
KARL-HEINZ KNORZER

Genutzte Wildpflanzen in vorgeschichtlicher Zeit*

Auch in vorneolithischer Zeit mufiten die Menschen ihre hauptsachlich aus Fleisdi 

bestehende Nahrung durch Pflanzenkost erganzen. Sie war zumindest zur Deckung 

des Vitaminbedarfs notwendig. Wir wissen aber iiber die Zusammensetzung dieses 

Nahrungsanteils sehr wenig, und Aussagen dariiber beruhen zum grbfiten Teil auf 

Vermutungen.

Nachweise von genutzten Pflanzen aus palaolithischer und mesolithischer Zeit 

fehlen bisher fast vbllig. Wahrend das Alter angeblich mesolithischer Funde aus der 

Hbhle von Mas d’Azil/SW-Frankreich (Piette 1896) zweifelhaft ist, sind die 

massenhaften Nufischalenreste an mesolithischen Wohnplatzen in Schleswig-Hol

stein (Schwabedissen 1961) sichere Nachweise vorneolithischer Nahrungspflanzen. 

Bei der Frage nach weiteren genutzten Pflanzenarten ist zu beriicksichtigen, dab 

wir sie vor allem in der Waldvegetation suchen miissen, denn Mitteleuropa war seit 

dem Beginn des Postglazials bis zur Ausbreitung des Ackerbaues ein nahezu ge- 

schlossenes Waldgebiet. In den einheimischen Fallaubwaldern fehlen aber ein- 

jahrige Krauter und sonstige als Wildgemiise bekannte Pflanzen weitgehend. Der 

Wald lieferte jedoch vitaminreiche Beeren und Frtichte sowie Niisse. Allerdings sind 

die meist genannten Friichte von siidlicher Verbreitung (Pirus, Malus, Sorbus aria, 

Cotoneaster, Cornus mas, Vitis, Juglans, Castanea) und werden auch in der post- 

glazialen Warmezeit im norddeutschen Flachland zum grofiten Teil gefehlt haben. 

Andere lichtbediirf  tige Straucher (Rubus idaeus, Sambucus, Rosa, Prunus spinosa) 

waren sicher seltener als heute, weil Waldrander und grbfiere Lichtungen fehlten. 

Es standen daher an nahrstoffreichen Waldfriichten, die sich auch als Wintervorrate 

eigneten, in grbfieren Mengen nur Haselniisse, Bucheckern und Eicheln zur Verfii- 

gung. Saftreiches Sammelobst konnten Vaccinium-Arten, Rubus-Arten, Crataegus, 

Sorbus aucuparia, Prunus avium, Cornus sanguinea und evtl. auch Fragaria vesca 

liefern. Diese Beerenfriichte konnten aber nur in ihrer Reifezeit wahrend weniger 

Sommermonate gesammelt werden.

Um den Frischpflanzenbedarf wahrend der iibrigen Zeit zu decken, werden die 

Menschen vegetative Pflanzenteile (Blatter, Stengel) gegessen haben. Geeignete 

Krauter fehlten jedoch in den Waldern, waren aber in einigen Pflanzengesellschaf- 

ten im Uferbereich der Fllisse und Seen zu finden. An von Hochwasser oder Eisgang 

vegetationsfrei gemachten Stellen werden sich alljahrlich artenreiche Pflanzengesell-
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schaften (Bidentetalia) eingestellt haben. Sie enthielten saftreiche, geniefibare Krau- 

ter (Chenopodium, Polygonum, Rumex, Brassica), die als Frischgemiise oder Spinat 

geeignet waren, und von denen sogar die starkereichen Frtichte und Samen verzehrt 

werden konnten.

