
KARL-HEINZ KNORZER

Eisenzeitliche Pflanzenfunde im Rheinland

Von acht weit voneinander entfernt liegenden Orten im siidlichen Niederrhein- 

gebiet konnten in den letzten Jahren Bodenproben aus fruheisenzeitlichen Sied- 

lungsgruben auf ihren Gehalt an Pflanzenresten untersucht werden. Diese Gruben 

waren bei Erdbewegungen verschiedener Art angeschnitten und an ihrer abwei- 

chenden Bodenfarbe erkannt worden. AuBer Keramikscherben, die die Bestim- 

mung der Ablagerungszeit ermbglichten, enthielten diese Gruben keine archaolo- 

gisch besonders bedeutsamen Funde.

Fundstellen (Bild 1)1:

1. Aldenhoven, Kr. Jiilich: TK 5103 Eschweiler, r 19660, h 39165. Inner- 

halb der Ausgrabungsflache neolithischer Siedlungen. Proben aus der Einzel- 

grube Stelle 301 entnommen am 2. 9. 1969 von cand. phil. A. Jurgens.

Datierung durch Keramik: Hallstatt B/C.

2. Glehn, Kr. Grevenbroich: TK 4805 Wevelinghoven, r 41950, h 71750. 

Graben fur Erdgasleitung. Proben aus angeschnittener Einzelgrube entnommen 

am 11.7. 1967 von Dr. J. Brandt.

Datierung durch Keramik: Hallstatt D.

3. Langweiler, Kr. Jiilich: TK 5103 Eschweiler, r 16150, h 07035. Notber- 

gung im Braunkohlenabbaugebiet. Proben aus einzelner Siedlungsgrube entnom

men am 6. 8. 1969 von cand. phil. A. Jurgens.

Datierung durch Keramik: Hallstatt B/C.

4. Meckenheim, Kr. Bonn: TK 5308 Bad Godesberg, r 73000, h 09300. 

Innerhalb der Ausgrabungsflache einer neolithischen Siedlung. Proben aus zwei 

Siedlungsgruben, Stelle 42, entnommen am 12. 7. 1966 von Dr. W. Piepers.

Datierung durch Keramik: eisenzeitlich.

5. Nettesheim/Butzheim, Kr. Grevenbroich: TK 4906 Stommeln, r 

49930, h 57760. Baugrube fiir Hausbau. Proben aus einzelner Siedlungsgrube ent

nommen am 21. 11. 1968 von Dr. J. Brandt.

Datierung durch Keramik: Hallstatt C/D.

1 Ich danke alien hier genannten Archaologen fiir die Bergung und Uberlassung der Bodenproben, 

sowie Herrn Dr. Joachim, Bonn, fiir die Datierung der meisten Keramikfunde.
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1 ° Hier behandelte Fundorte mit eisenzeitlichen Siedlungsgruben.

6. Rhey dt : TK 4804 Monchengladbach, r 33140, h 68268. Graben fur Erdgas- 

leitung. Proben aus einzelner Siedlungsgrube entnommen von Dr. G. Muller.

Datierung durch Keramik: Hallstattzeit, altere niederrheinische Grabhiigelkultur.

7. Rommerskirchen, Kr. Grevenbroich: TK 4906 Stommeln, r 48610, 

h 55980. Baugrube fur Hausbau. Probe aus einzelner Siedlungsgrube am 12.1.1970 

entnommen von Dr. J. Brandt.

Datierung durch Keramik: Hallstatt C/D.

8. Wickrath, Kr. Grevenbroich. TK 4804 Monchengladbach, r 27700, 

h 63400. Graben fiir Erdgasleitung. Proben aus einzelner Siedlungsgrube mit viel 

Holzkohle entnommen am 25. 8. 1967 von Dr. J. Brandt.

Datierung durch Keramik: eisenzeitlich.

Aus dunkler gefarbten Einfiillschichten, die meist nur wenig Holzkohle erken- 

nen liefien, wurden die vorliegenden Bodenproben fiir die botanischen Unter- 

suchungen entnommen. Getreidereste waren in keinem Fall bereits an der Gra- 

bungsstelle zu erkennen gewesen, weil sie unauffallig mit Holzkohlenteilchen 

vereinzelt im Boden eingebettet waren. Obwohl also die Bodenproben nur auf 

eine Vermutung hin geborgen wurden, konnten doch ausnahmslos aus alien acht 

eisenzeitlichen Gruben verkohlte Pflanzenreste in hinreichend grower Zahl aus- 

gelesen und bestimmt werden. Dieselbe Erfahrung habe ich bereits an alien 

neolithischen Grabungsstellen im Rheinland machen kbnnen (Knbrzer 1971c).

