
226 Besprechungen. und Anzeigen

Roger Goodburn, The Roman Villa Chedworth. The National Trust, London 1972.

38 Seiten, 3 Textabbildungen und 16 Tafeln.

Ausfiihrlicher als Richmonds Fiihrer von 1966 behandelt der jetzt vorliegende 

das romische Gutsgebaude und seine Probleme. Wir werden eingeflihrt in die Aus- 

grabungsgeschichte seit der Entdeckung im Jahr 1864 und in die Geschichte der 

villa selbst, an der man jetzt sechs Bauperioden unterscheiden kann. Dazu werden 

die Beziehungen zu den Nachbargutern und zu den Stadten verfolgt. Da in Ched

worth Scheunen und Stalle nicht gefunden sind - vielleicht lagen sie im Osten der 

Wohngebaude muB man andere Gutshofe, etwa Bignor, zu Rate ziehen, um sich 

ein Bild vom Gutsbetrieb zu machen. Natiirlich konnen wir nicht wissen, wie die 

Bewirtschaftung im einzelnen ausgesehen hat. Dafur sind in Chedworth die Wohn- 

raume verhaltnismaBig gut erhalten. So kann man Hire Ausstattung mit Heizung, 

Badern und Mosaik studieren. Die Mosaiken in Raum 5 und 10 gehdren - wie 

D. Smith erkannt hat - zu den etwa 40 bekannten Arbeiten einer Schule oder Werk- 

statt, deren Sitz vielleicht in Corinium Dobunnorum (Cirencester) gewesen ist. 

Bemerkenswert ist auch die groBe Zahl von 360 gefundenen Miinzen, von denen 

ungefahr ein Drittel in den Jahren 364-378 gepragt ist. Zu alledem bietet das vor

liegende Bandchen Zugang und Anleitung, wofiir wir dem National Trust, besonders 

aber dem Verfasser danken mussen.

Bad Homburg v. d. Hohe. Wilhelm Schleiermacher.

Hermann Hinz, Die Ausgrabungen auf dem Kirchberg in Morken, Kreis Bergheim (Erft).

Von der Steinzeit bis ins Mittelalter. Mit einem Beitrag von Karl Schlabow. 

Rheinische Ausgrabungen, Band 7. Rheinland-Verlag, Dusseldorf 1969.220 Seiten, 

56 Abbildungen und 44 Tafeln, darunter 3 Falttafeln und 3 Texttafeln.

Mit dem vorliegenden Bericht liber die durch den Braunkohleabbau erzwungenen 

Grabungen des Rheinischen Landesmuseums in den Jahren 1955 und 1956 auf dem 

Kirchberg von Morken setzt der Verf. die Veroffentlichungen liber die wahrend seiner 

Tatigkeit im Rheinland durchgefuhrten archaologischen Untersuchungen fort. Das 

Buch laBt seinen Leser zuweilen noch ahnen, welche Miihe es gemacht hat, die z. T. 

mit verschiedenen Systemen bezeichneten Funde und Befunde aus den vom Verf. und 

den von anderer Seite vorgenommenen Grabungen zu einer geschlossenen Dokumen- 

tation zu vereinen. Ein Katalog nimmt einen GroBteil der Befunde und Funde nach 

Grabungsflachen, Schnitten und Gruben geordnet auf, wobei dafur gesorgt ist, daB er 

auch von dem Bearbeiter der Originalunterlagen benutzt werden kann. Der noch 

erhaltene Bezug auf die bei der Grabung vorgenommene Dokumentation laBt aller- 

dings den Leser manchmal umsonst versuchen, Angaben im Text mit den veroffent- 

lichten Planen zu koordinieren. Schwierigkeiten in der Darstellung muBten sich da- 

durch ergeben, daB bereits ein Vorbericht und Einzelveroffentlichungen vorlagen 

(A. Herrnbrodt, Die Ausgrabungen auf dem Kirchberg von Morken, Kreis Berg- 

heim/Erft. Bonner Jahrb. 157, 1957, 446-457; K. Bohner, Das Grab eines frankischen 

