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Beitrage zur Urgeschichte des Rheinlandes I. Rheinische Ausgrabungen Bd. 15, 

1974, mit Beitragen von J. Hahn, M. Dohrn-Ihmig, W. Piepers, K. H. Knor- 

zer, H. Hinz, H. E. Joachim, 414 Seiten, 160 Abb., 23 Tabellen, 27 Taf. 

Rheinland-Verlag, Koln/R.-Habelt-Verlag, Bonn. Lw. 120,— DM.

Der vorliegende Band bringt Arbeiten zur Urgeschichte der Rheinlande, 

die in Ausschnitten steinzeitliche bis eisenzeitliche Untersuchungen mit Pro- 

blemstellungen beziehungsweise Forschungsergebnisse bekanntgeben. Beige- 

fiigt ist jeweils ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis.

J. Hahn behandelt die jungpalaolithische Station Lommersum/Weilers- 

wist, Kreis Euskirchen (S. 1-—49), und zwar in einer konzentrierten mit zahl- 

reichen Planen, Profilen und Fundtafeln versehenen Zusammenfassung der 

bisherigen Grabungsergebnisse und einer vorlaufigen Auswertung der Ergeb- 

nisse und den sich daraus ergebenden Problemen. Zu den bisher durch genau 

kartierte Oberflachenfunde festgelegten fiinf Fundplatzen (vgl. Karten in 

Bonner Jb. 1970, S. 2, Abb. 1 und 1972, S. 467, Abb. 5) kommen nun noch 

zwei weitere siidwestlich und nordwestlich des Ortes. Die sehr eingehenden 

und in der Methodik vorbildlichen Untersuchungen seit 1969 mit schichten- 

weisen Abtragungen und Aufnahmen der geologischen Schichtungen auf den 

einzelnen Fundplatzen, verbunden mit Boden- und Holzkohlebestimmungen  

(S. 14 ff.), ermoglichen auch Schliisse auf Klimaverhaltnisse und Fauna 

(S. 17 ff.), die auch durch Pollenanalysen bestatigt werden. Besonders interes- 

sant sind Zeitbestimmungen mit Hilfe der C 14-Methode an Knochenkohlen aus 

einzelnen Feuerstellen der altesten intakten Siedlungsschicht II c (S. 22 f.). Der 

hier nachgewiesene Siedlungshorizont liegt in einem hochglazialen, kalt- 

trockenen Loh (primarer Loh). Das Spatglazial ist in den Profilen und in den 

damit etwa parallel laufenden Siedlungshorizonten nicht mehr vertreten. 

Soweit eine Bestimmung der gefundenen Tierknochen mbglich ist, scheint vor 

allem die Jagd auf Ren und Wildpferd die Lebensgrundlage gebildet zu haben. 

Das Fundmaterial aus den einzelnen Schichten wird eingehend beschrieben 

(S. 26 ff.). Auffallend ist der hohe Prozentsatz an Artefakten aus Maasfeuer- 

stein und Siihwasserquarziten (S. 38 ff.). Alles in allem handelt es sich um 

Freilandstationen des alteren Aurignacien mit der fur jungpalaolithische 

Jagerrastplatze charakteristischen Lage an dem lohbedeckten Nordwesthang 

eines Gelandesporns zwischen einer pleistozanen Abfluhrinne und einem alten 

Bachtal. Parallelen in Inventarzusammensetzung und zeitlicher Einstufung 

bilden etwa Siedlungshorizonte von Hohlenstein-Stadel IV und Wildscheuer III 

(S. 40 ff.).

M. Dohrn-Ihmig bringt eine Zusammenfassung ihrer Untersuchun

gen (Diss. 1972/73) zur Bandkeramik im Rheinland — Niederrheinische Bucht und 

Mittelrheingebiet. Das Ziel dieser Bearbeitung ist eine regionale und chrono- 

logische Neugliederung der Bandkeramik in ihrem nordwestlichen Verbrei- 

tungsgebiet (Rhein-Maas-Gruppe) und eine bisher fehlende Gliederung des 

Fundmaterials im Mittelrheintal (Neuwieder Becken-Maifeld/untere Mosel). 

Das ist um so notweniger, als mit dem Forschungsstand von 1936/38 neuere 

Untersuchungen besonders in den Niederlanden, aber auch im Untermain- 

gebiet z. T. differenziertere Entwicklungsabfolgen beziehungsweise feinere
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chronologische Unterteilungen andeuten, als sie auf Grund vor allem der 

