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Vorwort.

Die Kalenderforschung, Kultst�ttenforschung und Erforschung von Liniensystemen 
ist im linksrheinischen Raum so gut wie unbekannt. Meistens sind es regionale oder 
�rtliche Heimatforscher, deren Interesse einem Ringwall, einer Burg, einem 
R�mertempel oder einer Kirche gilt. Von einigen Forschern in Westfalen gibt es 
private Ans�tze f�r die Auswertung von mehreren nahe liegenden Ringw�llen oder 
Linien zwischen den verschiedensten Arten von Kultst�tten, so dass man auch von 
Kultst�ttensystemen sprechen kann. Die Auswertungen entsprechen den Methoden 
von Ingenieuren, Vermessungstechnikern und Mathematikern. 1 2

Zur Kalenderforschung im Rheinland und der Eifel gibt es keine Literatur und es gibt 
keine eigene Terminologie. Es sind teilweise einfache kleine Systemanalysen mit 
Erg�nzungen aus Standortbeschreibungen, Hinweise aus der Namensmythologie, 
bekanntem Kalenderwissen oder Kultst�ttenanalysen. 

Ein bekanntes �bergeordnetes Liniensystem ist das so genannte Belchendreieck, 
welches im Raume Elsa� � Schweiz � Schwarzwald liegt und Merkmale eines 
Sonnenkalenders aufweist. 3 Dies d�rfte bereits den Menschen vor der Jungsteinzeit 
bekannt gewesen sein. 

Mit der Entdeckung einer Kultst�ttenlinie st��t der Betrachter auf ein wenig 
bekanntes Forschungsgebiet; das der Ley-Linienforschung. 4 Es handelt sich um eine 
Form der Geod�sie und f�hrt durch einfache mathematische Berechnungen und 
Extrapolationen zu erstaunlichen Ergebnissen. 

1 Torsten C. E. Drescher, Prof. Dipl.-Phys., Gummersbach, Ringwallsysteme im 
rechtsrheinischen NRW, online, Abruf vom 17.4.2016.
2 Georg Haasbach, Spuren fr�her Vermessungen in NRW, Mittelalterliche Kirchen 
als Vermarkungen eines Festpunktfelde, Versuch einer Netzrekonstruktion 
Grundlagenvermessung im Mittelalter, Internetabruf vom 17.4.2016: 
http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/editors/import/pub/pdf/noev_22010.p
df, Seite 49-80, in N�V, Nachrichten aus dem �ffentlichen Vermessungswesen 
Nordrhein-Westfalen, Ausgabe 2/2010, 
http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/editors/import/bue/doks/noev_22010_
anlage3c_haasbach.pdf, Abruf 18.4.2016. 
3 Wikipedia.de, Suchwort Belchendreieck, https://de.wikipedia.org/wiki/Belchen-
System  Abruf vom 17.4.2016. 
4 Wikipedia.de, Suchwort Ley-Linien, https://de.wikipedia.org/wiki/Ley-Linie, Abruf 
vom 17.4.2016.

http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/editors/import/pub/pdf/noev_22010.p
http://www.mik.nrw.de/fileadmin/user_upload/editors/import/bue/doks/noev_22010_
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Die Linie Erkelenz � Hermeskeil.

Eine Kultst�ttenlinie f�hrt durch den Badewald.

W�hrend der Kalenderuntersuchungen im Rheinland und der Eifel wurden zu 
�bersichtszwecken bekannte Kalenderorte, Kultst�tten oder historisch interessante 
Orte in eine �berregionale Karte eingezeichnet. Hierbei ergab sich die Besonderheit 
dass einige dieser Markierungen auf einer Linie lagen. Dies w�re nichts Besonderes, 
wenn nicht auch gleichzeitig festgestellt wurde, dass bei einigen der Abstand 
voneinander gleich war. Dieses f�hrte zu weiteren Untersuchungen und zu einigen 
Erkenntnissen. Zun�chst der Hinweis, dass es f�r den rheinischen Bereich keine 
Literatur dar�ber gibt. Am ehesten k�men Betrachtungen �ber die so genannte Ley-
Linien in Frage, die in England entdeckt wurden. 

Was sind Ley-Linien? 

Als Ley-Linien (auch Heilige Linien) werden von einigen Forschern und 
Schriftstellern die Anordnungen von Landmarken, wie beispielsweise Megalithen, 
pr�historischen Kultst�tten und Kirchen bezeichnet. 5 Es handelt sich um 
Kultst�ttenbetrachtungen, die seinerzeit vom englischen Hobbyarch�ologen Alfred 
Watkins durchgef�hrt wurden. Dieser entdeckte, dass oftmals mehrere Kultst�tten auf 
sogenannten Linien verlaufen. Diese bezeichnete man sp�ter als Ley-Linien. �Der 
Name leitet sich von Aufreihungen englischer Ortschaften mit der Endungen -leigh 
bzw. -ley (altenglisch f�r �Lichtung, Rodung�) ab.� 1 Diese Linien sind auch in der 
Geomantie bekannt und f�hren bei Geod�ten und Radi�stheten zur Konstruktion von
Liniengebilden oder Liniensystemen.

Der R�delsberg bei Nideggen � Ausgangspunkt der Entdeckung. 