Herren aus Morken im Rheinland. Kunst und Altertum am Rhein. Fiihrer des 

Rheinischen Landesmuseums in Bonn Nr. 4 [1959]). Einzelne Elemente der Kirch- 

berggrabung hatte der Verf. auch selbst schon in seiner Beschreibung des Kreises
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Bergheim herangezogen (Hinz, Kreis Bergheim. Archaologische Funde und Denk- 

maler des Rheinlandes 2 [1969]). So waren die Gewichte in der Darstellung verschieden 

zu verteilen. Es ist ein Buch entstanden, das in seiner zuweilen knappen Formulierung 

zur Mitarbeit auffordert. Gern greift der Leser dann zur Kreisbeschreibung Bergheim, 

in die es sich als aussagereicher Baustein einordnet.

Soweit die im Verhaltnis zum Gesamtareal kleinen Grabungsflachen unter der 

Morkener Kirch e, ihrem Friedhof und im Pfarrgarten eine Beurteilung zulassen, war 

der im Stiden und Osten von der Erft umflossene Kirchberg nicht zu alien Zeiten be- 

wohnt. Nach zwei neolithischen Besiedlungsphasen folgten neue Ansatze in der 

Urnenfelderzeit, in rdmischer und schlieBlich in frankischer Zeit. Der Rez. will ver- 

suchen, aus der Fulle der Einzelfakten einige herauszugreifen, die einen Uberblick 

uber die Grabungs- und Interpretationsergebnisse vermitteln.

Von den Spuren der linearbandkeramischen Besiedlung waren nur die tiefer in 

den LbB eingreifenden Gruben zu erkennen. Offenbar haben bodenchemische Vor- 

gange die Verfarbungen in der oberen Erdschicht ausgebleicht, so daB Pfostengruben 

meist nicht mehr ausgemacht werden konnten (S. 9). Doch ist der Verdacht des Verf. 

durchaus begriindet, daB auf dem Kirchberg bandkeramische Langhauser gestanden 

haben. Langhche, Nordwest-Siidost ausgerichtete Vertiefungen, wie sie auf anderen 

handkeramischen Siedlungsplatzen die Langseiten der Hauser zu begleiten pflegen, 

weisen zusammen mit parallel verlaufenden Reihen kleiner Gruben, in denen Pfosten 

gestanden haben kbnnen, auf Hausplatze bin. Das keramische Material laBt sich in die 

von P. J. R. Moddermann fur den Limburgischen Bereich aufgestellte Einteilung ein- 

ordnen, und zwar in die spate Phase 3a von Sittard. Gab der Boden an dieser Stelle nur 

sparliche Befunde her, so werden die in den letzten Jahren ebenfalls durch Braunkohle- 

abbau erzwungenen Untersuchungen auf der Aldenhovener Platte tiefe Einblicke in 

die altneolithische Siedlungsweise dieser Landschaft erlauben.

Allen Grund aufzumerken hat man hingegen, wenn der Verf. die Scherben aus 

einigen Gruben unter der Kirche mit der Seine-Oise-Marne-Kultur in Verbindung 

bringt. Der schlechte Erhaltungszustand des Materials legt zwar Zuriickhaltung auf, 

doch hatte der Verf. schon in der Kreisbeschreibung Bergheim die Vermutung geau- 

Bert, daB diese Kultur vom Pariser Becken aus bis an den Niederrhein ausgestrahlt 

hat (S. 17).

Die altneolithischen Gruben auf dem Kirchberg waren von den metallzeitlichen 

Anlagen allein durch die Farbe ihrer Fullungen zu unterscheiden. Die bandkerami- 

schen Gruben zeigten meist eine ,,sattbraune“, die jiingeren Gruben hingegen eine 

,,blaugraue“ bis ,,lichtgraue“ Far bung (S. 9 und 18). Diese auch von anderen Platzen 

beschriebene Erscheinung ist wohl damit zu erklaren, daB sich die in altneohthischer 

Zeit noch nicht degradierte Schwarzerde in tiefen Gruben bis heute erhalten konnte, 

wahrend sie in oberflachennahen Schichten Umsetzungsprozessen ausgesetzt war.