Befunde in Koln-Lindenthal seinerzeit von W. Buttler erarbeitet wurden 

(vgl. S. 51—52). Grundlage fur die Untersuchungen der Verf. ist die verzierte 

Keramik. Eine Analyse des in den Gruben vergesellschafteten Materials allein 

ware zu gering und zu unsicher (nur 66 Gruben auBer Koln-Lindenthal im 

nordwestlichen Rheinland und 17 Gruben im Neuwieder Becken), um eine 

einigermaBen sichere Gliederung zu gewinnen. Auch standen nur ganz 

wenige Hausgrundrisse als geschlossene, brauchbare Einheiten zur Verftigung 

(S. 52, 56). Es wurde daher eine andere Methodik angewandt, namlich die 

Analyse der Merkmale auf Scherben oder GefaBen (vgl. das Schema S. 57), 

und zwar GefaBform (vgl. S. 59 f. u. Abb. 1—2), Randausbildung, kombiniert 

mit Randverzierung (S. 64 ff.) und Bandfiillung der Haupt- und Nebenmuster 

(S. 70—87). Der so erarbeitete Merkmalskatalog —■ auf Randlochkarten ver- 

schliisselt — ergibt dann eine nach Perioden gegliederte Keramik, die auf den 

Abb. 3—18 mit beigefiigten genauen Beschreibungen (Definitionen) vorgelegt 

wird (S. 59—86). Es folgt (S. 87—101) eine Auswertung der Merkmale in Form 

der Kombinationsanalyse und ihre sich daraus ergebende statistische Abfolge. 

Die Ergebnisse sind in den im Text verteilten Tabellen 3—13 dargestellt. Auf 

diesem Weg wird auch ein unterschiedliches Auftreten bestimmter Merkmals- 

kombinationen in dem einen oder anderen Gebiet erkennbar, oft auch eine 

regional verschiedene Abfolge. AuBerdem ist eine besondere Haufigkeit von 

Kombinationen bestimmter Formen und Randverzierungen (Tab. 6) bezie- 

hungsweise Bandfiillungen und Randverzierungen (Tab. 10) in einzelnen Stu- 

fen (I—V) festzustellen, im groBen und ganzen auch chronologisch verwertbar 

(S. 101 ff. m. Diagramm Abb. 14). Ob allerdings eine Verschiebung innerhalb 

der Merkmalskombinationen auf einer GefaBform oder einer GefaBgruppe 

auch immer eine chronologische Abfolge anzeigt, ist nicht ohne weiteres gege- 

ben. Es kbnnen hier auch stilistische Wandlungen innerhalb einer Zeitstufe 

zum Ausdruck kommen, als Variationen bestimmter Motive. Wie schwierig 

letzten Endes eine Auswertung sein kann, zeigt sich bei der Uberpriifung der 

Vergesellschaftungen verschiedener Keramik in den einzelnen Grubeninhalten 

(S. 106 ff.). In der Hauptsache ergibt sich aber durch diese von der Verf. konse- 

quent und kritisch durchgefiihrte Methode die Mbglichkeit, keramische Stil- 

entwicklungen uber bestimmte Zeitraume an den wechselnden Grubeninhal

ten abzulesen, wobei allerdings nicht immer eine feinere chronologische Ein- 

stufung zu erreichen ist. Auf der anderen Seite ist es aber auf diesem Wege 

auch moglich, die unterschiedliche Lebensdauer bestimmter Kombinationen 

von Verzierungselementen (vor allem Bandfiillungen der Hauptmuster) zu 

fassen, die auch regional verschieden auftreten (Leittypen), vgl. Tab. 15 — 

Niederrhein; Tab. 16 —■ Mtiddersheim; Tab. 17 —- Koln/Lindenthal; Tab. 18 — 

Mittelrhein. Wahrscheinlich zeichnen sich hier auch unterschiedliche Besied- 

lungsvorgange ab. Die schon von P. J. R. Moddermann vorgenommene Gliede

rung in eine altere und eine jiingere Bandkeramik, Periode I und II, kann 

hier bestatigt werden. Der Ubergang zwischen beiden Perioden ist u. a. vor 

allem gekennzeichnet durch das Verschwinden der altesten Bandmuster auf 

kalottenformigen Kumpfformen und das Auftreten vor allem birnenfbrmiger 

GefaBtypen mit Flomborner Banddekor und Randverzierungen mit Punkt- 

reihen. Neu ist eine reine Stichverzierung in Form schmaler nicht eingefaBter
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Bander (Tab. 15—16), die dann in der jiingeren Periode vorherrscht (vgl. Arch. 

