
KARL-HEINZ KNORZER

Pflanzliche GroEreste aus der rossenerzeitlichen Siedlung 

bei Langweiler, Kreis Jiilich

Im Lofigebiet des Eifelvorlandes warden 300 m westlich von Langweiler beim 

Vorrucken des Braunkohlentagebaues neolithische Siedlungsspuren festgestellt. Es 

konnten im Schnittprofil der Abbaukante Spuren von Gruben und einem Sied- 

lungshaus erkannt werden. Durch eine Notbergung im Jahre 1968 gelang es 

I. Schrdter und Mitarbeitern drei Grubenkomplexe aufzudecken und durch ver- 

zierte Keramik ihre Zugehdrigkeit zur Rossener Kulturperiode nachzuweisen. 

Die Ausgraberin entnahm aus Siedlungsschichten von zwei durch Artefakte ein- 

deutig datierten Gruben neun Bodenproben von insgesamt 59 dm3 Bodenmaterial 

und schickte sie mir zur botanischen Untersuchung1:

Probe 1: 12 dm3 Loh aus der oberen dunklen Schicht der Grube 1, ent- 

nommen im Mai 1968. Diese Einzelgrube ist nicht ganz ausgegraben worden. 

70 cm unter der heutigen Bodenoberflache lag eine waagerechte, etwa 20 cm mach- 

tige und mehrere Meter lange dunkle Schicht. Sie enthielt viele Keramik- und 

Flintfunde. Tieferliegende Einfullungen der bis 2 m tiefen Grube waren fundleer.

Probe 2 : 25 dm3 durch Pflanzenkohlen dunkelgrauer Lofi aus dem Gru- 

benkomplex 3. Vier Einzelproben von verschiedenen Stellen derselben Schicht aus 

einer etwa 2 dm2 grofien Flache im nordlichen Schnittgraben, entnommen am 

10. und 11. Juli 1968. Innerhalb des mehr als 100 m2 grofien Grubenkomplexes 

zieht sich diese etwa 10 cm dicke pflanzenkohlenreiche Schicht in eine Teilgrube 

hinein. Die Entnahmestellen lagen 1,15 m unter der Oberflache.

Probe 3 : 22 dm3 dunkelgrauer Lofi aus dem Grubenkomplex 3. Drei Ein

zelproben von verschiedenen Stellen einer isolierten kleinen Teilgrube (1 x 0,5 m2 

erfafit) im sudlichen Schnittgraben, etwa 5 m von den Entnahmestellen der Probe 2 

entfernt, entnommen am 9. und 10. Juni 1968. Die muldenformige, 10 cm dicke 

pflanzenkohlenreiche Schicht liegt 1,80 m unter der Oberflache.

Aus dem noch bodenfeuchten Material wurden durch Ausschlammen und Sieben 

die verkohlten Reste fast vollstandig abgetrennt. Danach sind mit einem groberen 

Sieb auch alle grdfieren Bestandteile des Bodensatzes (z. B. Keramik- und Feuer- 

steinsplitter) quantitativ geborgen worden.

Eine Teiluntersuchung liefi bald erkennen, dafi Getreidereste zwar vorhanden

1 Fur die sachgemafie Entnahme der Bodenproben und ihre Ubermittlung mochte ich Fraulein

I. Schrdter vom Institut fur Ur- und Friihgeschichte in Kdln danken.
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waren, sie sich aber in einem sehr schlechten Verkohlungszustand befanden. Es 

waren besonders zwei Griinde, die mich veranlaftten, dennoch die Untersuchung 

des gesamten Bodenmaterials auszufiihren:

1. Da nach meinen Beobachtungen in neolithischen Siedlungsgruben des rheini- 

schen Lofigebietes Getreidekbrner meist in ahnlich schlechtem Zustand vorliegen, 

sollte hier exemplarisch gezeigt werden, wie die Artbestimmungen besonders durch 

Untersuchung aller sonstigen Reste der Getreidepflanzen (Spelzen, Spindeln) gesi- 

chert werden kbnnen.

2. Die Unkrautvegetation der neolithischen Kornf elder sollte durch Samenfunde 

moglichst vollstandig erfaftt werden. Wegen der Seltenheit dieser Reste mufite 

dazu viel Material durchmustert werden. Noch wichtiger ist es, mit der Durch- 

suchung einer groften Kbrnermenge das schon an anderen Fundplatzen bemerkte 

Fehlen vieler Unkrautarten auf neolithischen Ackern wahrscheinlicher zu machen.

Die verstreut in den Fundschichten enthaltenen Getreidekbrner waren beim Ver- 

kohlen sehr stark deformiert worden und aufgeplatzt. Aufterdem miissen sie, 

nachdem sie der Hitze ausgesetzt waren, noch durch Zertreten oder durch Zer- 

drucken vor oder beim Einfiillen in die Grube bis zum vorliegenden Zustand zer- 

brochen worden sein. Es waren von alien bestimmbaren und unbestimmbaren 

Getreidekbrnern (Hordeum und Triticum) nur 32,4% nahezu vollstandig erhal- 

ten, wahrend die ubrigen in halbe Kbrner oder kleinere Bruchstiicke zersplittert im 

Boden lagen.

Beim Verkohlen wurden grofte Kbrner (Triticum, Hordeum) am starksten zer- 

stbrt. Bei flachen Pflanzenresten (Spelz- und Spindelteile, Nuftschalen) und flache- 

ren sowie kleineren Kbrnern (Bromus, Kummerkbrner von Getreide, Panicum, 

einige Wildkrauter) waren die Veranderungen geringfiigiger und beeintrachtigten 

die Artbestimmung wenig. Bei den relativ diinnschaligen Grasfriichten (Bromus 

secalinus, Panicum, Poa) war die Schale stellenweise abgesprengt worden, die Form 

aber im allgemeinen erhalten geblieben. Hartschalige Krautersamen und -fruchte 

(Rumex, Polygonum, Galeopsis, Chenopodium, Moehringia) waren oft aufgeblaht 

und dabei haufig geplatzt, so daft der verkohlende Inhalt hervorgedrungen war 

(Bild 7,3). Fur die Abbildungen wurden zwar gut erhaltene Reste ausgewahlt, 

diese jedoch so genau wie mbglich mit all ihren Beschadigungen dargestellt. Trotz 

der verschiedenartigen Veranderungen bei der Feuereinwirkung spricht nichts da- 

gegen, daft alle Pflanzenreste mit den Getreidekbrnern gemeinsam verkohlt sind. 

Die Artbestimmung allein mit Hilfe der Kbrner und Kornreste war oft sehr un- 

sicher. Von 87% der zerbrochenen und unzerbrochenen Getreidekbrner konnten 

selbst die Gattungen (Gerste oder Weizen) nicht eindeutig unterschieden werden. 

Um ein Bild von dem Umfang des gesamten Fundes zu erhalten und um den 

Anted der Unkrautbeimengung abschatzen zu kbnnen, sind aufier den erkennbaren 

Kbrnern auch alle Kornbruchstiicke ausgelesen und gezahlt worden. Der nahe- 

liegende Weg, den Kornbruch durch Wiegen abzuschatzen, hatte zu Fehlern ge- 

fiihrt, well die blasig zerrissenen Kbrner meist im Innern eingespiiltes Boden- 

material enthalten. Die Grbfte der Kornteile wurde jeweils als Bruch geschatzt und 

durch Addition die wahrschemhch urspriinglich vorhandene Kbrnerzahl ermittelt. 

So wurden z. B. fur die aus Probe 3 angegebenen 1355 unbestimmbaren Getreide-
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korner 6870 Korner und Kornbruchstiicke gezahlt (354 ganze, 692 halbe, 1283 

viertel, 1572 achtel, 1331 sechzehntel und mehr als 1700 zweiunddreifiigstel).