Siedlungsgruben mit Material aus der Urnenfelderzeit bilden die nachstjungere 

Besiedlungsphase auf dem Kirchberg. Im Gegensatz zu einer friiheren Datierung 

ordnet der Verf. die Funde in die Stufe HaB ein. Die Keramik wird sogar fur so weit 

belastbar gehalten, daB von einem „weit nordlich liegenden Komplex offenbar echter 

Urnenfelderware“ gesprochen wird (S. 20).

Nach einer Siedlungsphase im ,,Zeitraum nach der Hallstattzeit, aber vor der 

Spatlatenezeit“, von der nur geringe Spuren zu erfassen waren, setzt um die Mitte des 

1. Jahrhunderts n. Chr. eine neue Besiedlung des Kirchbergs ein. Der Verf. mochte sie 

mit der Griindung der Colonia Ara Agrippinensium mittelbar in Verbindung bringen. 

In diese Zeit gehort der GrundriBtorso eines 11m breiten Gebaudes, markiert durch 

zwei Reihen machtiger Gruben von 1 m Seitenlange. Der Verf. rekonstruiert dariiber
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ein Gebaude, dessen holzerne Wandstiitzen eingegrabenen - schon in romi sober Zeit 

wieder ausgerissenen - Basissteinen aufgestandert waren. Steinquader entsprechender 

GroBe mit Ausnehmungen, die jeweils einen vertikalen Stander und zwei horizontale 

Schwellriegel aufgenommen baben kbnnen, sind gut 100 m weiter bstlich im Erftbett 

gefunden worden. Vermag ein solcher Standerbau im romischem Zusammenhang 

nicht zu iiberraschen, so dock zwei Grubenhauser, die nach Ausweis des ausschlieBlich 

romischen Materials in ihren Fullungen ebenfalls dieser Besiedlungsphase zuzurechnen 

sind. Vor allem die Konstruktion der kleinen Nebengebaude mit den vor die Giebel- 

ebene gesetzten Firstpfosten paBt nicht recht in den romischen Zusammenhang. Sie 

sind nach Meinung des Rez. durchaus zu einer Aussage in der vom Verf. angeschnitte- 

nen Frage fahig, ob es sich hier um die Griindung eines Veteranen oder aber eines im 

Zuge der Ackerzuteilung fur die Veteranen umgesiedelten Ubiers handelt (S. 51 f.).

Rein provinzialromische Verhaltnisse finden sich zu Beginn des 2. Jahrhunderts. 

In dieser Zeit entsteht auf dem Kirchberg das ungewohnlich groBe, steinerne Herren- 

haus einer villa rustica. An der Nordwest-Ecke des sich in Ost-West-Richtung uber 

100 m erstreckenden Baukorpers konnte ein abgetreppt nach Norden vorspringender 

Eckrisalit nachgewiesen werden. Im Siidosten ist eine mehrperiodige Badeanlage mit 

hjrpokaustierten Raumen in den Komplex eingebunden. Leider haben spatere Uber- 

bauungen von der - wie Reste von Wandmalerei anzeigen - reich ausgestatteten 

Portikus-Villa nur noch einzelne Fundamentztige stehen lassen.

350 m nordlich und 650 m sudlich der Villa forderte der Braunkohlenbagger 

Matronensteine und Architekturteile von Tempeln aus dem Bett der Erft. Die offenbar 

in nachrdmischer Zeit als Furtbefestigung verwendeten Steine stammen von zwei 

getrennten Heiligtumern der Vatviae im Norden und der Austriahenae im Siiden 

(S. 53). Die urspriinglichen Standorte sind nicht bekannt, doch diirfte zumindest das 

sudliche Heiligtum nicht in unmittelbarer Nahe der Villa gelegen haben.