Eifelpfarrer Andreas Pohl aus Blens/Abenden bei Nideggen, der in den 30er bis 50er 
Jahren den Badewald und seine Umgebung erforschte, war der Meinung, dass es sich 
bei der Keltenfeste im Badewald um das von den Eburonen angelegte Kastellum 
Aduatuka handele. Bei Sichtung des historischen Materials ergab sich, dass die 
verbliebenen Grundmauern dieser vorzeitlichen Anlage im Osten, S�den und Westen 
kreisf�rmig verlaufen, der n�rdliche Teil jedoch sich noch 200 m weit auf flachen
H�geln auf einem H�henniveau von etwa 350-360 m�NN 6 erstreckte. Die 
historischen Pohl-Berichte wurden vom Heimat- und Geschichtsverein Nideggen 
2012 ins Internet gestellt. Die seinerzeit dort durchgef�hrten Begehungen und 
vorhandenen Aufzeichnungen ergaben, dass in einem zerw�hlten Waldst�ck mehrere 
�ltere Kulturen vertreten waren.

5 Internetseiten Wikipedia.de, https://de.wikipedia.org/wiki/Ley-Linie, Abruf vom 
16.4.2016.
6 m�NN = Meter �ber Normal Null.
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Abb. � Kastellum Aduatuca nach Pohl mit Einzeichnungen (rot = Schutzmauern, 
Wallgr�ben, blau = TP Mittelpunkt, hellblau = Maar bzw. Wasserspeicher, violett = 

Grundmauern von Eckt�rmen, hellgr�n = Hohlwege, schwarz = Eisenstrasse).

F�r die jetzigen Betrachtungen soll der etwa 230 - 240 m Durchmesser grosse innere 
Kernbereich der Anlage gelten, der dem L�ngenma�en des drusianischen Fusses 
(0,3328 m) entspricht und etwa 700 Fu� betr�gt. Dieses Ma� war auch im Reiche 
Karls des Gro�en und bei den keltogermanischen Tungrern verbreitet. Eine weitere 
Gr��e f�r vorzeitliches Ma� ist das megalithische Yard. Das Rechnungsma� f�r 1 m 
entspricht 0,829 megalithische Yard, die Anlage auf dem R�delsberg betr�gt 300 
megalithische Yard Durchmesser.

Der Badewald weist neben fr�hgermanischen Merkmalen noch Zeugnisse keltischen 
und r�mischen Bergbaus auf. Insgesamt etwa 100 kleine Maare oder Pingen mit 
Durchmessern von etwa 10 bis 25 m finden sich laut Pfarrer Andreas Pohl im Bereich 
des Badewaldes. Der Ursprung der Pingen liegt zweifelsohne bei den ehemaligen
Bergwerkgruben. Pohl schreibt aber auch von kimbrischen Wohngruben. Hierbei soll 
es sich Wohnst�tten bergbautreibender Menschen gehandelt haben. Die Literatur gibt 
f�r den rheinischen Bereich nur sehr wenig Auskunft. Die Meinungen reichen von 
den Ansichten, dass es sich um Keltensklaven handelt bis hin zu kleinw�chsigen 
Menschen, die eigens aus dem Bereich des damals fortschrittlichen Salzburgs hier hin 
gebracht wurden.

Safasdfasdf 
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, scheint damit nur bei ganz wenigen im Recht zu sein, sofern diese in oder nahe bei 
Berg vor Nideggen lagen. 7 Vielleicht sind sie etwas gr��er und tiefer als die Pingen. 
Untersuchungen gibt es nicht. 

Der Ursprung der teilweise mit Wasser gef�llten flacheren Maare ist nicht genau 
gekl�rt. Man wei� durch unz�hlige Hufeisenfunde, dass hier zu R�merzeiten Pferde 
gehalten wurden und dies Wasserstellen waren. Da die Hufeisen sehr klein sind, geht 
man von r�mischen Packpferden oder kleineren Pferden der ehemaligen Sugambrer 
aus, denen von den R�mern gestattet wurde, im eburonischen Raum zu pl�ndern. 
Weiterhin lassen sich einige Maare auch als ehemalige Standorte von Meilern 
erkl�ren, die durch Mehrfachnutzung der gleichen Brandst�tte durch ihre 
Ascher�ckst�nde eine wasserundurchl�ssige Schicht im Boden hinterlie�en.

An den etwa 80 bis 110 m hohen K�mmen des Rurtales befinden sich die bekannten 
Leyfelsen, in dessen N�he sich auch Zeugnisse vorgermanischer Zeit finden. Pohl 
beschreibt die Funde von Napfsteinen und Schalensteinen und ordnet sie einer Kultur 
vor den Kelten zu. Abschnittsbefestigungen, Felsritzungen und vorzeitliche W�lle 
k�nden von verschiedenen Zeiten. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass der 
Badewald seit der Jungsteinzeit von allen Kulturen Zeugnisse aufweist. 

Abb. � Steinfund Mittelberg Abenden mit neuzeitlichen Inschriften

Die erste Wurzel der Weltesche bei Nideggen.

Interessant sind die mythologischen Spuren, die die V�lker im Quellgebiet des 
Neffelbaches hinterlassen haben. Wenig bekannt sind in der Literatur 

7 Internetseiten Heimat- und Geschichtsverein Nideggen e.v., http://www.heimat-
geschichtsverein-nideggen.de/aduatuka/2009/1952das_geheimnis3.html, Seitenabruf 
vom 16.4.2016 

 und Geschichtsverein Nideggen e.v., http://www.heimat
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Quellheiligt�mer der Vorzeit, die allenfalls in irgendwelchen Epen �ber die 
germanische Ursprungszeit beschrieben wurden. Auch die Nibelungen sollen ihren 
Ursprung am Neffelbach haben. Es deuten mehrere Namensgebungen, wie Kerpen, 
Kempen, Emken, Oberembt, Niederembt und Erp auf eine kimbrische Besiedlung 
(=Kembern, Kemben, Kempen, Kimbern). Ein Zwergenk�nig namens Niff und eine 
Wurzel der Weltesche nahe Niflheim sollen dieser Gegend entstammen. Keltische 
Eisensucher versuchten ihr Gl�ck, indem sie die Gegend im Badewald besiedelten, 
nach Oberfl�chenerz durchsuchten und die Pingen anglegten. Es ist die Rede von 
einer Metallprovinz 8, von einem Badua 9, von einem unbekannten Reich der 
Matronen. 

