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Mittelpalaolithische Fundplatze in Korrenzig, 

Stadt Linnich (Rheinland)

Korrenzig liegt am bstlichen Rand des Rurgrabens in einer Ausdehnung von etwa 2,2 km 

langs der von Monchengladbach nach Aachen fiihrenden BundesstraEe 57. Die Ortschaft, 

verwaltungsmafiig bis Ende 1971 Gemeindesitz im Landkreis Jiilich, wurde anlafilich der 

am 1.1. 1972 in Kraft getretenen Gebietsreform in die Stadt Linnich, Kreis Duren, einge- 

gliedert.

Seit 1963 konnten wir an der Peripherie des bebauten Ortsteiles palaolithische Fundplatze 

lokalisieren. Die wesentlichen Stationen befinden sich in Abstanden von etwa 400 bzw. 

700 m auf einigen der 90 bis 95 m uber NN gelegenen Hohen der durch Erosionstaler 

gegliederten Maas-Hauptterrasse (Bild 1). An der Terrassenkante ist der LbB abgetragen, 

eine typische Erscheinung an den Kuppen beiderseits des Rurtales. Hier sind an vielen 

Stellen die Schotter der Maas mit nur noch schwachen LoEresten vermischt. Unter giinsti- 

gen Umstanden kommen bei tiefgriindiger Bodenbearbeitung Artefakte an die Oberflache. 

Gleichartige Befunde liegen von anderen altsteinzeitlichen Fundstatten an der mittleren 

Rur vor (G. Bosinski 1967; W. Schol 1970, 1973, 1975). Auch in Korrenzig handelt es 

sich um Oberflachenfundplatze. Das zur Anfertigung der Werkzeuge benbtigte Feuerstein- 

material war in Form groBerer Knollen leicht erreichbar. Der Rohstoff ist hauptsachlich in 

hell- bis dunkelgrauer, weniger haufig in schwarzer und honiggelber Farbung in den 

Maasablagerungen der in allernachster Nahe gelegenen Bodenaufschliisse antreffbar. Das 

Material ist im Bruch meist feinkbrnig und nicht lichtdurchlassig. Relativ selten sind gla- 

sige Stiicke, die an nordischen Flint erinnern. Im Fundvorkommen reichlich vorhandene 

Kernsteine und Abschlage, darunter viele von Levallois-Charakter, lassen erkennen, dafi 

die Fertigung der Werkzeuge an den Fundplatzen erfolgte. Die bearbeiteten Stiicke weisen 

bis auf wenige Ausnahmen eine mehr oder weniger dicke, meist weiBe Patina auf; farb- 

liche Nuancen zwischen gelb und braun sind in der Minderheit. Der Patinierungszustand 

stimmt mit Beobachtungen an Funden aus linksrheinischen Stationen iiberein (W. Schol 

1973). Die Patina der Feuersteinartefakte spielt zumindest bei Oberflachenfunden im 

rheinischen Raum keine untergeordnete Rolle. Sie ist neben der Typologie bei der Wertung 

der Altersbestimmung mit einsetzbar. In der Regel ist die Patina bei mittelpalaolithischen 

Funden dicker bzw. intensiver als bei jung- und endpalaolithischen Artefakten, die zwar 

auch, aber meist nur diinn und matt, weiE oder blaulich-weiE, mitunter ohne farbliche 

Veranderung des Rohmaterials leicht glanzpatiniert sind. Ahnliche Verhaltnisse liegen 

bei mesolithischen Funden vor, die durch ihre geringe Grbfie und Starke (Mikrolithen) 

besonders fiir eine Patinierung anfallig waren. Unter vielen tausend neolithischen Arte

fakten aus dem linksrheinischen Gebiet konnte der Verfasser nur einzelne Stiicke mit dem 

Anflug einer leichten Patina wahrnehmen. Speziell bei mittelpalaolithischen Artefakten 

ist aufierdem in vielen Fallen eine schwache bis Starke ’Glanzpatina" feststellbar, ein Be- 

fund, der im bisherigen Schrifttum nach dem jeweiligen Zustand der Stiicke und dem
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2 km

