrer Tochter Sabina, der Gemahlin des Kaisers Hadrian (M. Wegner, Hadrian 

[Berlin 1956]; Kopf der Matidia in Neapel: Ta£. 40, der Sabina in Vaison: Taf. 42). Wellenar- 

tig gekammte Einzelstriihnen uber der Stirn trugen die altere und jiingere Faustina, Gemahlin 

und Tochter des Antoninus Pius (M. Wegner, Die Herrscherbildnisse in antoninischer Zeit 

[Berlin 1939]; Portrat der alteren Faustina in Dresden: Taf. 12, der jiingeren im Kapitolini- 

schen Museum: Taf. 34). Verschiedene Frisurelemente kehren wieder in den entsprechenden 

Haarpartien eines weiblichen Kopfes trajanischer Zeit in Athen (R. West, Romische Portrat- 

plastik 2 [Miinchen 1941] Nr. 93 Taf. 26), ferner bei dem rechten Frauenbildnis einer friih- 

antoninischen Grabadikula im Thermenmuseum (M. Wegner, Arch. Anz. 53, 1938, 276, 

Abb. 23) und bei einem gleichfalls antoninischen Portrat in Padua (H. v. Heintze, Jahrb. 

Antike und Christentum 14, 1971, 61; Katalog V 8, Taf. 15d. Zur Datierung in das 2. Jahr- 

hundert vgl. M. Bergmann, Jahrb. Antike und Christentum 15, 1972, 223). Aus diesen Ver- 

gleichen kann eine Datierung des Maskenfragmentes in die mittleren Jahrzehnte des 2. Jahr- 

hunderts abgeleitet werden.

Aus der Rheinzone sind meist Masken von Possenspielen, den volksttimlichen fabulae Atel- 

lanae, bekannt (M. Bieber, The History of the Greek and Roman Theater [Princeton 1961] 

248). Den weiblichen Typ der Lamia, eines hexenhaften Kinderschrecks, gibt ein Fragment 

aus Heddernheim wieder (Bieber a. a. O. Abb. 824), allerdings mit konventioneller Frisur 

und faltenzerfurchter Stirn.

Die sorgfaltig gekammte Haartracht und der Kopfschmuck des Xantener Bruchstiickes wiir- 

den dagegen besser zu den komischen Spieltypen der reichen Kurtisanen passen, der diachry- 

sis hetaira oder der diamitros hetaira nach dem Maskenkatalog des Pollux (RE XIV 2104), 

deren Frisuren mit Goldschmuck bzw. bunten Schleifenbandern oder Kopftiichern versehen 

waren. Da offenbar nur Kurtisanen mit aufwendigem Kopfschmuck ausgestattet wurden, 

sind sie leicht von den anderen, durch Farbe und Form der Gesichter und Frisuren in viele 

Varianten aufgefacherten weiblichen Masken der Komodie zu unterscheiden. Zwei Frag- 

mente von Masken der diachrysis hetaira, deren technische Herrichtung dem Xantener Bei- 

spiel entspricht, wurden in den Niederlanden gefunden. (Vgl. dazu allg.: Bieber a. a. O. 99 

Abb. 365; EAA IV 916 Abb. 1091; J. v. Hoorn-Groneman, Bull. Ant. Beschav. 35, 1960, 

75; G. Krien, Jahresh. Osterr. Arch. Inst. 42, 1955, 84.)

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4011 und Privatbesitz (Feldflasche). (U. Heimberg)

7. In einer Kiesgrube bei Xanten entdeckte D. Rinnen den Beschlag einer romischen Dolch- 

scheide, die das Rheinische Landesmuseum erwerben konnte. Der Fund war in einen Kies- 

klumpen eingebettet und ist sicherlich deshalb fast vollstandig erhalten. Er besteht aus heller 

Bronze und hat heute eine braune, griinfleckige Patina (Abb. 26). Die Form des Beschlages 

ist lang und schmal proportioniert und der Breite nach etwas konvex gebogen. Die Seiten 

sind kaum merklich geschweift, von oben zuerst leicht eingezogen, zur Mitte hin dann wie

der ausschwingend. Die obere Hrilfte wird von zwei paarweise sich gegeniiberstehenden kan- 

tigen Verbreiterungen eingefafit. Darunter beginnt die langgezogene, geradlinig begrenzte 

Scheidenspitze. Ein kreisformiges Scheibenortband bildet den Abschlufi. Die eckigen Ver

breiterungen sind nicht ganz symmetrisch angesetzt: oben ist die rechte 3-4 mm liinger als 

die linke, unten daftir 3 mm kiirzer; die Abstande sind daher auf beiden Seiten gleich. Die 

Stege, deren Ecken zum Teil leicht beschadigt sind, haben je drei Nietlocher zur Befestigung 

an Scheidenrahmen und Scheidenriickseite; die Nieten hielten gleichzeitig Zwingen fur Rin- 

ge, die die Scheide mit dem Wehrgehange verbanden. Auch das Ortband hat drei Nietlocher, 

die aber kleiner sind als die anderen. Die L. des Beschlages betriigt 23,2 cm; davon mifit der 

Dm. des Ortbandes 2,2 cm; Br. am oberen Rand 5,4 cm; in der Mitte 4,9 cm; Br. zwischen 

den Stegen 3,5 cm; das Blech ist 0,7-0,9 mm stark.
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26 Xanten, Pugiobeschlag. - Mafistab 1 : 3.

Die Schelde selbst bestand aus einem-Holzfutteral, von dem am oberen Rand der Beschlag- 

Riickseite (Abb. 26,2) noch ein 4,5 cm langes Stuck erhalten ist. Dieses Holzfutteral war in- 

nen am Scheidenmund offenbar noch mit einem eisernen Streifen versteift, von dem ebenfalls 

noch ein Rest zu sehen ist.

Die Form dieses bronzenen Scheidenbeschlages lafit sich gut mit einigen jener eisernen, sil- 

bertauschierten Pugioscheiden vergleichen, die zuletzt G. Ulbert, Das rbmische Donau-Ka- 

stell Rifitissen (Stuttgart 1970) 18 in einer Liste zusammenstellte (Nr. 49 aus Asciburgium in- 

zwischen publiziert: T. Bechert, Niederrhein. Museum Duisburg 1971, 6). Charakteristisch 

sind die schmale, lange Form und die vorspringenden Stege zur Vernietung, die den kon- 

struktiven Aufbau der Scheide deutlich werden lassen. Solche quergelegten Zonen zu beiden 

Seiten eines hochrechteckigen Mittelfeldes kennzeichnen zwei verzierte Scheidenbeschlage 

aus Vindonissa (a. a. O. Nr. 35; 37), bei denen freilich nur die unteren Stege drei, die oberen 

aber vier Nietlocher haben. AnzuschlieBen waren ein drittes, fragmentarisches Exemplar aus 

Vindonissa (34) und eine Scheide aus Nijmegen (31), ferner ein Beispiel vom Auerberg, mbg- 

licherweise mit je drei Nieten (3); eines aus Nordfrankreich (17) und eines aus Mainz mit 

breiterem Format und der Aufschrift der LEG XXII PR1MI (6), meist mit vier Nieten an al

ien Stegen. Im Ansatz sind die Verbreiterungen wohl auch noch bei zwei anderen Stiicken 

aus Vindonissa (38; 39) und einem weiteren aus Mainz (9) zu beobachten.