Die Bodenproben enthielten in geringer Anzahl auch unverkohlte Samen und 

Friichte von Ackerunkrautpflanzen. Sie sollen hier nicht aufgefiihrt werden, denn 

sie sind mit Sicherheit rezent, wie an anderen Stellen mit ahnlichen Lagerungsver- 

haltnissen durch eingehende Untersuchungen gezeigt werden konnte (Knorzer 

1967c, S. 88). Auch in den Gruben von Langweiler kbnnen Korner vom Acker in 

die liber 0,70 m unter der Oberflache liegenden Schichten gespiilt worden sein.

Tabelle 1: ZusammenstellungallerFunde

Nummer der Probe 1 2 3 Summe

Nummer der Fundgrube

Anzahl der Teilproben

Untersuchte Bodenmenge dm3

1

1

12

3

4

25

3

3

22

8

59

Grofie Feuersteinstiicke, ) 1 cm 1 16 — 17

Feuersteinsplitter, ( 1 cm 

weifie, gegliihte Knochensplitter

142

1

694

125

81

51

917

177

gelbliche Knochensplitter

Keramikscherben 1

101

23

17

6

118

30

G e t r e i d e

Triticum monococcum ganze Korner 2 21 36 59

Triticum monococcum zerbrochene Korner — 2 14 16

Triticum monococcum flache Spindelglieder 59 10 31 100

Triticum monococcum schmale Spelzreste 108 76 47 231

Triticum cf. dicoccon ganze Korner — 12 13 15

Triticum cf. dicoccon zerbrochene Korner — 4 1 5

Triticum cf. dicoccon dicke Spindelglieder 1 2 — 3

Triticum cf. dicoccon breite Spelzreste 12 15 8 35

Triticum compactum ganze Korner — 9 1 10

Triticum compactum zerbrochene Korner — 7 — 7

Triticum compactum Spindelstiicke — 6 1 7

Triticum div. spec. ganze Korner 1 10 2 13

Triticum div. spec. zerbrochene Korner — 16 14 30

Hordeum hexastichum ganze Korner 12 134 254 400

Hordeum hexastichum zerbrochene Korner 8 52 37 97

Hordeum hexastichum Spindelwirtel 8 14 23 45

Hordeum hexastichum Ahrchenbasen 5 39 23 67

Hordeum hexastichum Spindelstiicke — 16 30 46

cf. Hordeum hexastichum Schwundkbrner 4 37 31 72

Hordeum oder Triticum ganze Korner 3 946 354 1203

Hordeum oder Triticum zerbrochene Korner 87 2304 1001 3392

Bromus secalinus ganze Korner 2 26 20 48

Bromus secalinus zerbrochene Korner 9 108 80 197

Panicum crus-galli Korner — 2 — 2
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Nummer der Probe 1 2 3 Summe

Claviceps purpurea Sklerotien — 2 2 4

Corylus avellana Schalenbruchstiicke 21 2 - 23

Wildpflanzen

Chenopodium album Friichte 4 43 26 73

Lapsana communis Friichte 2 28 41 71

Rumex sanguineus Friichte 2 21 32 55

Galium spurium Teilfriichte 1 10 9 20

Polygonum convolvulus Friichte 1 11 7 19

Poa spec. Friichte 1 2 8 11

Galeopsis cf. segetum Teilfriichte — — 8 8

Vicia cf. hirsuta Samen — 8 — 8

Bromus sterilis Friichte — 1 1 2

Sisymbrium officinale Same — — 1 1

Moehringia trinervia Same - 1 - 1

Fun dbeschreib ungen d e r verkohlten Pflanzenreste

T r i t i c u m spec., Spelzweizen

Die hier erfafiten Korner sind durch eine tiefe Bauchspalte und durch die hoch- 

riickige Form zwar als Weizenkbrner zu erkennen, doch ist eine Artbestimmung 

wegen der zu grofien Deformierungen und Beschadigungen nicht mbglich. Im all- 

gemeinen waren Weizenkbrner weniger stark aufgetrieben, weil sich beim Ver- 

kohlen in ihrem Innern meist nur kleinere Blasen gebildet hatten. Die Kornober- 

flache war dadurch haufig besser erhalten und glatter als bei den Gerstenkbrnern. 

Ich vermag nicht zu entscheiden, ob daraus abgeleitet werden kann, dafi der Weizen 

unter anderen Bedingungen als die Gerste verkohlt und erst beim Einfullen in die 

Grube mit den Gerstenresten vermischt worden war, oder ob die Weizenkbrner in 

einem anderen Reifezustand mit den Gerstenkbrnern in das Feuer geneten.

Triticum m o n o c o c c u m L., Einkorn Bild 1,1 und 2,1

Ausmafie:

16 subfossile, verkohlte Korner:

Lange 4,89 (4,4—6,0) mm; Breite 2,19 (1,7-2,7) mm; Hbhe 2,42 (1,8-2,8) mm.

18 subfossile, verkohlte Spindelglieder:

Breite, unter dem Spelzengrund gemessen: 1,11 (0,9-1,4) mm,

Breite der Spindelbasis, an der Insertionsstelle gemessen: 0,71 (0,5-0,8) mm,

Breite der Hullspelzenbasis, ca. 0,7 mm liber dem Grund gemessen: 0,54 (0,4-0,6) mm.
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1 Rbssenerzeitliche Pflanzenreste von Langweiler, Kr. Jiilich.

1 Einkorn (Triticum monococcumj: a verkohlte Grasfrucht (Bauch-, Seiten-, Riickenansicht und 

Querschnitt); b 4 Ahrchenbasen (Gabeln), Innenseite; c wie b, Riickseite. - 2 Emmer (Triticum 

dicoccon)-. a verkohlte Grasfrucht (wie 1 a); b Spelzenbasis; c Ahrchenbasis (Innen-, Riickseite und 

Ansicht von oben). - Mafistrecke auf alien Zeichnungen der Bilder 1-7 = 1 cm.
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1. Korner:

Zur Unterscheidung der Korner des Einkorns von denen polyploider Weizen wa- 

ren folgende Formeigenschaften brauchbar:

a) Korner seitlich zusammengedriickt und daher holier als breit.

b) Bauchfurche schmal und eng.

c) Bauchflache vorgewdlbt (Kennzeichen einkbrniger Ahrchen).

d) Korn zum Griffelende hin verjiingt.

Bei den grbfltenteils beschadigten Kbrnern waren die beiden ersten Merkmale 

meist gut zu erkennen. An einigen blasig aufgetriebenen Kbrnern klafften die Flan- 

ken der Bauchfurche weit auseinander, so dafi die iibrigen Merkmale die Bestim- 

mung sichern mufiten. Nur wenige Korner lieflen alle genannten Merkmale deutlich 

erkennen.

Im Gegensatz zu den Gerstenkbrnern war nur etwa ein Viertel dieser Weizen- 

kbrner groflblasig verkohlt. Die iibrigen hatten nur einige kleinere Hohlraume im 

Innern, waren dadurch weniger deformiert und aufgeplatzt, und ihre Oberflache 

blieb besser erhalten.