Nun w�re nat�rlich interessant, weitere Zusammenh�nge um die einstige Weltesche 
Yggdrasil zu ergr�nden; denn sollte nun wirklich eine Wurzel hier sich bei Nideggen 
= Nifelheim? befinden?. Wo w�re dann die n�chste Wurzel? Dort am Fu�e von 
Yggdrasil soll sich auch der URD-Brunnen befinden, wo die drei Nornen wohnen; 
Urd, Verdandi und Skuld. Befindet sich wom�glich eine weitere der drei Wurzeln der 
Weltesche hier in der N�he? 

Die zweite Wurzel der Weltesche bei Urft.

Urd ist die H�terin der Weltesche. Die Silbe Urd ist historischer Bestandteil des Ortes 
Urft, dessen Wurzeln vorkeltisch sind. (Mooren Ed. K. I, 352. Nach Cramer RhON., 
S. 145). Bei Nikolaus Reinartz, Orts- und Flurnamenkunde vom s�dwestlichen 
Bleiberg, ist der Name Urdefa 973 erw�hnt. Hier f�hrte einst der pons Wismanni, 
eine Br�cke aus der Zeit des Grafen Wichmanni aus Heimbach. Urft war ebenso, wie 
die St�tten im Badewald einst bl�hender Standort f�r die Eisengewinnung. 10

Betrachtet man das Wort Urdefa unter ursprachlichen Gesichtspunkten, so lassen sich 
ganz andere Schl�sse �ber die Bedeutung ziehen. Der Gallor�mische Tempelbezirk 
Gerolstein-Pelm war einst einer G�ttin Caiva gewidmet. Wie bei vielen vorzeitlich 
�berlieferten Namen l��t sich Va oder Fa als Frau oder Fee interpretieren. Setzt man 
f�r Urdefa den Namen der Norne Urd oder den germanischen Namen Wurda(+fa), so 
bedeutet dies Wortfee bzw. Wort der Fee. Im genannten Fall der G�ttin Caiva liesse
sich r�ckschliessend eine G�ttin Cai oder Cal (Rede, Gespr�ch) Va, also eine Rede-
G�ttin interpretieren. Also die Fee, die spricht. �hnliche Botschaft �berbringende 

8 http://www.heimat-geschichtsverein-
nideggen.de/aduatuka/2009/1952pohl_kimbernteutonen.html
9 Armin Renker, Badua, Im Reich der Matronen, Heimatkalender des Kreises 
Euskirchen 1961, 
online bei  http://www.wingarden.de/woeng/heimatkalender/61matronen.html. 
10 Nikolaus Reinartz, Orts- und Flurnamenkunde vom s�dwestlichen Bleiberg, Ein 
Beitrag zur Siedlungs- und Territorialgeschichte des s�dlichen Z�lpichgaues, 
Annalen des Historischen Vereins f�r den Niederrhein, Heft 129, 1936, S. 51�78, 
online bei nikola-reinartz.de: http://www.nikola-reinartz.de/texte/39flurnamen2.html.

 http://www.heimat
online bei  http://www.wingarden.de/woeng/heimatkalender/61matronen.html
 http://www.nikola
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Frauen sind aus der Bretagne und S�dwestengland am Rande der Artussage oder der 
�berlieferung bekannt. 

Eine andere Interpretation f�r Urft ist das Wort Urdapa; erw�hnt bei Hans Peter 
Schiffer, Das Urfttal in der Eifel. Hier wird apa (kelt. und germ.) f�r Wasser gedeutet. 
Anzunehmen w�re hier auch germ. wurdi f�r Schicksal, Bestimmung, Geschick, 
Vorsehung. Es sei an dieser Stelle erw�hnt, dass der Ausgangspunkt der r�mischen 
Wasserleitung von der Eifel nach K�ln in einer Quelle bei Urft liegt. 
Eine dritte Wurzel der Weltesche? 11

Sch�n w�re es ja gewesen, endlich das Geheimnis der Weltesche zu kennen, aber so 
sehr man sich bem�ht, eine dritte Wurzel der Weltesche l�sst sich scheinbar nicht 
finden. Stattdessen aber eine Frage auf eine Erkenntnis, warum viele historisch 
bedeutsame Orte auf der gleichen Tangente in etwa dem gleichen Abstand liegen? 
Interessanterweise sind diese Orte jeweils etwa 16,6 km auseinander. Eine erste 
Messung ergab folgende Abst�nde. 16,6 km - 16,6 km - 16,514 km - 16,2 km -
16,718 km - 16,6 km - 16,5. Durchschnittlich sind dies 16.570 m. Die Betrachtung 
der Kultst�ttenlinie Niflheim (Badewald bei Nideggen) - Urd (Urft) ist also alles 
andere als nur eine mythologische. Hier ist pure Vorzeitmathematik am Werk. 