Die romische Besiedlung dieses Platzes reichte wahrscheinlich noch in die 

2. Halfte des 4. Jahrhunderts hinein, die Villa jedoch wird nicht so lange bestanden 

haben. Ihren Mittelteil quert namlich in Nord-Slid-Richtung ein Spitzgraben. Der 

Verf. deutet ihn als Befestigungsgraben, der den Kirchbergsporn mit dem vielleicht 

noch bewohnten ostlichen Teil der Villa gegen einen von Westen kommenden An- 

greifer abgeschirmt haben kann. Die vom Verf. mit alter Vorsicht vorgetragene Vor- 

stellung, daB sich romische Siedler in der unruhigen Spatzeit im notdurftig her- 

gerichteten und befestigten Gemauer der alten Villa noch haben halten konnen, paBt 

in das historische Bild. Doch vermag der Befund keine sichere Auskunft zu geben, da 

unberuhrte Schichten dieser Zeit nicht erhalten sind (S. 62).

Nach einer Unterbrechung von etwa 200 Jahren wird ein kleiner frankischer 

Friedhof im ostlichen Teil der nun vollig abgegangenen Villa angelegt. Die 12 Ost- 

West gerichteten Graber, darunter als Nr. 2 das bekannte Kammergrab des ,,Herren 

von Morken“, werden mit dem daraus geborgenen Fundgut katalogartig beschrieben. 

Uberrascht erfahrt man dabei, daB zum Inventar des Kammergrabs ein zweiter 

Sturzbecher gehort, dessen Scherben in einem hoheren Planum zutage getreten 

waren. Der Verf. geht auf den Befund nicht weiter ein, da er offenbar nicht mit aus- 

reichender Sicherheit festgehalten worden ist. Nach Meinung des Rez. ware hier 

immerhin daran zu denken, daB der Becher wahrend des Bestattungsablaufs in die 

schon teilweise verfullte Grabgrube gelegt worden ist.

Die in der Bronzeschale durch Metallsalze konservierten Gewebestiicke aus 

Leinen, Wolle und Seide, ferner die Reste eines Federkissens und eines Lederbeutels 

werden im Anhang von K. Schlabow beschrieben. Mit dem Kammergrab laBt der 

Verf. die Belegung des Friedhofs beginnen, und zwar kurz nach 600. Die jiingsten
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ansprechbaren Funde aus den beigabenfuhrenden Grabern werden in das spate 

7. Jahrhundert eingestuft.

Obgleich die zugehdrige Siedlung nicht erfaBt werden konnte, wird versucht, die 

Art dieses frankischenNeubeginnszu ermitteln. Diegeringe Zahl der Bestatteten spricht 

dafur, daB es sich um die Bewohner eines einzelnen Gehoftes handelt, wobei der Verf. 

die Frage anschlieBt, ob sich bier vielleicht ein Adliger vom tibrigen Siedlungsverband 

gelost hat. Der Beginn des Friedhofs gerade mit dem reichen Kammergrab laBt daran 

denken. Doch solange kein ,,Dorffriedhof“ im Bereich des Kirchbergs bekannt ist, 

neigt der Verf. mehr der Annahme zu, daB seine Anlage mit dem Landesausbau des 

7. Jahrhunderts zusammenhangt (S. 73). In jedem Fall ist das Fehlen eines weiteren 

Grabes vergleichbaren Ranges auffallend. Offenbar hatte der ,,Herr von Morken“ noch 

keinen lehnsfreien Besitz, so daB man in ihm einen Lehnstrager, wenn auch von 

besonderem Rang, sehen muB (S. 75). Da jeder Hinweis auf einen Kirchenbau des 

friihen 7. Jahrhunderts uber den Grabern fehlt, kann er selbst nicht als Stiffer an- 

gesehen werden, allenfalls seine Nachkommen.

Auch auf das Verhaltnis zur benachbarten Motte Husterknupp in der Gemeinde 

Frimmersdorf, Kr. Grevenbroich, wird eingegangen (Herrnbrodt, Der Husterknupp, 

eine niederrheinische Burganlage des friihen Mittelalters. Bonner Jahrb. Beih. 6 

[1958]). Der Verf. lehnt eine Grundung der Burg von Morken aus mit dem Hinweis ab, 

daB Morken - worauf das Martins-Patrozinium der spater fiber den Grabern erbauten 

Kirche deutet - ein altes Konigseigen ist und die Rechte der Kirche nicht mit dem 

Husterknupp, sondern mit einem alten Hof im siidlich benachbarten Ortsteil Harff 

verbunden sind.