Wie die Analysen zeigen, umfassen die Fundkomplexe vieles Gemeinsame. Alle 

Gruben enthielten hauptsachlich Getreidereste zusammen mit Samen von Acker- 

unkrautern. Besonders wegen der vielen Spelzenreste handelt es sich bei den Pflan- 

zenfunden wahrscheinlich um Abfall von Getreidereinigung und Speisenzuberei- 

tung.
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Die meisten Korner sind beim Verkohlen durch Blasenbildung im Innern auf- 

geblaht und geplatzt. Wie Experimente gezeigt haben (Knorzer 1967a u. a.), 

entstehen solche Pflanzenkohlen nur am offenen Feuer durch plbtzliche grofie 

Hitze unter Luftzutritt. Bei langsamer Hitzeeinwirkung unter Luftabschlufi, etwa 

unter den Trummern eines brennenden Hauses sowie in Vorrats- oder Rostgruben, 

behalten die Korner besser ihre Form und ihre Oberflache bleibt unversehrt. Ver- 

mutlich lagen in der Nahe der Gruben Dreschplatze oder Kochstellen, deren Abfall 

verbrannt worden ist und zusammen mit zerbrochenen Tongefafien in diese 

Gruben genet.

Verzeichnis aller P f 1 a n z e n f u n d e

Abkiirzungen: Fundorte siehe S. 40 f.; Fr. = Friichte; Gab. == Gabeln, Ahrchenbasen; Gra. ■= 

Grannenbruchstiicke; Kb. = Getreidekbrner, Karyopsen; Sa. = Samen; Scha. = Schalenbruch- 

stiicke; Spe. = Spelzenbasen; Spi. = Spindelbruchstiicke; Stk. = Steinkerne; Tfr. = Teilfriichte.

Fundorte: Aid. Gle. Lan. Mec. Net. Rhe. Rom. Wic.

Anzahl der Samen oder Friichte 97 26 88 38 626 370 153 147

Artenzahl 10 11 12 12 29 9 26 10

H i r s e n

Panicum miliaceum, Rispenhirse Kb. 11 2 55 1 26 58 — 106

Panicum crus-galli, Hiihnerhirse Kb. - — — — 2 223 9 —

Setaria italica, Kolbenhirse Kb. - - - - 267 - 1 -

GroEkbrnige Getreide

Priticum monococcum, Einkorn Kb. - — — — — 17 — —

Priticum monococcum, Einkorn Gab. 1 — — — 2 — — —

Priticum monococcum, Einkorn Spe. 2 — 1 1 7 10 1 —

Priticum dicoccon, Emmer Kb. - 1 1 2 — — — —

Priticum dicoccon, Emmer Gab. - — 1 1 — — — 4

Priticum dicoccon, Emmer Spe. — 2 2 — — — — —

Priticum spelta, Dinkel K6. 1 — 1 1 1 — 2 2

Priticum spelta, Dinkel Gab. 1 — 1 — 1 — — 4

Priticum spelta, Dinkel Spe. 5 — — — 1 — 6 —

Priticum spec. Kb. 1 1 — 2 7 11 1 6

Priticum spec. Gab. — — 1 — 5 3 — —

Priticum spec. Spe. - 2 1 — 4 6 — —

Priticum spec. Spi. — 1 — — — 2 1 —

Hordeum hexast. nudum, Nacktgerste Kb. 2 1 8 3 — — — —

Hordeum tetrast. nudum, Nacktgerste Kb. - — — — 55 — — —

Hordeum tetrast. bespelzt, Spelzgerste Kb. - — 4 — — 15 — —

Hordeum spec. Spi. - 1 — — — 2 — —

cf. Secale cereale, Roggen Kb. - — — — — — 1 2

Bromus secalinus, Roggentrespe Kb. 36 5 — 6 3 2 3 3

Avena cf. jatua, Flughafer Kb. - 1 — 4 3 — — 3

Avena cf. fatua, Flughafer Gra. - — — — 4 — 1 —

Getreide zerbrochene Kb. 5 4 — 9 125 32 15 5
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Aid. Gle. Lan. Mec. Net. Rhe. Rom. Wic.