Gleichzeitig erfuhren die Betrachtungen eine Best�tigung, dass bei der Wahl des 
oben erw�hnten drusischen und karolingischen Fusses von 0,3328 cm scheinbar das 
richtige Mass genommen wurde, welches einem Abstand der einzelnen Kultst�tten 
von 50.000 Fu� (16.540 m) entspricht. Eine mathematisch verbl�ffende Zahl, die im 
Zusammenhang mit weiteren Kultst�ttenbetrachtungen Aufmerksamkeit verdient; 
denn die Abst�nde der meisten hier auf der Linie Erkelenz - Hermeskeil liegenden 
Punkte sind fast alle bei 50.000 Fu�. 

Die Linienabschnitte der Strecke Erkelenz � Hermeskeil.

Die Linie Erkelenz - Hermeskeil wurde wie oben geschildert also nicht an ihren 
beiden Enden entdeckt. Ausgehend vom Ausgangspunkt Badewald am Pohlsches 
Aduatuka Eburonum findet sich nach S�den der Abschnitt nach Urft in einer 
Entfernung von 16,666 km, dem sich auf gleicher Tangente die Linie nach Alendorf, 
Ortsmitte, Wendelinusplatz (St. Agatha Kirche), Entfernung von Urft 16,668 km 
anschlie�t. Eine Verl�ngerung der Linie nach beiden Seiten auf der Tangente 164,25 
Grad <=> 344,25 Grad ergibt 8 miteinander verkn�pfte Orte, alle im Abstand von 

11 Die Diskussion um eine m�gliche Lokalisation der Wurzeln der Weltesche wurde 
mit Michael Greven aus Nideggen mehrfach gef�hrt. Michael Greven ist Mitglied des 
Heimat- und Geschichtsvereins Nideggen e.V., nahm an zahlreichen Exkursionen im 
Badewald teil und gilt als Nibelungenexperte. Es sei nachdr�cklich darauf hin 
gewiesen, dass die hier angef�hrten Interpretationen nur eine m�gliche Variante von 
verschiedenen Interpretationen darstellt.  
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16,1 bis 16,7 km. Die s�dlichen Orte haben teilweise k�rzere Abst�nde. Sie liegen 
nicht in Nordrhein-Westfalen. 

Interessant vom Namen her sind die beiden Ausgangsorte Erkelenz und Hermeskeil, 
die beide Namensbestandteile der griechischen Mythologie � Herkules (Herkel) 12

und Hermes � aufweisen. In den folgenden Ausf�hrungen wird deshalb von einer 
Herkuleslinie bzw. Hermeslinie gesprochen. 

Die ermittelten Punkte in Nordrhein-
Westfalen liegen �berwiegend im 
Zentrum der 6 Orte und sind meist an 
Kirchen oder Kapellen angesiedelt. Im 
Bereich von Rheinland-Pfalz sind es 3 
H�gel in der N�he der Orte Pelm, Dreis 
und Leiwen, ein Ort an einem Maar und 
schlie�lich wiederum eine Kirche im 
Zentrum von Hermeskeil. Hermeskeil 
wurde deswegen in die Betrachtungen 
mit aufgenommen, da sowohl der Name 
Erkelenz (Herkules) als auch der Name 
Hermeskeil (Hermes) mit der 
griechischen Sage in Verbindung stehen 
und sich die 9 Orte miteinander auf einer 
Linie verkn�pfen lassen. 

Der Bezug zur griechischen Sage wird 
durch den Fund einer Herkules-Statue 
mit Keule im Tempelbezirk bei Pelm 
untermauert. Schlie�lich l��t sich die 
Linie als eine Herkules- bzw. 
Hermeslinie interpretieren. Ein �hnlicher 
Zusammenhang zur griechischen Sage 
findet sich am Herkelstein bei Weyer, wo 
einst der Riese Kakus gegen Herkules 
gek�mpft haben soll. Wie diese Namen 
in die Eifel gekommen sind, welche 
Gr�nde sich dahinter verbergen, mag die 
Fantasie eines jeden einzelnen befl�geln, 
es sind wohl r�mische Urspr�nge. 

Abb. � Hermes- oder Herkules-Linie

12 Siehe Herkelstein bei Weyer, 
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Jeder der Orte weist seine Besonderheit auf und steht f�r eine vorzeitliche oder 
geschichtliche St�tte. Der Holzbrunnen von K�ckhoven bei Erkelenz ist mehr als 
7000 Jahre alt. Erkelenz selbst weist Funde der Fr�hgermanen aus der Zeit von 300 n. 
Chr. auf. Neu-Steinstra� entstand als Umsiedlungsort des alten Ortes Steinstra� ab 
1980. Die Urbarmachung des J�licher Erbwaldes lag um 1817. G�rzenich wird ab 
dem 11. Jahrhundert erw�hnt. Der Badewald war zur Kelten- und R�merzeit von 
Eisensuchern besiedelt, die Funde aus den Zeiten des Steinkults d�rften aus einer Zeit 
stammen, die mehr als 3000-4000 Jahre zur�ckliegt. Die Geschichte von Urft ist 
wahrscheinlich ebenso �lter, als dies die geschichtlichen Aufzeichnungen ergeben. 
Mit Sicherheit wurde hier zur R�merzeit Eisen geschmolzen.
In die Jungsteinzeit zur�ckgesetzt f�hlt man sich in Alendorf, betrachtet man die 
umliegenden mit Wacholder bestandenen H�gel und die Schafherden, die dort und im 
Lampertstal grasen. Im 12. Jahrhundert wurde Alendorf erstmals erw�hnt. In Pelm 
gibt es einen R�mertempel aus der Zeit um 124 n. Chr. Und schlie�lich steht 
Hermeskeil als keltischer und r�mischer Ort im Interesse weiterer Auswertungen. Der 
Namensteil -keil, der sich auf Kall zur�ckf�hren l�sst, zeugt ebenfalls von sehr fr�her 
Zeit. 

