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Z u s a m m e n f a s s u n g - Die archäologische Untersuchung von Latr inen zeigt, dass die Funde vor al lem aus dem Bereichen Küche und 
Essen s tammen. Den pf lanzl ichen Aspekt der Nahrung beleuchten archäobotanische Untersuchungen der Latr inen-Verfül lschichten. Im 
vor l iegenden Beitrag werden die Mögl ichkei ten der Pol lenanalyse erörtert und am Beispiel einer im 16. Jhd. verfül l ten Latrine vorgestel l t . 
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A b s t r a c t - A r c h a e o l o g i c a l e x a m i n a t i o n s o f l a t r i n e s m a i n l y p r o d u c e f i n d s b e l o n g i n g t o thesphere "ki tchen and nour ishment". Archaeobotan ica l 
investigations of latrine-fi l l ings focus on the vegetable aspect of the diet. The article d iscusses the possibi l i t ies of pol lenanalysis which are 
demonstrated by an example of a latrine fil led in the 16th Century AD. 
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Eine wichtige Quellengattung für die Erforschung 
der menschlichen Nahrung sind Koprolithen, die 
einen Einblick in die zuletzt gegessene Mahlzeit lie
fern. Zu Koprolithen im wörtlichen Sinn kann man 
auch die Ablagerungen in Latrinen zählen, die über 
einen längeren Zeitraum und in der Regel von meh
reren Menschen genutzt wurden. Zwar sind  außer 
Fäkalien  gelegentlich auch andere Materialien in 
diese „Abf allgruben" entsorgt worden, doch zeigt 
die Zusammensetzung der archäologischen Funde, 
dass es sich dabei überwiegend um Gegenstände 
aus dem Küchen und Tafelbereich handelt (KAM
BER/KELLER 1996, 49)  also um Material, das eben
falls aus dem Bereich Nahrungsaufbereitung und 
verzehr stammt. Da die von Zeit zu Zeit notwendige 
Leerung von Latrinen eine kostspielige und aufwän
dige Angelegenheit war (z.B. GECHTER 1987, 250f.), 
hat man tunlichst vermieden, die Latrine mit Abfäl
len zu verfüllen, die auch anderorts hätten entsorgt 
werden können. Die enge Bindung an Küche und 
Essen macht die Latrinen zu einem der wichtigsten 
Archive für die Erforschung der menschlichen Er
nährung im Laufe der Zeiten. 

Den pflanzlichen Aspekt der Nahrung beleuch
ten archäobotanische Untersuchungen der Ver
füllschichten in Latrinen (Koproananlyse sensu 
KNöRZER 1991). Das lebensfeindliche Milieu in den 
abgeschlossenen, meist relativ tiefen Gruben hemmt 
den mikrobiellen Abbau, so dass Pflanzenreste 
meist relativ gut konserviert sind; es ist eigentlich 
erstaunlich, dass bisher Latrinen nicht systematisch 
für archäobotanische und zoologische Analysen 
beprobt werden. Allein die archäobotanischen Be
arbeitungen von Latrinen in den Hansestädten der 

Ostseeküste durch J. WIETHOLD zeigen das Potenti
al, das solche Untersuchungen bereitstellen können 
(u .a . ANSORGE/IGEL/SCHäFER/WIETHOLD 2002) . I n d e r 
Regel werden aus Latrinen die pflanzlichen Makro
reste, also vor allem Früchte, Samen und auch Moo
se, untersucht. Das Milieu in den Fäkalschichten 
begünstigt jedoch auch die Erhaltung pflanzlicher 
Mikroreste, also von Pollen und Sporen. Hier kann 
von einer systematischen Beprobung oder etwa Un
tersuchungen gar keine Rede sein, obgleich bereits 
1981 J. GREIG auf das entsprechende Potential der
artiger Analysen aufmerksam gemacht hat (GREIG 
1981,1982). 

Im Gegenteil  Pollenkörner und Sporen werden 
allgemein als ungeeignet für Untersuchungen zur 
Ernährung betrachtet, da die Pollenanalyse in an
thropogenen Ablagerungen als Methode „im Wett
bewerb mit der Analyse der in großer Fülle und bes
ter Erhaltung vorliegenden Makroresten unterlegen 
sei" (BEHRE 1976, 57). In den vergangenen Jahrzehn
ten hat sich die methodische Grundlage der Pollen
analyse, vor allem was die Erarbeitung differenzier
ter Bestimmungskriterien betrifft, derart erweitert, 
dass sie methodisch den Großrestanalysen zur Seite 
gestellt werden kann. Freilich gibt es eine Reihe von 
Pflanzen, die genauer an ihren Früchten und Samen 
zu bestimmen sind als an ihren Pollen. 

Dies betrifft beispielsweise die Obstarten aus der 
Familie der Rosaceae, deren pollenanalytische Dif
ferenzierung äußerst schwierig ist. Dazu kommt, 
dass sie als insektenblütige Pflanzen nur wenige 
Pollenkörner produzieren und ausstreuen und da
mit stets unterrepräsentiert sind. Auf der anderen 
Seite gehören Obstkerne mit zu den widerstands
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im 15. und 16. Jh. aufgrund 
der schriftlichen Quellen zu 
erwarten (nach Greia 1996) 

Großresttyp Pollentyp 

Mehl f rüchte 
Hafer Avena div. species ja im Avena-Jyp 
Buchweizen Fagopyrum esculentum ja ja 
Gerste Hordeum div. species ja im Hordeum-Jyp 
Reis Oryza sativa (Import) ja 
Hirse Panicum miliaceum ja Poaceae indet. 
Roggen Seeale cereale ja ja und im Hordeum-Jyp 

Weizen T'riticum aestivum ssp. 
aestivum ja im Triticum-lyp 

Dinkel Triticum aestivum ssp. spelta ja im Triticum-Jyp 

Emmer Iriticum turgidum ssp. 
diencenm ja im Triticum-Jyp 

Mais Zea mays ja ja 
Hülsenfrüchte 
Linse Lens culinaris ja im Lathyrus type 
Erbse Pisum sativum ja ja 
Ackerbohne Vicia faba ja ja 
Gemüse 
Lauch Allium porrum ? im Allium vineale type 
Knoblauch Allium sativum ja produziert keine Pollenkörner 
Spargel Asparagus officinalis ja im Allium type 
Rübe Beta vulgaris ja im Sera type 
Kohl Brassica oleracea ja im Brassica type 
Zichorie Cichorium intybus ja in Cichorium intybus group 
Kürbis Cucumis meto ja im Cucumis type 
Gurke Cucumis sativus ja im Cucumis type 
Lattich Lactuca sativa ja ja 
Kresse Lepidium sativum ja im Capsella type 
Portulak Portulaca oleracea ja ja 
Rettich Raphanus sativus ja im Capsella type 
Spinat Spinacia oleracea ja im Spinacia type 
Feldsalat Valerianella dentata ja ja 
Feldsalat Valerianella locusta ja ja 
Gewürze 