Krautreiche Bestande, z. T. mit den gleichen nitrophilen Arten, werden damals 

auch an iiberdungten Lagerplatzen von Waldrindern und anderen Herdentieren 

gewachsen sein. Ahnliche Krauterfluren sind heute noch im Gebirge unter Felsiiber- 

hangen und an Hohleneingangen zu beobachten. Die vorgeschichtlichen Menschen- 

horden waren zwar zum haufigen Wohnplatzwechsel gezwungen, dock werden sie 

geeignete Lagerplatze immer wieder aufgesucht haben (Wetterschutzstellen, Feuer- 

steinschlagplatze), die sie als Feuerplatze baumfrei hielten, und in deren Umge- 

bung sich lichtbediirftige Krauter ansiedeln konnten. Ihre Entwicklung wurde von 

der Diingung durch Fakalien, Abfalle und Asche begiinstigt. Maurizio (1927) 

berichtet, dab um die Zeltlagerplatze der nomadisch lebenden Tschuktschen iippige 

Bestande von den gleichen Krautern wachsen, die die Menschen alljahrlich als 

Nahrungsvorrat fur den Winter sammeln und dabei in der Nahe des Lagers mehr 

oder weniger unbeabsichtigt aussaen. Der Schritt von der geduldeten Nutzpflanze 

zur geforderten Kulturpflanze kann fiir manche Arten auf ahnliche Weise erfolgt 

sein (Schwanitz 1957).

Mit der neolithischen Ausbreitung des Ackerbaues in Mitteleuropa diirften die 

genutzten Wildpflanzen auch weiterhin eine grofle Bedeutung behalten haben. 

Ihnen hatte der seflhaft gewordene Mensch neue Wuchsplatze geschaffen. Indem er 

Acker anlegte, vermehrte er die Waldrander und schuf Hecken. Haselnufl und 

Beerenstraucher konnten sich ausbreiten. Auf den Ackern selbst drangen Krauter 

von Waldlichtungen und Uferstaudengesellschaften vor. Zusammen mit den im 

Saatgut eingeschleppten Pflanzenarten bildeten sich die ersten mitteleuropaischen 

Ackerunkrautgesellschaften (Chenopodietea, Secalinetea). Dafl von diesen Krau

tern einige als Wildgemuse genutzt wurden, ist sehr wahrscheinlich.

Mit dem Seflhaftwerden der Menschen und der zunehmenden Siedlungsdichte 

wird die Ausnutzung der Wildnahrungspflanzen intensiver geworden sein. Sie 

ftihrte dazu, dab einige von ihnen durch Anbau und Auslese durch die Menschen 

zu echten Kulturpflanzen wurden (Obstarten, Niisse, Hafer, Roggen, Roggen- 

trespe u. a.). Die Bedeutung der ubrigen Wildpflanzen ging damit teilweise zuriick, 

doch ist sie auch in Mitteleuropa bis heute noch beachtlich (Beerenfriichte des 

Waldes, Pilze). In Notzeiten haben die Wildpflanzen immer wieder einen wert- 

vollen Beitrag zur Ernahrung der Bevblkerung geliefert.

Unsere Vorstellungen von der Pflanzennahrung der urgeschichtlichen Menschen 

mogen zwar im allgemeinen richtig sein, doch sollte nicht iibersehen werden, dafl 

manches noch nicht sicher bewiesen ist. Im folgenden stelle ich mir bekannte Nach- 

weise von Wildnahrungspflanzen zusammen, wobei ich versuchen werde, den Wert 

dieser Nachweismoglichkeiten abzuschatzen.
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Nachweise von als N a h r u n g gesammelten Wildpflanzen

1. Als verkohlter Inhalt von Gefafien oder Gefaflscherben

Brassica, spec. Neuweiler 1925: Schweizer Pfahlbausiedlung, Bronzezeit

Sambucus nigra Korber-Grohne 1967: Wurtsiedlung, Nordseekiiste, 1.-3. Jahrh. 

n. Chr.

Aethusa cynapium Neuweiler 1931: Schweizer Pfahlbausiedlung, Bronzezeit.