Erkelenz.

Wer sich mit der Geschichte dieses Ortes befasst, erf�hrt, dass es sich um einen 
gallor�mischen Ort namens Herculentiacum handelt. Man geht von einem Gut des 
Herculentius aus. Andere Meinungen f�hren die Silbe �lenz auf Linde zur�ck und 
meinen, es handelt sich um einen althochdeutschen Ursprung (wikipedia.de 
11.10.2014). Wie sich aus den sp�teren Kultst�ttenanalysen ergeben wird, taucht der 
Name Herkules oder Hermes �fter im Rheinland und der Eifel auf.

Im Mittelpunkt von Erkelenz liegt die kath. Pfarrkirche St. Lambertus. Lambertus 
war Bischof von Maastricht und starb als Martyrer im Jahre 705. Lambert oder 
Lamprecht bedeutet �der gl�nzende Landbesitzer bzw. der im Land strahlende� und 
soll sich aus den Silben �land� (Heimat, Eigen -[land/t]) und beraht = (strahlend, 
gl�nzend, stolz) zusammensetzen. (wikipedia.de 11.10.2014). Auch der Name 
Lambert oder Lampert wird noch im Laufe der weiteren Ausf�hrungen im 
Zusammenhang mit dem Lampertstal bei Alendorf auftauchen. 



16

Abb. � Maria als Mondsichel-Madonna in Mandorla Form

Sowohl zur Schiffseite als auch zur Chorseite hin befindet sich Maria 
strahlenumkr�nzt auf einem siebenarmigen Leuchter. Der Leuchter mit Figur nimmt 
in der im schichten Stil gehaltenen Kirche einen bedeutsamen Platz ein. 

Abb. � Linienbetrachtung Ausgangspunkt (1) Erkelenz St. Lambertus und 
Ausgangspunkt (2) Ecke Wilhelmstra�e / K�lner Stra�e.
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Abb. � St. Lambertus, Fotos Erkelenz vom 7.9.2014. 
Mehrere Stra�en im Zentrum von Erkelenz sind kaltendertechnisch interessant. Auf 
Ausrichtung der Sommersonnenwende verl�uft die Br�ckstra�e in ihrem Abschnitt 
bis zur Promenade. Der Zehnthofweg verl�uft auf der Ausrichtung der 
Wintersonnenwende 13. Beide Linien treffen sich im gedachten Zentrum Ecke 
Aachener Stra�e / Kirchstra�e. Ebenfalls auf einer SSW verl�uft die nach S�dosten 
ausw�rts f�hrende K�lner Strasse. 

Lich � Steinstra�.

Die zweite Station der Kultst�ttenlinie Erkelenz � Hermeskeil f�hrt zum Orte Lich-
Steinstra�, einem kleinen neu gegr�ndeten Ort in der N�he der Stadt J�lich, der 
anl�sslich des vorr�ckenden Tagebaus der rheinischen Braunkohleindustrie entstand. 

13 SSW � Sommersonnenwende 22.6.
WSW � Wintersonnenwende 22.12.
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Abb. � �berregionale Linie durch Lich Steinstra�, Karte Tim-Online.de.

�stlich des Umsiedelortes befindet sich das Haus Mariawald, in dessen Gr�nderzeit
man eine Parkanlage und ein Weiher anlegte. In der heutigen Einzeichnung erkennt 
man mehrere Waldwege, die zu einem kleinen Weiher f�hren. Das gro�z�gig 
angelegte Haus Mariawald existiert nicht mehr. Der Park und der Wald haben noch 
Bestand. Aus einer privaten Sammlung existieren einige Fotos und Postkarten aus der 
Zeit von 1896-1920. 

Abb. 8 - Der Weiher um 1896. 14

�ber eine kleine Br�cke gelangte man zu einer Insel im kreisf�rmig angelegten 
Weiher. Heute findet man noch Reste der Br�ckenk�pfe und geht �ber eine 
Erdbr�cke zum Mittelpunkt des Weihers. Das W�ldchen mit seinem Weiher bildet 
mittlerweile ein kleines Naturparadies. Hier wachsen Pflanzenarten, die es woanders 
kaum noch gibt und es gibt auch eine interessante Tierwelt, wie der Gesang von 
V�geln und das zahlreiche Vorhandensein von Insekten ank�ndeten. 

14 Historische Fotos, Sammlung Familie Pott, Haus Mariawald.
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Abb. 9. - Seltene Pflanzen haben sich am heutigen Restweiher angesiedelt.
Foto: 12.10.2014

Abb. � Zum Anwesen des Gutes Mariawald geh�rte einst ein eigener Park

Abb. � Gut Mariawald in der Neuaufnahme von 1891-1912. In der Mitte links 
eingezeichnet sieht man links der Stra�e den Park mit Weiher.
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Abb. 12 � Postkartenansicht - Privatsammlung

Abb. � Parkansicht von der Terrasse aus gesehen (1896).15

In der Uraufnahme von 1836-1850 sind Weiher (roter Pfeil) und Gut Mariawald als 
eins von 3 Anwesen im Umkreis von 1,5 km gut zu erkennen. Die Merscher H�hen 
waren als Fortifikation ausgebaut und geh�rten mit zur J�licher Festungsanlage. Den 
heutigen Ort Lich-Steinstra� (Standort blauer Kreis) hat es seinerzeit noch nicht 
gegeben. 