Melegueta-Pfeffer Atramomum melegueta 
(Importl ja 

Dill Anethum graveolens ja ja 
Kerbel Anthriscus cerefolium ja ja 
Seiler e Apium graveolens ja ja 
Eberraute Artemisia abrotanum ? im Artemisia vulgaris type 
Wermut Artemisia absinthum ? im Artemisia vulgaris type 
Schwarzer Senf Brassica nigra ja im Brassica type 
Ringelblume Calendula officinalis ja im Carduus vel Cirsium type 
Paprika Capsicum sp. ja im Solanum nigrum type 
Kümmel Carum carvi ja ja 
Koriander Coriandrum sativum ja ja 
Safran Crocus sativus ? ja 
Kreuzkümmel Cuminum cuminum ja ja 

Kardamon Elettaria cardamomum 
(Import) ja 

Fenchel Foeniculum vulgare ja ja 
Ysop Hyssopus officinalis ja im Mentha type 
Wacholder Juniperus communis ja ja 
Liebstöckel Levisticum officinale ja ja 
Muskatnuss Myristica fragrans (Import) ja 
Myrte Myrtus communis ja im Myrtus type 
Schwarzkümmel Nigella sativa ja im Nigella damascena type 
Basilien-Kraut Ocimum basilicum ? ja 
Majoran Origanum vulgare ja im Mentha type 
Petersilie Petroselinum crispum ja ja 
Anis Pimpinella anisum ja ja 
Pfeffer Piper nigrum (Import) ja 
Rosmarin Rosmarinus officinalis ja im Mentha type 
Rauke Ruta graveolens ja ja 
Salbei Salvia officinalis ja im Mentha type 
Bohnenkraut Satureja hortensis ja im Mentha type 
Winter-Bohnenkraut Satureja montana ja im Mentha type 

Weißer Senf Sinapis alba ja im Sinapis type 

Nelke 
Syzygium aromaticum 
Mmport) ja im Myrtaceae type 

Thymian Thymus vulgaris ja im Mentha type 

A b b . 1a Archäobotan ische Nachweismögl ichkei ten von Pflanzen des 15. und 16. Jahrhunderts. 
(Fortsetzung nächste Seite). 
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Obst und N ü s s e 

Esskastan ie Casranea sativa ja ja 

Kornelk i rsche Cornus mas ja ja 

Hase lnuss Corylus avellana ja j a 

We issdo rn Crataegus laevigata ja im Crataegus type 

We issdorn Crataegus monogyna ja im Crataegus type 

Quit te Cydonia oblonga ja im Prunus spinosa type 

Feige Ficus carica ja ja 

Wa ide rdbeere Fragaria vesca ja im Potentilla type 

Wa lnuss Juglans regia ja ja 

Apfei Malus domestica ja im Malus type 

Mispel Mespilus germanica ja ja 
Maulbeere Morus nigra ja ja 

Ol ive Olea europaea ( Import) ja 
Dattel Phoenix dactylifera ( Import) ja ja 

Judenk i rsche Physalis alkekengi ja ja 

Apr ikose Prunus armeniaca ja im Prunus spinosa type 

Süßk i rsche Prunus avium ja im Prunus spinosa type 

Sauerk i rsche Prunus cerasus ja im Prunus spinosa type 

Zwe tschge 
Prunus domestica ssp. 
domestica ja im Prunus spinosa type 

Pf laume 
Prunus domestica ssp. 
insifitia s.l. ja im Prunus spinosa type 

Mande l Prunus dulcis ja im Prunus spinosa type 

Pfirsich Prunus persica ja im Prunus spinosa type 

Sch iehe Prunus spinosa ja im Prunus spinosa type 

Granatapfe l Punica granatum ( Import) ja 

Birne Pyrus communis ja im Malus type 

Schwarze Johann isbeere Ribes nigrum ja ja 

Rote Johann isbeere Ribes rubrum ja ja 

S tache lbeere Ribes uva-crispa ja ja 

Hagebut te Rosa canina ja im Rosa type 

Kratzbeere Rubus caesius ja im Rubus ideaus type 

Brombeere Rubus fruticosus ja im Rubus idaeus type 

H imbeere Rubus idaeus ja im Rubus idaeus type 

Holunder Sambucus nigra j a ja 

Voge lbeere Sorbus aucuparia j a ja 

Speier l ing Sorbus domestica ja im Crataegus type 

Eisbeere Sorbus torminalis j a im Crataegus type 

Heide lbeere Vaccinium myrtillus ja im Vaccinium myrtillus type 

Moorbeere Vaccinium uliginosum j a im Vaccinium myrtillus type 

We in Vitis vinifera ssp. vinifera ja ja 
Ölpf lanzen 

Raps Brassica rapa j a im Brassica type 

Leindotter Camelina sativa ja im Brassica type 

Hanf Cannabis sativa ja ja 
Lein Linum usitatissimum j a j a 
Sch la fmohn Papaver somniferum ja ja 

A b b . 1b Archäobotan ische Nachweismögl ichkei ten von Pf lanzen des 15. und 16. Jahrhunder ts 

fähigsten Pflanzenresten, die  auch bei mäßigen 
Erhaltungszuständen  noch immer aufgefunden 
und bestimmt werden können. Hier spricht eine 
KostenNutzenBilanz eher dafür, beim derzeitigen 
Forschungsstand der Pollenmorphologie auf eine 
arbeitsaufwändige Differenzierung wenn möglich 
zu verzichten. Das gleiche gilt auch für die Getrei
dearten, die bei guter Erhaltung und Überlieferung 
der Spreureste bis zur botanischen (Unter) Art zu 
bestimmen sind, während die Pollenkörner nur in 
Pollentypen zu fassen sind, die mehrere Arten um
fassen. Der Erkenntnisgewinil bei der aufwändigen 
Bestimmung erscheint gering, wemi man bedenkt, 
dass die Pollentypen nicht nur mehrere Arten, son
dern auch Arten aus mehreren Gattungen umfassen 

können1. Andere Nutzpflanzen, beispielsweise Ver
treter der Hülsenfrüchte und Doldengewächse, las
sen sich pollenmorphologisch ebenso differenzieren 
wie ihre Früchte und Samen. Zur Darstellung der 
Nachweismöglichkeiten von Früchten/Samen und 
Pollenkörnern wurden in der Tabelle 1 alle archäo
botanisch belegten und aus schriftlichen Quellen be
kannten Pflanzenarten des 15. und 16. Jahrhunderts 
aufgeführt. 