2. Ahrchenbasen und Spelzreste:

Besondere Sorgfalt wurde auf die Untersuchung der reichlich vorhandenen 

Spelz- und Spindelreste verwandt. Die Ahrchenbasen waren zwar meist zerbro- 

chen, doch sind Form und Oberflache der Spelzreste in der Regel unverandert ge- 

blieben, weil diese Ahrchenteile nicht durch blasige Auftreibungen zerrissen worden 

waren. Zum Vergleich mit rezentem Material verweise ich auf die an anderer Stelle 

zusammengestellten und diskutierten Untersuchungsergebnisse (Knorzer 1967a, 

S. 11 und Tab. 3. In dieser Tabelle sind die Angaben fiber die Breiten von Spelzen 

und Spindeln leider vertauscht worden). Die vorliegenden Spindeln sind etwas 

kleiner als die dort vermessenen bandkeramischen Einkornreste. Nur drei aller- 

dings flache Ahrchenspindeln waren etwa 1,5 mm breit. Diese Breite entspricht fast 

derjenigen von Ahrenspindeln von Einkorn aus botanischen Garten (Knorzer 

1967a, Tab. 3), doch sind auch Spindeln von rezenten Emmerahrchen kaum 

breiter.

Nur einmal ist an einer Ahrchenbasis das Spindelglied vollstandig erhalten 

geblieben. Mit 1,1 mm Lange hat es den Anschein, als ob dieses sehr schmale Ahr

chen an der Spitze einer Ahre gesessen hatte, wo auch bei rezenten Pflanzen die 

Ahrchen und ihre Spindelglieder etwas kleiner sind.

Die Einkbrnigkeit der Ahrchen war an manchen Basen daran zu erkennen, dafl 

die Ansatze von auflerer Htillspelze und Deckspelze soweit auseinanderklafften, 

dafl neben ihnen fiir ein zweites Korn kein Platz gewesen sein konnte.

Fur die Unterscheidung von Einkorn und Emmer schien nach Vergleich mit rezen

tem Material die Ausbildung der HLillspelzenvorderkante geeignet zu sein. Sie 

ist beim Emmer, dem breitriickigen Korn entsprechend, weniger scharf ausgebildet 

(Bild 2,2a). Der umgebogene Rand der Hiillspelze geht etwa rechtwinklig von der 

Riickenflache der Spelze ab. Bei Triticum monococcum springt dieser Spelzrand 

spitzwinklig zuriick und bildet so eine leistenfbrmig hervortretende Liingskante
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1 b

2 b

2 Rbssenerzeitliche Pflanzenreste von Langweiler, Kr. Jiilich.

1 Einkorn {Triticum monococcum), Hiillspelzen, Querschmtt ca. 0,7 mm uber der Basis: a rezent; 

b subfossil. — 2 Emmer (Triticum cf. dicoccori): Hiillspelzen (wie 1). - 3 Zwergweizen (Triticum 

compactum): a verkohlte Grasfrucht (Bauch-, Seiten-, Riickenansicht und Querschnitt); b zwei- 

gliedriges Spindelstiick von alien Seiten.
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(Bild 2,1a). Meist hat dieser Spelzrand neben der Kante eine deutliche Langs- 

furche, wodurch sich die Kante noch auffalliger abhebt. Dieses Merkmal ist bei fast 

alien Ahrchenbasen und Spelzresten erhalten geblieben und einwandfrei zu erken- 

nen. Danach konnten alle so gestalteten Reste zu Triticum monococcum gehbren. 

Es stellte sich allerdings heraus, dab bei subfossilen Resten nicht nur schmalere 

Spelzen scharfe Kanten hatten.

Wie bei den rheinischen Funden der bandkeramischen Grabungen wurden auch 

hier besonders breite Spelzen getrennt ausgelesen. Nur 38 von 369 Spelzen (10°/o) 

waren 0,7—1,0 mm breit. Auch sie hatten einigemale eine vorstehende Kante und 

neben ihr oft eine deutlich ausgepragte Langsfurche (Bild 2,1b). Demnach ist die 

Unterscheidung von Spelzresten dieser Weizenarten durch Breite und Kantenaus- 

bildung nicht hinreichend zu sichern. Ich habe daher wie bei den bandkeramischen 

Funden (Knorzer 1967a, Tab. 1) breite Hlillspelzenreste nur mit Vorbehalt zu 

Triticum dicoccon gerechnet. Ob es mbglich sein wird, subfossile Emmerspelzen 

eindeutig abzutrennen, miiftte mit einem besser erhaltenen Emmervorratsfund 

geklart werden.

Triticum cf. dicoccon Schrank, Emmer Bild 1,2 und 2,2

Ausmafie:

11 subfossile, verkohlte Korner:

Lange 5,43 (4,8—6,1) mm; Breite 2,58 (2,2-2,9) mm; Hbhe 2,29 (2,0-2,7) mm

30 subfossile, verkohlte Hiillspelzenbasen:

Breite, ca. 0,7 mm liber dem Grund gemessen: 0,85 (0,75—1,0) mm.

Nur 20 meist schlecht erhaltene Korner konnten Emmerkbrner sein. Sie haben 

die flache Bauchflache von Kbrnern aus zweikbrnigen Ahrchen und sind zugleich 

breitriickig mit gewolbten Seitenflachen (Bild 1,2).

Daft es sich teilweise um beim Verkohlen aufgeblahte Triticum monococcum- 

Kbrner handelt, ist nicht ganz ausgeschlossen, doch scheinen die vorliegenden Kbr- 

ner nur wenig deformiert zu sein. Die Zuordnung der Spelzreste ist bereits oben 

erklart worden.

Auf die Schwierigkeit der Unterscheidung von Emmer und Einkorn ist mehrfach 

hingewiesen worden (zuletzt von Schultze-Motel & Kruse 1965, S. 595). Sie wird 

dadurch vergrbftert, daft es einkbrnige Emmerahrchen mit gewblbter Bauchflache 

der Korner und andererseits zweikbrnige Einkornahrchen mit flacher Kornbauch- 

flache gibt. Sind solche Korner vom Einkorn aufterdem beim Verkohlen aufge- 

blaht worden, so kbnnen sie Emmerkbrnern ahnlich sehen. Hjelmqvist (1955, 

S. 56) glaubt sogar Anzeichen dafiir gefunden zu haben, daft in prahistorischer 

Zeit das Einkorn bfter zweikbrnige Ahrchen hatte als in der Jetztzeit.

Aus den vorliegenden Fundauszahlungen laftt sich allerdings mit Sicherheit er- 

kennen, daft bei Langweiler Einkorn haufiger als Emmer angebaut wurde. Ein 

Uberwiegen von Einkorn liber Emmer in neolithischem Getreide ist auch an einer 

mitteldeutschen Fundstelle festgestellt worden (Westeregeln Kr. Staftfurt von 

Rothmaler & Natho 1957, S. 94). Ahnliche Verhaltnisse fand Hjelmqvist (1955, 

S. 44) in Schweden.
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1 b

3 Rbssenerzeitliche Pflanzenreste von Langweiler, Kr. Jiilich.

1 Nackte Sechszeilgerste {Horcleum vulgare ssp. hexastichoriy. a verkohlte Grasfrucht (Bauch-, 

Seiten-, Riickenansicht und Querschnitt); b 4 Spindelglieder, Innenseite (oben), Auftenseite (unten). 

- 2 Roggentrespe (Bromus secalinus)-. verkohlte Grasfrucht (Bauch-, Seiten-, Riickenansicht und 

Querschnitt).
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Triticum aestivum ssp. compactum (Host) Do min, Zwerg

weizen Bild 2,3

Ausmafie:

9 subfossile, verkohlte Korner:

Lange 4,10 (3,5-4,6) mm; Breite 2,76 (2,3-3,2) mm; Hbhe 2,53 (2,2-2,8) mm;

Quotient Breite/Lange 0,67 (0,62—0,80).

Die wenigen gefundenen Nacktweizenkbrner haben glatte Oberflachen, auf 

denen Spelzeindriicke fehlen. Sie sind gleichmaBig gewolbt und besonders am Grif- 

felende breitkugelig abgestumpft. Wegen ihrer kurzgedrungenen Form handelt es 

sich um Zwergweizen. Der Breiten/Langen-Quotient liegt iiber 0,65 und bestatigt 

die Zuordnung.