G. Ulbert, Jahresber. Ges. Pro Vindonissa 1961-62, 5 datierte die schmalproportionierten 

Scheiden mit den kantigen Verbreiterungen allgemein in die zweite Halfte des 1. Jahrhun- 

derts n. Chr., im Gegensatz zu den breiteren, bei denen die Vernietung unmittelbar auf den 

Scheidenrandern sitzt und die in dessen erste Halfte gehbren. Doch gibt es in der mutmafi- 

lich friiheren Gruppe nicht nur breite, in der spateren nicht nur schmale Formate (vgl. etwa 

6,31; vielleicht 9). Die einzigen chronologischen Fixpunkte zur Datierung dieser Dolche und 

Dolchscheiden sind bisher die tiberisch-claudische Militarstation auf dem Auerberg als un- 

tere Grenze - von dort kommt ein Beispiel der jiingeren Form (3), das aber auch in den Mo- 

tiven und der Tauschiertechnik schon der spateren Vindonissa-Gruppe vergleichbar ist - und
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als obere die Scheide mit der Legionsinschrift aus Mainz (6), die vor 89 n. Chr. entstanden 

sein mufi, also ehe die 22. Legion den Ehrennamen pia fidelis erhielt - und wegen des Fund- 

ortes Mainz wahrscheinlich schon vor 69 n. Chr. Sie gehdrt der Form - vielleicht auch der 

Verzierung - nach zum jiingeren Typus mit Seitenstegen, hat aber ein verhaltnismafiig breites 

Format. Dazwischen liegen die beiden Funde von Hod Hill (27 und 28) aus den vierziger 

Jahren. Dal? diese etwas schematische Datierung, die auch E. B. Thomas, Folia Arch. 20, 

1969, 25 mit differenzierenden Argumenten vertrat, nicht streng gehandhabt werden sollte, 

erweist das Rifitissener Fragment (46) des alteren Typs, das aber in der Verzierungstechnik 

wieder den jiingeren Exemplaren nahesteht und tatsachlich in einer Grube neronisch-flavi- 

schen Inhaltes gefunden wurde. Hinzu kommen Darstellungen breitformiger Dolchscheiden 

auf Soldatengrabsteinen, die sicher erst dem dritten Viertel des 1. Jahrhunderts angehbren 

(Petilius Secundus: H. v. Petrikovits, Die rbmischen Streitkrafte am Niederrhein [Dusseldorf 

1967] Bild 16; Annaius Daverzus: G. Ulbert, Rbmische Waffen des 1. Jahrhunderts n. Chr. 

[Stuttgart 1968] Abb. 1). - Zur Herleitung dieser rbmischen Waffen von iberischen Formen 

vgl. W. Schiile, Jahrb. RGZM 7, 1960, 75 Abb. 24,2; ders., Die Meseta-Kulturen (Berlin 

1969) Taf. 24; 33; 36-38 usw. Auch fur Technik und Motive der Verzierung lassen sich dort 

Vorbilder finden.

Der formale Unterschied der beiden Typen kbnnte auch andere als zeitliche Ursachen haben. 

Da die meisten chronologischen Indizien fur die - bisher allein gesammelten - verzierten, ei- 

sernen Pugioscheiden in die zweite Halfte des 1. Jahrhunderts weisen, sei auch die Xantener 

Bronzescheide vorliiufig diesem Zeitraum zugeordnet.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3644. (U. Heimberg)

Frankische Zeit (M e r o w i n g e r z e i t)

Stommeln, Kr. Kbln (TK 4906 Stommeln: r 5258, h 5385). Beim Eintiefen von Grabern auf 

dem Friedhof wurden in den vergangenen Jahren mehrfach frankische Funde gemacht, die 

zu einem seit langerer Zeit vermuteten, aber bisher an archaologischen Funden noch nicht 

nachweisbaren frankischen Griiberfeld gehbren (H. Welters, Stommeln 962-1962 [Stommeln 

1962] 19 f.). Diese in grolJeren Zeitabstanden zutage getretenen Fundstiicke kamen in den 

Besitz des Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Stommeln, Feuerwehrhauptmann M. Diin- 

wald, der sie in der heimatgeschichtlichen Sammlung der Freiwilligen Feuerwehr im Feuer- 

wehrhaus aufbewahrte. Es handelt sich ausnahmslos um einzeln geborgene frankische Fund- 

stiicke, die in keinem Fall geschlossenen Grabinventaren zugeordnet werden kbnnen. Der 

Berichterstatter nahm im Jahre 1974 die Funde auf und veranlafite inzwischen ihre zeichneri- 

sche Dokumentation durch W. Gbbel (Oberembt). Es handelt sich um folgende Objekte:

1. Spatha, erh. L. 74,8 cm; Br. am Griff 5 cm. Relativ gut erhalten, stellenweise noch Holz- 

reste der Schwertscheide vorhanden, Griff abgebrochen, Spitze wenig abgebrochen 

(Abb. 27,1).

2. Franziska, L. von der Schneide zum Nacken 20,5 cm; H. der Schneide 8,9 cm; H. des 

Nackens 5,1 cm; Br. des Nackens 3,3 cm; langlich-ovales Schaftloch 3,3 cm x 2,2 cm. Relativ 

gut erhaltenes Strick von gestreckter Form (Abb. 27,2).

3. Franziska, L. von der Schneide zum Nacken 16,9 cm; H. der Schneide 8,7 cm; H. des 

Nackens 5,2 cm; langlich-ovales Schaftloch 2,8 cm x 2,2 cm. Br. des Nackens 3,6 cm. Die 

Franziska weist geschwungene Form auf. Sie ist schlecht erhalten, da seit dem Funddatum 

zahlreiche plattige Rostfliichen abgesprungen sind (Abb. 27,3).
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27 Stommeln, Einzelfunde aus dem frankischen Graberfeld. 

Mafistab 1 : 4 (1) und 1 : 3 (2-6).
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4. Lanzenspitze mit geschlossener, kreisrunder Tillie, in der noch Holzreste der Schaftung 

erhalten sind. Erb. L. 20,1 cm; grofitc Br. des Blattes 3,8 cm. Dm. der Tiille licht 1,65 cm. 

Relativ gut erhaltenes Stiick, lediglich Spitze und Tiillenrand leicht abgerostet.

5. Pfeilspitze mit spitzovalem Blatt und kreisrunder Tiille, erh. L. 9,1 cm; grbfite Br. des 

Blattes 2,0 cm; Dm. der Tiille licht 0,8 cm (Abb. 27,4).

6. Messer aus Eisen, erh. L. 12,7 cm; grblste Br. der Klinge 3,1 cm. Spitze und Griff abge- 

brochen (Abb. 27,8).

7. Lanzenspitze mit tief geschlitzter Tiille, Spitze abgebrochen, Tiille abgerostet, erh. L. 

33,1 cm; Br. des Blattes 2,3 cm; Dm. der Tiille 2,1 cm. In der Tiille Eisennagel von der 

Blockierung des Schaftes sowie ringfbrmige Zwinge am Ende der Tiille erhalten (Abb. 27,5).

8. Reste einer eisernen Schildfessel, beide Enden abgebrochen, Br. in der Mitte ca. 3,4 cm 

(Abb. 27,6).

9. Eiserne Schere, beide Spitzen abgebrochen, erh. L. 17,7 cm; grofite Br. der beiden Sche- 

renblatter 2,0 cm, stark korrodiert (Abb. 28,1).

10. Reste eines Perlrandbeckens aus Bronze mit stark geperltem Rand und angeschweifitem 

Fufiring mit Fufiplatte. Randdm. 30 cm; H. 11,1 cm; H. des Fufies 2,2 cm. Stark vergangen. 

Auf dem Boden innen punktfbrmige Spuren der Schweifitechnik sichtbar (Abb. 28,2).