1 Lage der mittelpalaolithischen Fundplatze in Korrenzig, Stadt Linnich. 

(Ausschnitt aus dem Blatt 4903 Erkelenz der Topographischen Karte 1 : 25 000 

im Mafistab 1 : 25 000) wiedergegeben mit Genehmigung des 

Landesvermessungsamtes Nordrhein-Westfalen vom 18. 12. 1974 (4140)

Ermessen der Bearbeiter auch als ’Glanzpolitur', als ’fett-, speckig-, oligglanzende' oder 

’lack- bzw. porzellanartige Patina' ihren Niederschlag fand. Der Glanz zeigt sich haupt- 

sachlich an Artefakten, die eine mit dem Patinierungsprozefi zusammenhangende farbliche 

Veranderung mitmachten, kommt aber auch an den wenigen Stiicken vor, die ihre ur- 

spriingliche Tonung beibehielten. Die Glanzpatina ist auf aeolische Einwirkungen zuriick- 

zufiihren. Zahlreiche Artefakte, die langere Zeit an der Oberflache lagen, zeigen ’Wind- 

politurk

Der Fundplatz Korrenzig 1 (Bild 2)

(TK 4903 Erkelenz, r 19750, h 52800)

Der Fundplatz befindet sich auf der an der B 57 am nordlichsten gelegenen Hohe des Ortes 

(90 m iiber NN), auf der Kreisgrenze Diiren/Heinsberg (friiher Jiilich/Erkelenz). Ein 

Teil der Funde entstammt der Gemarkung Korrenzig (K 1), der andere der Gemarkung 

Rurich (K 1 R). Hinweise auf den im Marz 1963 entdeckten Platz liegen bereits vor (G. 

Bosinski 1967; W. Schol 1967, 1970; H. Schwabedissen 1970). Erste und wichtige Funde 

stammen von einem am siidlich geneigten Hang gelegenen Acker, der durch Kiesabbau 

nicht mehr existiert. Eine z. Zt. noch durch Abbau genutzte Grube, die 1963 in ersten
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2 Fundplatz Korrenzig. Blick nach Norden.

Anfangen steckte, hat in den nachfolgenden Jahren eine enorme Expansion erfahren. Mit 

Sicherheit sind als Folge fortschreitender Kiesausbeutung altsteinzeitliche Artefakte, die 

in der oberen Zone lagen, untergegangen. Das Grubeninnere stand unter laufender Beob- 

achtung; angetroffen wurde - an der Sohle der Ostwand - lediglich ein groEer schildfbr- 

miger Kern (Bild 7, 4) aus schwarzem Feuerstein, der offensichtlich beim Abbaggern in die 

Grube gerollt war. Das Stuck zeigt dorsal nicht die bei auf LbE gelagerten Oberflachen- 

funden iibliche dutch den PatinierungsprozeE hervorgerufene farbliche Veranderung. 

Letzteres ist hingegen auf der Ventralflache der Fall. Vermutlich war der Kern langere 

Zeit zwischen Schotter und LbE eingeschlossen. Leider wurde das die Grube umgebende 

Terrain in der zweiten Halfte des vergangenen Jahrzehnts nicht mehr umgepfliigt; dies 

bedeutete eine erhebliche Behinderung der Suchaktion. Oberhalb des Aufschlusses konnten 

auf den Feldern in leichter Hanglage nach Siiden und Westen weitere Funde gemacht 

werden. In nordwestlicher Richtung befindet sich an der Terrassenkante (Gemarkung 

Rurich) erne zweite, allerdings aufgelassene und heute stark bewachsene Kiesgrube. Mit 

der Auskiesung vor Jahrzehnten sind vermutlich ebenfalls Artefakte verlorengegangen. 

Im Randbezirk dieses grofien Aufschlusses wurden eine Anzahl patinierte Artefakte, dar- 

unter ein beidflachig bearbeiteter blattformiger Schaber (Bild 5, 2), am siidlichen Gru- 

benrand ein massiver praparierter Kernstein (Bild 6, 1), der am Wegrand aus dem LbE 

herausragte, aufgehoben. Eine Fundkonzentration war auf dem zwischen den beiden 

Kiesgruben liegenden Gelandestreifen ersichtlich. Es handelt sich um die Hinterlassenschaft 

einer Schlagstatte: um eine groEere Menge von Kernsteinresten und Abschlagmaterial. 