Korrespondenzblatt 3, 1973, 279 u. Karte Ab. 1 = Rhein-Maas-Gruppe/Kblner 

Typ). In dieser Periode sind dann auch regional verschieden verbreitete neue 

Stilgruppen ausgebildet, die Rhein-Main-Gruppe mit Kreuzschraffur (Korre

spondenzblatt a. a. O. 281, Abb. 2) und in der jiingeren Linienbandkeramik die 

Kammstichtechnik (Mosel-Maas-Gruppe, Korrespondenzblatt a. a. O. Abb. 3), 

die Tremolierstichtechnik (Korrespondenzblatt a. a. O. Abb. 4) und das Kreuz- 

und Fischgratmuster (Gehringer Gruppe), das wohl auf Einfliisse der GroB- 

gartacher Kultur zuriickgeht, woher auch seine Verbreitung im Mittelrhein- 

und Moselgebiet spricht (Korrespondenzblatt a. a. O. Karte Abb. 5). In den 

spaten Phasen dieser Periode ist auch die Hinkelsteingruppe vertreten. Die 

Tabelle 20, S. 129, bringt dann eine Ubersicht der bandkeramischen Entwick- 

lungsstufen und ihr Verhaltnis zueinander in den einzelnen Regionen, und die 

ihnen parallel laufenden Entwicklungen bis nach Mitteldeutschland und 

Bbhmen. Fur das Moselgebiet einschlieBlich des Luxemburger Raumes ist 

danach der Schwerpunkt einer Besiedlung offenbar erst mit der jiingeren 

Bandkeramik festzustellen, obwohl einzelne Elemente auch alter sein kbnnen, 

vgl. zum Beispiel Publ. de la Section Historique 88, 1973, Tab. 6, 10 = Weiler- 

La-Tour/Huesefeld; Trierer Zeitschr. 24—26, 1956/58, Taf. 3, 7 u. 30, 1967, Abb. 6 

= Bernkastel-Kues (spates Flomborn).

Interessant ist noch das Kapitel liber okologische und klimatische Betrach- 

tungen (S. 52—56). Im Niederrheingebiet liegen fast alle Siedlungen auf LoB 

an Bachen, Fliissen oder Erosionsrinnen. Die nicht aufgeschlossenen LbB- 

plateaus wurden gemieden. Im Mittelrheingebiet wurden LbBsubstrate an LbB- 

inseln und Boden mit Trachyttuffen bevorzugt. Die Hbhenlage spielte offenbar 

keine besondere Rolle. Ausschlaggebend waren aber Bodenqualitat und Was- 

sernahe. Eine Ausnahme bildet die jiingere Siedlung Hiinenfeld, Kreis Koblenz, 

im nordbstlichen Hunsriick in Hbhe von 400 m ii. NN ohne Wasser in der Niihe 

und auf quarzitischem Sandstein. In der Umgebung anstehender Roteisenstein 

diirfte hier der AnlaB zur Siedlung gewesen sein (S. 53). Wie weit eine Ver- 

schiebung der bandkeramischen Siedlungen in niederschlagsreiche Zonen wah- 

rend der jiingeren Periode erfolgte, ist nicht iiberall und mit Sicherheit nach- 

gewiesen (vgl. Tabellen 1—2). Die von B. Sielman als auslbsende Faktoren fur 

eine Siedlungsausweitung oder einen Wechsel der Siedlungsgebiete angenom- 

mene Bevblkerungszunahme oder ein Wechsel der Wirtschaftsweise (vgl. auch 

Acta Praehistorica et Archaeologica 2, 1971, S. 65 ff. m. zahlreichen Karten) 

ist noch nicht zu belegen. Vorlaufig wird man der Verf. zustimmen, daB die 

Besiedlung der niederschlagsreicheren Gebiete wohl eher auf eine Trocken- 

phase im mittleren Atlantikum zuriickzufiihren ist, die unter Beibehaltung der 

bisherigen Wirtschaftsweise zu einem Wechsel des Siedlungsraumes zwang. 

So ist wohl auch die verhaltnismaBig junge Besiedlung der ungiinstigeren 

Boden bei Bernkastel-Kues, Trier und im stidlichen Luxemburg in einer nie- 

derschlagsreichen Periode erklarlich.

W. Piepers bringt einen ausfiihrlichen Bericht uber eine bandkera- 

mische Siedlung bei Bedburg-Garsdorf/Frauweiler, Kreis Bergheim-Erft, die 

durch eine Notgrabung 1969 wenigstens noch teilweise aufgedeckt werden 

konnte (S. 143—171). Es ergaben sich Teile von zwei Hausgrundrissen und
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Reste eines speicherartigen Baues, sowie zahlreiche Gruben (Plan auf Abb. 2). 

Der fragliche Teil liegt im Zentrum einer ausgedehnten Siedlung, deren Gren- 

zen allerdings nicht mehr eindeutig nachzuweisen waren. Heute ist das Gebiet 

schon grbBtenteils dutch den nach Norden fortschreitenden Braunkohlenabbau 

zerstbrt. Das Siedlungsgebiet liegt ostl. des Hohenzuges der Ville beiderseits 

der StraBe Garsdorf—Frauweiler (Karte Abb. 1). Mehrere Trockenrinnen, die 

von Garsdorf nordlich nach Frauweiler fiihren und zur Zeit starkerer Bewal- 

dung noch standig Wasser gefiihrt haben diirften, gehbren in das EinfluBgebiet 

des Gillbaches. Sie miissen fur die auf dem LbB der Mittelterrasse gelegenen 

bandkeramischen Siedlung von Bedeutung gewesen sein.