Verkohlte Substanzen kbnnen dann als sichere Speisereste erkannt werden, wenn 

sie an die Innenseite von Tongefafien oder -scherben angebacken sind. Solche 

Spuren sind gelegentlich noch an sehr kleinen Keramiksplittern zu erkennen, wie 

ich an neolithischen Olleinresten feststellen konnte (Knbrzer 1967 a). Man sollte 

den Ausgrabern nahelegen, stets vor dem Scherbenwaschen auf Reste des Inhalts 

zu achten. Locker im Gefaflinnern verteilte, selbst verkohlte Kbrner sind in der 

Regel nachtraglich eingeschlammt worden. Ich habe derartige Beobachtungen mehr- 

fach bei romerzeitlichen Tdpfen gemacht.

2. Im Mageninhalt von Moorleichen

Chenopodium spec., Polygonum spec., Bromus spec. Helbaek 1960: Danemark, 

Eisenzeit.

Derartige Untersuchungen geben den sichersten Nachweis einer Nahrungspflanze, 

wenn ihre Reste in geniigend grower Menge vorliegen.

3. In menschhchen Exkrementen

Fragaria vesca Guyan 1955: Schweizer Moorsiedlung, Neolithikum.

Sind Substanzen eindeutig als menschliche Fakalien erkannt worden, ist es mog- 

lich, bei einiger Erfahrung und einer geeigneten Untersuchungstechnik Einzelheiten 

der Speisenzusammensetzung zu erkennen. Durch die Analyse mittelalterlicher 

Fakalien konnte ich auch Reste von Sammelpflanzen (Fragaria, Rubus, Vaccinium, 

Sambucus) linden (Knbrzer & Muller 1967). Allerdings diirfen nicht alle im Kot 

enthaltenen Wildpflanzenreste als Sammelpflanzen gedeutet werden. Mehrere 

hundert offensichtlich beim Mahlen und Kauen zerrissene Samen der Kornrade 

(Agrostemma githago) beweisen damit noch keine beabsichtigte Nutzung dieser 

giftigen Unkrautpflanze.

4. Aus Anhauf ungen von Pflanzenresten einer Wildart in Kulturschichten

Allium ursinum Guyan 1955: Schweizer Moorsiedlung, Neolithikum 

Corylus avellana Schwabedissen 1961: Schleswig-Holstein, Mesolithikum. 

Anhaufungen von Sammelpflanzenresten innerhalb von Siedlungshorizonten sind 

ein guter Nachweis fur ihre Nutzung. Es kbnnen Vorrate, Speiseabfalle oder 

auch Preflruckstande gewesen sein. Dafl gelegentlich Vorsicht geboten ist, zeigte 

Korber-Grohne (1967), indem sie glaubhaft machte, dafl an einer Fundstelle der 

Grabung Feddersen Wierde Schalenbruch von Meldenfruchtchen (Atriplex spec.) 

besser als Hausgefliigelkot gedeutet werden muE.
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5. Besonders zahlreiches Auftreten in Kulturschichten

Chenopodium album Bertsch 1924: SW-Deutschland, Neolithikum

Polygonum lapathijolium Helbaek 1954: Jutland, Eisenzeit

Polygonum convolvulus Villaret-von Rochow 1958: Sfidalpen, Bronzezeit 

Raphanus raphanistrum Werth 1937: Sylt, Bronzezeit,

sowie viele Steinkerne und Samen von Wildobst und Beerenfriichten.

Relativ oft ist von dem zahlreichen Auftreten von Resten einer Wildpflanzenart 

in Kulturschichten auf ihre Verwendung als Nahrungspflanze geschlossen worden. 

Fur Reste von Obst und Pruchten kann ein solcher Nachweis iiberzeugen, wenn es 

sich nicht um Steinkerne von Pflanzen wie z. B. Sambucus- oder Rubus-Arten 

handelt, die an der Abfallagerstelle selbst gewachsen sein kbnnen. Allerdings geht 

meist aus den Funden nicht hervor, ob es Reste von Wildpflanzen oder von 

gepflanzten Baumen und Strauchern sind.