Der Nachweis von Triticum compactum ware mit den wenigen, z. T. sogar zer- 

brochenen Kbrnern nicht geniigend gesichert, wenn nicht auch einige Spindelreste 

gefunden worden waren. Es sind nur sehr kleine Bruchstiicke, die mit einer Aus- 

nahme nur aus einer einzigen Teilprobe stammen. Sie sind von Spindelgliedern 

anderer Getreidearten gut zu unterscheiden: Glieder von Hordeum-Spindeln ent- 

springen mit einer vorstehenden bogenformigen Kante an ihrem unterstehenden 

Glied. Ahnliche Kanten haben die zerbrechlichen Spindeln der Spelzweizen. Bei 

den Nacktweizen hingegen folgen die Spindelglieder ohne vorspringende Kante 

aufemander. Dieser Ubergang war besonders bei einem zweigliedrigen Spindel- 

stiick (Bild 2,3b) deutlich zu erkennen. Im Gegensatz zu den Spelzweizen brechen 

die diinneren Hiillspelzen der Nacktweizen am Grunde ab. Dadurch bleibt von den 

Spelzen der beiden seitlichen Korner nur eine rundliche, schragstehende Narbe mit 

vorstehendem Randwulst erhalten. Die vorliegenden sehr kurzen Spindelglieder 

(Lange 1,5 mm) lassen auf eine gestauchte Ahre schliefien, wie sie fur Zwergweizen 

charakteristisch ist.

Dieser Fund ist bis jetzt der alteste Nachweis von Nacktweizen im Rheinland 

(vgl. Knorzer 1968). Nach den wenigen Kbrnern hatte diese Weizenart neben 

den Spelzweizen wohl noch keine grofie Bedeutung in der friihneolithischen Land- 

wirtschaft. Ob sie bereits .in Reinkultur angebaut wurde, miissen weitere Funde 

entscheiden.

Neolithische Funde von Zwergweizen geben Bertsch und Neuweiler (Zusammen- 

stellung in Bertsch 1947) aus Siiddeutschland und der Schweiz bekannt. Die mei- 

sten dieser Meldungen fufien auf Kornfunden, doch sind nach den Abbildungen 

von Bertsch (1947, Abb. 16) in mehreren jungsteinzeitlichen Pfahlbausiedlungen 

auch Ahren und Spindelteile gefunden worden.

H o r d e u m v u 1 g a r e ssp. h e x a s t i c h o n (L.) C e 1 a k v a r. nudum, 

Nackte Sechszeilgerste Bild 3,1

Ausmafie:

17 subfossile, verkohlte Korner (Keimling fehlt):

Lange 4,66 (4,0-5,5) mm; Breite 2,56 (2,0-3,1) mm; Hohe 2,01 (1,4-2,6) mm.

10 rezente, unverkohlte Korner ohne Keimling (Botan.Garten Vacradot):

Lange 6,11 (5,3-7,3) mm; Breite 2,62 (2,3-3,1) mm; Hohe 1,69 (1,4-2,2) mm.
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16 subfossile, verkohlte Spindelwirtel:

Breite unter den Ahrchen gemessen: 1,92 (1,7—2,0) mm; rezent: 2,37 (2,3-2,4) mm.

12 subfossile, verkohlte Spindelstiicke:

Breite dicht liber dem Grund: 0,92 (0,7—1,1) mm.

Gerstenkorner sind flacher als die in denselben Bodenproben gefundenen Weizen- 

kbrner. Besonders flach ist das breite Griffelende. Charakteristisch ist die flache 

Bauchfurche, in der der Nabel als deutliche Langsleiste freiliegt. Die weitaus mei- 

sten Gerstenkorner sind durch Blasen im Innern aufgeblaht und kbnnen dann nur 

an der Ausbildung der Bauchflache erkannt werden. Die Oberflache solcher Kbrner 

ist zerrissen und laflt keine Besonderheiten mehr erkennen. Nur wenige Kbrner 

sind kaum deformiert. Sie sind abgeflacht spindelfbrmig und symmetrisch. An ihnen 

sind keine Spelzreste oder Abdriicke von Spelzen zu erkennen. Es sind daher Kbr- 

ner der Nackten Sechszeilgerste.

Neben den vielen ausgewachsenen Gerstenkbrnern konnten in jeder Probe einige 

Schwundkbrner ausgelesen werden. Sie sind meist flach und ihre Oberflache ist mit 

Langsfalten geschrumpft. Der Nabelstrang tritt besonders deutlich hervor. Die 

meisten'Kbrner sind verkriimmt und kleiner als normale Kbrner. Offenbar waren 

sie beim Verkohlen noch nicht ausgereift. Bei einem Teil der Kbrner besteht durch 

ihre flache Form und den bis zum Griffelende reichenden Nabelstrang eine Ahnlich- 

keit zu Karyopsen der Quecke (Agropyrum repens). Oberflachenzellen sind infolge 

der Verkohlung nicht mehr zu erkennen und kbnnen nicht zur Determination 

beitragen. Der schlechte Zustand der Kbrner erlaubt noch keine eindeutige Zu- 

ordnung.

Die 45 ausgelesenen Spindelglieder (Bild 3,1b) bestehen aus dem oberen Teil des 

Gliedes mit den Basen der drei Ahrchen des Drillings. Meist sind vom Mittelahr- 

chen Reste der beiden nebeneinanderstehenden Deckspelzen und die Basen der 

Htillspelzen zu erkennen. In drei Fallen war ein Teil der behaarten Basalborste er- 

halten geblieben. Die beiden Seitenahrchen sind stets deutlich gestielt. Diese runden 

0,66 (0,6—0,8) mm langen Stielchen sind rauh und waren offenbar behaart. An der 

Innenflache des Spindelgliedes ist die etwa 0,9 mm breite Abbruchnarbe des folgen- 

den Gliedes zu erkennen. Oft blieb auch der vorspringende, unten bogig begrenzte 

Anfang dieses Gliedes haften. Da die verkohlten Ahrenspmdelglieder leicht zer- 

brechen konnten, sind oft ihre Bruchstiicke (Ahrchenbasen und Spindelstiicke) ge- 

funden worden. Soweit sie zu erkennen waren, wurden sie auch ausgelesen und 

gezahlt. Die Ahrchen- und Spindelreste sind zwar etwas kleiner als rezente Pflan- 

zenteile, stimmen aber sonst mit ihnen iiberein und bestatigen die Zuordnung der 

Kbrner zur Nackten Sechszeilgerste.

Wahrend an fiinf niederrheinischen Fundplatzen aus der bandkeramischen Zeit 

noch keine Gerste gefunden wurde (Knbrzer 1967a), scheint dieses Getreide in 

der einige Jahrhunderte jiingeren Rbssener Zeit eine grofle Bedeutung erlangt zu 

haben. Wie in Langweiler konnte die Gerste auch von weiteren rheinischen Fund

platzen aus dieser Zeit nachgewiesen werden (noch unverbffentlicht). Ebenso fand 

Schiemann (1954) Sechszeilgerste in der Rbssener Siedlung bei Essen.
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B r o m u s s ecalinus L., Roggentrespe Bild 3,2

Ausmafie:

36 subfossile, verkohlte Grasfriichte:

Lange 5,03 (4,7-5,2) mm; Breite 1,66 (1,3-1,9) mm; Hbhe 0,74 (0,5-1,2) mm.

Es wurden fast nur Kornbruchstiicke dieser Grasart gefunden, so dab nur sechs- 

mal Hire Lange gemessen werden konnte. Mehrfach waren sie bei der Verkohlung 

auch durch Blasen im Innern aufgeblaht worden, wobei sich die urspriinglich rin- 

nige Bauchflache abflachte oder sogar vorwolbte.