Der folgende Grabungsbericht (S. 144—155) mit Planaufnahmen und 

Schnitten (Abb. 2—7) bringt eine genaue Beschreibung und Deutung der ein- 

zelnen Befunde. Wichtig sind besonders die Hausgrundrisse, die ziemlich voll- 

standig aufgedeckt werden konnten. Bau I mit 14,5 m Lange und 6,0 m Breite 

war nordwestlich orientiert. Es war ein Pfostenbau, dutch drei Reihen Innen- 

pfosten in vier ,,Schiffe“ unterteilt. Sie bildeten gleichzeitig fiinf Querreihen 

und untergliederten den Bau damit in sechs Joche (Abb. 3) von unterschied- 

licher GrbBe. Die siidliche Schmalseite war dutch ein Wandgrabchen mit vier 

Pfosten abgeschlossen. Bau II, etwas nbrdlicher ausgerichtet, war etwas kleiner 

(12,7 m X 5,3 m). Die nbrdliche Schmalseite und die anschlieBenden Teile der 

Langswande bis zur 3. Reihe der Innenpfosten bildeten ebenfalls Wandgrab

chen. Der Innenraum war durch drei Reihen Innenpfosten unterteilt, deren 

mittlere Reihe wohl den Dachfirst getragen haben diirfte. Teilweise doppelte 

gerade Pfostenreihen, einmal von der mittleren Westwand des Gebaudes nach 

Siidwest ausgehend und noch auf 20 m Lange erfaBt (Nr. 25), und eine ahnliche 

Reihe von der Nordwestseite des Gebaudes in gleicher Flucht ausgehend 

(Nr. 12) diirften Spuren von Zaunen oder Palisaden sein, die eine Weide oder 

ein Gehege nordwestlich des Gebaudes eingrenzten. Die Pfostengruppe III im 

Siidostteil des Gelandes, etwa 20 m von Haus I entfernt und zwischen den 

groBen Gruben 35, 41, 44 gelegen, ist schwerer zu deuten, zumal ihre Zusam- 

mengehbrigkeit nicht gesichert ist. Verf. mbchte hier wohl mit Recht den 

Unterbau eines speicherartigen Gebaudes von etwa 4X4 oder 4 X 5 m sehen 

und die inmitten des Grundrisses eng zusammenstehenden Pfosten als niedrige 

Stiitzen einer Plattform deuten. Die drei groBen um die Anlage verteilten 

Gruben (Profile Abb. 6) mit Pfosten an den Randern standen offensichtlich in 

einem funktionalen Zusammenhang (Arbeitsstatten oder Vorratsgruben), 

zumal in Grube 44 Getreidereste geborgen wurden.

Das Fundmaterial — besonders Keramik — nach Gruben und Pfosten auf- 

gefiihrt und abgebildet (S. 156—168, Abb. 8—13), datiert die Siedlung in das 

Ende der Periode I und in die friihe Periode II (I c—II b/c). Ob damit Anfang 

und Ende des wirklichen Siedlungsablaufes erfaBt ist, bleibt ungewiB. In den 

nicht untersuchten Flachen kbnnen durchaus altere oder jiingere Siedlungs- 

teile gelegen haben, die aber wohl nicht mehr nachzuweisen sind.

K. H. Knbrzer behandelt Pflanzenfunde aus der Bandkeramiksiedlung 

Bedburg-Garsdorf (S. 173—192 m. 2 Abb.). Die Pflanzenreste — nur in ver- 

kohltem Zustand gefunden —- stammen aus sieben Gruben. In einer Tabelle
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(Nr. 1) sind sie getrennt nach Kultur- und Sammelpflanzen und Wildpflanzen 

mit Angabe der Fundstellen aufgezahlt. Es werden hier nur die Pflanzenreste 

behandelt, denen wegen ihrer Eigenart oder Seltenheit besondere Bedeutung 

zukommt. Neben einer genauen Beschreibung wird auch auf ihr Vorkommen 

in anderen bandkeramischen Siedlungen hingewiesen (S. 176—186). In den 

untersuchten Schichten ergaben sich fast ausnahmslos Reste von Getreide- 

pflanzen und Samen von Unkrautern, die auf Getreidefeldern wachsen. Der 

auffallend hohe Anteil von Spreu- und Unkrautresten im Vergleich zur Menge 

der Getreidekbrner in den Gruben (vgl. Tab. 3) deutet auf Verarbeitung in den 

Gruben der Siedlung hin. Das ergibt auch Hinweise auf das Ernteverfahren. 

Da es sich bei den Unkrautern fast nur um hochstengelige, also in Hohe der 

Getreideahren stehende Arten handelt, muB die Ernte durch Ahrenpfliicken, 

nicht mit Hilfe von Sicheln beziehungsweise Steingeraten, erfolgt sein. Als 

Hauptgetreide wurden Emmer und Einkorn angebaut, offenbar in Mischkultur. 