Die besonders wahrend der letzten Jahre weiter in nbrdlicher Richtung durchgefiihrten 

Begehungen erbrachten eine zahlenmaEig beschrankte, bzgl. der Bearbeitung der Stiicke 

jedoch bemerkenswerte Fundmenge. Zusammen betragt die innerhalb eines Zeitraumes 

von zehn Jahren planmaEig bearbeitete Gesamtflache des Fundareals ca. 0,12 km2.

Insgesamt liegen 714 Artefakte vor:

7 beidflachig bearbeitete Werkzeuge und zwar:

1 Faustkeil (Bild 4, 3)

1 Halbkeil (Bild 4, 2)

1 Faustel (Bild 4, 1)
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2 faustkeilartige Artefakte (Bild 5, 1 u. 3)

1 blattformiger Schaber (Bild 5, 2)

1 flachenretuschierter Schaber, Bruchstiick (Bild 6, 2)

174 Kernsteine iiber 4 cm Lange (z. B. Bild 6, 1; 7, 1-4; 8, 1-3.5) 

254 Abschlage z. T. von prapanerten Kernen, darunter

7 zu Schabern retuschierte Stiicke

13 Klingen, sowie

Stiicke mit partiell angebrachter Kantenretusche,

Stiicke mit Gebrauchsretusche,

Stiicke ohne weitere Bearbeitung.

279 Sons tiges, wie kleinere Kernsteinreste, Triimmerstiicke und Absplisse.

Von Bedeutung sind:

Faustel (Bild 4, 1), beidflachig gut retuschiert.

H a 1 b k e i 1 (Bild 4, 2). Die Kanten der Dorsalflache sind steil retuschiert, ein grofierer 

Rindenrest ist verblieben. Ventralflache grob retuschiert.

Annahernd breitdreieckiger Faustkeil (Bild 4, 3). Spitze asymme- 

trisch. Abgeschragte Basis. Beidflachig grobmuschelige Retuschierungen, teilweise feine 

Randretuschen. Spitzenteil ventral in neuerer Zeit beschadigt.

Faustkeilartiges Artefakt (Bild 5, 1). Beidflachig grob retuschiert, Rinden

rest auf der Ventralflache.

Atypischer blattformiger Schaber' (Bild 5,2). Beidflachig grob, an den Kanten 

fein retuschiert.

Kurzbreites faustkeilartiges Artefakt (Bild 5, 3), beidflachig grob behauen.

Grower praparierter Kern stein (Bild 6, 1). (Damit die Kernpraparation 

deutlich erkennbar ist, konnte der obere und untere Teil der Unterseite in der Zeichnung 

nicht verbunden werden. Beide Teile sind etwas ’verkippt1 dargestellt).

Bruchstiick eines flachen beidflachig retuschierten Schabers (Bild 6, 2).

Kern stein (Bild 6, 3).

Kleiner praparierter Kern stein (Bild 7, 1).

Bruchstiick eines kleinen praparierten Kernsteines (Bild 7, 2).

Praparierter Kernstein (Bild 7, 3).

Grower schildfbrmiger praparierter Kernstein (Bild 7, 4).

Kleiner rundlicher Abschlagkernstein (Bild 8, 1).

Kleiner rundlicher Abschlagkernstein (Bild 8, 2).

Kleiner rundlicher Abschlagkernstein (Bild 8, 3).

Dicker A b s c h 1 a g (Bild 8, 4), dorsal Negative, partiell kantenretuschiert.
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Praparierter Kern stein (Bild 8, 5).

Breitabschlag (Bild 9, 1).

Breitschaber (Bild 9, 2) mit konvexer schuppig retuschierter Arbeitskante.

Breitschaber (Bild 9, 3) mit gerader stufig retuschierter Arbeitskante und retu

schierter Spitze am rechten Ende.