Dem Leser machen diese vom Verf. nur angerissenen Fragen deutlich, in welchem 

MaBe sich die archaologische Aussage dutch Einbeziehung historischer Quellen 

erweitern laBt, andererseits aber auch, in welch weites Arbeitsgebiet sich der Archao- 

loge dann einarbeiten muB.

Im Kapitel ,,Die mittelalterlichen Besiedlungsspuren“ beschreibt der Verf. zu- 

nachst die im Pfarrgarten aufgedeckten zehn Grubenhauser aus dem Hochmittelalter. 

Ihre Konstruktion laBt sich nicht immer erschlieBen, da die in den Hausboden ein- 

greifenden Pfostengruben nicht mit der von ihren vor- und fruhgeschichtlichen Vor- 

gangern gewohnten Regelmafiigkeit angelegt sind. Doch zeigt z. B. Haus D mit seinen 

vier Eckpfosten und zwei Firstpfosten das Schema der Sechspfosten-Konstruktion,  

wobei hier wie auch bei anderen Hausern auf den Langseiten weitere Pfosten hinzu- 

treten. Haufig fiihrt auf der Giebelseite eine in den LoB eingearbeitete Treppe auf das 

Niveau der Grubensohle herab, ein Merkmal, das mittelalterliche Grubenhauser weit 

haufiger zeigen als die vor- und fruhgeschichtlichen Bauten. Die Treppenstufen waren 

z. T. noch recht gut erhalten, was fur die Vorstellung des Verf. spricht, daB die Keller- 

halse vor Schlagregen und Oberflachenwasser geschiitzt gewesen sind; vielleicht durch 

ein weit iiberkragendes Dach, wie der Verf. annimmt, vielleicht aber auch durch eine 

holzerne Abdeckung. Auffallig ist auch das Fehlen von Ofen und Feuerstellen in den 

Hausern. Dies spricht zusammen mit der auBerordentlichen Tiefe mancher Hausgrube 

fur die vom Verf. vertretene Deutung der Gebaude als Vorratshauser, zumal sich auch 

keine Webgewichte in ihnen gefunden haben. Haufig angetroffene flache Eintiefungen 

in der Sohle konnen VorratsgefaBe aufgenommen haben, doch sind offenbar in keiner 

von ihnen Scherben von GroBgefaBen in situ angetroffen worden.

Im Bereich der Grubenhauser wurden die unterirdischen Teile von vier technischen 

Ofen aufgedeckt. Der Verf. gliedert die dreiteiligen Befunde in Blasebalggrube, Wind- 

fiihru ngsstollen und Ofen und deutet die Anlagen aufgrund von Funden klein- 

formatiger Eisenschlacke als Schmiedeofen zur Weiterverarbeitung von Eisenluppe.
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Grubenhauser und Ofen werden zu ebenerdigen Pfostenbauten gehort haben, 

deren Standorte zwar Konzentrationen von Pfostengruben angeben, deren Grundrisse 

jedoch nicht festzulegen waren. Immerhin bleibt als hauskundhches Ergebnis, daB 

bier wie auch andernorts im bauer lichen Milieu der Wechsel vom Pfosten- zum 

Standerbau nicht vor dem spaten Mittelalter vollzogen worden ist.

Bei der Rekonstruktion des mittelalterlichen Siedlungsbildes zwingt der kleine 

Beobachtungsausschnitt den Verf. zur Zuriickhaltung. Der verwendete Begriff „Viel- 

hausgehbft“ belastet den Befund nach Meinung des Rez. allerdings schon zu sehr 

(S. 84); denn die Voraussetzung hierfur, namlich die Kenntnis uber die raumliche 

Anordnung der wesentlichen Funktionsbereiche des Hofs - Wohnung, Stall und 

Speicher - ist hier nicht gegeben. Die Existenz nicht zuzuordnender Nebengebaude, 

der Vorratshauser, vielleicht auch eines kleinen Pfostenbaus und eines Speichers, 

genii gt allein no ch nicht.