Freilich ist es an dieser Stelle nicht unsere Absicht, 
einen „Wettbewerb" zwischen der Untersuchung 
von Früchten und Samen auf der einen und Pol
lenkörnern auf der anderen Seite auszutragen, viel
mehr wollen wir zeigen, dass sich unterschiedliche 
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A s p e k t e de r E r n ä h r u n g d u r c h un t e r sch i ed l i che 
A n a l y s e m e t h o d e n e rhe l l en l assen  u n d das gilt in 
b e s o n d e r e m M a ß e f ü r d ie U n t e r s u c h u n g v o n Kloa
ken. 

W a s w i r in d e n K l o a k e n f i nden , w a r e n f ü r die 
d a m a l i g e n M e n s c h e n n ich t „ N a h r u n g s p f l a n z e n " , 
s o n d e r n Z u t a t e n v o n Spe isen , u n d in die v e r z e h r t e n 
Spe i sen s ind rech t un t e r s ch i ed l i che Pf lanzen te i l e in 
sehr u n t e r s c h i e d l i c h e m V e r a r b e i t u n g s z u s t a n d ein
g e g a n g e n . Einige de r G r u n d z u t a t e n , w i e Ge t r e ide 
u n d H ü l s e n f r ü c h t e , w e r d e n v o m M e n s c h e n n ich t 
o h n e V o r b e h a n d l u n g v e r z e h r t , d a sie n u r d u r c h Ko
c h e n o d e r Backen e r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i s c h a u f g e 
sch lossen w e r d e n k ö n n e n . D u r c h die Z u b e r e i t u n g , 
d u r c h das M a h l e n de r K o r n s zu M e h l o d e r d a s Ko
c h e n de r H ü l s e n f r ü c h t e z u „ M u s " (Gemüse) , ver l ie
r e n die als Z u t a t e n v e r w e n d e t e n F rüch t e u n d S a m e n 
ihr u r s p r ü n g l i c h e s A u s s e h e n u n d s ind d a m i t m o r 
p h o l o g i s c h n ich t m e h r e r fassbar . D a s gle iche gilt f ü r 
Z u t a t e n w i e Blätter, S tänge l u n d W u r z e l n , d ie n a c h 
de r S p e i s e n b e r e i t u n g a r c h ä o b o t a n i s c h n ich t zu fas
sen s ind . 

P o l l e n k ö r n e r s i nd Reste de r N a h r u n g s p f l a n z e n , 
die so k le in u n d so w i d e r s t a n d s f ä h i g s ind , da s s sie 
a u c h n a c h der S p e i s e n z u b e r e i t u n g u n d n a c h der 
D a r m p a s s a g e h ä u f i g n o c h in e i n e m b e s t i m m b a r e n 
Z u s t a n d e rha l t en s ind . N u n ist B lü t ens t aub kerne 
Z u t a t de r a l l täg l ichen N a h r u n g . Der Po l len k o m m t 
ehe r u n b e a b s i c h t i g t in d ie Speisen, i n d e m Blü ten 
( H o l u n d e r b l ü t e n t e e , L i n d e n b l ü t e n t e e ) o d e r b l ü h e n 
d e Sprosse (Kerbel) v e r z e h r t w e r d e n . A u c h e inige 
w e i t e r e Z u t a t e n , z. B. d a s M e h l aus S p e l z g e t r e i d e n 
o d e r H o n i g , e n t h a l t e n g r o ß e M e n g e n a n Po l lenkör 
ne rn , d ie u n b e m e r k t in d e n Spe i sen mi tve ra rbe i t e t , 
v o m M e n s c h e n ve r sch luck t u n d w i e d e r ausgesch ie 
d e n w e r d e n . P o l l e n a n a l y s e n a u s K loaken k ö n n e n 
also w ich t i ge i nd i r ek t e H i n w e i s e auf d ie Spe i s enzu 
ta t sein. 

I m f o l g e n d e n sol len d ie Ergebn i s se e iner Bon
ner Mag i s t e r a rbe i t k u r z vorges te l l t w e r d e n (SIEBEN 
2004); i m A n s c h l u s s d a r a n sol len detai l l ier ter die 
P o l l e n a n a l y s e n d i sku t i e r t w e r d e n . 

Einblicke in einen Kerpener Kanonikerhaushalt 
des 16. Jahrhunderts 

Auf d e m G e l ä n d e des i m 11. J a h r h u n d e r t g e g r ü n 
d e t e n Kanon ike r s t i f t s w u r d e bei e iner a rchäologi 
s c h e n U n t e r s u c h u n g 2001 i m Vorfe ld e iner N e u b e 
b a u u n g eine in Backste in gese tz te Lat r ine en tdeck t 
u n d n e b e n d e n a r chäo log i schen F u n d e n a u c h e ine 
S e d i m e n t p r o b e v o n ca. z w e i Li tern e n t n o m m e n . 
N a c h e i n e m P l an des I m m u n i t ä t s b e z i r k e s aus d e m 
Jahre 1791 lag die Lat r ine auf d e m G r u n d s t ü c k ei

nes Kanon ike r s . Die S t i f t she r ren h a t t e n das gemein 
s a m e Leben, die vita communis, s chon seit d e m 12. 
J a h r h u n d e r t a u f g e g e b e n u n d b e w o h n t e n seit d ieser 
Zei t E inze lhäuse r , die sich u m d e n St i f tspla tz g r u p 
p i e r t en (THEWES 1953,11) . Die S tad t K e r p e n liegt i m 
wes t l i chen Teil de r Kölner Bucht a m Ü b e r g a n g v o n 
Jül icher Bucht z u r Z ü l p i ch e r Börde , an einer wich
t igen mi t te la l te r l ichen V e r b i n d u n g z w i s c h e n Köln 
u n d AachenMaas t r i ch t . Das a rchäo log ische F u n d 
gut , g röß ten te i l s a u s K e r a m i k u n d Glas be s t ehend , 
lässt sich auf e inen Z e i t r a u m v o n fast 80 Jah ren ein
g renzen , v o n ca. 1510 bis 1590. Die Lat r ine scheint 
p r i m ä r als Lat r ine b e n u t z t w o r d e n zu sein. K ü c h e n 
abfäl le u n d res t l icher kleintei l iger H a u s r a t b i lde ten 
n u r e inen Teil der Fü l lung . 