Einfacher Schaber (Bild 9, 4) mit weit in die Flache reichende Retusche und 

feiner Retusche an der Arbeitskante. Die der Arbeitskante gegeniiberliegende Kante ist 

durch eine steile Retusche gestumpft.

Spitzzulaufender einfacher Schaber (Bild 10, 1) mit stufiger Retusche. Bruch- 

stiick.

Einfacher Schaber (Bild 10, 2) mit konvexer stufig retuschierter Arbeitskante.

A b s c h 1 a g vom praparierten Kernstein (Bild 10, 3).

Bruchstiick eines Abschlages (Bild 10, 4) mit feiner Kantenretusche.

Bruchstiick eines klingenartigen Abschlages (Bild 10, 5), partiell schuppig 

retuschiert.

Grower breitflacher A b s c h 1 a g vom praparierten Kernstein (Bild 10, 6).

Der Fundplatz Kb r re n zig 2 (Bild 3)

(TK 4903 Erkelenz, r 19840, h 52520)

Nahezu 400 m siid-siidbstlich vom Platz K 1, getrennt durch ein von Ost nach West 

verlaufendes Erosionstal, liegt 95 m uber NN in leichter Hanglage nach Westen der 

Fundplatz Kbrrenzig 2 (K 2). Von der Hbhe reicht der Blick weit uber das Rurtal. Die 

regulierte Rur fliefit heute ca. 1100 m von der Station entfernt in nordwestliche Richtung. 

Nach einer Begehung im Jahre 1963, die keinen Erfolg brachte, traten Anfang 1964 

erste Funde in Erscheinung. Von diesem Zeitpunkt an wurde der Platz jahrlich mehrmals 

begangenk Das Fundmaterial konzentrierte sich am westlich gelegenen unteren Teil 

eines Ackers auf einer Flache von etwa 125 x 125 m. Uberraschend hoch ist die Zahl der 

Artefakte, die innerhalb des relativ begrenzten Raumes zutage kam. Die Fundverhalt- 

nisse sind ahnlich wie bei Platz K 1. Es gibt reichlich Kernsteine, Abschlage, Kernstein- 

reste und Abfallstiicke, wobei der Anted der in Levallois-Technik hergestellten Artefakte 

erheblich ist. Unter den Kernsteinen sind kleine rundliche Abschlagkernsteine (Bild 11, 2) 

mit 36 Exemplaren stark vertreten. Auffallend ist der grbfienmafiige Unterschied der 

Artefakte gegeniiber denen vom Fundplatz K 1. Bis auf wenige massive breite Abschlage 

gibt es vor allem Stiicke von geringeren Ausmafien. An beidflachig bearbeiteten Werk- 

zeugen wurden nur der Spitzenteil eines Faustkeiles (Bild 11, 1) sowie der Breitschaber 

(Bild 11,4) geborgen. Der kleine Anted bifacialer Werkzeuge am gesamten Fundstoff 

(1 : 270) ist im Verhaltnis zu Nachbarstationen (etwa 1 : 100) bemerkenswert. Der 

Erhaltungszustand der Artefakte von Platz K 2 ist durchweg schlecht. Die wohl durch 

lange Lagerung in Oberflachennahe oft bewegten Stiicke zeigen aufier rezenten Ab- 

splitterungen starke Verwitterungserscheinungen. Thermalausspriinge und Thermalrisse 

sind oft vorhanden. Bezeichnend fiir diesen Fundplatz ist besonders die Tatsache, dal?

1 Landwirt Wilh. Dahmen, Korrenzig, erteilte dem Verfasser dankenswcrterweise die Erlaubnis 

zum Betreten seines Grundstiickes.
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die z. T. uber 1 mm dicke Patina der Artefakte einer starken Korrosion unterworfen 

war 2. Die aufierste Schicht der Patina, das ist meist die Glanzschicht, hat sich stellenweise 

nicht nur an den Kanten und Graten, sondern auch an den ebenen Flachen der Werkzeuge 

geldst. Alle diese vom ’KorrosionsfraB' 3 erfaBten Stellen bieten fur die weitere Zer- 

stdrung der Patina die anfalligsten Ansatzpunkte.