11. Knickwandtopf, fast vollstandig erhalten bis auf kleinen Ausbruch am Rand, Fehlbrand. 

Verzierung aus fiinf kl. Rechtecken, die mit fiinfzinkiger Gabel oder fiinfzinkigem groben 

Kamm eingedriickt wurden. H. 13,1 cm; Randdm. 19,9 cm; grbfite Weite 20,7 cm; H. der 

Oberwand 5,4 cm; mittelgrauer reduzierender Brand (Abb. 28,3).

12. Knickwandtopf, vollstandig erhalten, verziert mit Rosetten-Einzelstempeln. H. 14,7 cm; 

Randdm. 18,4 cm; grbfite Weite 20,2 cm; H. der Oberwand 6,5 cm. Innen kraftige Drehril- 

len. Dunkelgrauer reduzierender Brand (Abb. 28,4).

13. Kleeblattkrug mit unterhalb der Gefafimitte liegender grbfiter Bauchweite und schwach 

ausgezogenem FuB, H. 24,7 cm; Randdm. einschl. Ausgufi 8,7 cm; Bodendm. 8,1cm; 

grbfite Bauchweite 16,0 cm. Oxydierend gebrannte rauhwandige Ware, Bandhenkel auf dem 

oberen Gefafibauch aufsetzend. Gehbrt zur Gruppe D 1 nach Bbhner, Trierer Land 

(Abb. 28,5).

14. Einhenkelkrug, rbmisch, Hals und Henkel abgebrochen, oxydierender Brand, Boden 

abgesetzt. Erh. H. 14,7 cm; groKter Bauchdm. 12,5 cm. Gehbrt zur Gruppe F 2 der rbmi- 

schen Ware von Krefeld-Gellep nach Pirling (Abb. 29,1).

15. Kleiner Einhenkelkrug, rbmisch, helltonig-glattwandig. Vollstandig erhalten. H. 

12,4 cm; Randdm. mit Ausgufi 4,0 cm; grbfite Bauchweite 9,4 cm (Abb. 28,6). Gehbrt zur 

Gruppe F 1 der rbmischen Ware von Krefeld-Gellep nach Pirling.

16. Spitzbecher mit geradem Rand mit Glasfadenauflage im oberen Teil, durchscheinendes 

unentfiirbtes Gias, H. 13,8 cm; Randdm. 6,6 cm (Abb. 29,4).

17. Schilddornschnalle mit gestreckt-trapezfbrmigem Scharnierbeschlag und ovalem Schnal- 

lenbiigel, dazu Riickenbeschlag, beides Bronze mit eingegossenen Verzierungen in Form ver- 

tiefter Linien (Abb. 29,2.3).

Obgleich aus Stommeln bisher kein einziges geschlossenes Grabinventar vorliegt, lassen sich 

gleichwohl einige der Einzelfunde chronologisch naher bestimmen. Zu ihnen gehbrt zwar
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nicht die unter 1. behandelte Spatha, weil das Fehlen des gesamten Griffes eine konkrete Da- 

tierung unmbglich macht. Die unter 2. beschriebene Franziska entspricht dem Typ B 1 nach 

Bbhner (K. Bbhner, Die frankischen Altertiimer des Trierer Landes 1 [Berlin 1958] 167 f.), 

da sie eine ungleichmafiig geschwungene Unterkante mit nahe dem Riicken liegenden Schei- 

telpunkt aufweist. Ihren zeitlichen Schwerpunkt besitzen Franzisken dieses Typs in Stufe 

III; nur selten sind sie in Stufe IV anzutreffen. Bereits in Stufe II ist die unter 3. behandelte 

Franziska mit annahernd gleichmal?ig geschwungener Unterkante anzutreffen. Sie entspricht 

der Gruppe A nach Bohner (Bohner a. a. O. 166 f.), die vor allem in Stufe II vorkommt. 

Die Lanzenspitze mit rautenfbrmigem Blatt (Nr. 4) ist nach Bbhner der Stufe IV zuzuordnen 

(Bohner a. a. O. 153 f.). Wegen ihrer Langlebigkeit ist die Pfeilspitze mit schlank-ovalem 

Blatt und Schlitztiille (Nr. 5) innerhalb der Stufen II—IV, in denen sie vorkommt, nicht naher 

einzuordnen (Bbhner a. a. O. 163). Nicht anders verhalt es sich mit dem Messer (Nr. 6), das 

sich nicht scharf datieren laf?t (Bbhner a. a. O. 214). Lanzenspitzen mit Schlitztiillen und 

schlankovalem und iiberschmalem, fast spiel?artig geschmiedetem Blatt (Nr. 7) erscheinen im 

Trierer Land an der Wende von Stufe II zur Stufe III und dann vor allem in Stufe III (Bbh

ner a. a. O. 148 f.). Schildfessel (Nr. 8) und Schere (Nr. 9) erlauben keine genaue Zeitbe- 

stimmung.

Zu den wichtigsten Funden des Stommelner Graberfeldes ist das bronzene Perlrandbecken 

mit ringfbrmigem Ful? (Nr. 10) zu rechnen. Vergleichbare Stiicke stammen aus Rittersdorf, 

Grab 47 (Stufe III) (Bbhner, Bd. 1, 70; Bd. 2, Taf. 7,11), Junkersdorf bei Kbln, Grab 81 

(Stufe III) (La Baume, Das frankische Graberfeld von Junkersdorf bei Kbln [Berlin 1967]), 

weiter aus den Grabern 78, 89 und 91b von Kbln-Mungersdorf (F. Fremersdorf, Das franki

sche Reihengraberfeld Kbln-Mtingersdorf 1 [Berlin 1955] 126 f. und Bd. 2, Taf. 128 A). Bei 

den erwahnten Stricken handelt es sich allerdings ausnahmslos um solche ohne Ful?. Perl

randbecken mit Ful? kommen demgegeniiber offenbar seltener vor, es sei denn, dal? bei ei- 

nem Teil der ful?losen Stiicke ein vorhanden gewesener Ful? verlorengegangen ware. Ausge- 

hend von den Untersuchungen von J. Werner (J. Werner, Fernhandel und Naturalwirtschaft 

im bstlichen Merowingerreich nach archiiologischen und numismatischen Zeugnissen. Ber. 

RGK 42, 1961, bes. 314 mit Abb. 5) gelangt P. La Baume zu der Feststellung, dal? die Perl

randbecken aus den Grabern 89 und 91 b von Koln-Mungersdorf aus Grabinventaren des 6. 

Jahrhunderts stammen, wahrend das Strick aus Grab 78 wegen der mitgefundenen Gold- 

scheibenfibel dem 7. Jahrhundert und damit der Stufe IV zuzuweisen sei (La Baume 78). Auf 

jeden Fall gehbrt, wie ein Vergleich mit J. Werners Kartierung erkennen lal?t (Werner 

a. a. O. Abb. 5), das hier vorgelegte Strick zum Verbreitungsschwerpunkt der Perlrandbek- 

ken des 6. Jahrhunderts im Kbln-Bonner Raum, zu dem auch die im Rheinischen Landes- 

museum Bonn befindlichen Vergleichsstiicke aus Bonn, Kblner Chaussee (Inv. 15736), 

Bornheim-Widdig (Inv. 22351), Bonn-Grau-Rheindorf (Inv. 30880c), Engers (Inv. 36,101) 

und Andernach (Inv. 36,103) gehbren.