15 Alle historischen Bilder entstammen der privaten Sammlung.Familie Pott, Gut 
Mariawald. 
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Abb. � TP108,5 der Merscher H�hen mit Schanzenanlagen bei Gut Mariawald  Blau 
eingezeichnet der heutige der Aussiedelort Lich-Steinstra�.

Abb. � Ortsmitte Lich-Steinstra�, Andreaskirche mit Matthiaskapelle.

Bei Lich-Steinstra� handelt es sich um einen Aussiedelort der 80er Jahre, der wegen 
Verlegung des alten Ortes entstand. Heute liegt die gesamte Neusiedlung auf einem 
etwa 13 m hohen flachen H�gel, der die �stliche, s�dliche und westliche Umgebung 
�berragt. Solche kleinen Erhebungen hatten in der Vergangenheit oftmals auch f�r 
die Kalenderbetrachtung eine Bedeutung. Von markanten Stellen aus konnte man 
Sonnenaufg�nge �ber geeigneten H�hen der Umgebung oder ebenfalls markanten 
Stellen wie B�umen, Menhire oder Kuppen beobachten. 



22

G�rzenich.

Der Ort G�rzenich geht auf den Namen Curtiniacum zur�ck, welches so viel Heim 
des Curtinus bedeutet. Eine schriftliche Erw�hnung von Curtiacum findet sich im 
Jahre 1143. Geht man auf den keltogermanischen Ursprung Curtiniacum zur�ck, so 
l��t sich die Gr�ndung von G�rzenich auf etwa 300 v. Chr. ansetzen. 16

Abb. � Zwei Kultst�ttenlinien durchqueren den historischen Ort an der Kirche und 
der Br�cke an einer Stra�enkreuzung und treffen auf den Kreuzungspunkt zweier 

Stra�en, die auf die Winter- und Sommersonnenwende ausgerichtet sind.

16 Wikipedia.de, Abruf G�rzenich, vom 16.4.2016. 
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Abb. � Der G�rzenicher Bach kreuzt an der Br�cke in der N�he der Pfarrkirche den 
Schnittpunkt von Derichsweilerstra�e und Schillingsstra�e. Der s�dliche Verlauf 

(linker Teil) des Baches verl�uft auf einer Ausrichtung zur Mondwende.

Abb. 18 - St. Johannes in G�rzenich

Der Verfasser ist wie viele Heimatforscher der Meinung, dass diese 
Namensgebungen, wie sie im Rheinland gerne als �Heim des ...tius� bezeichnet 
wurden, fehlerhaft sind. 

Eine M�glichkeit w�re die Zugrundelegung des Wortes Jurte, daraus wurde erst 
Jurtenich, dann J�rtenich, J�rzenich, schlie�lich G�rzenich. Demzufolge k�nnte 
G�rzenich als eine Siedlung eines nomadisierenden germanischen Stammes, der in 
Jurten wohnte, angesehen werden.
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Eine andere Interpretation deutet auf die Silbe Jurt. Isl�ndisch heisst Jurt = Kraut. 
Also G�rzenich ein anderer Name f�r Krauthausen bzw. Krautheim? Wir wissen es 
nicht. Ein Krauthausen liegt bereits 10 km n�rdlich von D�ren Richtung J�lich. 

Eine weitere, wohl auch ebenso (un)wahrscheinliche Definition lie�e G�rzenich im 
Zusammenhang mit der Suche nach der dritten Norne betrachten. Liegen nicht beide 
anderen Wurzeln jeweils im Abstand von 16,6 km s�dlich von G�rzenich an der hier 
dargestellten Kultst�ttenlinie? Im Zusammenhang mit obigen URD-Interpretationen 
bietet sich G�rzenich vom Worte Jurt abstammend vielleicht als ein weiterer 
gesuchter URD-Ort neben Urft und Nideggen (Niflheim) an. Die Folgerung von Urd 
nach Jurt � Gurt � G�rt � G�rz scheint nicht ausgeschlossen.

Abb. 19 - Eine Jurte - Namensursprung f�r G�rzenich?
Quelle: Screenshot Nomadenfilm. 

Badewald.

Die n�chste Station auf der Strecke Erkelenz � Hermeskeil ist dann der Badewald, 
der Ort, an dem die �berlegungen begannen; mit seinem Kastellum Aduatuka und 
dem unweit hiervon liegenden Sonnentempel. Das Kastell, welches offenbar auf 
einem vorkeltischen Ringwall von 700 Fu� (= 300 megalithische Yard) Durchmesser 
errichtet wurde, steht am Ende einer 15,9 km langen Linie von G�rzenich-Mitte zum
Badewald; setzt man der Matronentempel im Badewald als Me�punkt an, so sind es 
bis der Kirche G�rzenich 16,6 km, dies sind ca. 20.000 megalithische Yard oder 
50.000 Fu�. 

Von hier aus sind es wiederum 16,6 km zur n�chsten Station Urft. Hier bieten sich 
verschiedene Standorte an. 
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Urft.

In Urft ergeben sich 2 relevante Punkte f�r die Kultst�ttenermittlung. Dies sind die 
ehemalige Stolzenburg, die H�he 436,9 oberhalb des Sonnenweges und der oberhalb 
von Urft gelegene H�gel �Am Nonnenbusch�.

Abb. � �Am Nonnenbusch� � Screenshot tim-online.de 21.10.2014.