Auch Kornbruchstiicke sind an der glanzenden, gerieften Oberflache zu erkennen. 

Hire Bauchflache hat etwa 30 meist deutliche Langsriefen, wahrend die Riefung 

auf dem Riicken schwacher ist. Quer gebrochene Korner zeigen im Innern dorsiven- 

trale, pallisadenfbrmig stehende, lange Zellen, die bei Triticum und Hordeum 

fehlen.

Wie an alien neolithischen Fundplatzen im Rheinland ist auch hier der Roggen- 

trespenanteil relativ hoch. Mit 4,5 °/o aller Getreidekorner einschliefilich Bromus ist 

er zwar nicht ganz so grofi wie an anderen neolithischen Fundstellen, aber dennoch 

wesentlich holier als derjenige jungerer Getreidefunde (Knorzer 1967b, Tab. 2). 

Auch hier war demnach die Roggentrespe zahlreich in den Getreidefeldern ge- 

wachsen. Sie wurde mitgeerntet, und die hafergroBen Korner sind sicherlich mit- 

verzehrt worden. Die Roggentrespe war im rheinischen Neolithikum eine gedul- 

dete Nutzpflanze.

Panicum c r u s - g a 11 i L., Hiilinerhirse Bild 4,1

AusmaBe:

2 subfossile, verkohlte Grasfriichte (Keimling fehlt):

Lange 1,2 (1,1) mm; Breite 1,0 (0,9) mm; Dicke 0,55 (0,5) mm.

Die beiden einzigen Korner wurden an verschiedenen Stellen der Grube 3 ge- 

funden. Sie haben beim Verkohlen ebenso wie die groBen Getreidekorner im Innern 

Blasen gebildet. Die Gattung ist durch den breiten runden Nabel von anderen 

Hirsegattungen unterschieden. Er ist bei beiden Kornern undeutlich zu erkennen. 

Im Gegensatz zur Rispenhirse (Panicum miliaceum) ist die Bauchseite dieser Kbr- 

ner flach. Die Keimgrube hat fast parallele Rander und erreicht zwei Drittel der 

Kornlange. Spelzreste sind nicht erhalten geblieben.

Die Korner gleichen sehr den bandkeramischen Funden von Lamersdorf (Knbr- 

zer 1967a, S. 12 und Taf. 3). Wie dort ist auch hier zu vermuten, dab Korner der 

Hiihnerhirse als Nahrung gesammelt wurden.

C 1 a v i c e p s purpurea ( F r. ) T u 1., Mutterkorn Bild 4,2

AusmaBe:

3 subfossile, verkohlte Sklerotien (Lange nur von einem Korn):

Lange 8,1 mm; Breite 1,13 (0,9-1,5) mm; Dicke 1,27 (1,1-1,6) mm;

verkohlte Sklerotien von Burgliebenau/Merseburg (spatneolithisch):
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Von den vier Sklerotien ist nur eins nahezu vollstandig (Bild 4,2)- Es ist horn- 

fbrmig gekriimmt und an der Basis verjiingt. Seine Oberflache hat unregelmafiige 

Langsfalten und zwei ungefahr gegeniiberliegende Platzrisse. Trockene rezente 

Kbrner sind ebenso gestaltet. Audi die Bruchstiicke sind daran zu erkennen, daft ihr 

Inneres mehlig amorph erscheint und keine Gefaflspuren zeigt. Dadurch unter- 

scheiden sie sich von ahnlich gestalteten Halm- oder Aststiickchen.

Die Frage, auf welcher Wirtspflanze dieser Pilz schmarotzt hat, ist noch nicht 

sicher zu beantworten. Nach heutigen Beobachtungen ist ein Befall der Grasgattun- 

gen Triticum, Hordeum, Bromus und Poa mbglich. Wegen der geringen Grbfle 

unserer Funde scheiden die grofikornigen Getreidearten Triticum und Hordeum 

aus, denn nach den Abbildungen in Miihle (1953, S. 10) sind auf ihnen gewach- 

sene Sklerotien mindestens ebenso lang wie diejenigen auf Roggen (Ausmafle siehe 

oben) und dazu erheblich dicker. Nach der Abbildung 10 (Miihle 1953, S. 13) 

scheinen Sklerotien auf Poa pratensis kleiner zu sein, wahrend diejenigen von 

Lolium perenne und Bromus inermis ebenso wie die von mir vermessenen von 

Glyceria fluitans (s. o.) den subfossilen Funden in Grbfie und Form ahnlich sind. 

Diese Grasarten haben mittelgrofie Karyopsen und lassen vermuten, dafi die vor- 

liegenden Sklerotien zu einer der beiden nachgewiesenen Trespenarten, wahrschein- 

lich zu Bromus secalinus gehbren.

Sklerotien des Mutterkornes hat Natho (1957) aus einem spatneolithischen Korn- 

fund bei Merseburg (s. o.) beschrieben. Jiingere Nachweise brachten Neuweiler 

(1953, kaiserzeitlich) und Jager (1966, mittelalterlich).

C o r y 1 u s a v e 11 a n a L., Haselnufi Bild 4,3

Es wurden nur Schalenbruchstiicke gefunden, deren langstes 8,7 mm lang ist. Sie 

sind 0,6-1,2 mm dick, in charakteristischer Weise gekriimmt und haben eine glatte 

Oberflache. Dicht unter der Auflenflache verlaufen parallele Langsrbhren (Gefafl- 

strange), die am Rande der Basalflache austreten.

Haselniisse sind offenbar wie schon in der Zeit der Bandkeramik (Knorzer 1967a, 

S. 16) gesammelt und verzehrt worden, wobei der Schalenabfall ins Feuer gera- 

ten ist.

Chenopodium album L., Weifler Gansefufl Bild 5,1

Ausmafle:

38 subfossile, verkohlte Friichte:

Breite 1,15 (1,0-1,3) mm.

Die Artzugehdrigkeit der schwarzen linsenfbrmigen Friichtchen wurde an der 

glanzenden Oberflache, der zentralen Griffelwarze und den 10—16 radiar von ihr 

ausgehenden undeutlichen Riefen erkannt. Da die Bodenproben auch einige unver- 

kohlte rezente Gansefufikbrner enthielten, die auflerlich von den subfossilen nicht 

zu unterscheiden waren, muflten die meisten Kbrner zerbrochen werden, um am 

verkohlten Inhalt oder der Briichigkeit der Schale ihre Beschaffenheit zu erkennen.
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Fiinf verkohlte Korner sind mehr oder weniger platt und haben eine faltige Ober- 

flache. Sie waren beim Verkohlen noch unreif.

Die relativ wenigen Gansefufifriichtchen geben keinen besonderen Anlafi zu der 

Vermutung, es konnten Reste von gesammelten oder gar angebauten Nahrungs- 

pflanzen sein.

Lapsana communis L., Rainkohl Bild 5,2

Ausmafie:

25 subfossile, verkohlte Friichte:

Lange 2,95 (2,7-3,1) mm; Breite 0,58 (0,5-0,7) mm.

Die spindelformigen, leicht gebogenen Achanen haben ihre grofite Breite ober- 

halb der Mitte und sind beiderseits zugespitzt. Sie sind an den 18-20 Langsrippen 

leicht zu erkennen. Einige Korner sind blasig aufgetrieben, die meisten aber zer- 

brochen.

Rum ex sanguineus L., Hain-Ampler Bild 5,3

Ausmahe:

20 subfossile, verkohlte Friichte:

Lange 1,14 (1,1-1,4) mm; Breite 0,96 (0,8-1,1) mm; Dicke 0,87 (0,8-1,0) mm.