Das a rchäo log i sche I n v e n t a r z e u g t v o n e i n e m ge
h o b e n e n L e b e n s s t a n d a r d des K a n o n i k e r h a u s h a l t s . 
Z u n e n n e n s ind u.a. ve rz ie r t e S iegburger S te inzeug
gefäße , w i e Tr ich te rha l sbecher u n d eine Pul le mi t 
M e d a i l l o n a u f l a g e n , S te inzeug aus Raeren u n d re
p r ä s e n t a t i v e s Glas, Berkemeie r u n d F r a g m e n t e ve
nez i an i sche r Macha r t . 

Die aus der Lat r ine g e b o r g e n e B o d e n p r o b e n ent
hielt a u ß e r P f l a n z e n r e s t e n a u c h T i e rknochen v o n 
M a u s , Fisch u n d S c h w e i n sowie Moos  u n d Käfer res
te. Die p f l anz l i chen u n v e r k o h l t e n Großres t e w a r e n 
in e i n e m sehr g u t e n E r h a l t u n g s z u s t a n d . Das Spek
t r u m de r K u l t u r p f l a n z e n en t sp r ich t der t yp i schen 
Vielzahl v o n in tens iv g e n u t z t e n P f l anzen des s p ä t e n 
Mit te la l ters u n d der f r ü h e n Neuze i t . H a u p t b e s t a n d 
teil de r Probe , v o n de r 900 ml quan t i t a t iv u n t e r s u c h t 
w u r d e n , b i lde ten G e t r e i d e h ä u t c h e n , wahr sche in l i ch 
des R o g g e n s u n d des Weizens . Als G e w ü r z e k o n n 

o u 

ten Petersil ie, Fenchel , Dill, Bohnenk rau t , Wi lde r 
M a j o r a n u n d W a c h o l d e r n a c h g e w i e s e n w e r d e n . Bis 
auf d e n W a c h o l d e r k ö n n e n die G e w ü r z e in Kräu t 
e rgä r t en des Stifts a n g e p f l a n z t w o r d e n sein. Beson
ders h e r v o r z u h e b e n ist der N a c h w e i s v o n Pfeffer . Er 
w u r d e wahr sche in l i ch auf d e m M a r k t in Köln ein
gekauf t . Vielleicht erhiel t de r Kanon ike r d e n Pfef
fer a u c h als Teil seiner i h m z u s t e h e n d e n jähr l ichen 
E i n n a h m e aus seiner P f r ü n d e . Solches ist f ü r ein 
Stift aus d e m n a h e n Köln f ü r da s spä te Mit te la l ter 
schr i f t l ich belegt2 . A n Obs t res t en k o n n t e n Kul tu r 
u n d S a m m e l p f l a n z e n , z.B. Süß u n d Sauerki rsche , 
Apfe l , Birne, P f l aume , Brombeere , Kornelk i rsche , 
Rote Johannisbeere , Mispel , Maulbee re , We in u n d 
Feige b e s t i m m t w e r d e n . 

Die Be t r ach tung der a rchäo log i schen u n d a rchäobo
tan i schen A u s w e r t u n g der Lat r ine u n d ein ku rze r 
Blick auf d e n h i s to r i schen u n d sozia len Kontext der 
S t i f t sher ren aus K e r p e n zeigen, dass d ie Beur te i lung 
der a r chäobo tan i schen F u n d e mit der E i n o r d n u n g 
des a rchäo log i schen Sachgu tes gu t k o r r e s p o n d i e r t 
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Anzahl Pollentyp, Sporentyp Bestäubungsart 
Nahrungspf lanzen 

36,4 90 Cereal ia indet. Se lbs tbes täubung 

0,4 1 Anethum graveolens Se lbs tbes täubung 

3,2 8 Anthriscus cerefolium I nsek tenbes täubung 

5,7 14 Capsella type Insekten- u. Se lbs tbes täubung 

4,5 11 Cynara scolymus I nsek tenbes täubung 

0,4 1 Daucus carota I nsek tenbes täubung 

Bienenwe ide 

5,3 13 Calluna vulgaris Bienenwe ide 

1,2 3 Centaurea cyanus Bienenwe ide 

1,6 4 Centaurea jacea type B ienenwe ide 

0,4 1 Cornus mas Bienenwe ide 

1,2 3 Fabaceae cf. Melilotus Bienenwe ide 

1,6 4 Fagopyrum esculentum Bienenfu t terp f lanze 

0,8 2 Geranium pratense g roup B ienenwe ide 

0,4 1 Hex aquifolium Bienenwe ide 

0,4 1 Lotus corniculatus vel uliginosus Bienenwe ide 

0,4 1 Rosa type Po l lenb lume 

0,8 2 Sinapis type (falls Brassica sp.) B ienenb lume 

1,6 4 Trifolium repens type B ienenwe ide 

Sonst ige Insektenblüt ler 

0,4 1 Anemone nemorosa g roup Insek tenbes täubung 

1,2 3 Anthemis type Insek tenbes täubung 

0,4 1 C ichor io ideae indet. Insek tenbes täubung 

0,4 1 Campanula type Insek tenbes täubung 

0,4 1 Jasione montana type Insek tenbes täubung 

0,4 1 Lathyrus type Insek tenbes täubung 

0,4 1 Lythrum salicaria I nsek tenbes täubung 

0,8 2 Malus type Insek tenbes täubung 

0,4 1 Mespilus germanica Insekten- u. Se lbs tbes täubung 

0,4 1 Vitis vinifera type Insekten- u. Se lbs tbes täubung 

0,4 1 Sa//x caprea type Insek tenbes täubung 

0,4 1 Sfac/ iys type Insekten- u. Selbstbest . (B ienen) 