Da sich die Keramik des 8. bis 10. Jahrhunderts (Badorf-Ware, Reliefband- 

amphoren und Hunneschanskeramik) im Westen des Pfarrgartens konzentriert, wird 

der frankische Siedlungskern in dieser Richtung gesucht. Der Verf. sieht ihn etwa 

150 m weiter westlich in einem dreistrahligen StraBenstern, der sich im modernen 

Dorfplan abzeichnet (S. 86). Von hier aus miiBte sich die Siedlung schon fruh etwa 

200 m weit nach Siiden bis zum Erosionsbereich der Erft ausgedehnt haben; denn 

frankische Scherben, die fluBabwarts am NordostfuB des Kirchbergs aus einem alten 

FluBarm geborgen worden sind, sollen von diesem Siedlungsplatz abgeschwemmt 

worden sein (S. 75 und 128).

Ungeklart bleibt, wie sich in dieses Bild ein von Herrnbrodt (Bonner Jahrb. 151, 

1951,215f.) veroffentlichter Brunnen einordnet, der schon 1950 nordosthch der Kirche 

am Rand der Erftniederung entdeckt worden ist und als Indiz fur eine in der Nahe 

liegende friihmittelalterliche Siedlung angesehen werden muBte. Im Zusammenhang 

mit den benachbarten FluBfunden und der Furt diirfte er seine Bedeutung fur die 

Rekonstruktion des frankischen Siedlungsbildes nicht verloren haben, zumal nordlich 

neben der Kirche gefundene Scherben, die ,,karolingisch sind oder doch sein konnten“ 

(S. 115), ebenfalls in diese Richtung zu weisen vermogen.

Der fruh- und hochmittelalterlichen Keramik widmet der Verf. ein eigenes 

Kapitel. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Einbeziehung des Materials vom 

Husterknupp. Da den mit einigen Scherben auf dem Kirchberg vertretenen Relief- 

bandamphoren eine lange, noch in das Hochmittelalter hineinreichende Laufzeit zu- 

gesprochen wird, halt sie der Verf. als Basis fur das Grundungsdatum der Flachsied- 

lung unter dem Husterknupp ftir ungeeignet. Neben wenigen Scherben Badorfer 

Keramik sind auf dem Kirchberg einzelne Scherben der Hunneschanskeramik gefun- 

den worden, die, auch als Badorf-Pingsdorf-Ware bezeichnet, Elemente beider 

Keramikgruppen vereinigt. Haufiger ist die in der Mitte des 9. Jahrhunderts begin- 

nende Pingsdorfer Ware vertreten, die sich im spaten 12. Jahrhundert zur ,,gerieften 

Ware“ wandelt, wobei steigende Brenntemperaturen die Oberflache kornig werden 

lassen. Die Formen der Kannen und Becher setzen sich dann im friihen Steinzeug mit 

glattem, dichtgebranntem Scherben fort. Ausfuhrlicher befaBt sich der Verf. mit der in 

Morken reich vertretenen Kugeltopfware, die ebenfalls mit dem stratigraphisch ge- 

gliederten Material vom Husterknupp verglichen wird. Miinzen in den Fiillungen von 

drei Morkener Grubenhausern erlauben, das Gliederungssystem der Kugeltopfware 

und anderer Keramikgruppen im Zeitraum vom Ende des 11. bis zum Ende des 

13. Jahrhunderts zu iiberprufen und zeitlich zu fixieren. Die so gewonnenen Ergeb- 

nisse fiihren zum Vorschlag des Verf., den Beginn der Husterknupp-Flachsiedlung 

vom 9. in das 10. Jahrhundert zu verschieben (S. 101).
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Ein Kapitel liber die vorromanischen Graber um und unter St. Martin, darunter 