Sonstige Kultur - u n d

Sammelpflanzen

Corylus avellana, Haselnufi Scha. — 1 — — 4 — — 1

Papaver somniferum, Schlafmohn Sa. — — 1 — — — — 1

Camelina saliva, Leindotter Sa. — — — — 14 — — —

Linum usitatissimum, Lein, Flachs Sa. — 3 — — — — — —

Sambucus racemosa, Trauben-Holunder Stk. — — — — 4 — — —

Pisum spec., Erbse Sa. - - - - 3 - - -

Ackerunkrauter

Chenopodium album, Gansefufi Fr. 11 1 5 50 5 10 14

Polygonum persicaria, Floh-Knoterich

Polygonum lapathifolium, Ampfer-

Fr. 1 1 6 - 11 - 1 -

Knoterich

Polygonum convolvulus, Winden-

Fr. 1 2 - — 11 1 2 —

Knbterich Fr. — — 9 1 3 — 4 —

Rumex tenuifolius, Kleiner Sauerampfer Fr. 1 3 — — 9 — 2 -

Vicia cf. hirsuta, Rauhhaarige Wicke Sa. — — — 1 2 1 10 —

Prifolium spec., Klee Sa. — — — — 1 — 41 —

Phleum spec., Lieschgras Fr. 27 — — — — — — 4

Panicum ischaemum, Fadenhirse Fr. — — — — — 5 7 —

Scleranthus annuus, Knauelkraut

Vicia angustifolia, Schmalblattrige

Fr. - - - - 2 - 6 -

Wicke Sa. — — — — 4 — 2 —

Panicum sanguinale, Bluthirse Fr. — — — — 3 — 2 —

Polygonum aviculare, Vogel-Knoterich Fr. - — — 2 3 — — —

cf. Papaver argemone, Sandmohn Sa. — — — — 2 — 1 —

Spergula arvensis, Acker-Spbrgel Sa. — 1 — — 1 — — —

Galium spec., Labkraut Tfr. — — — 1 1 — — —

Anagallis arvensis, Acker-Gauchheil Sa. — — — — — — 20 —

Vicia tetrasperma, Viersamige Wicke Sa. — — — — 6 - — -

cf. Festuca rubra, Rotschwingel Fr. — — — - — — 5 -

Fhlaspi arvense, Hellerkraut Sa. — — — — — — 3 —

Veronica serpyllifolia, Ehrenpreis Sa. — — — — 2 — — —

Atriplex spec., Melde Fr. — — — — — — 2 —

Plantago major, Grofier Wegerich Sa. — — — — 1 — — —

Euphrasia spec., Augentrost Sa. - — — — - - 1

Solanum nigrum, Schw. Nachtschatten Sa. - - - - - — 1 -

Sumpfpflanzen

Polygonum hydropiper, Wasserpfeffer Fr. 1 _ _ _ _

Polygonum minus, Kleiner Knoterich Fr. — — 1 — — — —

Eleocharis cf. palustris, Sumpfbinse Fr. - - — - - — 1
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Fundbeschreibung einiger bedeutsamer Arten

Aufier den Kulturpflanzen werden die Wildpflanzen aufgefuhrt, fur welche diese 

Reste die altesten Belege im Rheinland sind.

Anagallis arvensis L., Acker-Gauchheil

10 Samen von Rommerskirchen:

Lange 1,04 (0,9—1,15); Breite 0,75 (0,7—0,9); Dicke 0,63 (0,6-0,7) mm

Die Samen sind meist gut erhalten und an der ringformig die schwach gewdlbte 

Ruckenflache begrenzenden Kante zu erkennen.

Atriplex spec., Melde

2 Friichtchen von Rommerskirchen:

1,2 (1,4) x 1,1 (1,2) x 0,6 mm

Die Nubchen sind innen hohl und stark beschadigt. Sie unterscheiden sich von 

den ahnlichen Fruchten von Chenopodium album durch die fehlende Griffelwarze 

und die deutlichen Langsriefen an der Keimwurzel.

Avena c f. f a t u a L., Flughafer

1 wenig beschadigtes Korn von Meckenheim:

6,5 x 2,0 x 1,8 mm

Walzliche Karyopsen, apikal abgeflacht, Hilum als flache Leiste aufliegend oder 

wenig eingesenkt, einige schwache Langsfurchen. Beim Verkohlen waren an emem 

Korn viele Borsten der Spelzen angebacken. Die meisten Kbrner sind starker 

beschadigt. Die bis 2,6 mm langen Grannenbruchstiicke sind spiralig gewunden. 