0,4 1 777/a indet. I nsek tenbes täubung 

Windb lü t le r u. -Verbreiter 

0,4 1 /4/nivs glutinosa Windb lü t le r 

0,4 1 Artemisia vulgaris type Windb lü t le r 

0,4 1 Betula pendula vel pubescens Windblü t le r 

0,8 2 Corylus avellana Windblü t le r 

0,4 1 Cyperaceae indet. Windblü t ler 

0,8 2 Juglans regia Windblü t le r 

0,4 1 Plantago lanceolata Windblü t le r 

6,1 15 Poaceae indet. Windb lü t le r 

0,4 1 Polypodium vulgare Windverbre i te r 

0,8 2 Pteridium aquilinum Windverbre i te r 

0,4 1 Quercus robur g roup Windb lü t le r 

0,4 1 Rumex acetosa g roup Windb lü t le r 

0,4 1 Sphagnum type Windverbre i te r 

Rudera lvegeta t ion 

1,6 4 Arctium type Insek tenbes täubung 

0,4 1 Bryonia dioica I nsek tenbes täubung 

0,4 1 Carduus vel Cirsium I nsek tenbes täubung 

0,8 2 Chaerophyllum temulum I nsek tenbes täubung 

2,0 5 Clematis vitalba I nsek tenbes täubung 

0,4 1 Crataegus type Insek tenbes täubung 

0,4 1 Convolvulus arvensis I nsek tenbes täubung 

2,0 5 cf. Galeopsis tetrahit I nsek tenbes täubung 

0,4 1 Galium type Insekten- u. Se lbs tbes täubung 

2,8 7 Veronica type Insek tenbes täubung 

Nicht e inzuordnende Pol lentypen 

0,4 1 Ranunculus acris type Insek tenbes täubung 

0,4 1 Rosaceae str iatae indet. Insek tenbes täubung 

0,4 1 Scrophularia type Insek tenbes täubung 

0,8 2 Spergula arvensis I nsek tenbes täubung 

0,8 2 Viburnum opulus Insekten- u. Selbstbest . (Fl iegen) 

0,8 2 Varia indet 

0,4 1 Indeterminate 

Abb. 2 Die in der Kerpener Stiftslatrine nachgewiesenen Pollen- und Sporentypen. 
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(Sieben 2004). Beide w e i s e n auf e inen g e h o b e n e n 
L e b e n s s t a n d a r d i m K e r p e n e r Stif t h in , de r Benu tze r 
de r La t r ine r ag t sozia l a u s d e m k le in s täd t i s chen Ge
f ü g e K e r p e n s des 16. J a h r h u n d e r t s h e r a u s . 

Diskussion der pollenanalytischen Ergebnisse 

V o n d e m P r o b e n m a t e r i a l a u s de r K e r p e n e r La t r ine 
w u r d e e ine T e i l m e n g e v o n ca. 0,5 cm 3 als Po l l enp ro 
be a b g e t r e n n t u n d i m Labor f ü r d ie m i k r o s k o p i s c h e 
U n t e r s u c h u n g c h e m i s c h aufbere i t e t . Die A u f b e r e i 
t u n g u n d A u s z ä h l u n g f ü h r t e F rau I. Closs i m Juli 
2002 durch 3 ; 

Die P o l l e n p r o b e w a r re la t iv re ich a n Po l l en typen . 
In z w e i P r ä p a r a t e n (18 x 18 m m ) w u r d e n 248 Pol len
k ö r n e r a u f g e f u n d e n , d ie i n s g e s a m t 55 Pol len u n d 3 
S p o r e n t y p e n z u g e o r d n e t w e r d e n k o n n t e n (Tab. 2). 

Ü b e r ein Dri t te l aller a u f g e f u n d e n e n Po l l enkö rne r 
g e h ö r e n z u m G e t r e i d e  T y p (Cereal ia indet . ) . Ihre 
O b e r f l ä c h e n w a r e n bere i t s mikrob ie l l angeg r i f f en , 
so da s s sie n ich t n ä h e r b e s t i m m t w e r d e n k o n n t e n . 
Dies u n d ih re re la t iv g r o ß e M e n g e w e i s e n deu t l i ch 
da rau f h in , da s s der Ge t re ide Po l l en mi t der N a h 
r u n g (Brei o d e r Brot) a u f g e n o m m e n , d e n V e r d a u 
u n g s t r a k t pass ie r t u n d  n o c h als G e t r e i d e p o l l e n 
e r k e n n b a r  w i e d e r a u s g e s c h i e d e n w u r d e . Die Ge
t r e ide Po l l enkö rne r s t a m m e n v e r m u t l i c h v o n Wei
zen, Gers t e o d e r H a f e r ; es f a n d sich ke in Po l l enkorn , 
d a s a u f g r u n d se iner F o r m u n d P o r e n l a g e e i n d e u t i g 
d e m R o g g e n z u g e w i e s e n w e r d e n konn te . Dies ist 
a u c h n ich t v e r w u n d e r l i c h , d a Seeale cereale als w i n d 
b lü t ige Ar t i h r e n Po l len w ä h r e n d de r Blüte f re ig ib t 
u n d somi t k a u m Pol len in das E r n t e g u t gerät . Da
g e g e n verb le ib t bei d e n s e l b s t b e s t ä u b e n d e n A r t e n 
(Weizen, Gers te , Ha fe r ) der g röß te Teil de r Pol len
k ö r n e r in d e n Spe lzen , sie w e r d e n m i t g e e r n t e t u n d 
ers t m i t d e m D r e s c h e n f re igese tz t u n d g e l a n g e n so 
in S i ed lungs sch i ch t en  u n d a u c h in d ie aus Meh l 
o d e r G r ü t z e z u b e r e i t e t e n Speisen . Der po l l enana ly 
t ische B e f u n d  ein h o h e r Ante i l bere i t s ko r rod i e r t e r 
G e t r e i d e p o l l e n  ist typ i sch f ü r e ine Latr ine , ebenso 
wie die h ier z ah l r e i chen n a c h g e w i e s e n e n Getrei
d e k o r n h ä u t e . Wi r e r k e n n e n d a r a n , da s s Ge t r e ide 
f ü r d ie Benu tze r de r La t r ine w a h r s c h e i n l i c h ein 
G r u n d n a h r u n g s m i t t e l w a r  le ider e r l a u b e n u n s die 
übe r l i e f e r t en N a c h w e i s f o r m e n ke ine n ä h e r e Spezi
fizierung o d e r sogar Q u a n t i f i z i e r u n g de r e inze lnen 
Ar ten . 

Als k o h l e n h y d r a t r e i c h e M e h l f r u c h t w a r seit d e m 
Mit te la l ter a u c h de r B u c h w e i z e n beliebt. Z w a r feh
len in de r K e r p e n e r Lat r ine Großres te , d o c h be legen 
die vier a u f g e f u n d e n e n Po l l enkörne r v o n Fagopyrum 
esculentum s e inen A n b a u . 