Insgesamt warden 545 Artefakte 4 aufgelesen, und zwar:

Spitze eines Faustkeils, Bruchstiick,

194 Kernsteine liber 4 cm Lange,

108 Abschlage einschl. Klingen, Schaber, 

teilweise kantenretuschierte Stiicke 

und solche ohne weitere Bearbeitung,

242 Sonstiges, wie kleinere Kernsteinreste, Triimmerstucke und Absplisse.

Erwahnenswert sind:

Spitzenteil (Bruchstiick) eines Faustkeiles (Bild 11,1), beidflachig gut retuschiert. 

Alt abgebrochen.

Kleiner rundlicher Abschlagkern stein (Bild 11, 2).

Praparierter Kern stein (Bild 11, 3).

Breitschaber (Bild 11, 4) mit konvexer beidseitig stufig retuschierter Arbeitskante.

Der Fundplatz Korrenzig 3

(TK 4903 Erkelenz, r 20140, h 51960)

Am ostlichen Rand des Ortskernes, etwa 700 m vom Fundplatz K 2 entfernt, wurden am 

Wimmersberg, in einer Hohenlage von ca. 93 m iiber NN altsteinzeitliche Artefakte 

festgestellt. Der Wimmersberg, der von zwei Erosionstalern flankiert wird, ist in west- 

licher Hanglage zum Teil von romischen Siedlungsresten iibersat. Innerhalb des Triimmer- 

feldes konnten im Jahre 1965 neben neolithischen Werkzeugen erstmals auch einige 

palaolithische Artefakte aufgelesen werden (Korrenzig (2) im Jahresbericht 1969, Bonner 

Jahrb. 171, 1971, 478. Irrtiimlich heiBt es hier ’Am ostlichen Rand' des Wimmersberges, 

anstatt ’Am westlichen Rand‘). Weitere Artefakte wurden in der Folgezeit bei Begehungen 

der romischen Triimmerstatte und deren Randbezirk ermittelt. Hier handelt es sich um 

Riickstande eines Werkplatzes, also um Kernsteine, Abschlage und Abfallstiicke aus 

Feuerstein. Werkzeuge fehlen bis jetzt, konnen jedoch erfahrungsgemaB erwartet werden. 

Das Fundmaterial, das am ehesten mit dem vom Fundplatz K 1 vergleichbar ist, weist 

ebenfalls eine dicke weiBe Patina auf.

2 A. Luttropp machte auf hessischen Fundplatzen gleichartige Feststellungen an Quarzitmaterial. 

Auch dort gibt es Platze, an denen der Anteil des angegriffenen Fundmaterials erheblich ist. (A. 

Luttropp u. G. Bosinski 1971).

3 A. Luttropp erwahnt ’mottenfrafiartige Locher' an der Oberflache und schildert die Ursache ihrer 

Entstehung an Quarzitartefakten (A. Luttropp u. G. Bosinski 1971).

4 Von anderer Seite in den letzten Jahren aufgesammeltes Material (Fundmeldung E. Hahnel im 

Jahresbericht 1970, Bonner Jahrb. 172, 1972, 458 Linnich) ist nicht in dieser Zahl enthalten.
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3 Fundplatz Kbrrenzig. Blick nach Siidosten.

Bisher wurden aufgelesen:

8 praparierte Kernstiicke

14 Abs chi age

13 Triimmerstiicke

Von besonderer Bedeutung ist ein Kern stein f u r Le vallo isspi tzen 

(Luttropp u. Bosinski Form I/B 1), L. 9,2 cm, B. 7,4 cm.

Der Fundplatz Kbrrenzig 4

(TK 4903 Erkelenz, r 20300, h 53520)

Im Jahre 1973 wurden die Begehungen in den Gebietsstreifen ausgedehnt, der ver- 

waltungsmafiig tief nach Norden keilfbrmig in das Dreieck Rurich-Baal-Lbvenich hinein- 

ragt. In der Hbhenlage zwischen 90 bis 95 m liber NN konnten in leichter Hanglage nach 

Westen Artefakte gefunden werden, die sich durch einen guten Erhaltungszustand aus- 

zeichnen. Von den 32 Fundstiicken wird eine Auswahl beschrieben:

Kleiner rundlicher Abschlagkernstein 5,3 cm Dm. Das Stuck ist partiell 

stufig retuschiert und kann als Schaber verwendet worden sein.