Weil kennzeichnende Ahrchenbasen noch nicht gefunden wurden, ist die Art- 

bestimmung noch unsicher.

B r o m u s s e c a 1 i n u s L., Roggentrespe

4 gut erhaltene Karyopsen von Glehn:

5,13 (5,0-5,4) x 1,90 (1,2-2,2) x 1,45 (1,0-1,8) mm

Die Kbrner scheinen etwas grower und schwerer zu sein als neolithische Trespen- 

fruchte.

Camelina sativa ( L. ) Crantz, Leindotter Tafel 3,2

7 Samen von Nettesheim:

1,36 (1,2-1,5) x 0,75 (0,7-0,8) x 0,76 (0,7-0,8) mm

Samen mit gekrummtem Keimling. Die Keimwurzel ist von aufien zu erkennen 

und hat eine kurze freie Spitze. Gute Ubereinstimmung in der Form mit den 

Vergleichssamen, besonders auch in der deutlich netzigen Oberflache.

Euphrasia spec., Augentrost

Spindelfbrmiger Same ohne Oberhaut und Langsrippen:

1,05 x 0,55 mm
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Das apikale Kornende ist gestutzt und hat eine kurze, zentrale Spitze. Kenn- 

zeichnend sind die etwa 30 engen Riefen, die ringformig um das ganze Korn 

verlaufen. Rezente geschalte Samen von Euphrasia Sect. Odontites stimmen mit 

den subfossilen Kornern iiberein. Sie sind nur wenig grofier: 1,33 (1,3—1,4) x 0,60 

(0,5-0,7) mm. Es kann sich bei dem Fund um das Getreideunkraut Euphrasia 

odontites handeln.

cf. Festuca rubra L., Rotschwingel

5 unvollstandige Karyopsen von Rommerskirchen:

- 2,8-3,5 x 0,78 (0,75-0,8) x 0,58 (0,5-0,7) mm

Schmale zerbrochene Grasfriichte mit flacher Bauchseite und einem leistenformigen 

Hilum. Ahnlichkeit mit Karyopsen von Festuca rubra.

Hordeum hexastischon L. var. nudum, Nackte Sechszeilgerste

2 Karyopsen von Langweiler:

4,6 (4,7) x 2,5 (2,3) x 1,8 mm

Symmetrische Gerstenkorner, relativ breit und kurz. Da die Oberflache keine 

Spelzeneindriicke aufweist, handelt es sich um eine Nacktgerste. Fur eine sichere 

Artbestimmung reicht die Kornerzahl nicht aus. Aus der Bodenprobe von Lang

weiler wurden etwa 3 cm3 einer verbackenen Kohlesubstanz geborgen, die aus 

fein zerstoflenen Getreidekornern bestand. Das groflte Kornstiick war 2 x 1 x 0,5 

mm grofl. Einmal war eine flache Bauchfurche undeutlich zu erkennen. Deswegen 

handelt es sich wahrscheinlich um verkohlte Reste eines Gerstengriitzbreies.

Hordeum tetrastichum Stokes var. nudum, Nackte Vierzeil- 

gerste

10 Korner von Nettesheim:

5,18 (4,6-5,9) x 3,02 (2,7-3,4) x 2,57 (2,0-2,9) mm

Die Korner sind meist blasig aufgeblaht und beschadigt. Ihr Hilum liegt frei in 

einer flachen Rinne. Spelzeneindriicke fehlen. Von 21 ziemlich gut erhaltenen 

Kornern sind 10 unsymmetrisch (gekriimmte Seitenkorner) und bezeugen die Zu- 

ordnung zur Vierzeilgerste. Aufierdem wurde diese Bestimmung durch den Fund 

eines Spindelgliedes bestatigt. Es ist - obwohl unvollstandig — noch 2,5 mm lang 

(vollstandig etwa 3 mm). Das Glied ist gerade, oben 1,1 mm und unten 0,7 mm 

breit. Seine Rander zeigen durch ihre rauhe Oberflache Spuren der Behaarung.