Der Nonnenbusch konjugiert mit dem Mittelpunkt des Klosters Steinfeld auf einer 
Tangente von 58 Grad (Azimutwert f�r eine Kalenderlinie zum Sophientag) Dieser 
Nonnenbusch liegt vom Badewald  16,6 km entfernt. Der andere anzusetzende Punkt
in Urft w�re der Ortsmittelpunkt selbst oder auch das Kloster Steinfeld. 
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Abb. � Kalendarische Ausrichtung Kloster Steinfeld � �Am Nonnenbusch� 
Topografische Karte tim-online.de Screenshot 21.4.2014.

In der Relief-Ansicht ergibt sich f�r das Kloster Steinfeld ein kreisf�rmiger Grundriss 
im Durchmesser von 333 m = 1000 Fuss oder 400 megalithische Yard, der Ringwall 
�Am Nonnenbusch� hat einen Durchmesser von 167 m = 500 Fuss oder 200 
megalithische Yard. Dies entspricht dem Durchmesser der Ringwallanlage am 
Burgberg bei Kreuzweingarten und dem des Stromberg bei Ripsdorf. 

Abb. � Reliefansicht Kloster Steinfeld und �Am Nonnenbusch�.
Screenshut tim-Online.de vom 21. Mai 2013.

Kalendarische Analysen von Steinfeld und Umgebung befinden sich in Vorbereitung 
und erscheinen sp�ter auf den Seiten von vorzeitkalender.de.
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In Urft und Umgebung wurde bereits zur R�merzeit Eisen geschmolzen. Bis zum 
Niedergang der Eisenindustrie im Raume Kall hatte sich dieser Erwerbszweig 
gehalten. �Heute findet man die Reste gro�er Speicherbecken im Bereich der 
ehemaligen Steinfelder H�tte in Urft und am Gut Neuwerk in der Urfter Rosauel. Es 
sind bekannt Erzlieferungen nach Urft zur Rosaueler Eisenh�tte (Neuwerk), gegr. 
1710, und zur Steinfelder H�tte, gegr. 1726, ferner zu den Dalbendener H�tten 
(Altwerk), gegr. 1646, und Dalbendener Neuh�tte, gegr.1725.� 17

Alendorf.

Wer nach Alendorf kommt, erh�lt den Eindruck, als w�rde er sich in ein 
wundersames Tal in Italien begeben, so sehr pr�gen die umliegenden mit Wacholder 
bestandenen H�gel die Landschaft. Das angrenzende Naturschutzgebiet Lampertstal 
beherbergt die so genannte Wacholderheide. Man f�hlt sich in ein Tal der 
Jungsteinzeit versetzt. 

Hier schuf sich die Geschichte Denkm�ler besonderer Art: Seltene Orchideenarten, 
Mit Wacholder bestandene Berge und schlie�lich der Kalvarienberg 525 Meter hoch, 
1675 angelegt. Aus dem Euskirchener Volksblatt vom 15. Februar 1938 ist ein 
wundersamer Aufsatz erhalten, den hier ungek�rzt wiederzugeben sich lohnt: 18

�Alendorf.
Eine Eifeler �Wehrkirche� auf Bergesh�h.

Das Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege, 8. Jahrgang, 1936, Heft 3, nennt in 
dem Aufsatze von Th. Wildeman: �Wiederherstellung alter Dorfkirchen und 
Kapellen� die Kirche von Alendorf eine �Wehrkirche�. Wildeman rechtfertigt in 
diesem Aufsatze einleitend das Verfahren der Rheinischen Denkmalpflege, da� sie 
nicht einige �wertvolle Teile� der Denkmale alter Kultur erh�lt, sondern ganze Arbeit 
macht.

17 Auf der Suche nach Eisenstein - Spuren Kaller Bergleute, Von Nikolaus Kley und 
Hans-Georg Brunemann, Aus: 100 Jahre Eifelverein Ortsgruppe Kall 1895 bis 1995,
Festschrift der Ortsgruppe Kall des Eifelvereins aus Anla� des 100-j�hrigen 
Jubil�ums in Verbindung mit dem Eifeltag des Eifelvereins und dem 
Bezirkswandertag der Bezirksgruppe Euskirchen, 89 S.
18 Quelle: Euskirchener Volksblatt Nr. 30 vom 15. Februar 1938 
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�Alendorf, Berndorf, Gransdorf und Mechernich w�ren nicht mehr die malerischen 
Wehrkirchen in harmonischer Komposition auf einsam beherrschender H�he, wollte 
man an ihnen auch nur ein einziges Teilst�ck aufgeben, eingerechnet die alten 
Friedhofsumwehrungen in Bruchstein und den alten Baumbestand�. Aus demselben 
Gesichtspunkte ist die Wiederherstellung der alten Pfarrkirche in Houverath erfolgt 
und der Dotteler Kirche im Gange, �ber die wir bereits an dieser Stelle berichteten.

Abb. � Die alte Pfarrkirche vor der Instandsetzung.
Die Pfarrkirche in Alendorf ist der hl. Agatha geweiht, der Martyrin, Patronin des 
Malteser-Ritterordens und der Glockengie�er, der Schutzheiligen gegen 
Feuersgefahr, an deren Festtag seit vielen Jahrhunderten in unserm Vaterlande in 
H�usern und St�llen Lichter angez�ndet, Kerzen und Fr�chte geweiht wurden, die 
auch in Scheven Kirchenpatronin ist und im benachbarten Elsig in besonders 
festlicher Weise verehrt wird. Heute, am St. Agathatage, soll ihre Kirche in Alendorf 
als das Werk Rheinischer Denkmalpflege gew�rdigt werden.