Le ider e n t z i e h e n sich viele G e m ü s e e i n e m a rchäobo
t an i s chen N a c h w e i s , da sie bei i h r e m A n b a u n u r sel
ten z u r Blüte ( u n d Reife) geb rach t w e r d e n . O b das 
in K e r p e n g e f u n d e n e Po l l enko rn v o n Daucus carota 
v o n der als W u r z e l g e m ü s e g e n u t z t e n G a r t e n m ö h r e 
o d e r aber v o n de r i m G r ü n l a n d u n d in r u d e r a l e n Pi
on ie rgese l l scha f t en h ä u f i g e n w i l d e n M ö h r e s t a m m t , 
ist n ich t zu k lären . A u c h ist n ich t auszusch l i eßen , 
da s s Po l l enkö rne r v o n n ich t n ä h e r zu b e s t i m m e n d e n 
K r e u z b l ü t l e r n (Sinapis type) v o n d e n d u r c h Großres 
te be l eg ten A r t e n Kohl ode r Senf s t a m m e n könn ten . 

V o n sicher in K r a u t g ä r t e n g e z o g e n e n P f l a n z e n 
s t a m m e n d a g e g e n die Po l l enkörne r v o n Dill (Ane-
thum graveolens) u n d Kerbe l (Anthriscus cerefolium). 
W ä h r e n d v o m Dill a u ß e r d e m K r a u t a u c h die Teil
f r ü c h t e als W ü r z e v e r w e n d e t w e r d e n (und in K e r p e n 
a u c h mi t 13 Res ten v o r h a n d e n s ind) , gibt m a n d e n 
Kerbel meis t f r i sch an die Speisen, w o b e i die vor der 
Blüte g e p f l ü c k t e n Blätter a m bes ten schmecken . Da 
m a n d e n Kerbel vor de r S a m e n r e i f e ernte t , v e r w u n 
der t es nicht , dass d ie F rü ch t ch en des Kerbels a rchä
obo tan i sch i m R h e i n l a n d n o c h n ich t n a c h g e w i e s e n 
w e r d e n k o n n t e n . Dass der Kerbel , de r h e u t e in der 
rhe in i schen Küche ke ine b e s o n d e r e Rolle spielt , i m 
Mit te la l ter u n d der f r ü h e n N e u z e i t ein häu f ige r ver
w e n d e t e s K r a u t w a r , ze igen n ich t n u r die Po l l en fu n 
de in K e r p e n (8 Po l l enkörne r = 3,2 %), s o n d e r n a u c h 
die Po l l enana ly sen v o m Kölner H e u m a r k t : Pol len
k ö r n e r v o n Anthriscus cerefolium f a n d e n sich hier ab 
d e m 11. J a h r h u n d e r t ; in d e n v o m 11. bis ins 14. Jahr
h u n d e r t a u f g e t r a g e n e n Schichten k a m e n sie in e twa 
e i n e m Viertel der P r o b e n vor (K^LIS /MEURERSBALKE 
2001). Ähn l i ch h o h e Po l l enwer t e v o n Anthriscus cere
folium f a n d e n sich a u c h in einer Lat r ine des 16. Jh. in 
' s He r togenbosch ; a u c h hier fehl t der Kerbel bei den 
G r o ß r e s t e n (VAN DEN BRINK 1988, 116). Der Kerbel 
w i r d schon im „cap i tu la re de villis" Karls des Gro
ßen e r w ä h n t . H. KüSTER berichtet , dass das f r ische 
K r a u t in d e n f rühmi t t e l a l t e r l i chen Klös tern als Fas
t enspe i se von B e d e u t u n g w a r (KüSTER 1987,103). Da 
de r Kerbel n ich t k ä l t e e m p f i n d l i c h ist u n d als erstes 
G r ü n im Jahr z u r V e r f ü g u n g steht, w a r er n a c h d e m 
W i n t e r ein wich t iger Vi taminl ie fe ran t . Dill u n d Ker
bel k a n n m a n a u c h n o c h spä te r im Jahr e rn ten , w e n n 
sie berei ts Blüten angese tz t h a b e n  ve rmu t l i ch s ind 
die in der K e r p e n e r Lat r ine g e f u n d e n e n Pol lenkör
n e r also mi t der N a h r u n g a u f g e n o m m e n w o r d e n . 
A u c h ein we i t e re r Pol len typ , der Capsella type, ist 
mi t 5,7 % so h ä u f i g v o r h a n d e n , dass mi t d e m Ver
zehr der P f l anzen im b l ü h e n d e n Z u s t a n d ge rechne t 
w e r d e n m u s s . Z u d e n w e n i g e n N a h r u n g s p f l a n z e n 
mit d i e s e m Po l l en typ g e h ö r e n Rettich, Rad ieschen 
u n d die B r u n n e n k r e s s e (Nasturtium officinale). Da 
m a n v o n Rett ich u n d Rad ieschen n u r die Wurze ln , 
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Anethum graveolens 

Crataegus type 

Änthriscus 
cerefolium 

Chaerophyllum 
temulum 

Mespilus germanicus 

I 

Fagopyrum esculentum 

m 

Malus type Rosa type 

Carduus type cf. Cynara scolymus 

Vitts vinifera type Capsella type 

A b b . 3 Die in der Kerpener Stiftslatrine nachgewiesenen Pollen- und Sporentypen 
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v o n de r B r u n n e n k r e s s e d a g e g e n die ( te i lweise s c h o n 
b l ü h e n d e n ) S p r o s s e n ve rzeh r t , l iegt der V e r z e h r die
ser P f l a n z e auf de r H a n d . Wie de r Kerbe l gilt a u c h 
die B r u n n e n k r e s s e als A n t i s k o r b u t i k u m (OBERDORFER 
2001, 468) n a c h d e m v i t a m i n a r m e n Win te r . 

Ein G e m ü s e , da s m a n als B l ü t e n k n o s p e zubere i t e t , 
ist d ie Ar t i schocke . Auf d e n Ve rzeh r v o n Ar t i scho
cken w e i s e n i n s g e s a m t elf u n r e i f e P o l l e n k ö r n e r v o m 
Carduus t y p e h in , die d u r c h ihre u n g e w ö h n l i c h e 
G r ö ß e au f f i e l en (s. Abb . 3); m i t ü b e r 57 u m k o m m t 
e igent l ich n u r Cynara sp. in Betracht (BEUG 2004, 
230f.). Da die i m M e d i t e r r a n g e b i e t b e h e i m a t e t e wil
d e Ar t i s chocke hier n ich t v o r k o m m t , d ü r f t e es sich 
w o h l u m die ech te Ar t i schocke (Cynara scolymus) 
h a n d e l n , die auf n i e d e r l ä n d i s c h e n St i l leben bere i t s 
in d e n e r s t en b e i d e n J a h r z e h n t e n des 17. Jhs. abge
b i lde t ist (C. Peeters , 1624 in: DECOTEAU 1992; Os ias 
Beert d.Ä., Sti l l leben m i t Ar t i s chocken u n d A u s t e r n , 
Ho lz , 55,5 x 61,5 cm, N a t i o n a l m u s e u m , W r o c l a w , in: 
„S inn u n d Sinnl ichkei t  Das F lämische Sti l l leben 
15501680"). Das s der i m K e r p e n e r Stift w o h n e n d e 
K a n o n i k e r ein solch „exot i sches" G e m ü s e v e r z e h r t 
hat , m a g sich d a r a u s e rk lä ren , dass K e r p e n als bra
ban t i s che Exklave z u m s p a n i s c h e n Hohe i t sgeb i e t 
gehör te . 