Hordeum tetrastichum Stokes, Bespelzte Vierzeilgerste

6 Korner von Rheydt:

4,47 (4,3-4,6) x 1,93 (1,5-2,5) x 1,58 (1,4-2,2) mm

Von den 15 meist stark beschadigten Karyopsen zeigen neun deutlich diver- 

gierende Spelzeneindriicke beiderseits des Nabelstranges und auch auf der Riicken- 

seite durch Spelzendruck entstandene Langsriefen. Drei dieser neun Korner sind 

schwach unsymmetrisch und entsprechen den Nebenkornern der Vierzeilgerste.
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Ein unvollstandig erhaltenes, gerades Spindelglied ist noch 2 mm lang und besta- 
O O _L O o

tigt diese Zuordnung.

L i n u m usitatissimum L. s. 1., Flachs, Lein Bild 3,1

2 Samen von Glehn:

3,1 (3,0) x 1,5 (1,7) x 1,0 (0,8) mm

Flache Samen mit zur Seite gekriimmter flacher Basis, z. T. blasig aufgeblaht. 

Die glatte Oberflache ist stellenweise abgeplatzt.

Panicum und Setaria, Hirsen

Eine verlafiliche Bestimmung der zahlreichen Hirsekbrner ist eine Voraussetzung 

fiir die richtige Beurteilung der vorliegenden eisenzeitlichen Funde. Bisher wurde 

nach Angaben mehrerer Autoren (Netolitzky 1914) die Feinstruktur der Spelzen 

entscheidend beriicksichtigt. Bei unseren verkohlten Hirsekbrnern fehlen aber 

Spelzenreste fast vbllig, so dab Formmerkmale der nackten Kbrner entscheiden 

mufiten. Sie wurden durch vergleichende Beobachtungen an unverkohlten und 

verkohlten rezenten Kbrnern erkannt. Die Bestimmung der eisenzeitlichen Kbrner 

erfolgte nach dem folgen den Schlussel:

Bestimmungsschlussel fiir verkohlte, unbespelzte Hirsekbrner

1 Nabel fast rund, oberes Kornende breit. Anhaftende Spelzenreste ohne Papillen.

2 Keimgrube breit mit zur Basis divergierenden Randern, hbchstens halb so lang 

wie das Korn. Bauchflache stark vorgewblbt. An der Seite des Kornes oft eine 

flache Furche (Eindruck der Spelze). Bei Spelzenresten Zellreihen enger:

Panicum miliaceum 

2C Keimgrube schmaler mit parallelen Randern, 2A bis 3A der Kornlange. Bauch

flache flach. Kbrner weniger dick und ohne seitliche Furche. Bei Spelzenresten 

Zellreihen breiter: Panicum crus-galli

V Nabel etwa doppelt so lang wie breit, schmalere Kbrner, oberes Kornende 

schmaler

3 Kbrner 2 mm lang oder langer: Setaria glauca,

ahnlich Setaria decipiens

3‘ Kbrner kiirzer als 2 mm

4 Kbrner schmal, Lange/'Breite ) 1,5, Keimgrube hbchstens halb so lang wie die 

Frucht. Spelzenreste ohne deutliche Papillen, durch Zellreihen gut erkennbar 

langs gestreift

5 Korn schlanker, mehr als zweimal so lang wie breit, Lange/Breite ) 2:

Panicum sanguinale

Korn breiter, fast zweimal so lang wie breit, Lange/Breite ( 2:

Panicum ischaemum 

4‘ Kbrner breiter, Lange/Breite (1,5. Keimgrube etwa 2A der Kornlange. Spelzen-
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1

2

4

2 Eisenzeitliche Pflanzenreste.

Verkohlte Hiisekorner (Bauch-, Seiten- und Ruckenansicht): 1 Rispenhirse (Panicum miliaceum) 

von Wickrath. - 2 Hiihnerhirse (Pamcum crus-galli) von Rheydt. - 3 Bluthirse (Panicum 

sangwinale) von Nettesheim. - 4 Fadenhirse (Panicum ischaemum) von Rheydt. - 5 Kolbenhirse 

{Setaria italica') von Nettesheim. - Mafistrecke ist 1 mm.
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reste meist mit deutlichen Papillen, in geschlangelten Querreihen: Setaria, italica, 

ahnlich Setaria viridis

Danach ergab sich:

P a n i c u m c r u s - g a 11 i L., Htihnerhirse Bild 2,2

10 Karyopsen von Rheydt:

1,30 (1,2-1,4) x 1,03 (0,9-1,1) x 0,58 (0,5-0,7) mm

Die flachen Korner sind wenig beschadigt. Auf ihnen sind keine Spelzenreste 

erhalten geblieben.