Gerste fehlt vbllig, wie auch in zahlreichen anderen Siedlungsplatzen im Rhein

land. Wogegen sie in Mitteldeutschland und in Ost- und Siidosteuropa eine 

groBe Rolle spielte. Besonders groB ist auch der Anteil an Roggentrespe und 

Knbterich, die sicher als starkereiche Frtichte bei der Ernahrung eine bevor- 

zugte Rolle spielten. Belegt ist ferner der Anbau von Hirse, Erbsen und Lein 

und auch die Verwendung von Wildobst und Haselniissen. Pollenanalysen und 

Holzkohlebestimmungen belegen ferner fur das Gebiet Bedburg-Garsdorf eine 

Bewaldung mit Eiche und Esche.

H. Hinz bringt zwei umfangreiche Berichte (S. 193—-338) uber Grabun- 

gen bei Veen, Kreis Moers, und zwar auf der Flur Kaninenberg, einem flachen 

Riicken der Niederterrasse siidlich Winnenthal, am Stidrand begrenzt durch 

eine mittelalterliche Landwehr (S. 195, Abb. 1 und S. 245, Abb. 1). AnlaB zu 

diesen Grabungen (1962—63, 1965) war die Entdeckung mehrerer rbmischer 

Ubungslager, die systematisch untersucht werden sollten. Schon die ersten 

Schnitte erbrachten auch Spuren ausgedehnter alterer, besonders steinzeit- 

licher Besiedlungsperioden und auch hier und im bstlich angrenzenden 

Gelande eisenzeitliche Flachgraber, die zu einem weiter bstlich angrenzenden 

Grabhiigelfeld gehbren. Auf Grund vieler Stbrungen auch neuzeitlichen 

Datums war es kaum mbglich, auBer einigen Gruben noch intakte Siedlungs- 

schichten zu fassen. Lediglich ein Glockenbechergrab mit in der Grabgrube 

verstreutem Leichenbrand (Abb. 22) konnte fast ungestbrt aufgedeckt werden. 

Das gesamte Fundmaterial im Ausgrabungsgelande ist kartiert und nach Zeit 

und Kulturzugehbrigkeit signiert (Abb. 2, 15—17). AuBer wenigen spatneo- 

lithischen Steingeraten und Bruchstiicken fand sich im Bereich eines eisen- 

zeitlichen Kreisgrabens eine bandkeramische Grube mit verzierten Keramik- 

resten und Feuersteingeraten (Abb. 3). Die Keramik datiert in die jiingere 

Bandkeramik. Ihre Verzierungen gleichen Vorkommen in Kbln-Lindenthal 

(Importgruppe) und sind identisch mit Keramik der Limburgischen Gruppe. 

Die Lage auf leichtem Niederterrassenboden mit stark kieshaltigen und sandi- 

gen Ablagerungen weicht von der sonst allgemein ublichen Bindung dieser 

Kultur an fruchtbare Boden oder LbBformationen ab. Gleiches gilt auch fur 

eine Anzahl von Fundstellen im Limburger Gebiet. Es scheint sich hier eine 

Bevblkerungsgruppe abzuzeichnen, die vielleicht auf autochthone Wurzeln 

zuruckgeht, und lediglich gewisse bandkeramische Formen ubernommen
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hatte. Es ist naheliegend, hier auch andere Wirtschaftsformen anzunehmen. 

Aus dem Mittelneolithikum fanden sich ferner in einem Gelandeschnitt ver- 

streut eine Anzahl von Scherben mit parallelen Furchenstichverzierungen 

und sichelfdrmigen Einkerbungen an den Randern (Abb. 4), die wohl dem 

Horizont GroBgartach zuzuweisen sind. Recht zahlreich waren Funde und 

Siedlungsspuren verschiedener Becherkulturen. AuBer dem schon erwahnten 

Glockenbechergrab mit einem Becher vom Veluwe-Typ und vier Pfeilspitzen 

(Abb. 6) fanden sich Reste verzierter Scherben, die zur hollandischen Gruppe 

hybrider Becher tendieren (Wickelschnurverzierung, parallele Schnurzonen, 

vgl. Abb. 5) und Reste von mit wechselnden Fingernagelkerbreihen verzierten 

Scherben ahnlich der Keramik der Potbeker beziehungsweise Veener Becher. 

Diese stammen nachweislich aus zerstorten Siedlungen, von denen noch Gru- 

benreste und einige Pfostenldcher angeschnitten werden konnten. In die friihe 

Bronzezeit datiert dann eine Grube, deren Keramik an die auch im nieder- 

landischen Limburg vertretene Hilversumgruppe anschlieBt (Abb. 12; 23).