Die aus dem Graberfeld von Stommeln stammende Gefafikeramik bietet weitere chronologi- 

sche Hinweise. Die beiden Knickwandtbpfe (Nr. 11 und Nr. 12) rechnen zur Stufe Bia 

nach Bbhner, also zur Gruppe der Knickwandtbpfe mit niedriger Oberwand (Bbhner, Bd. 1, 

38 f.), die ihre Bliite in Stufe III erleben. Ins Ende der Stufe III und in die gesamte Stufe IV 

ist der oxydierend gebrannte Kleeblattkrug Nr. 13 zu datieren. (Bbhner, Bd. 1, 51 f. Typ 

D 3).

Zwei rbmische Einhenkelkriige des 2. Jahrhunderts diirften sekundar in das frankische Gra

berfeld geraten sein, fur dessen Belegungszeit sie aul?er Betracht bleiben kbnnen. Uber ihre 

Fundumstande ist nichts Naheres bekannt.

Der Spitzbecher mit geradem Rand (Nr. 16) findet am ehesten in den Grabern 192, 499 und 

634 von Krefeld-Gellep (R. Pirling, Das rbmisch-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep 

[Berlin 1966]) Parallelen. In alien drei Fallen sind die Spitzbecher der Stufe II zuzuordnen,
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doch zeigt das Grab 609 von Krefeld-Gellep andererseits, ball Spitzbecher dieser Art auch in 

Stufe III zu linden sind. Einen ahnlichen Schlufi legt auch der Spitzbecher aus Grab 1850 

Krefeld-Gellep (R. Pirling, Das romisch-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep 

1960-1963 [Berlin 1974]) nahe, den nur die im Unterteil aufgelegten Bogenschleifen (Glasfa- 

den) von dem hier vorgestellten Stuck unterscheiden.

Nicht nur wegen ihrer Form, sondern auch wegen ihrer Verzierungen gehoren die Schild- 

dornschnalle und das Gegenbeschlag (Nr. 17) in Stufe IV nach Bohner (Bohner, Bd. 1, 

189 f., Typ C 3). Die stark stilisierte eingepunzte Verzierung zweier gegenstandiger Tier- 

kopfe lafit eine fortgeschrittene Ausformung des Tierstiles II erkennen, die, um nur ein Bei- 

spiel zu nennen, stilistisch den Randtieren der Scheibenfibel vom Gammertingen Grab 20 

(J. Werner, Miinzdatierte austrasische Grabfunde [Berlin/Leipzig 1935] Tafel 25 A) nahe- 

steht. J. Werner ist sich nicht ganz sicher, ob er dieses Grab in seine Gruppe IV (etwa 

600-650) oder V (etwa 650-700) einordnen soil (Werner, Grabfunde, 58), doch deckt Boh- 

ners Zuweisung in seine Stufe IV (etwa 600-700) beide Werner’schen Gruppen, und es be- 

stehen somit kaum Zweifel an der Datierung der Schnalle ins 7. Jahrhundert.

Zusammenfassend ergibt sich, dafi das frankische Graberfeld von Stommeln mit Sicherheit 

wahrend der Stufen II, III und IV nach Bohner, also von der 2. Halfte des 5. Jahrhunderts 

bis um 700 belegt worden ist. Damit ist zugleich gesichert, dafi Stommeln auf eine frankische 

Ansiedlung dieser Periode zuriickzufiihren ist, wie dies bereits fruher vermutet wurde (Wel

ters a. a. O. 20. - W. Janssen in: Die Stadt in der europaischen Geschichte. Festschr. E. En- 

nen [Bonn 1972] 300). Stommeln wird aber erst 962 in einer Urkunde des Kolner Erzbi- 

schofs Bruno fur das Kolner Stift St. Caecilien erwahnt (Welters a. a. O. 24 f.), und zwar 

wie folgt: . . . in pago Gilegovi, in comitatu Godefridi comitis, in villa vel in marca Stum- 

bele totum dominium et curtem dominicatam cum quadraginta sex mansis, ecclesiam cum 

omni abdecima sibi Militate, mancipiis, silvis, pascuis et omnibus appendiciis . . . Die Kirche 

und der Fronhof bilden die beiden wichtigsten Elemente dieser Schenkung an St. Caecilien. 

Mit guten Griinden hat H. Welters dargetan, dafi die 962 genannte Kirche wahrscheinlich 

mit der Pfarrkirche St. Martin von Stommeln und die 962 erwahnte erzbischofliche Curtis 

mit dem mittelalterlichen Fronhof zu Fiifien der Kirche identisch sind.
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Die Pfarrkirche mit dem sie umgebenden frankischen Graberfeld zeichnet sich durch ihre be- 

sondere geographische Lage aus (Abb. 30). Auf einem vom Westen nach Osten ins Tai hin- 

einragenden Gelandesporn, den im Siiden, Osten und Norden steile natiirliche Hange si- 

chern, iiberragt die Martinskirche von Stommeln die zu ihren Fiifien gelegene Siedlung, vor 

allem den unmittelbar ostlich daneben gelegenen Fronhof. Die Mbglichkeit, eventuelle 

friihmittelalterliche Vorlaufer dieses Stommelner Haupthofes archaologisch zu untersuchen, 

besteht seit dem Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr, nachdem dieser Hof 1899 abgerissen 

und fiber sein Gelande eine Eisenbahntrasse gefiihrt und der Bahnhof errichtet wurde. Mit 

einiger Wahrscheinlichkeit darf dennoch in diesem Grofihof der wichtigste Hof auch der me- 

rowingischen Siedlung erblickt werden.

Die frankischen Funde aus Stommeln fiillen eine Lucke in der Kette frankischer Siedlungen 

am Ostrand der Gillbacher Lbfiplatte, die wenig ostlich von Stommeln in eine von eiszeitlich 

geformten Altrhein-Armen gepragte Bruch- und Niederungslandschaft iibergeht. Uber diese 

ausgepragte landschaftliche und zugleich siedlungsgeschichtliche Scheidelinie ist an anderer 

Steile gearbeitet worden (Janssen a. a. O. 293 ff.). Sie bestatigen die These, nach der beson- 

ders der Ostrand der Gillbach-Lofiplatte im Ubergangsbereich zur ostlich anschliefienden 

Bruchlandschaft der Altrheinlaufe mit frankischer Altsiedlung besetzt war, wahrend die 

westlichen Teile des Gillbach-Gebietes bis hin zur Erft vorzugsweise von jiingeren Rodungs- 

siedlungen erschlossen worden waren. Den Beginn der frankischen Landnahme in Stommeln 

und an Pliitzen vergleichbarer topographischer und geographischer Lage wie etwa Gohr, 

Nettesheim, Butzheim, Frixheim oder Pulheim helfen die frankischen Funde aus Stommeln 

fur die 2. Halfte des 5. Jahrhunderts einzugrenzen. Die zugehbrige Siedlung wurde also of- 

fenkundig bereits wahrend der ersten frankischen Siedlungsperiode angelegt.

Verbleib: Privatbesitz. (W. Janssen)

Mittelalter und Neuzeit

Bonn (TK 5208: r 7750, h 2256). In der Baugrube fiir einen neuen Bauabschnitt des Cassius- 

centers traten archaologische Befunde zutage. Etwa 3 m hinter der Riickfront des Cassius- 

centers wurde unter verworfenen neuzeitlichen Bodenschichten in etwa 4 m Tiefe ein unge- 

fahr in Nord-Siid-Richtung verlaufendes massives Mauerstiick von 2,50 bis 3 m Dicke beob- 

achtet. Im Unterbau war diese Mauer aus sorgfaltig behauenen Quadern gebildet, auf denen 

sich ein Rest des Oberbaus, bestehend aus Bruchsteinen und Ziegelmauerwerk, erhob. Eine 

genauere Untersuchung war angesichts des fortgeschrittenen Zustandes der Ausschachtung 

nicht mehr mbglich. In dem beobachteten Mauerstiick darf jedoch ein Teil der hier offenbar 

noch nicht vollstandig ausgebrochenen westlichen Stadtmauer des mittelalterlichen Bonn 

vermutet werden. Eine genaue Datierung war wegen des Mangels von Funden nicht mog- 

lich.