P a n i c u m i s c h a e m u m S c h r e b., Fadenhirse Bild 2,4

7 Karyopsen von Rommerskirchen:

1,18 (1,0-1,3) x 0,69 (0,6-0,75) x 0,49 (0,4-0,55) mm; Lange/Breite 1,71 (1,60-1,83) 

Ziemlich schmale, flache Korner mit einer Keimgrube, die weniger als halb so lang 

ist wie das Korn. Bei einem Korn sind Spelzenreste mit sehr engen Zellreihen ohne 

deutliche Papillen zu erkennen.

P a n i c u m m i 1 i a c e u m L., Rispenhirse Bild 2,1

Je 10 Karyopsen ohne Spelzen und Keimling:

Nettesheim: 1,59 (1,5—1,75) x 

Langweiler: 1,72 (1,5-1,9) x 

Wickrath: 1,71 (1,4-2,1) x 

Rheydt: 1,68 (1,5-2,0) x

1.53 (1,3-1,7) x 1,20 (1,2-1,4) mm

1.54 (1,5-1,6) x 1,36 (1,2-1,5) mm

1.55 (1,2-1,7) x 1,26 (1,1-1,4) mm 

1,45 (1,3-1,7) x 1,21 (0,9-1,6) mm

Viele Korner sind beim Verkohlen blasig aufgeblaht. Sie sind am besten an der 

vorgewdlbten Bauchseite und dem breiten Nabel zu erkennen. An manchen Kor- 

nern haften noch papillenlose Spelzenreste mit engen Zellreihen.

Panicum sanguinale L., Bluthirse Bild 2,3

3 Karyopsen ohne Spelzen und Keimling von Nettesheim:

1,25 x 0,58 (0,55-0,6) x 0,38 (0,35-0,4) mm; Lange/Breite = 2,16

Die flachen, schmalen Grasfriichte sind mehr als zweimal so lang wie breit. Thre 

Keimgrube ist ktirzer als die halbe Kornlange.

c f. Papaver argemone L., Sandmohn

2 Samen von Nettesheim:

0,8 x 0,5 (0,4) x 0,4 (0,3) mm

Beide Samen sind innen hohl und waren offenbar unreif verkohlt. Auf ihrer 

Oberflache ist zwar keine Felderung mehr erhalten geblieben, doch stimmen die 

Korner in der langlichen Form sowie der Ausbildung des Nabels und seiner Umge- 

bung vollig mit rezenten Samen iiberein.

Papaver somniferum L. s. 1., Schlafmohn Bild 3,3

1 Same von Langweiler: 0,9 x 0,7 x 0,5 mm

1 beschadigter Same von Wickrath: 0,9 x ? x 0,65 mm
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1

2

3 Eisenzeitliche Pflanzenreste.

Verkohlte Samen dlliefernder Pflanzen: 1 Lem (Linum usitatissimum) von Glehn. — 2 Leindotter 

{Camehna saliva) von Nettesheim. — 3 Schlaf-Mohn (Papaver somniferum) von Wickrath.

MaEstrecke ist 1 mm.



50 Karl-Heinz Knorzer

Beide rundliche Samen sind so stark beschadigt, dab man die Felderzahl auf ihrer 

Oberflache nicht genau bestimmen kann. Die Einzelfelder sind aber grower und 

weniger zahlreich als bei unseren einheimischen Unkraut-Mohnarten (Papaver 

rhoeas, dubium, argemone). In der Oberflachenausbildung besteht eine ziemliche 

Ahnlichkeit mit den im Rheinland gefundenen friihneolithischen Mohnsamen 

(Knorzer 1967a, Taf. 4,1), die auf Grund guter Ubereinstimmung mit rezentem 

Vergleichsmaterial zu Papaver setigerum (Borstenmohn) gerechnet wurden. Nach 

den von Villaret-v.Rochow (1967) an zahlreichen unverkohlten Samen aus Schwei

zer Seeufersiedlungen durchgefiihrten Untersuchungen handelte es sich bei jenem 

spatneolithischen Kulturmohn um eine kleinsamige Primitivrasse des Schlaf- 

mohnes. Sie unterscheidet sich nur sehr wenig vom Borstenmohn (Papaver setige

rum), jedoch in Grbfie und Felderzahl ganz erheblich von unseren heutigen Schlaf- 

mohnrassen. Eine Entscheidung uber die Zugehbrigkeit der rheinischen Kultur- 

mohnsamen mufi bis zu einem grbfieren Fund zuriickgestellt werden.