Besonders wichtig fur die niederrheinische Forschung war im gleichen 

Gelande die Aufdeckung eines ausgedehnten eisenzeitlichen Friedhofs (S. 243 

bis 338), vgl. Karte Abb. 2 mit Hohenschichten, Abb. 3—4 (Schnittplan, Graber- 

plan). Am Ostrand auf einem bewaldeten, flachen Gelanderiicken sind noch 

16 Grabhiigel verschiedener GroBe erhalten, Nr. 164/164a—178 in der Gesamt- 

zahlung (Taf. 6—7), von denen ebenfalls zwei untersucht wurden (Nr. 169, 

175). Es ist moglich, daB im westlich anschlieBenden Gelande und westlich des 

Weges nach Winnenthal einige der dort freigelegten Bestattungen ehemals 

ebenfalls unter Hugel lagen. Die insgesamt etwa 16 000 qm groBe untersuchte 

Flache ergab auBer zahlreichen gesondert registrierten Einzelfunden (S. 296 

bis 307) 163 Graber (Inventar S. 264—288), einige innerhalb von Kreisgraben 

(Abb. 44—45; Taf. 10), ferner eine Reihe von Kreisgrabenanlagen verschiedener 

GroBe ohne sicher nachweisbare Bestattungen (Nr. 169—188) und Reste ahn- 

licher nicht mehr sicher deutbarer Anlagen am Westrand der Grabhiigelgruppe 

(Abb. 4). Auffallig ist eine im westlichen Randgebiet des Friedhofsgelandes 

aufgedeckte doppelte Langgrabenanlage (Abb. 4; 34 u. 58, 42—51), S. 294—96. 

Sie konnte noch auf eine Lange von 57 Metern erfaBt werden, ohne einen 

Anfang und AbschluB zu finden. Die beiden parallel laufenden Grabchen hat- 

ten einen Abstand von 4,6—4,8 m, waren muldenformig, 0,4—0,9 m breit und 

0,24 m tief. Graber kamen innerhalb und in nachster Nachbarschaft nicht zu- 

tage. Eine Datierung ist damit nicht gesichert, muB aber vorromisch sein, da 

sie vom Graben des einen dort aufgedeckten romischen Lagers (Nr. II) 

geschnitten wird. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist sie etwa mit dem hall- 

stattzeitlichen Friedhofsteil zeitgleich (Ha D), und kann vielleicht mit der zur 

spaten Belegungsschicht gehdrenden Brandbestattung 116 im vierfachen Kreis

graben (Abb. 116) zeitlich zusammenhangen (S. 329, 334). Die Lage in einer 

Mulde und ihr Verlauf beiderseits auf ansteigendem Gelande spricht aller- 

dings nicht fur einen Zusammenhang mit besonderen Bestattungsanlagen, eher 

fur Reste eines Baus (kultischer Art?) oder einer Einfriedung, zumal an einigen 

Stellen zusammen mit den Langsverfarbungen Pfostenspuren zutage kamen. 

Weitere Reste von Langgraben wurden westlich der Grabhiigelgruppe ange

schnitten (Abb. 4, Nr. 194, 195), und zwar etwas mehr nach Nordwest orientiert, 

24 und 21,8 m lang und in einer Flucht, mit wechselnder Breite von 0,58 bis
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0,75 m und einer Tiefe von 0,18 m. Das Grabenstiick 195 schloB am Nordende 

leicht gebogen-rechteckig auf 6 m Breite ab und kann vielleicht mit einem 

weiteren parallel laufenden in gleichem Abstand gelegenen Grabenstiick 

zusammenhangen. Wegen starker Stbrungen war aber nicht zu klaren, ob alle 

Grabenteile zusammengehbren. Auch die Frage nach urspriinglicher Form und 

Funktion muB hier unbeantwortet bleiben.

Die Zeitspanne, in der der Friedhof belegt wurde, ergibt sich aus einer 

eingehenden Behandlung des Fundmaterials, vor allem der Keramik (S. 308 

bis 320). Die friihesten Bestattungen (Hugel 169, Gr. 2; 175, Gr. 3) gehdren in 

Ha B, die meisten in Ha C und Ha D, was auch die stratigraphischen Befunde 

in den Hiigeln andeuten. Interessant sind einige Karten mit Grabformen 

(Abb. 47), mit Schragrandurnen und hohen Topfen (Abb. 48), mit Kleinge- 

faBen, Gias- und Metallfunden (Abb. 49) und spaten Typen u. a. Schalenurnen, 

Eierbechern, GefaBen mit Zipfelbsen oder Lappen (Abb. 50). Bei einer ver- 

gleichenden Betrachtung zeigt sich deutlich, daB die Belegung von Osten her 

erfolgte (Ha B — Ha D/Latene I). Zu den westlichsten Grabern zahlt Grab 15, 

das als eines der jiingsten bereits in die Spatlatenezeit zu datieren ist (u. a. 

blauer Glasringrest mit Mittelwulst, S. 320). In diesen Horizont oder in Ha D 

diirften in der Mehrzahl auch die Leichenbrandnester ohne Urnen gehdren, 

die sich fast ausschlieBlich im westlichen Friedhofsbereich konzentrieren, ent- 

sprechend der spaten Graberschicht. Auch die Mehrzahl der Kreisgraben ist 

wohl in Ha D angelegt worden.