Aus der gleichen Baugrube barg der Bauleiter Hauser zwei eiserne Geschiitzkugeln, die im 

Bereich zwischen dem einstigen Miilheimer Torchen und der sog. Maximiliansbastei zum 

Vorschein gekommen waren. Die eine Kugel besafi einen Durchmesser von 24 cm, die an- 

dere einen solchen von 34 cm. Beide Kugeln waren noch pulvergefiillt. Sie wurden fachman- 

nisch entscharft und dann dem Stadtarchiv Bonn zur Aufbewahrung iibergeben. Es handelt 

sich um Fundstiicke des 17. Jahrhunderts, die mbglicherweise mit der Beschiefiung der Stadt 

Bonn im Jahre 1689 in Zusammenhang zu bringen sind.

Verbleib: Stadtarchiv Bonn. (M. Grob - W. Janssen)

Briihl, Kr. Kbln (TK 5107 Briihl: r 6350, h 2970). Dazu Abb. 31-35. Am siidlichen Stadt- 

rand, siidlich des Ortsteiles Eckdorf, sind durch Gelandebegehungen seit Jahren friih-



Jahresbericht 1974 431

30
 S

to
mm

el
n,

 h
is

to
ri

sc
he

r 
Or

ts
pl

an
 m

it
 d

em
 f

ra
nk

is
ch

en
 G

ra
be

rf
el

d.
 -

 M
aE

st
ab

 1
 : 

80
00

.





Jahresbericht 1974 433

35 Briihl-Eckdorf, Kugeltopf der Karolingerzeit mit Wackelboden aus einem karolingischen Topfer- 

ofen der Grabungskampagne 1974. - Mafistab 1 : 2.

Topferbezirk von Briihl-Eckdorf, Kreis Koln. Neue Ausgrabungen und Forschungen in 

Niedersachsen 6 [Hildesheim 1970] 224 ff.). Im Jahre 1974 sollte die vorgesehene Autobahn 

(zu dieser vgl. Bundesautobahn Krefeld-Ludwigshafen, hrsg. v. Bundesminister f. Verkehr 

und anderen, 1975) gebaut werden, so dal? weitere Grabungen erforderhch wurden.

Vor Beginn der Grabungen wurde das gefiihrdete Geliinde von I. Scollar archao-magnetisch 

untersucht (vgl. I. Scollar in: W. Janssen, Studien zur Wiistungsfrage im frankischen Altsie- 

delland zwischen Rhein, Mosel und Eifelnordrand. Bonner Jahrb. Beih. 35 [Koln 1975] Bd. 

1, 160 ff.). Es ergab sich, daft an zahlreichen Punkten des Geliindes, an denen bereits Scher- 

benkonzentrationen festgestellt worden waren, nach den magnetischen Mefibefunden (Scol

lar a. a. O. Taf. 81) weitere Topferdfen erwartet werden mufiten. Als im April 1974 die 

Ausgrabungen auf diesem Gelande begonnen wurden, lag der Bodendenkmalpflege bereits 

ein fertig ausgedruckter archao-magnetischer Plan fiber die Verbreitung der zu erwartenden 

Topfereireste vor. Im Verlauf der Ausgrabungen, die sich in den August 1974 fortsetzten, 

wurden folgende Befunde aufgedeckt:

1. Eisenzeitliche Siedlungsspuren, vor allem in Form von Gruben am unteren Teil des Vor- 

gebirgshanges. Aus einer dieser Gruben wurde reichhaltiges Material an pflanzlichen GroK- 

resten geborgen, die inzwischen Herrn Dr. K.-H. Knorzer (Neuss) zur wissenschaftlichen 

Bearbeitung zugeleitet wurden.

2. Etliche karolingerzeitliche Tbpferofen oder Uberreste von solchen Ofen, die in der Regel 

ein breites Spektrum der in diesen Ofen hergestellten Keramik enthielten. Bei einem dieser 

Ofen waren auch Reste einer eingezogenen durchlocherten Zwischendecke aus Ton und Ab- 

fallmaterial der Topfereien zu beobachten, die einen deutlichen Hinweis darauf geben, dal? in
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diesem Bereich sog. stehende Ofen betrieben wurden. Wie ein Vergleich mit den von Dr. 

Eiden (Koblenz-Ehrenbreitstein) im Jahre 1975 in der Siegfriedstrafie zu Mayen ausgegrabe- 

nen, gut erhaltenen karolingischen Tbpferbfen, deren Befunde Herr Dr. Eiden mir freundli- 

cherweise zuganglich machte, zeigt, besteht zwischen der Bauweise der stehenden Ofen von 

Briihl-Eckdorf und jenen von Mayen eine auffallende Ubereinstimmung.

3. In enger Verbindung mit den karolingerzeitlichen Topferofen wurden mehrere beigaben- 

lose Bestattungen ausgegraben, die nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen ebenfalls in 

karolingische Zeit zu datieren sind.

4. Vor allem im oberen Teil des Vorgebirgshanges auf der zukiinftigen Autobahntrasse wur

den weiterhin jiingere Topferofen angetroffen, die z. T. blaugraue Kugeltopfware des 11./12. 

Jahrh. sowie Ware der Fast-Steinzeugqualitat des 13./14. Jahrh. enthielten. In der Bauweise 

unterschieden sich diese jiingeren Ofen deutlich von jenen der Karolingerzeit.

Die Auswertung der Grabungsergebnisse wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dah 

abschliehende Ergebnisse zur Zeit noch nicht mitgeteilt werden konnen. Hervorzuheben 

bleibt aber die ungewohnliche Vielfalt an keramischen Typen und Formen, die in den ausge- 

grabenen Ofen vorgefunden wurde. Auch sind bei einem Vergleich der verschiedenen 

Tbpferbfen deutliche technologische Unterschiede in der Bau- und Funktionsweise der Ofen 

festzustellen, die es gestatten, die Brennvorgange in den Ofen relativ genau zu rekonstru- 

ieren. Ihrer Funktion nach unbekannt geblieben sind weitere drei kleine Brennbfen von nicht 

mehr als 1 m Lange, die zwischen den Tbpferbfen im Grabungsgelande angetroffen wurden. 

Sie enthielten keine Keramikfragmente, sondern ledigliche Riickstande einer feinpulvrigen 

grauen Asche.

Aus verschiedenen Tbpferbfen wurden durch I. Scollar und seine Mitarbeiter Proben ent- 

nommen mit dem Ziel einer archao-magnetischen Untersuchung durch das Labor von Prof. 

E. Thellier (Paris). Die Resultate dieser Untersuchungen, von denen u. a. eine absolut-chro- 

nologische Bestimmung der entnommenen Bodenproben erwartet wird, liegen zur Zeit noch 

nicht vor.