Breitschaber mit gerader Arbeitskante L. 7,4 cm.

Einfacher Schaber, Bruchstiick, L. 6,4 cm, B. 4,4 cm. Oberseite ganzflachig, die 

Arbeitskante stufig retuschiert.

Abschlag vom praparierten Kernstein, L. 5,4 cm, B. 4,9 cm.

K 1 i n g e L. 5,1 cm, B. 2,8 cm, D. 0,8 cm.

Klinge (Bruchstiick) L. 4,6 cm, B. 2,6 cm, D. 1,0 cm mit schuppig retuschierter 

Schneidekante.

Es ist nicht ausgeschlossen, dab die vorgenannten Klingen dem Jungpalaolithikum ange- 

hbren kbnnen.

Versuch einer forme nkundlichen Einordnung des Fundstoffes 

Das angefiihrte Material der Fundplatze von Kbrrenzig ist mittelpalaolithisch, wobei die 

Einordnung des Gesamtfundstoffes in eine bestimmte Formengruppe des Mittelpalaolithi- 

kums auf die bei Oberflachenfunden bekannten Schwierigkeiten stbfit. Naheliegend ist
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4 Kbrrenzig 1: 1 Faustel, 2 Halbkeil, 3 annahernd breitdreieckiger Faustkeil. — Mafistab 2 : 3.

unter den gegebenen Umstanden ein Vergleich mit dem Material benachbarter Stationen^ 

z. B. mit dem der ’Barmer Heide', das hauptsachlich Jungacheuleen-Charakter hat (G. 

Bosinski 1967; W. Schol 1970, 1973). Parallelen sind in Kbrrenzig vorhanden, aber es 

kommen hier auch Werkzeuge vor, die einen jiingeren Eindruck erwecken. Dies sind u. a. 

vom Fundplatz K 1 der Halbkeil Bild 4,2, evtl. auch der Breitschaber Bild 9,3, der Ahn- 

lichkeit mit einem in La Micoque geborgenen Exemplar (Bosinski 1970, Taf. 19,6) auf- 

weist sowie der einfache Schaber mit einer steil retuschierten Kante (Bild 9,4). Ferner kanrt
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5 Korrenzig 1: 1 u. 3 faustkeilartige Artefakte, 2 blattfbrmiger Schaber. - Mafistab 2 : 3.

aufierhalb des Jungacheuleen-Inventars der auf Bild 4,1 dargestellte Faustel liegen 5. 

Kleine rundliche Abschlagkernsteine, die von der Fundstation ’Barmer Heide‘ nicht be-

5 Hier wird auf nur wenige Kilometer siidostlich von Korrenzig gelegene Fundstatten in Tetz- 

Boslar aufmerksam gemacht, die Werkzeuge von Micoque-Geprage lieferten (W. Schol 1975, 

in Vorbereitung).
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6 Korrenzig 1: 1 grofier praparierter Kernstein, 2 beidflachig retuschierter Schaber (Bruchstuck), 

3 Kernstein. -Mafistab 2:3.

kannt sind, kommen in Korrenzig reichlich vor. Auf die geringe GroEe der Artefakte 

vom Fundplatz K 2 wurde bereits hingewiesen. Insgesamt ist ersichtlich: Korrenzig 

bietet Werkzeuge des Jungacheuleens, keine eindeutigen Mousterien-Typen, wohl aber 

aufier den erwahnten Artefakten von Micoque-Geprage (z. B. Bild 4,2) zunachst noch 

nicht genau abgrenzbares Material, aufierdem hier nicht behandelte endpalaolithische und 

eine grbfiere Menge neolithischer Artefakte. Diese Feststellung, die iibrigens auch in an-
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7 Kbrrenzig 1: 1 u. 3 praparierte Kernsteine, 2 Bruchstiick eines 

praparierten Kernsteines, 4 schildformiger praparierter Kernstem. - Mafistab 2 : 3.

deren z. T. noch nicht publizierten palaolithischen Stationen an der mittleren Rur ihre 