Die zahlreichen Kreisgraben im Veener Friedhof und auch die Zeitstellung 

erlauben einen Vergleich vor allem mit niederlandischen Befunden (S. 323 ff. 

m. Abb. 46 — Riethoven u. de Hamert). Die in Veen entwickelte Horizontal- 

stratigraphie, die eine chronologische Abfolge der Belegung erlaubt, ist bisher 

am Niederrhein noch nicht belegt. Auffallend ist der Beginn der bisher 

bekannten Friedhbfe erst in einem spaten Abschnitt Ha B. Das wird auch 

durch neue Funde in den bekannten Friedhbfen von Budberg, Kreis Moers 

und Moers-Hiilsdonk unterstrichen, die hier im Anhang vorgelegt werden 

(S. 338—344).

H. Hinz bringt dann einen Bericht (S. 347—373) uber vorrbmische 

Befunde im Bereich der siidlich Xanten gelegenen Colonia (CUT), Fundstel- 

lenplan auf Abb. 1. Von besonderem Interesse ist Stelle 2, wo unter zwei romi- 

schen Steinbauperioden und zwei Holzbaustraten neun Graber — z. T. durch 

die spatere Bebauung gestort — aufgedeckt werden konnten (Abb. 2). Beson- 

dere Aufmerksamkeit verdient dabei Grab 5, da hier um die Urnenbestattung 

ein Pfostenkranz nachgewiesen werden konnte (Abb. 2, 4), und zwar unter dem 

Schwellgraben der zweiten romischen Holzbauperiode (Abb. 5), vgl. S. 349 ff. 

Der Pfostenkranz hatte etwa einen Durchmesser von 5 m. Das GefaB des 

Grabes —• eine groBe eimerformige Urne mit kurzer Schulter und kurzem 

Steilhals, unten gerauht (Abb. 3, 1) — ist im Bereich der niederrheinischen 

Grabhiigelkultur allgemein unbekannt. In der Grundform erinnert sie an ober- 

standige Doppelkoni, ist aber schlanker und weitmiindiger mit kiirzerem Hals. 

Es scheint hier eher eine Nachentwicklung der endneolithischen/fruhbronze- 

zeitlichen Becherkeramik vorzuliegen (Potbecker). Unter Beriicksichtigung der
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Grabform mit Pfostenkranz, die vor allem in den Niederlanden verbreitet ist 

(Abb. 6) und dort in der Hauptsache in Ha A datiert (S. 351 f.), ist es nahe- 

liegend, auch Grab 5 ahnlich einzuordnen (spatestens Stufe Ha A). Die iibrigen 

Graber diirften vor allem der Stufe Ha B angehbren. Das Leichenbrandnest 

in Grab 6 ohne Urne deutet allerdings wie in Veen auch auf eine noch spatere 

Belegung hin. Das zeigt sich auch bei den iibrigen vor allem westlich und siid- 

westlich gefundenen Siedlungs- und Grabresten. So ergab Stelle 17 latene- 

zeitliche GefaBreste. Bei Stelle 19 bstlich der Graber von Stelle 2 kamen auBer- 

dem vier Graber zutage (S. 364), die Ha C-Keramik aufwiesen. Etwa altere 

Graber waren schon vorher bei Stelle 1 westlich Stelle 2 zerstbrt worden. 

Wahrscheinlich gehdren alle zu einem grbBeren Graberfeld, offenbar z. T. 

mit Grabhiigeln. Ganz am Westrand der spaten Colonia (Abb. 1) — Stelle 20 — 

konnten dann umfangreiche Siedlungsspuren aufgedeckt werden (S. 365 ff.). 

Aus den zahlreichen Pfostenspuren und Gruben (Abb. 10—14) konnten trotz 

starker Stbrungen wenigstens zwei Pfostenbauten (A, D) einigermaBen rekon- 

struiert werden. Beide Bauten lagen in etwa 10 m Abstand parallel zueinander. 

Bau A war noch etwa 5 m lang und 4,5 m breit, der Ostteil fehlt; D hatte wohl 

ehemals eine Lange von 6 m und eine Breite von 3,5 m und wird vom Verf. 

als Bau mit Firstsaulenkonstruktion gedeutet (S. 368). Weitere Pfostenanlagen 

B, F und G diirften entsprechend den 1966 verbffentlichten Befunden von 

Weeze-Baal, Kreis Geldern (M. Miiller-Wille, Bonner Jahrb. 166, 1966, 370 ff.) 

von Speicher- oder Vorratsbauten stammen. Die Bauten sind wohl auf Grund 

der sparlichen Keramikreste in die jiingere Hallstattzeit zu datieren. Interes- 

sant ist die Verbreitung dieses Haustyps (Karte Abb. 15) mit einer Nordgrenze 

etwa zwischen Rhein-Maas-Miindung und dem westfalischen Miinsterland. Es 

ist auffallend, dab diese Verbreitung sich etwa mit der der niederrheinischen 

Grabhiigelkultur deckt. Weiter nordlich vor allem in den Niederlanden ist 

dagegen ein Haustyp mit dreischiffiger Einteilung vertreten, der nach neueren 

Untersuchungen offenbar bis in die Bronzezeit zuriickreicht und dann gerade 

in der Latene- und Kaiserzeit als dreischiffige „Wohnstallhalle“ dominierte.