Der optimale Erfolg dieser Grabungen, die im Gelande von W. Gbbel (Oberembt) geleitet 

und dokumentiert wurden, ist nicht zuletzt dem guten Zusammenwirken der Archaologen 

mit der Strafienbauverwaltung des Landschaftsverbandes Rheinland zu danken (vgl. hierzu 

W. Janssen in: Bundesautobahn Krefeld-Ludwigshafen a. a. O. 29 f.), die den Vorhaben des 

Rheinischen Landesmuseums Bonn jederzeit aufgeschlossen gegeniibergestanden hat. Dank 

gebiihrt auch dem Grundstuckseigentiimer, der den Ausgrabungen das erforderliche Ver- 

standnis entgegengebracht hat.

Verbleib: Landesmuseum. (W. Janssen)

Swisttal, Rhein-Sieg-Kr. (TK 5307 Rheinbach: r 63300, h 17320). Im Ortsteil Ollheim 

mufiten in der Pfarrkirche St. Martin fur den Einbau einer Heizung Erdbewegungen vorge- 

nommen werden. Bei diesen Arbeiten kam Fundamentwerk einer alteren Kirche zutage.

Im Bereich des Querhauses, nahezu senkrecht zur Langsacljse der heutigen Kirche, verlief 

ein Fundament aus Bruchsteinen in einer Ausdehnung von 9 m. Mit diesem Fundament im 

Mauerverband ging senkrecht nach Nordwesten ein gleichartiges Fundament ab. Sie hatten 

in ihrem oberen Bereich eine Starke von 0,7-0,8 m. Mit zunehmender Tiefe verbreiterten sie 

sich. Sie reichten von 0,3 bis wenigstens 1,0 m unter Oberflache des Plattenbelages der jetzi- 

gen Kirche. Als Baumaterial waren Grauwacke, Sandstein und brauner bis gelbbrauner 

Kalksandmortel verarbeitet. Die Einmessung des Befundes befindet sich bei den Ortsakten 

des Rhein. Landesmuseums Bonn unter Ollheim, Kr. Euskirchen.

(W. Piepers)
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Titz, Kr. Duren.

1. (TK 4904 Titz: r 31400, h 53720). Bei der Anlage einer Fufibodenheizung in der Kirche 

zu M ii n d t wurde das Erdreich bis zu einer Tiefe von 0,80 m unter dem bis 1973 vorhan- 

denen Plattenbelag abgetragen. Eine kleine Notuntersuchung beschrankte sich auf den Ost- 

teil der Kirche. Sie erbrachte einige bemerkenswerte Erkenntnisse.

Kirche A

Teile von zwei Vorgangerbauten der heutigen Kirche wurden angetroffen. Beginnen wir mit 

dem iilteren Bau A (Abb. 36). Er hatte einen Rechteckchor, bestehend aus 0,55-0,60 m star- 

kem Fundamentwerk aus Liedberger Sandstein und Gerbllsteinen, dessen Oberkante mit den 

am besten erhaltenen Teilen bis 0,5 m unter dem letzten Plattenbelag hinauf reichte. Der 

OstschluB war im nbrdlichen Teil durch die Anlage spaterer Graber zerstbrt. Die nbrdliche 

Mauer war bei der Errichtung einer spateren Kirche B iiberlagert oder ausgebrochen worden. 

Die Siidecke des Chores war erhalten, ebenso die siidliche, davon abgehende Chormauer, die 

teilweise jedoch nur als Ausbruchgrube erkennbar war. Die Spuren dieser Mauer konnten 

auf einer Strecke von 2,5 m verfolgt werden. Weiter westlich hatte sie dem Triumphbogen- 

fundament der Kirche B weichen miissen. Gleich westlich dieses Fundamentes fand sich der 

westliche Chorschlufi der Kirche A. Die Fundamente dieser Kirche reichten bis zur Tiefe 

von 1,98 m unter dem Plattenbelag von 1973. Bei der Untersuchung der an dieser Stelle an- 

gelegten Graber konnte die siidliche Mauer des Saales der Kirche A unter der 0,25 m breite- 

ren Mauer der Kirche B beobachtet werden. Hier hatte im Mauerwerk der Kirche A ein rb- 

mischer Quader mit Diibelloch und Klammeraussparungen seinen Platz gefunden.

Kirche B

Die Pfeiler der heutigen Kirche kennzeichnen die Lage der Fundamente des Langhauses der 

Kirche B. Das Baumaterial besteht, soweit sichtbar, einheitlich aus Bruchsteinen. Der Chor 

war in den Fundamenten 0,55 m enger als der heutige, ebenfalls rund geschlossen und aus 

Tuffsteinen gebaut. Bemerkenswert ist die unterschiedliche Starke der Mauerbanke des 

Chorquadrates. Auf der Nordseite sind sie 0,95 m, auf der Siidseite dagegen nur 0,75 m 

dick. Dort wo der Triumphbogen aussetzt, verspringt die nbrdliche Mauer um 0,66 m nach 

Norden. Die Triumphbogenfundamente reichen 0,75-0,85 m nach innen. Nach Ausweis des 

aufgehenden Mauerwerks war schon in romanischer Zeit ein nbrdliches Seitenschiff ange- 

fiigt.

Kirche C

In der siidlichen Aufienmauer des jetzigen Langhauses wurden drei Entlastungsbbgen festge- 

stellt, ein weiterer in der Ostmauer des siidlichen Seitenschiffes (Abb. 36, Grundril? C). Die 

Entlastungsbbgen wie das aufgehende Mauerwerk bestehen aus Backsteinen, nur in den un- 

teren Fundamentteilen sind Bruchsteine mitverwendet worden. Nach oben reichten die 

Scheitel der Entlastungsbbgen bis 10 cm unter dem Fufiboden der Kirche. Die Aufienmauer 

des nbrdlichen Seitenschiffes ist bereits in romanischer Zeit errichtet worden, wie auch Teile 

des Langhauses, darunter die Vierung vor dem Chor. Die Grundrifizeichnung der jetzigen 

Kirche C verdanken wir Herrn Dr. Ing. Leo Hugot, Architekt in Aachen.

Graber

Um Anhaltspunkte fur eine Datierung zu gewinnen, wurden die im Bereich der Notgrabung 

angetroffenen Graber freigelegt. Von ihnen ist zu berichten, dafi es sich, soweit feststellbar, 

um Bestattungen in Holzsargen handelte. Die Sarge waren im Umrifi rechteckig, so in Grab
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37 Titz, Kirchengrabung Mundt, Befunde 10-12. - Mafistab 1 : 50.

1, 2 und 4, teils verschmalerten sie sich zum FuBende bin, wie bei Grab 3. In einer Grab- 

grube lagen die Bestattungen 3 und 5 iibereinander. An der Siidwestecke unserer kleinen 

Grabung lagen 4 Bestattungen, 6-9, in einer Grabgrube iibereinander. Die unterste Bestat- 

tung lag bei 1,60 m, die oberste bei 1,05 m unter dem Bodenbelag von 1973. Wahrend der 

kurzen Notgrabung wurden keine Graber bekannt, die nach ihrer Einfiillung liingere Zeit 

unter freiem Himmel gelegen hatten; es fand sich auch keine Spur von alterer mittelalterli- 

cher Keramik.

Sonstige Befunde

In den Befunden 10 und 11 zeigten sich Gruben, deren Deutung bei dem kleinen Ausmafi 

der Grabungsflache schwierig ist. Sie hoben sich ab vom natiirlich gewordenen Loll. Die 

Fiillung der Grube 10 bestand aus verworfenem Lbfi mit einigen Resten von Kalkmortel; die 

Grube 11 fiihrte lediglich verworfenen, hellgrauen LbB als Verfiillung. Die Kalkmbrtelreste 

in Grube 10 kbnnten darauf hinweisen, daft es sich um die Grube fur ein Geriist bei Bauar- 

beiten handelte (Abb. 37).