Alendorfs Geschichte
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Die Pfarre Alendorf liegt auf der Hochebene zwischen dem Quellgebiet der Ahr und 
der oberen Kyll, nahe der Grenze des Regierungsbezirks Trier und ist nur eine Stunde 
von der Kyll und der Eisenbahnstation J�nkerath entfernt. Sie besteht aus dem 
Pfarrdorf Alendorf und der Filiale Waldorf und hat insgesamt rund 450 Einwohner.

Der Ort Alendorf erscheint zuerst urkundlich im Jahre 1253, als die Abtei Malmedy 
dem Kloster Frauenkron das Patronat der �ecclesia parrochialis de Alendorph� und 
der zugeh�rigen Kapellen �bertrug. Die Siedlung mu� also wesentlich �lter sein. 
Alendorf hat, was dort aufgefundene unterirdische Bauten und M�nzen beweisen 
(Bonner Jahrb., Heft 57), unzweifelhaft bereits zu R�merzeiten bestanden. Schon 
fr�h geh�rte es den Herren von Dollendorf; im 13. Jahrh. erscheint einer der 
Dollendorfer Grafen als Pfarrer von Alendorf. Sp�ter kam es mit J�nkerath an 
Blankenheim, mit dessen Geschichte es bis zum Einfall der Franzosen (1794) 
verbunden blieb. Auch der Johanniterorden war fr�her in Alendorf beg�tert; der 
Orden erwarb im Jahre 1317 das Patronatsrecht, das er durch seinen Komtur zu Roth 
bei Vianden aus�ben lie�.

Die �lteste Pfarrkirche von Alendorf, auf die sich obige Urkunde bezieht, lag mitten 
im Orte und wurde um 1868 abgebrochen. Im 15. Jahrhundert entstand eine zweite 
Kirche �auf dem Kirchberg� oder �auf Lind�, ein St�ck Weges vom Dorfe entfernt. 
Noch 1858 diente die alte Kirche als Winterkirche, w�hrend in der Zeit von Ostern 
bis Allerheiligen der Sonntagsgottesdienst in der zweiten Kirche gehalten wurde. Im 
Jahre 1928 ist dann ein Neubau nach den Pl�nen des Di�zesan-Baumeisters Renard 
entstanden, der heute als Pfarrkirche gilt.

Die wiederhergestellte Kirche

Die Wiederherstellungsarbeiten der Rheinischen Denkmalpflege dienen der zweiten 
Kirche, der heutigen Friedhofskapelle, die in hoher und freier Lage sich wirkungsvoll 
im Schutze hoher Buchen erhebt, die im Jahre 1827 gepflanzt wurden. �Ein typisch 
sp�tgotischer, einheitlicher Bau�, sagt Wackenroder in �Die Kunstdenkm�ler des 
Kreises Schleiden�, dessen Zustand vor der Instandsetzung wir im Bilde 
wiedergeben. Ueber die Wiederherstellungsarbeiten berichtet Wildeman a. a. O.:  

�Ganz im S�den des Kreises Schleiden konnte dann noch jene so herb und einsam 
liegende Wehrkirche von Alendorf wenigstens schon in der �u�eren Substanz gerettet 
werden, bei der es fast so weit gekommen w�re wie in Houverath. Auch hier stie� die 
Finanzierung zun�chst auf un�berwindlich scheinende Schwierigkeiten, so da� etwa 
zehn Jahre seit den ersten Bem�hungen verstrichen, ehe die 
Wiederherstellungsarbeiten des ersten Bauabschnittes (Rohbausicherung) in Flu� 
kommen konnten. Es bedurfte einer Beihilfe von 2000 RM. des Staates (Ministerium 
der kirchlichen Angelegenheiten) und 2000 RM. der Provinz neben den Bem�hungen 
des Kreises Schleiden und der Gemeinde, damit die g�nzlich morschen D�cher - auch 
hier wieder in rein altdeutscher Handwerksart - neu eingeschiefert, das Mauerwerk 
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ausgefugt und mit Wei�kalk �berschl�mmt, der Turm repariert und die 
Friedhofsmauer gefestigt werden konnten. F�r 1937 wird die Erneuerung des 
ebenfalls mit sch�nlinigen Netzgew�lben abgeschlossenen Innenraumes erhofft, was 
man dem tatkr�ftigen Pfarrer und der Gemeinde nur w�nschen kann. Denn an 
stimmungsvoll erhabener Eingruppierung in die karg bewachsene 
Kalksteinlandschaft dieses Gebietes d�rfte sie von keiner Eifel- oder Hunsr�ckkirche 
�bertroffen werden.�

Abb. � Die Lage der alten Pfarrkirche in der Eifellandschaft (Volksblatt-Archiv).

Die drei alten Holzalt�re aus der Barockzeit mit reichem Figurenschmuck, darunter 
einer Statue der Pfarrpatronin, die als Bekr�nung eines Seitenaltars diente, sind 
abgebrochen worden. Eine Altartafel vom Jahre 1468, die aus Steinfeld stammte, ein 
Oelgem�lde aus Holz, das Wackenroder a. a. O. als �gute K�lner Arbeit� bezeichnet, 
ist in das Provinzial- Museum in M�nster i. W. gewandert. Dagegen besitzt die 
Kirche noch drei alte Glocken aus den Jahren 1444, 1515 und 1528.

Die Inschrift der mittleren nennt den Namen der Kirchenpatronin. Von diesen 
Glocken berichtet Johannes Becker in seiner �Geschichte der Pfarreien des Dekanates 
Blankenheim�:  

�Ber�hmt ist die Kirche in Alendorf wegen ihres sch�nen Gel�utes. Man erz�hlt sich, 
da� bis zum 16. Jahrhundert f�nf Glocken dagewesen w�ren, die man wegen ihres 
