E t w a die H ä l f t e der in der K e r p e n e r St i f ts la t r ine auf 
g e f u n d e n e n P o l l e n k ö r n e r s t a m m t v o n in sek tenb lü 
t igen P f l anzen . B e s o n d e r s m e r k w ü r d i g m u t e t dabe i 
z u n ä c h s t de r N a c h w e i s des H e i d e k r a u t s (Calluna 
vulgaris) an, d e s s e n Pol len i m m e r h i n 5,3 % aller Pol
len u n d S p o r e n a u s m a c h t . Das H e i d e k r a u t w ä c h s t 
auf näh r s to f f  u n d b a s e n a r m e n , s au ren , h u m o s e n , 
s a n d i g e n o d e r s te in igen L e h m b ö d e n (OBERDORFER 
2001, 734)  S t andor tve rhä l tn i s se , d ie i m Stif tsbe
reich u n d im n ä h e r e n U m f e l d v o n K e r p e n mi t sei
n e n f r u c h t b a r e n L ö s s b ö d e n w o h l n ich t g roßf läch iger 
v o r k o m m e n d ü r f t e n . A l l e rd ings gilt da s H e i d e k r a u t 
als B i enenwe ide , ebenso w i e F l o c k e n b l u m e (Centau-
rea jacea type) , B u c h w e i z e n (Fagopyrum esculentum), 
H o n i g k l e e (Melilotus), Klee (Trifolium repens type) , 
K o r n b l u m e (Centaurea cyamts), S to rchschnabe l (Ge-
ranium pratense), Korne lk i r sche (Cornus mas), Stech
p a l m e (Hex aquifolium), H o r n k l e e (Lotus sp.) u n d 
Rose (Rosa type) . Mi t d e m Verzeh r v o n H o n i g lässt 
s ich de r Po l l ene in t r ag d ieser A r t e n z w a n g l o s erklä
ren; u n t e r d i e s e m A s p e k t s ind m ö g l i c h e r w e i s e a u c h 
die P o l l e n f u n d e a n d e r e r , v o n Bienen häu f ige r auf 
gesuch te r P f l anzen , be i sp ie l sweise die O b s t b ä u m e 
(Malus t ype , Mespilus germanica), W e i n (Vitis vinife-
ra type) , W e i d e (Salix caprea type) u n d L inde (Tilia 
indet .) , zu sehen . H e i d e k r a u t als T rach tp f l anze , w ie 
a u c h d a s S a n d g l ö c k c h e n (Jasione montana type) , las
sen v e r m u t e n , da s s de r H o n i g n ich t in de r f r u c h t b a 

r en L ö s s l a n d s c h a f t p r o d u z i e r t w u r d e , s o n d e r n viel
leicht a u c h aus G e g e n d e n mi t ä r m e r e n , b o d e n s a u r e n 
B ö d e n als A b g a b e n in das K e r p e n e r Stift ge langte . 
Mi t d e m H o n i g k ö n n t e n a u c h die BuchweizenPo l 
l e n k ö r n e r in d ie Lat r ine ge lang t sein, v o n d e m es ja 
 t rotz a l lgemein gu t e r Bes t immbarke i t a u c h kleine
rer S a m e n f r a g m e n t e  ke ine w e i t e r e n Belege in de r 
La t r ine gibt. 

A u f f a l l e n d ge r ing fäll t die G r u p p e der W i n d b l ü t l e r 
u n d Verbre i ter aus (12,1 %). Die e inze lnen Pollen
k ö r n e r der w i n d b l ü t i g e n Gehö lze Erle (Alnus gluti-
nosa), Birke (Betula sp.), Hase l (Corylus avellana), Ei
che (Quercus sp.) u n d W a l n u s s b a u m (Juglans regia) 
sowie die f ü r d iese P f l anzen fami l i e relat iv ge r ingen 
M e n g e n an Graspo l l en (Poaceae u n d Cyperaceae) 
s ind w o h l d u r c h die A t m u n g in d e n N a s e n  u n d 
H a l s s c h l e i m gera ten , w u r d e n ve r sch luck t u n d ge
l ang t en so in die Latr ine . Die ger inge M e n g e der 
W i n d b l ü t l e r lässt v e r m u t e n , dass der Benutzer der 
La t r ine ke ine Pe r son war , die sich w ä h r e n d der 
F r ü h l i n g s b l ü t e ode r w ä h r e n d des H e u m a c h e n s 
l angf r i s t ig i m Fre ien aufh ie l t . 

Mit d e m Ein t rag v o n Pol len d u r c h die v e r d a u 
t en Spe isen u n d die u n b e m e r k t ve r sch luck ten Pol len 
u n d Spo ren lassen sich 85 % der g e f u n d e n e n Pollen
k ö r n e r e rk lären . Fü r einige der be leg ten Pol lenty
p e n t re f fen d iese E r k l ä r u n g s m o d e l l e j edoch nicht 
zu ; sie b i lden a l l e rd ings eine G r u p p e v o n P f l a n z e n 
mi t ökologisch recht e inhei t l ichen W u c h s o r t e n . Die
se P f l a n z e n lassen sich auf schat t igen, nähr s to f f r e i 
chen, u n g e p f l e g t e n S t a n d o r t e n f inden . Ihr na tür l i 
ches V o r k o m m e n ist der W a l d s a u m , d o c h f i n d e n sie 
sich viel h ä u f i g e r i m r u d e r a l e n U m f e l d , w o Hecken , 
G e b ü s c h e u n d M a u e r n schat t ige, w e n i g be t re tene 
S t a n d o r t e berei ts te l len. 