Der Befund 12 ist ein 1,15 m breites Trockenmauerwerk aus rbmischem Baumaterial. Rbmi- 

sche Hohl- und Flachziegel sowie Liedberger Sandstein sind mit braunem, schwach humo- 

sem LoB versetzt. Ein rbmerzeitliches Alter dieser Mauerbank ist nicht ausgeschlossen, well 

nach den Angaben des dortigen Kiisters beim Ausheben von Grabern auf dem Friedhof bei 

der Kirche wiederholt romisches Mauerwerk aufgedeckt worden ist. Auch weicht die Mauer 

B an der Beriihrungsstelle mit Mauer 12 etwas nach Siiden aus. Bei 1,40 m unter dem Plat- 

tenbelag der letzten Kirche war die Sohle des Mauerwerks 12 noch nicht erreicht (vgl. 

Abb. 37).

Die kleinen Gruben 13-16 hatten eine verhaltnismafiig lockere, humose bis lehmige Verfiil- 

lung. Mit grofier Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei ihnen um Locher fur die Pfosten ei- 

nes Baugeriistes.

Fun d e

a) In dem Grab 1 (Abb. 36), das Nord-Siid gerichtet war, lagen briichige Metallfaden, Reste 

eines Priestergewandes. Aus der Grabfiillung kam ein stark oxydierter, in der Mitte nahezu 

kugeliger Metallrest zutage, der sich in der Werkstatt des Museums als aus Zinn bestehend 

erwies. Der grofite Durchmesser des kugeligen Knotens oder Griffes betragt 4,6 cm. Es han- 

delt sich um das Mittelstiick, um den Nodus, Schaft und Teil des FuBes eines MeBkelches. 

Der untere Teil des Schaftes ist mit Graten versehen, die auf den Fufi iibergehen. Von der 

Cuppa sind nur geringe Ansatze erkennbar. Nach F. Goldkuhle ist das Kelchfragment dem
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38 Titz, Bruchstuck eines MeEkelches. - MaEstab 1 : 2.

17. Jahrhundert zuzuweisen. Es handek sick um den Rest eines Kelches, der einem Priester 

mit ins Grab gegeben worden ist (Abb. 38).

b) Aus der Verfiillung von Grab 4 wurden zwei aus Ton gebrannte Belagplatten geborgen. 

Die eine Platte ist unverziert, quadratisch, mit einer Seitenlange von 13 cm, ihre Starke be- 

tragt 2,5 cm. Die Farbe ist orangefarbig, die Ofl. zeigt Abnutzungsspuren. Die andere Fliese 

ist ebenfalls quadratisch und von gleicher Grbfie, die Dicke betragt jedoch 3 cm. Die Ober- 

flache ist glasiert und in 3 x 3 Felder geteilt, die wenig erhabene Ziermuster tragen: Rader, 

Kreuze, Punkte, zu Kreisen geordnet. Das Ziermuster der Plattenmitte, ein Kreis mit Punk- 

ten gefiillt, ist durch kleine Dreiecke mit den Darstellungen auf den 4 Ecken der Platte ver- 

bunden. Einige Muster sind kaum zu erkennen, well der Flufi der Salzglasur beim Brennen 

so stark war, dafi er die erhabene Zier verwischte oder einebnete.

c) In der Grabgrube der Bestattungen 6-9 (Abb. 36) wurden 4 Silbermiinzen gefunden. Fur 

ihre Bestimmung sei Frau W. Hagen gedankt.

Gr. Holland. Florens IV., 1223-1235. Pfennig des leichten Fufies (Kopfchen) Vs.: x Illi 

NS, Kopf mit Haube n. r. Rs.: x HOLLANT, kurzes Doppelfadenkreuz mit Kugelenden. 

Typ v. d. Chijs Taf. I 2 (Floris III.). Zur Zuweisung an Florens IV. vgl. a. T. Puister, 

JMPK 44, 1957, 17 ff.

Kgr. Frankreich, Philipp IV., der Schone. 1285-1314. Maille bourgeoise (26. 1. 1311) (= 1/2 

Bourgeois simple). Lafaurie 238.

Lubeck, Hohlpfennig, um 1300. Gekronter Kopf v. v. mit Strahlenrand. Typ Behrens 14. - 

Fd. v. Clotze (Archiv f. Brakteatenkunde III Taf. 32,22).

Liineburg. Hohlpfennig (1. Halfte 14. Jahrhundert) Lowe n. 1., glatter Rand. Typ: Fd. v. 

Clotze (Archiv f. Brakteatenkunde III Taf. 32,8).

Verbleib: Landesmuseum Bonn Inv. 74.0052,01-06. (M. Grofi - W. Piepers)

2. (TK 4904 Titz: r 32600, h 53900). Im Feld zeigte uns der Bauer des Hahnerhofes eine 

ausgedehnte mittelalterliche Scherbenstreuung, darunter Bruchstuck einer Reliefbandam- 

phore und etliche Scherben Pingsdorfer Art. Einzelne romische Keramikreste, Ziegelbruch 

und Liedberger Sandsteinbrocken lagen ebenfalls auf dem Acker. Bei der Fundstelle handek 

es sich um die nordliche Fortsetzung der Fundstelle H. Hinz, Piltz 10. (Arch. Funde u. 

Denkmaler des Rheinlandes 2. Kreis Bergheim [Dusseldorf 1969] 334).

(M. Grofi - W. Piepers)
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Wachtberg, Rhein-Sieg-Kr. (TK 5408 Bad Neuenahr-Ahrweiler: r 77250, h 07200). Beim 

Entfernen des alten Fufibodens aus der Pfarrkirche des Ortsteiles Fritzdorf traf man 

1974 auf die Deckplatten einer Grabkammer. Die Gruft war etwa 2 m tief, im unteren Be- 

reich aus Bruchsteinen, dariiber aus Feldbrandziegeln gebaut. Sie lag an der NO-Seite, an 

der Auflenmauer des Gotteshauses, seitlich vor dem Altar. In der Gruft befanden sich die 

Reste von vermutlich 4 Bestattungen. Als Zeitstellung fur den Bau der Anlage kommt das 

18. bis 19. Jahrhundert in Betracht.

(J. Velten - W. Piepers)

Wiehl, Oberbergischer Kr. Anfang 1974 wurden in der evangelischen Kirche des Ortsteiles 

D rab enderhohe Bauarbeiten mit dem Ziel des Einbaus einer Heizung durchgefiihrt. Zu 

diesem Zweck wurde in der Mitte des Kirchenschiffs ein etwa 1 m breiter und 1 m tiefer 

Graben ausgehoben, der archaologisch beobachtet werden konnte. Etwa in Hohe der dritten 

Fensteroffnung des Kirchenschiffes, gerechnet vom Kirchturm, entdeckte man auf dem Bo

den des Grabens ein nach Aussagen des Poliers rund 2 m breites gemauertes Mauerfunda- 

ment, dessen Bedeutung sich jedoch nicht klaren liefi, weil es nicht seitlich uber den be- 

schriebenen Graben hinaus verfolgt werden konnte. Der Polier berichtete weiter, im gesam- 

ten Graben seien zahlreiche Bestattungen zutage gekommen. In der Nordwestecke der Kir

che sei ein ’gemauertes Grab' beobachtet worden. Die Zeitstellung von Mauerwerk und 

Grabern ist unsicher, jedoch deutet alles auf ihre Zugehdrigkeit zum 16.-18. Jahrhundert 

hin.