Anlagen mit Kopfnischen, Steinplattenschutz und Baumsargen, leitet zur Bauge- 

schichte der Kirche uber. Eine steinerne Saalkirche mit eingezogenem Rechteckchor 

aus dem 10. oder 11. Jahrhundert ist der alteste archaologisch faBbare Sakralbau an 

dieser Stelle. Spuren eines holzernen Vorgangerbaus uber dem frankischen Kammer - 

grab konnten in dem stark gestorten Boden nicht ermittelt werden. Immerhin mochte 

der Verf. eine vielleicht auf Schwellen stehende Holzkirche nicht vollig ausschlieBen, 

weil das Martins-Patrozinium im Rheinland meist auf eine vorkarolingische Zeit- 

schicht zurfickgeht und es si ch hier um eine alte Pfarrkirche mit groBem Sprengel 

handelt. Als Hinweis auf ein verbindendes Zwischenglied mochte man schon den - 

auch vom Verf. nicht als Zufallsprodukt angesehenen - Bezug der Saalkirche auf das 

rund 400 Jahre altere Kammergrab werten.

Der GrundriB und teilweise auch die Bausubstanz der Saalkirche sind bei den 

spateren An- und Umbauten als Kern erhalten geblieben. In romanischer Zeit ist der 

Chor erneuert, ein Seitenschiff im Siiden angebaut und ein Gewdlbe eingezogen 

worden. Aus spatgotischer und jiingerer Zeit stammen weitere Anbauten sowie der 

Ziegelturm im Westen.

Dieser Turm fiihrt uns zuriick zum Anfang des Buchs. Wir sehen ihn dort auf 

einer eindrucksvollen Fotografie: Uber der bedrohlich heranriickenden Abbauwand 

eines riesigen Tagebaus der Kirchberg mit dem geduckten Turm, um den sich eine 

Handvoll Hauser und Baume scharen. Es ist nicht nur die Darstellung eines Einzel- 

schicksals, sondern zugleich pointierter Bericht uber die Situation moderner Boden- 

denkmalpflege!

Wir haben dem Verf. zu danken, daB er es ubernommen hat, die Ergebnisse der 

Untersuchungen auf dem Kirchberg zusammengefaBt vorzulegen. Seine Sorgfalt bei 

der Klarung haufig eng miteinander verzahnter Befunde sowie seine reichen Kennt- 

nisse bei ihrer Interpretation und Einordnung in die groBeren Zusammenhange heben 

die Bedeutung des Buchs weit fiber den regionalen Rahmen hinaus.

Munster. Bendix Trier.

Niels Bantelmann, Die Urgeschichte des Kreises Kusel. Ein Beitrag zur Besiedlungs- 

geschichte des Nordpfalzer Berglandes. Veroffentlichung der Pfalzischen Ge

sellschaft zur Forderung der Wissenschaften in Speyer, Band 62. Verlag der 

Pfalzischen Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften, Speyer 1972. 

71 Seiten, 1 Abbildung, 30 Tafeln, 12 Karten und 1 Beilage.

Nach der Arbeit von H. Fehr fiber die vor- und friihgeschichtliche Besiedlung 

der Kreise Kaiserslautern und Rockenhausen (1972) hat der Verlag der Pfalzischen 

Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften noch im gleichen Jahr einen weiteren 

Band desselben Forschungsvorhabens herausgebracht. N. Bantelmann muBte im 

Rahmen der von R. v. Uslar initiierten Untersuchungen fiber ,,Vorgeschichtliche 

Besiedlung Sfidwestdeutschlands, bezogen auf Teile der Pfalz“ ein sehr karges Feld 

beackern, wie die als Faltblatt beigefugte Fundkarte (1:50000) zeigt. Die dort im 

SO-Teil des Kreises erkennbare einzige Verdichtung von Fundstellen ist auf Flur- 

begehungen zurfickzufuhren, die hier am Ubergang vom Nordpfalzer Bergland zur 

westpfalzischen Moorniederung unternommen wurden. Aus personellen und finan-