Deutungen von Samenfunden als Nutzpflanzenreste sind dann besonders unsicher, 

wenn es sich um heutige Unkrauter oder Ruderalpflanzen handelt, von denen 

mbglicherweise die Samen aber auch vegetative Organe genutzt wurden (Cheno- 

podium, Atriplex, Polygonum, Rumex). Man muft beriicksichtigen, daft gerade 

diese Krauter sehr viele Samen hervorbringen (Tabelle 1). An vielen Grabungs-

T a b e 11 e 1

Samenzahl einiger Wildkrauter (nach Dobrochotov 1961)

Kornzahl pro KilogrammKornzahl je Pflanze

Atriplex patula 100-600 Fr. 800 000 Fr.

Chenopodium album > 200 000 Fr. 800 000 Fr.

Chenopodium polyspermum > 100 000 Fr. 2 500 000 Fr.

Polygonum convolvulus > 1 000 Fr. 250 000 Fr.

Polygonum persicaria > 8 000 Fr. 370 000 Fr.

Polygonum hydropiper 500-2000 Fr. 350 000 Fr.

Rumex crispus 3500-5000 Fr. 600 000 Fr.

Rumex acetosella 1000-2500 Fr. 4 000 000 Fr.

Brassica campestris 1000-20000 Fr. 500 000 Fr.

Raphanus raphanistrum 150-2500 Fr. 150 000 Fr.

stellen machte ich die Beobachtung, daft rezente unverkohlte Unkrautsamen in 

grofter Zahl besonders in den oberen Bodenschichten verteilt sind. Sie kbnnen auch 

bis in tieferliegende Siedlungshorizonte hinabgeschwemmt worden sein und zu 

Trugschliissen verleiten. Eine Untersuchung in einem alten Ackerboden bei Neuss 

(Knorzer 1967 b) hat ergeben, daft der Boden unter 2 dm2 Oberflache 4779 

rezente und subrezente Samen von 35 Pflanzenarten enthielt, d. h. fiber 200 000 

Kbrner unter 1 m2. Die untersten Samen lagen in 1,8 mTiefe. Rezente Kbrner drin

gen allerdings nicht in den Grundwasserbereich ein, weil hier die abwartsfiihrenden 

Regenwurmrbhren fehlen. Gliicklicherweise lassen sich unverkohlte rezente Reste 

meist leicht von verkohlten subfossilen Kbrnern unterscheiden. Nur bei den sehr 

haufigen und fast allgegenwartigen Chenopodium-Friichtchen ist eine Verwechs-
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lung moglich, weil auch die unverkohlten schwarz und glanzend sind. Hier ist 

daher besondere Vorsicht geboten, bevor man aus der grofien Kornerzahl auf eine 

Verwendung als Nahrungspflanze schlieht.

6. In der romischen Literatur als Nahrungspflanze genannt

P 1 i n i u s : Urtica, Humulus, Atriplex, Sonchus oleraceus

Dioskurides : Rumex, Daucus, Malva, Cichorium intybus, Solanum nigrum, 

Mercurialis annua

Flora Apiciana: Pastinaca sativa, Sambucus nigra, Daucus.

Diese Angaben in klassischen Schriften uber die Verwendung einiger Wildkrauter 

als Speisepflanzen geben uns wertvolle Hinweise. Allerdings ist die Zuordnung der 

angefiihrten Pflanzennamen nicht immer zweifelsfrei.

Manche Wildpflanzen werden bis in unsere Tage als Zusatznahrung gesammelt, 

und uberlieferte Kenntnisse konnen in Notzeiten wertvoll sein. Sie erinnern uns 

immer noch an eine ehemals sehr bedeutungsvolle Seite der menschhchen Er- 

nahrung.