H. E. Joachim berichtet fiber Hiigelgrabungen am Ravensberg bei 

Troisdorf-Sieglar (S. 375—403). Dieses Grabhiigelfeld, das ehemals fiber 

100 Hiigel umfaBte, war schon durch Grabungen C. Rademachers im 19. Jahr- 

hundert und spatere Einbeziehungen des Gelandes in den Truppeniibungsplatz 

Wahner Heide stark dezimiert worden. 1971 waren schlieBlich noch 24 Hiigel 

— meist in verwiihltem Zustand — erhalten. Da eine vollige Zerstdrung nicht 

mehr aufzuhalten war, wurden sie vom Verf. in einer Notgrabung untersucht 

(Plan Abb. 7). Es ergab sich, daB die Hiigel keine Kreisgraben aufwiesen. Le- 

diglich Hiigel 20 war am FuB mit einem Steinwall eingefaBt (Abb. 10; Taf. 25). 

In seinem Zentrum, ferner in den Hiigeln 3, 7 und 19 wurden auBerdem Stein- 

kisten aus Quarzblbcken angetroffen, die allerdings fundleer waren, aber sicher 

zum Schutz von GrabgefaBen dienten. Zusammen mit dem alteren Fundmate

rial (S. 378—393), das z. T. weit verstreut in den Museen Bonns, Kolns und 

Berlins und in Privatbesitz aufbewahrt wird — leider z. T. ohne klare Auf- 

zeichnungen —, bringt Verf. eine Ubersicht in Inventarform, die zusammen 

mit den 1971 geborgenen Funden eine in etwa gesicherte Datierung ermog- 

licht (S. 399 ff.). Danach gehort der Friedhof in der Hauptsache in die Periode 

Ha C mit einem Beginn in Ha B und vielleicht einem Ende in Ha D. Die
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Keramik ist charakteristisch fur eine im rechtsrheinischen Gebiet zwischen 

Sieg- und Lippemiindung nachweisbare Gruppe der Niederrheinischen Grab- 

hugelkultur. Die Analyse der Keramik ergibt neben starkeren Einfliissen der 

Urnenfelderkultur auch Beziehungen zur Koberstadtgruppe in der GieBener 

Senke, woher auch mit den starkeren Zuwanderungen gerechnet werden kann, 

die auch den auffallenden Bevblkerungsanstieg gerade in diesem Gebiet wah- 

rend der Hallstattzeit erklaren kbnnten. Zwischen Sieg- und Lippemiindung 

wird mit einem ehemaligen Bestand von uber 15 000 Hiigelgrabern gerechnet. 

Die Frage, warum gerade dieser weniger siedlungsgiinstige Landstrich bevor- 

zugt wurde, ist allerdings vorlaufig nicht zu beantworten. Vielleicht spielte 

neben giinstigeren klimatischen Verhaltnissen (vgl. z. B. Westf. Forschungen 9, 

1956, S. 197 ff.) auch die Wirtschaftsform eine Rolle. Offenbar war auch die 

linksrheinische LbBzone den Zuwanderern nicht zuganglich, da sie im gleichen 

Zeitraum von mittelrheinischen Urnenfelderleuten besiedelt oder doch stark 

beeinfluBt war.

K. H. Knorzer behandelt noch zum SchluB des Bandes die Pflanzenfunde 

aus einer eisenzeitlichen Siedlungsgrube (Ha D) aus Frixheim-Anstel, Kreis 

Grevenbroich (S. 405—414). Die sich aus den Untersuchungen ergebenen Be- 

stimmungen werden in einem Verzeichnis zusammen mit einer eingehenden 

Beschreibung und mit Abbildungen auf Taf. 27 vorgelegt (S. 406—411). Es 

ergibt sich aus dem Befund, daB die Grube als Abfallgrube eines nahegelege- 

nen Wohnplatzes diente. Die z. T. verkohlten Getreidereste weisen speziell auf 

eine Herdstelle hin. Die nachgewiesenen Pflanzen stammen vor allem von 

Leindotter, Hirse (speziell Hiihnerhirse), Gerste und Weizen. Es fanden sich 

auch Samen von Hulsenfriichten, Mbhren, Lein, Erbsen und Linsen. Haufig 

sind auch Reste von starkereichen Roggentrespen zusammen mit Haferkbrnern 

festgestellt.

Interessant ist, daB auf Grund verschiedener Wildpflanzen und Unkrauter 

(Ackerspbrgel, Knauelkraut, Fadenhirse und Windhalm) auch Auskunft fiber 

die Bodenqualitat der Felder gegeben werden kann. Der Boden war offenbar 

sauer und nahrstoffarm, verursacht durch mangelnde oder fehlende Diingung 

und durch zu starke Bodenbenutzung.

Siegfried Gollub
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Nur zwei Jahre nach dem 1. Band der Diirrnberg-Publikation ist nun Diirrn- 

berg II erschienen. Damit ist die Vorlage alter bis 1971 entdeckten Grabfunde 

abgeschlossen.