(M. Groll - W. Janssen)

Zeitstellung unbestimmt

Euskirchen, Kr. Euskirchen (TK 5306 Euskirchen: r 5516, h 1197). Auf einem sandigen 

Feld wurden zwei Feuersteinkernstiicke gefunden.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.3997. (H. Strunk)

Nideggen, Kr. Duren. Ortsteil Wollersheim.

1. (TK 5304 Nideggen: r 3522, h 1425). W. Bender und K. Clallen machten auf einen Ab- 

schnittswall in der Flur ’Hosterf aufmerksam. Die Anlage liegt auf einer nach Westen ins 

Rurtal vorspringenden Kuppe. Der Hohenunterschied zwischen der nur sehr schwach einge- 

tieften Grabensohle bis zur Wallkrone betragt etwa 2,5-3 m. Die Anlage ist sehr gut erhal- 

ten.

2. (TK 5305 Zulpich: r 3612, h 1406). Siidostlich des Forsthauses Bade liegen am siidlichen 

Rand des von H. v. Petrikovits beschriebenen Testgebietes (Germania 34, 1956, 99 ff.) Reste 

einer anniihernd kreisformigen Wallanlage von etwa 155 m Dm. Sie liegt im oberen Hang ei- 

nes sich nach Siidost offnenden Tales. Der siidliche Teil mit seinem etwa 3,5 m breiten und 

noch 0,80 m hohen Wall liegt in einem frisch aufgeforsteten Waldstiick; der im Ackerland 

liegende Nordteil der Anlage ist durch den Pflug zerstort worden; nur im westlichen Teil 

konnte noch der Wall in einer Wiese beobachtet werden, hier ist er auf eine natiirliche Ge- 

liindekante aufgesetzt und erscheint dadurch wesentlich breiter und hoher als der siidliche 

Teil der Anlage. Die Fundmeldung wird ebenfalls W. Bender und K. Clallen verdankt.

(M. Groll)
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Rheydt (TK 4804 Monchengladbach: r 3404-3412, h 7150-7180). Im Herbst 1973 wurden 

siidostlich von SchloK Rheydt zwei Kernstiicke und 4 Trummerstiicke aus Feuerstein aufge- 

lesen.

Verbleib: Landesmuseum Inv. 74.4004. (J. Hollmann)

Selfkant, Kr. Heinsberg (TK 4901 Selfkant: r 9328, h 5774). Auf sandig-tonigem Boden 

wurden nordwarts von Schalbruch ’Am Nordhang' eine grofie Anzahl von Klingen, 

Kratzern, Kernsteinen und Abschlagen aus Feuerstein aufgelesen.

Verbleib: Privatbesitz. (G. Tholen)

Ortsverzeichnis zu den Berichten und zur Fundkarte 1974

Die Zahlen v o r den Orten entsprechen den Ziffern auf der Fundkarte.

Die Zahlen h i n t e r den Orten sind Seitenzahlen und verweisen auf die Fundberichte 

auf den Seiten 383-440.

Die Fundstellenangaben erfolgten nach den topographischen Karten 1 : 25 000.

Die Gemeindebezeichnungen entsprechen dem Stand nach Durchftihrung des

2. Neugliederungsprogramms in Nordrhein-Westfalen (1. 1. 1972).

Kreis Rees

1 Haffen-Mehr 394

2 Wesel 394

3 Wesel - Obrighoven 416

Kreis Moers

4 Xanten 418. 422

5 Xanten - Beek 418. 420

6 Xanten - Birten 418

7 Alpen 397

8 Rheinkamp - Baerl 412

9 Rheinkamp — Repelen 393

10 Moers - Sandfort 396

11 Neukirchen-Vluyn 394

Kreis Geldern

12 Kevelaer — Twisteden 392

13 Krefeld, Stadt 385

14 Duisburg, Stadt 390

Monchengladbach, Stadt

19 396

20 392

21 Rheindahlen 385

Rheydt, Stadt

22 Geneicken 412. 440

23 Bonnenbroich 413

24 Odenkirchen 396

Kreis Heinsberg

25 Heinsberg - Karken 384

26 Waldfeucht - Haaren 394

27 Waldfeucht - Obspringen 393. 394

28 Selfkant - Schalbruch 440

29 Erkelenz 383

30 Geilenkirchen - Grotenrath 384

31 Ubach-Palenberg - Marienberg 393

32 Geilenkirchen - Hommerschen 384. 403

33 Geilenkirchen - Beeck 403

34 Neuss, Stadt 412

Kreis Kempen-Krefeld

15 Nettetal - Kaldenkirchen 392

16 Viersen - Siichteln 393

17 Willich - Clbrath 386. 394

18 Viersen - Ompert 393

Kreis Grevenbroich

35 Biittgen 402

36 Wickrath - Buchholz 408 (Im Text irr- 

tiimlich unter Monchengladbach aufge- 

fiihrt)
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73 Wiehl — Drabenderhohe 439

37 Neukirchen - Miinchrath 392 Rh e i n i s c h - B e r g i s c h e r Kreis

38

39

Nievenheim - Uckerath 392

Rommerskirchen 413
69

70

Odenthal - Nittum 392

Odenthal 392

71 Bensberg - Hasselsheide 388

Rh ein-Wupper-Kreis 72 Porz - Lind 396

40

41

Dabringhausen 383

Dhiinn 390
Ob erbergi scher Kreis

Kreis Aachen

42 Wurselen 416
Kreis Euskirchen

43 Alsdorf 383 74 Erftstadt - Gymnich 402

44 Eschweiler 402 75 Zulpich - Miihlheim 397

76 Weilerswist — Lommersum 386

Kreis Duren
77

78

Zulpich 394

Euskirchen - Frauenberg 402

45 Linnich - Gereonsweiler 408 79 Euskirchen - Wiischheim 390

46 Linnich — Ederen und Welz 402. 408 80 Euskirchen - Dorn-Esch 403

47 Linnich — Korrenzig 385 81 Euskirchen 402. 439

48 Linnich 392. 408 82 Euskirchen - Weidesheim und Kleinbiil-

49 Linnich - FloEdorf 385 lesheim 403. 420

50 Jiilich - Barmen 385 83 Euskirchen - Kuchenheim 403

51 Titz - Mundt 435 84 Euskirchen - Roitzheim 402

52 Jiilich — Pattern 405 85 Euskirchen - Billig 403

53 Jiilich 405. 406 86 Mechernich - Kallmuth 408

54 Vettweifi - Kelz 415 87 Mechernich - Holzheim 408

55 Vettweifi - Liixheim 393 88 Nettersheim - Zingsheim 410

56 Nideggen - Wollersheim 439 89 Schleiden 414

Kreis Bergheim Rhein-Sieg-Kreis

57 Piitz 412 90 Bornheim Sechtem 390

58 Raster 390. 396 91 Bornheim - Walberberg und Kardorf 388

59 Bergheim - Thorr 394. 397 92 Bornheim 388. 401

60 Heppendorf - Tanneck 390 93 Swisttal - Heimerzheim 393. 415

94 Swisttal - Ollheim 434

eis K 6 1 n
95 Rheinbach - Flerzheim 396

lx r <
96 Wachtberg - Pech 393

61 Stommeln 397. 424 97 Wachtberg - Fritzdorf 439

62 Sinnersdorf 414

63 Pulheim 396

Bo n n , S t a d t

64 Sinnersdorf - Pesch 397

65 Brauweiler 402 98 398. 400. 430

66 Hiirth - Hermiilheim 405 99 Lengsdorf 397

67 Briihl - Eckdorf 402. 430 100 Rottgen 388

68 Wesseling 416 101 Plittersdorf 388