T a b e 11 e 2 (mit Anderungen und Erganzungen)

Nachgewiesene und vermutete Sammelpflanzen

Me = Mesolithikum, N — Neolithikum, B = Bronzezeit, E = Eisenzeit, M = Mittel- 

alter, H = heutige Zeit, Zahlen = Autoren nach Literaturverzeichnis, kursive Zahlen = 

Folgerung nach eigenen Funden

1. Mehl - und O Ipf lanzen

Agropyrum repens B 13

Avena fatua B, E 13, 25, 30, 32

Avena stngosa B 13

Bromus secalinus N 19, 22, 23, 26

Chenopodium album N, B, E, M, H 1, 

3, 13, 20, 27, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 35, 37, 38, 43, 32

Polygonum convolvulus N, B, E, M 1, 

3, 10, 13, 25, 28, 32, 37, 38, 45, 52

Raphanus raphanistrum E 37, 53

Sinapis arvensis N, B, E 30, 37, 50

Setaria glauca N, M 7, 28, 36

Setaria viridis B, M 7,13

Spergula arvensis E 25

Trapa natans N, B, H 32, 37, 38

2. G emus e - und Salat-

p f 1 a n z e n

Allium ursinum N 17

Brassica spec. E 29, 30, 37

Chenopodium bonus-henricus E 9

Daucus carota N, E, M 7, 9, 37, 45

Pastinaca sativa N, E 9, 11, 14, 30

Polygonum lapathifolium B, E, M 1,

19, 20, 24, 25, 28, 32

Polygonum persicaria E, M 1, 28, 45

Rumex crispus E, M 1,28

Rumex acetosella E, M 1, 27

Sonchus oleraceus E, M 28, 31, 37

Urtica dioica E, M 7, 28, 31,37

Valerianella dentata N, M 3, 28 

Valerianella olitoria B, M 13, 28, 45

3. Gewiirzpflanzen

Aethusa cynapium N, B, M 3, 13, 28, 

30, 32, 37, 40, 45

Carum carvi N, E 11,31,37,45

4. Obstpflanzen

Cornus mas N, B, E 11, 30, 31, 33, 37, 

45, 52

Cornus sanguinea N, B 30, 31, 37, 38, 

45

Cotoneaster integerrima B 37, 45
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Fragaria vesca N, B, E 1, 3, 9, 17, 37, 

38, 45, 52

Pirus communis N, B 1, 17, 32, 45

Pirus malus N, B, E 9, 17, 30, 32, 38, 

45, 46

Prunus avium Me, N, B, E, M 9, 28, 37, 

45

Prunus mahaleb N, B 45

Prunus padus N, B 30, 32, 37, 45

Prunus spinosa Me, N, B, E, M 1, 9, 28, 

32, 37, 38, 45, 52

Rosa canina N, B 26, 32, 37, 38, 45

Rubus caesius B, M 1, 28, 45

Rubus fruticosus N, B, E, M 1, 9, 17,

28, 31, 37, 45, 52

Rubus idaeus N, B, E, M 3, 9, 17, 26,

28, 31, 37, 45

Sambucus ebulus N, B, M 11, 18, 28,

38, 45, 52

Sambucus nigra N, B, E, M 11, 12, 15, 

28, 29, 32, 37, 38, 45

Solanum nigrum E, M, H 1,8,28,31

Sorbus aria N, B 11,32,35,45

Sorbus aucuparia N, B 30, 32, 38, 45

Vaccinium spec. N, E, M 28, 31, 37, 45

5. Niisse und Trocken- 

f r ii c h t e

Castanea sativa E 37,38,45

Corylus avellana Me, N, B, E, M 1, 3, 

4, 7, 17, 26, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41, 

45, 48, 51,52, 54

Fagus silvatica N, B, E 37, 45

Juglans regia Me, N, B, E 32, 37, 38, 45

Quercus spec. Me, N, B, E, M 1, 32, 37, 

38, 45, 47, 52
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