Bestatigung findet, bedeutet, dafi bestimmte Platze aufgrund ihrer aufenthaltsgiinstigen 

Bedingungen immer wieder bevorzugt aufgesucht warden. Das geschah nicht nur inner- 

halb des Lithikums, sondern auch, wie Siedlungsspuren bezeugen, in den anschliefienden 

Perioden: in der vorromischen Eisenzeit und in der Rbmerzeit. Die im Zusammenhang 

mit dem Vorkommen von Werkzeugtypen unterschiedlicher mittelpalaolithischer Pragung
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8 Korrenzig 1: 1-3 kleine rundliche Abschlagkernsteine, 4 dicker Abschlag, 

5 praparierter Kernstein. — Mafistab 2 : 3.

au£ ein- und demselben Oberflachenfundplatz geaufierte Vermutung einer mehrmaligen 

Besiedlung des Platzes innerhalb des Palaolithikums ist in der Vergangenheit gern als 

Wunschdenken der Entdecker abqualifiziert worden (L. F. Zotz 1964). Das Material 

wurde - nicht ganz ohne Grund - pauschal als zusammengehorender Fundkomplex mit 

’Mittelpalaolithikum' bezeichnet. Ob es damit getan ist, werden zukiinftige Erkenntnisse 

zeigen. In zunehmendem Mafie kommen aus dem rheinischen Raum Funde in geologisch
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9 Korrenzig 1: 1 Breitabschlag, 2-3 Breitschaber, 4 einfacher Schaber. — MaCstab 2 : 3.

datierbaren Schichten auf uns zu (G. Bosinski 1966, 1967, 1969; J. Hahn 1970, 1973; 

H. Lohr 1971, 1973). H. Lohr hat auf die Funde in der Ostwand der Ziegeleigrube 

Coenen, die auf der Grenze der Ortschaften Kbrrenzig/Glimbach liegt, aufmerksam ge- 

macht. Zunachst wird nach AbschluB der Vorberichte liber die z. Z. noch unter Beobach- 

tung stehenden Oberflachenfundplatze des Rhein-Maas-Gebietes eine umfassende Uber-
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10 Korrenzig 1: 1-2 einfache Schaber, 3 Abschlag vom praparierten Kernstein,

4 Abschlag (Bruchstiick), 5 klingenartiger Abschlag (Bruchstiick), 6 grofier Abschlag vom 

praparierten Kernstein. — Mafistab 2 : 3.

priifung des insgesamt vorliegenden rheinischen Fundstoffes auf technische Details 

beziiglich Retuschierungsarten und sonstige spezielle Manufakturmerkmale erforderlich 

sein.

Mit 4 Fundplatzen, von denen bisher zwei ein umfangreiches Inventar erbrachten, liegt 

die jetzt in die Stadt Linnich eingeordnete Ortschaft Korrenzig neben einigen anderen
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11 Korrenzig 2: 1 Spitzenteil eines Faustkeiles, 2 kleiner rundlicher Abschlagkernstein,

3 praparierter Kernstein, 4 beidseitig retuschierter Breitschaber. — Mafistab 2 : 3.

Fundstatten des Rurtales mit an fiihrender Stelle der mittelpalaolithischen Fundorte im 

Rheinland. Aufgrund der Konzentration von Fundstellen in einem engbegrenzten Bezirk 

auf eine gleichzeitige dichte Besiedlung zu schliefien, ist sicherlich gewagt; denn die ge- 

schatzte Dauer des Mittelpalaolithikums umfafit den Zeitraum von etwa 80 000-100 COO 

Jahren (G. Bosinski 1967, S. 25). Von dieser Zeitspanne wird im vorliegenden Fall fur die 

Stufen Jungacheuleen-Micoquien wahrscheinlich ein Tell der ersten Halfte, vielleicht eine 

Dauer von ca. 10 000-20 000 Jahren anzusetzen sein. Die Belegung der Aufenthaltsplatze, 

die wir heute in gut erforschten Gebieten fast aneinandergereiht wahrnehmen, kann dem- 

nach als eine auf sehr lange Zeit verteilte angesehen werden.
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