Mit z w e i P o l l e n k ö r n e r n v o n Chaerophyllum temu-
lum ist de r H e c k e n k e r b e l im P o l l e n s p e k t m m ver t re
ten, die wich t igs te K e n n a r t des H e c k e n k e r b e l  S a u m s 
(Al l i a r io Chae rophy l l e tum temul i Lohm. 49). Hier 
w ä c h s t a u c h der G a m a n d e r  E h r e n p r e i s , v o n d e m 
die s ieben Po l l enkörne r des Veronica t ype s t a m m e n 
d ü r f t e n , sowie der H o h l z a h n (Galeopsis tetralut), der 
ebenso m i t re lat iv v ie len P o l l e n k ö r n e r n ve r t r e t en ist 
(5 = 2 %). Der H e c k e n k e r b e l  S a u m w ä c h s t h e u t e in 
ha lbscha t t ige r bis ha lb l ichter Lage auf f r i schen, sehr 
lockeren , h u m u s  u n d n ä h r s t o f f r e i c h e n L e h m b ö d e n 
i m S a u m v o n Hecken , G e b ü s c h e n u n d an scha t t igen 
M a u e r f ü ß e n  „a l lgemein an ha lbscha t t igen S tand
or ten, an d e n e n oft im Boden B e i m e n g u n g e n v o n 
Schut t u n d a n d e r e n Abfä l l en zu beobach ten s ind" 
(Th. Mül le r in: OBERDORFER 1993, 190). In de ra r t igen 
R u d e r a l g e b ü s c h e n k a n n sich eine Schleiergesell
schaf t mi t W a l d r e b e (Clematis vitalba), Z a u n r ü b e 
(Bryonia dioica) u n d H o p f e n ausb i lden ; der Nach
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Abb , 4 Die in der Kerpener Stiftslatrine nachgewiesenen Pollen- und Sporentypen 
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w e i s v o n f ü n f ClemafzsPollenkörnern, e iner F ruch t 
v o n Humulus lupulus s owie de r ä u ß e r s t se l tene F u n d 
v o n BryonwPollenkörnern sp r ich t f ü r e in „ n a h e s " 
V o r k o m m e n dieser Schle iergesel l schaf t . Z w a r ist 
a u s d e m G r a b u n g s p l a n n ich t ers icht l ich, a n w e l c h e r 
Stelle de s G r u n d s t ü c k e s d ie La t r ine z u r N u t z u n g s 
zeit lag, d o c h we i s t d ie Vege t a t i on auf ein „stil les 
Ö r t c h e n " in de r N ä h e e iner s c h a t t e n w e r f e n d e n 
M a u e r in e i n e m u n g e p f l e g t e n G a r t e n hin . 

die er bisher im Winter und Sommer aus Blintrop bezogen 
hatte, nebst 2 Mark Silber, dazu ein Wildschwein und einen 
Frischling, einen Salm oder 18 Denare, 4 Gänse, sowie 1 
Pfund Pfeffer und 1 Pfund Kümmel." (SCHMIDTBLEIBTREU 
1982,117118). 

3 Seltene und zunächst unbestimmte Pollentypen wurden 
dokumentiert und im Februar 2004 von A.J. Kalis anhand 
der angefertigten Zeichnungen und Photos kontrolliert bzw. 
nachbestimmt. 

Zusammenfassende Betrachtung 

Obgle ich w ä h r e n d der A u s g r a b u n g e n n u r e ine ein
z ige P r o b e a u s der K e r p e n e r St i f t s la t r ine g e b o r g e n 
w u r d e , ha t ih re a r c h ä o b o t a n i s c h e U n t e r s u c h u n g 
d o c h e in ige in t e re s san te A s p e k t e z u m Leben der Ka
n o n i k e r e rb rach t . H i e r k o n n t e im R h e i n l a n d e r s tma l s 
e ine La t r ine a u c h po l l enana ly t i s ch a u s g e w e r t e t u n d 
d a m i t geze ig t w e r d e n , da s s de r Po l l ene in t r ag in die
ses gesch lossene „stil le Ö r t c h e n " ü b e r w i e g e n d aus 
der N a h r u n g (Getre ide , G e w ü r z k r ä u t e r , Hon ig ) u n d 
a u s de r d i r ek t i m U m f e l d a u s g e b i l d e t e n Vege ta t i on 
s t a m m t . Die m e i s t e n N a h r u n g s p f l a n z e n w u r d e n als 
F r ü c h t e u n d S a m e n ve rzehr t , u n d d a m i t a u c h die 
spez i f i s chen U n k r ä u t e r . Po l len v o n N a h r u n g s p f l a n 
zen u n d A c k e r w i l d k r ä u t e r n f a n d e n sich  mi t A u s 
n a h m e de r k l e i s t o g a m e n Ge t r e ide  n u r in S p u r e n 
i m Laü inenschacht . N u r po l l enana ly t i sch d a g e g e n 
w u r d e n P f l a n z e n erfass t , die als B i e n e n w e i d e ge l ten 
u n d auf d e n Ve rzeh r v o n H o n i g sch l ießen l assen 
 n e b e n d e n i m p o r t i e r t e n Fe igen (s. SIEBEN 2004) das 
w ich t ig s t e S ü ß u n g s m i t t e l vo r der V e r a r b e i t u n g de r 
Z u c k e r r ü b e . 

A n m e r k u n g e n 

1 So kann man sich bei Analysen aus frühneolithischen 
Schichten die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, einen Triticum
Typ vom HordeumTyp zu differenzieren, wenn eine der in 
dieser Zeit wichtigsten Getreidearten, die Weizenart Einkorn, 
einen GerstenPollentyp produziert. Da die Zubereitung 
von Getreidespeisen durch Kochen und Backen immer mit 
Feuer verbunden ist, haben gerade die Getreide eine große 
Chance, in verkohltem Zustand im archäologischen Befund 
überliefert zu werden; entsprechend hat die Untersuchung 
der verkohlten Diasporen recht genaue Einblicke in die 
Zusammensetzung der Getreidenahrung erbringen können. 

2 Unter den jährlichen Abgaben an das Stift in Kerpen 
könnten auch, wie für das Stift Sankt Severin in Köln, Pfeffer 
und Kümmel gewesen sein. So zählte zu den Einkünften des 
Probstes 1233 vom Fronhof bei der Severinskirche 1 Pfund 
Pfeffer, 1 Pfund Kümmel, sowie Semmeln und Fische. „Von 
Schwadorf erhielt der Probst jährlich am Fest des hl. Severin 
1 Pfund Pfeffer und 1 Pfund Kümmel, das gleiche mussten 
ihm auch die Höfe Kalk und Sinnersdorf liefern. Außerdem 
erhielt der Probst den Zehnten zu Moers und die Abgaben, 
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