Alle Ampferfruchtchen sind von gleicher Gestalt und GroBe und gehdren daher 

zur selben Art. Sie haben drei scharfe Kanten und sind am Grunde kurz zugespitzt 

und ohne Stielchen. Ihre grofite Breite liegt immer deutlich unterhalb der Mitte. 

Alle diese Merkmale stimmen mit rezenten Friichten von Rumex sanguineus uber- 

ein. Hinzu kommt, dafi alle vorliegenden Korner sehr klein sind. Wieich an anderer 

Stelle (Knorzer 1970) gezeigt habe, hat der Hain-Ampler von alien Rumex- 

Arten mit mittelgrofien Friichten die kleinsten, so dab es moglich ist, ihn schon an 

der Grbfie der Friichtchen von den iibrigen Arten zu unterscheiden. Die rezenten 

Friichte dieser Art sind sogar noch erheblich grofier (Lange 1,45 [1,3-1,5] mm) als 

die vorliegenden. Wahrscheinlich waren die ein wenig aufgeblahten Korner ur- 

spriinglich etwas langer, denn wie Verkohlungsversuche mit Weizenkornern ge- 

.zeigt haben (Hopf 1955; Knorzer 1967a, Tab. 2), ist eine Breitenzunahme 

mit einer Verkiirzung verbunden.

Bei den an der bandkeramischen Getreidefundstelle von Lamersdorf (Knorzer 

1967, S. 21) ermittelten und als Rumex spec, bestimmten Ampferfruchtchen han- 

delt es sich nach Vergleich von Form und Grohe um dieselbe Art.

Galium spurium L., Saat-Labkraut Bild 5,4

Ausmafie:

11 subfossile, verkohlte Teilfriichte:

Lange 1,44 (1,1-1,7) mm; Breite 1,26 (1,0-1,5) mm; Dicke 1,07 (0,8-1,3) mm;

9 rezente, unverkohlte Teilfriichte (Botanischer Garten Gottingen):

Lange 1,55 (1,4—1,65) mm; Breite 1,28 (1,2-1,5) mm; Dicke 1,15 (1,0-1,5) mm.
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1

6 Rbssenerzeitliche Pflanzenreste von Langweiler, Kr. Jiilich.

1 Winden-Knoterich {Polygonum convolvulus): verkohlte Frucht (Seitenansicht und Aufsicht). -

2 Rispengras {Poa spec,): verkohlte Grasfrucht (Bauch-, Seiten- und Riickenansicht). - 3 Gelber 

Hohlzahn {Galeopsis cf. segetum): verkohlte Teilfrucht (Bauch- und Riickenansicht). - 4 Rauh- 

haarige Wicke lyicia cf. hirsuta): verkohlter Same, Nabelansicht (unten); Samenhalfte, Innen-

ansicht (oben).
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Die rundlich-ovalen Teilfriichte besitzen auf der Bauchseite ein charakteristisches 

rundes Loch. Auch Kornbruchstiicke sind an der Wanddicke (etwa 0,25 mm), ihrer 

Wolbung und dem rechteckigen Zellnetz auf der Oberflache gut zu erkennen.

Innerhalb der Gattung stimmen die Funde mit dem Getreideunkraut Galium 

spurium iiberein, wenn man von den etwas kleineren Ausmafien absieht. Auch die 

in bandkeramischen Kulturschichten gefundenen Galium-Friichte (Knorzer 1967a, 

S. 21) mochte ich nach Priifung mit neuem Vergleichsmaterial wegen der geringen 

Grofie auch zu Galium spurium (syn. Galium aparine ssp. spurium) stellen. Re- 

zente Teilfriichte von Galium aparine s. str. sind erheblich grower (Breite 2,58 

[2,2-2,9] mm).

Polygonum convolvulus L., Winden-Knbterich Bild 6,1

Ausmafie:

5 subfossile, verkohlte Friichte:

Lange 2,36 (2,1—2,7) mm; Breite 1,60 (1,5-1,7) mm.

Die dreikantigen Friichte sind in der Mitte am dicksten. Die meisten Kdrner sind 

zerbrochen. Ihre Bruchstiicke sind an den durch langsgerichtete Zellvorspriinge kor- 

nig rauhen Seitenflachen zu erkennen. Auf den drei Kan ten ist die Oberflache 

glatter. Nur fiinf Niifichen waren fast vollstandig erhalten geblieben. Sie waren 

beim Verkohlen blasig aufgetrieben.

P o a spec., Rispengras Bild 6,2

Ausmafie:

11 subfossile, verkohlte Grasfriichte (Langenmahe von 3 Kbrnern):

Lange 1,43 (1,2-1,65) mm; Breite 0,46 (0,35-0,6) mm; Hbhe 0,49 (0,4-0,6) mm.

Die Grasfriichtchen sind etwas schmaler als hoch. Sie waren sicher vor dem Ver

kohlen noch starker seitlich abgeplattet, trotzdem ist bei neun Kbrnern die Riicken- 

kante mehr oder weniger deutlich zu erkennen. Die Bauchflache ist abgerundet oder 

leicht abgeflacht. Unter kleinen Grasfriichten treffen diese Merkmale nur fur die 

Gattung Poa zu. Unter den in Frage kommenden Rispengrasern scheiden Poa 

annua wegen des bei fossilem Material fehlenden Oberflachenzellnetzes und Poa 

palustris wegen der Grbfie aus. Gute Ubereinstimmung besteht mit den schlanken 

Friichtchen von Poa nemoralis, doch auch von Poa trivialis, wahrend diejenigen von 

Poa pratensis langer und vor allem dicker sind.

Galeopsis cf. segetum Neck., Gelber Hohlzahn Bild 6,3

AusmaBe:

6 subfossile, verkohlte Teilfriichte (Langenmafie von 2 Kbrnern):

Lange 2,2 (2,45) mm; Breite 1,57 (1,5-1,65) mm; Dicke 1,40 (1,3-1,45) mm; Nabel- 

breite 0,55 mm;

10 rezente, unverkohlte Teilfriichte:

Lange 2,76 (2,6-3,1) mm; Breite 1,91 (1,7-2,1) mm; Dicke 1,18 (1,0-1,3) mm; Nabej- 

breite 0,5 mm.
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7 Rbssenerzeitliche Pflanzenreste von Langweiler, Kr. Julich.

1 Taube Trespe {Bromus sterilis): verkohlte Grasfrucht (Bauch-, Seiten-, Riickenansicht und 

Querschnitte von 3 verschiedenen Stellen). — 2 Wegerauke {Sisymbrium officinale'): verkohlter 

Same (Seiten- und Riickenansicht). — 3 Wald-Nabelmiere {Moehringia. trinervia): verkohlter Same 

mit hervorgequollenem Inhalt.
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Nur zwei Klausen sind unbeschadigt erhalten geblieben. Die abgeflacht birnen- 

formigen Kbrper sind aufgeblaht und dadurch schmaler und dicker geworden. 

Durch ihre Form und die grofle basale Nabelflache ist ihre Zugehdrigkeit zur Gat- 

tung Galeopsis gekennzeichnet. Auch Schalenstiicke ohne Nabel sind durch die 

Dicke der Fruchtschale (~ 0,05 mm), ihre Wolbung und besonders durch das deut- 

liche Zellnetz der inneren Schalenoberflache hinreichend kenntlich.

Berticksichtigt man die Formveranderung beim Verkohlen, so entsprechen die 

Funde beim Vergleich mit den einheimischen Hohlzahnarten am besten den Klau

sen von Galeopsis ladanum und segetum. Ihre Nabelbreite, die sich beim Verkoh

len kaum verandern kann, spricht gegen Galeopsis ladanum, so dab ich die subfos- 

silen Korner — wegen der unsicheren Form mit Vorbehalt — zu Galeopsis segetum 

rechnen mbchte.

V i c i a c f. h i r s u t a ( L. ) S. F., Rauhhaarige Wicke Bild 6,4

Ausmafie:

8 subfossile, verkohlte Samen (meist ohne Samenschale):

Breite 1,32 (1,2—1,5) mm; Dicke 1,10 (0,9-1,3) mm.

Die Samen sind meist beschadigt und haben nur noch teilweise ihre Schale. Der 

Nabel fehlt uberall, so dafi eine sichere Bestimmung der Art nicht moglich ist. Bei 

dieser Korngrofie kommen nur die Getreideunkrauter Vicia hirsuta und tetra- 

sperma in Frage. Wegen der flachen Form bei nicht aufgeblahten Samen ist die 

Zugehdrigkeit zu Vicia hirsuta wahrscheinlicher.

B r o m u s s t e r i 1 i s L., Taube Trespe Bild 7,1

Ausmafie:

2 subfossile, verkohlte Grasfriichte:

1. Korn: Lange 8,0 mm (erganzt ~ 10,5 mm); Breite 1,0 mm;

Dicke 1,0 mm (aufgeblaht);

2. Korn: Lange 4,0 mm (erganzt mehr als 8 mm); Breite 1,05 mm;

Dicke 0,6 mm

Das lange, spanformige Korn ist am Griffelende sehr spitz. Der Nabelstrang 

geht fast bis zur Spitze. Die Bauchflache ist rinnenformig eingetieft, wahrend sie 

bei dem zweiten Korn im Mittelteil emporgewolbt worden ist. Die Bauchflache ist 

starker langsgerieft als die Riickenflache, auf der bei beiden Friichten 5-7 schwache 

Langskanten zu erkennen sind. Unter den Bromus-Friichten sind nur noch die- 

jenigen von Bromus tectorum ahnlich gestaltet, aber deutlich kiirzer.

Korner dieser Art konnten auch an vier bandkeramischen Fundorten im Rheinland 

nachgewiesen werden (Knorzer 1967a, S. 19). Ebenso wurden sie zahlreich von 

Natho (1957, S. 108) in einem spatneolithischen Getreidefund bei Merseburg 

festgestellt. Die Vermutung, dab diese heutige Ruderalpflanze als Getreideunkraut 

auf den neolithischen Getreidefeldern wuchs, wird mit dem Fund von Langweiler 

erneut bestatigt.
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Sisymbrium officinale (L.) Scop., Wegerauke Bild 7,2

Ausmafie:

1 subfossiler, verkohlter Same:

Lange 1,2 mm; Breite 0,7 mm; Dicke 0,7 mm;

10 rezente, unverkohlte Samen:

Lange 1,33 (1,2-1,5) mm; Breite 0,78 (0,7-0,9) mm; Dicke 0,57 (0,5-0,6) mm.

Dieser kleine Cruciferen-Same ist beim Verkohlen aufgeblaht, und seine schwach 

langsgeriefte Schale ist an zwei Stellen ausgebrochen. Das Korn war daher ur- 

sprunglich flacher. Entsprechend der engen Lagerung in der Schote ist es unsymme- 

trisch, jedoch sind die abgeplatteten Beruhrungsflachen nicht mehr zu erkennen. Das 

Nabelende ist ausgerandet, wobei Kotyledo- und Keimwurzelspitze durch eine 

schmale Leiste verbunden sind. Das Korn stimmt in alien genannten Merkmalen 

mit rezenten Samen gut iiberein.

Die Wegerauke ist eine Ruderalpflanze, die heute haufig an Wegen, auf Schutt- 

platzen und an ahnlichen stickstoffbegiinstigten Stellen wachst. Sie gilt als alter 

Kulturbegleiter (Oberdorfer 1962, S. 439).

Moehringia trinervia ( L. ) Clair v., Wald-Nabelmiere Bild 7,3

Ausmafie:

1 subfossiler, verkohlter Same:

Lange 0,9 mm; Breite 0,6 mm; Dicke 0,5 mm;

10 rezente, unverkohlte Samen:

Lange 1,04 (0,9-1,2) mm; Breite 0,87 (0,7—1,0) mm; Dicke 0,55 (0,45—0,6) mm.

Das schwarz glanzende, linsenformige Samenkorn ist an einer Seite aufgeplatzt 

und der verkohlende Inhalt hervorgequollen. Die Artzuordnung ist durch die deut- 

liche radiare Riefung beiderseits der Kante eindeutig mdglich, obwohl das Korn 

kleiner ist als rezente Samen.

Die Nabelmiere ist eine niederwiichsige, schattenbediirftige Pflanze des Laub- 

waldes. Sie wachst heute haufig in nicht zu nahrstoffarmen niederrheinischen Wal- 

dern. Das Vorhandensein des Kornes in dieser Grube konnte am einfachsten damit 

erklart werden, dafi die Siedler fruchtende Pflanzen mit Reisigholz aus dem Wald 

herbeigetragen haben.

Auswertung der Untersuchungsergebnisse

Aus der grofien Zahl der gefundenen Getreidekdrner darf nicht geschlossen 

werden, dafi die Grube 3 eine Vorratsgrube gewesen ware. Das Volumen aller 

Getreidereste betrug nur etwa 0,1 dm3 und wurde aus der 500fachen Bodenmenge 

ausgelesen. Selbst in den kohlereicheren Schichten der Proben lagen die Korner und 

Kornreste nie dicht gepackt, sondern nur zerstreut. Es konnten keine miteinander 

verbackenen Korner beobachtet werden.

Wie eigene Versuche (Knorzer 1967a, S. 8) gezeigt haben, verkohlen Getreide-
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korner unter der schnellen Einwirkung einer sehr grofien Hitze, indem sich in ihrem 

Innern grofie Blasen bilden. Sie blahen das Korn auf, zerreiBen es oder machen es 

sehr zerbrechlich. Solche Verkohlungsbedingungen sind am offenen Feuer gegeben.

Tabelle 2: VergleichderGrubeninhalte

Grube 3

Gerste und Weizen

Spelzweizen

Spelzweizen

Gerste

Gerste

Unkrautsamen und -friichte

Untersuchter Boden

Grube 1

Korner 117 = 100 % 5312 = 100 %

Korner 2 = 1,7% 103 = 1,9%

Spelz- u. Spindelteile 180 = 154 % 189 = 3,6%

Korner 24 = 20,6% 545 = 10,2%

Spelz- u. Spindelteile 13 = 11,1% 145 = 2,7%

11 = 9,4% 258 = 4,9%

12 dm3 47 dm3

In der Grube 1 tiberwiegen Spelzreste und zwar besonders von Weizen (siehe 

Tabelle 2). Es kbnnen daher nicht vollstandige Ahren ins Feuer geraten sein, son- 

dern man hatte hier offenbar Druschabfall verbrannt. Er mufi vorher — wahrschein- 

lich durch Worfeln — von schwereren Kornern abgesondert worden sein, nachdem 

man die Getreideahren gedarrt und die Korner aus den sprbde gewordenen Spelzen 

geklopft hatte. Ein grofier Teil der dtinnen Spelzen wird dabei verbrannt sein, 

wahrend die dickeren Spelzbasen und Spindelteile verkohlt erhalten blieben. Weil 

Halmknoten fehlen, ist sicher kein Stroh mitverbrannt worden.

Im Gegensatz zum Weizen wurden in dieser Grube von der Gerste neben 24 be- 

stimmbaren Kornern nur 13 Spelz- und Spindelreste gefunden. Dieser Anted 

kommt den Verhaltnissen in der Grube 3 nahe. Entweder gehbrten die Gersten- 

funde nicht zum Druschabfall oder waren nur zufallig hineingelangt.

Unkrautsamen waren in dieser Grube mit 9,4 °/o der Getreidekbrner (siehe Ta

belle 2) haufiger als in der Grube 3. Sie konnten, wed sie leichter als das Getreide 

waren, beim Worfeln in die Spreu geraten sein.

Eine Beurteilung der Funde aus der Grube 3 ist dadurch erschwert, dafi wir von 

87 °/o der Korner nicht wissen, ob sie zu Weizen oder zu Gerste zu zahlen sind. 

Unter den bestimmbaren Kornern sind 3,4-mal soviel Gersten- wie Weizenkbrner 

enthalten. Aufierdem gleichen die unbestimmbaren Reste eher den noch erkenn- 

baren Gerstenkornern. Der fragliche Kornanteil bestand wahrscheinlich grbfiten- 

teils aus Gerstenkornern.

Es sind in den untersuchten Proben der Grube 3 viel weniger Gerstenspelzreste 

oder sonstige Ahrenteile als Gerstenkbrner enthalten, auch wenn man nur die be

stimmbaren Korner beriicksichtigt. Da sich bei der Nacktgerste die reifen Korner 

ohne vorherige Hitzebehandlung aus den Spelzen Ibsen konnten, sind hier gedro- 

schene und gereinigte Korner in das Feuer geraten und verkohlt.

Wie ist aber das gemeinsame Vorkommen von Gerste und Weizen zu erklaren? 

Befanden sich unter den geernteten Gerstenahren auch einige vom Spelzweizen, so 

waren nach dem Worfeln bespelzte Weizenahrchen zwischen den nackten Gersten- 

kbrnern zu erwarten. Diese Erklarung wird dadurch gestiitzt, dab vom Weizen
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nicht viel mehr Ahrchenbasen (1 Ahrchenbasis entspricht 2 Spelzbasen und enthielt 

bei Triticum monococcum 1 Korn) als Korner gefunden wurden (siehe Tabelle 2). 

Die Korner der Grube 3 sind wahrscheinlich bei der Speisenzubereitung zufallig 

in das Feuer geraten und verkohlt. Eine Bestatigung fur diese Vermutung geben 

die vielen gegliihten Knochensplitter, die auch Reste von verbranntem Speiseabfall 

sein konnen.

Beide Gruben haben demnach eine verschiedenartige Zusammensetzung der ver- 

kohlten Pflanzensubstanz: Grube 1 enthielt zur Hauptsache Spelzweizenspreu und 

Grube 3 Nacktgerstenkorner.

Die neolithischen Bauern haben offenbar Gerste und Weizen getrennt auf ihren 

Feldern angebaut. Erne Trennung der nacktkornigen von den spelzkornigen Ge- 

treidearten wird wegen der unterschiedlichen Art der Aufbereitung vorteilhaft 

gewesen sein. Die Gerste brauchte namlich nicht zum Entspelzen gedarrt zu werden. 

Es ist jedoch mdglich, da£ man auch diese Korner einer Hitzebehandlung aussetzte, 

um sie haltbarer zu machen. Die Kulturen werden wahrscheinlich nicht rein gewe

sen sein, weil stets mit den Resten der einen Getreideart auch in geringer Menge 

solche der anderen Art gefunden wurden. Sicher bewiesen ist diese Vermutung 

allerdings noch nicht, denn die Kdrnerfriichte konnen auch erst an der Brandstelle 

gemischt worden sein. Ich habe diese Beobachtung jedoch in gleicher Weise in alien 

Gruben der vier rheinischen Fundorte der Rossener Kultur gemacht (noch nicht 

veroffentlicht).

Die wenigen Nacktweizenkdrner stammen wohl aus keiner Reinkultur. Dieser 

Weizen ist vielleicht halmweise auf den Gerstenackern gewachsen.

Mit etwa 5 °/o — bezogen auf die Zahl der Getreidekdrner - ist die Zahl der Un- 

krautsamen niedrig. Ihre Artenzusammensetzung entspricht auffallig derjenigen 

aller bisherigen neolithischen Fundorte im Rheinland. Man kann die neolithische 

Getreideunkrautvegetation der rheinischen LoBacker einer einzigen Pflanzenge- 

sellschaft zuordnen, die durch einige hochstete Zeigerarten sehr gut gekennzeich- 

net ist. Wir kennen allerdings nur diejenigen Pflanzen, deren samentragende Teile 

bis in die Hohe der Getreideahren gelangen konnten, denn alle Unkrautfunde ge- 

horen zu hochwachsenden oder hochkletternden Krautern. Wie schon an anderer 

Stelle dargelegt wurde (Knorzer 1967a, S. 25), ist sehr wahrscheinlich das Getreide 

durch Abknicken unter der Ahre hoch am Halm geerntet worden. Dabei wurden 

hohe Unkrauter leicht miterfafit, so dafi ihre Samen in das Erntegut gerieten.

Gegentiber der Liste aller im Rheinland gefundenen bandkeramischen Unkrauter 

unterscheidet sich die vorliegende Zusammenstellung durch das Fehlen von Phleum 

spec., Polygonum persicaria und den nur sehr seltenen cf. Silene, Rumex acetosella 

und Leontodon autumnalis. Neu nachgewiesene Arten sind Poa spec., Galeopsis cf. 

segetum und die nur einmal gefundenen Sisymbrium officinale und Moehringia 

trinervia. Unter ihnen ist der Hohlzahn (Galeopsis cf. segetum) die einzige neu 

aufgetretene Segetalpflanze. Die gemeinsamen sieben Unkrautarten (Chenopodium 

album, Lapsana communis, Rumex sanguineus, Galium spurium, Polygonum con

volvulus, Bromus sterilis, Vicia cf. hirsuta) stellen jedoch bei den bandkeramischen 

Funden 97,7°/o und bei den Funden der Rossener Kultur 95,2 °/o aller Unkraut- 

samen.

Uber den Nahrsalzgehalt der damaligen Felder sagen die Unkrautarten kaum
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etwas aus. Es fehlen sowohl Zeigerarten nahrstoffreicher, als auch solche besonders 

armer Boden. Auf diese Weise lafit sich daher nicht feststellen, ob die Boden etwa 

durch zu lange Uberbenutzung nahrstoffarmer geworden waren und vielleicht gar 

die Siedler zur vorubergehenden Aufgabe der Anbauflachen veranlafit hatten. Aus 

dem Unkrautbesatz geht auch nicht hervor, ob die Felder im Wechsel mit einer 

Brachzeit genutzt worden sind.

Vergleicht man die fur Langweiler festgestellten Kultur- und Nutzpflanzen mit 

denen der fiinf bandkeramischen Fundorte, so fallen die beiden neuen Getreide- 

arten (Nacktgerste und Zwergweizen) auf. Ob sie wirklich in der Zeit der Band- 

keramik im Rheinland noch gefehlt haben, wie aus dem Fehlen an fiinf Fundorten 

abgeleitet werden konnte, miissen weitere Untersuchungen erweisen.

Die zwei offenbar auch zur Ernahrung genutzten Gramineen Roggentrespe und 

Huhnerhirse sind aus beiden Zeitabschnitten gefunden worden.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dab sich in den Langweiler Proben keine Reste 

von Hiilsenfriichten befanden, obwohl sie an alien fiinf bandkeramischen Fund

orten aufgetreten sind. Da sie auch an den iibrigen drei rossenerzeitlichen Fund- 

platzen fehlen, drangt sich die Vermutung auf, dafi die Rossener Siedler zwar den 

Getreideanbau durch neue Arten erweiterten, den Anbau sonstiger Feldfriichte aber 

einschrankten. In diesem Zusammenhang konnte auch das Fehlen von Lein- und 

Mohnfunden erklart werden.
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