P i s u m spec., Erbse

1 schalenlose Samenhalfte (Kotyledon):

3,9 x 2,5 mm

Es wurden nur wenige durch Schrumpfung emgebeulte Samenreste gefunden. 

Wegen der urspriinglich runden Form und der GrbBe kann es sich nur um Erbsen 

handeln.

Plantago major L., Breitblattriger Wegerich

1 Same von Nettesheim:

1.1 x 0,6 x 0,4 mm

Kleiner schildfbrmiger Same mit rundem Nabel auf der erhbhten Bauchflache.

Polygonum hydropiper L., Wasserpfeffer

1 Frucht mit Perianthrest von Langweiler:

2.2 x 1,7 x 0,7 mm

Die Oberflache des ziemlich flachen Kornes ist besonders im oberen Teil rauh. 

Der Perianthrest hat mehrere Drusen. Besonders dadurch unterscheidet sich das 

Korn von den etwas schmaleren, aber sonst ahnlichen Friichten von Polygonum 

mite mit nur wenigen Drusen.

Polygonum minus Huds., Kleiner Knbterich

1 Frucht von Langweiler:

1,7 x 1,2 x 0,7 mm

Das gut erhaltene langliche Korn verjiingt sich allmahlich zum Griffelende und 

unterscheidet sich dadurch von Polygonum persicaria. Beide Seiten des Kornes sind 

flach gewblbt und glatt.

Sambucus racemosa L., Traubenholunder

2 Steinkerne von Nettesheim:

3,0 x 1,4 x 1,1 mm und 2,2 x 1,4 x 1,0 mm
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Nur zwei Steinkerne sind unzerbrochen. Sie sind verschieden groh, jedoch fur 

Sambucus nigra zu klein. Die zerbrochenen Kbrner entsprechen dem langeren Typ. 

Das zweite oben genannte Korn ist zwar sehr kurz, aber doch ftir Sambucus ebulus 

zu schmal. Es scheint ebenfalls zu Sambucus racemosa zu gehbren. Unter rezenten 

Kornern dieser Art sind gelegentlich ebenso kleine zu finden.

Sclera nth us annuus L., Einjahriges Knauelkraut

2 gut erhaltene Fruchtkelche mit fiinf charakteristischen Kelchzahnen:

1,2 x 0,9 mm

cf. Secale cereale L., Roggen

1 halbe Karyopse von Rommerskirchen:

Breite 1,8 mm; Dicke 1,5 mm

Die unvollstandigen Kbrner haben ein stumpfes Griffelende. Sie sind ziemlich 

hochriickig und haben auf der Bauchseite eine tiefe Furche, die oben breiter und 

flacher wird. Die Oberflache ist leicht langs gerunzelt. Auf dem Riicken sind die 

besonders ftir Roggenkbrner typischen Querrunzeln undeutlich zu erkennen. Kbr

ner von Einkorn und Emmer sind apikal Spitzer. Dinkelkbrner sind breiter. Die 

flacheren Haferkbrner haben eine breitere und weniger tiefe Bauchfurche. Ftir eine 

sichere Bestimmung reichen die diirftigen Reste jedoch nicht aus.

S e t a r i a i t a 1 i c a ( L. ) P. B., Kolbenhirse Bild 2,5

10 spelzenlose Karyopsen ohne Keimling:

1,27 (1,2-1,4) x 1,20 (1,0-1,3) x 0,82 (0,7-1,0) mm

Alle Kbrner verschieden stark blasig verkohlt, Bauchflache deutlich vorgewblbt, 

Nabel langlich, aber nur undeutlich zu erkennen. Im Gegensatz zu den aufierdem 

grbfieren Kornern der Rispenhirse ist die Keimgrube 3A so lang wie das Korn. Hire 

Rander divergieren starker als bei der Hiihnerhirse. Nur zwei Kbrner tragen noch 

einen Spelzenrest, auf dem Querriefen zu erkennen sind, wie sie niemals Spelzen 

von Panicum-Arten aufweisen. Andere Setaria-Arten sind flacher.

S o 1 a n u m nigrum L., Schwarzer Nachtschatten

1 Same von Rommerskirchen:

1,4 x 1,2 x 0,8 mm

Etwas aufgeblahtes, aber sonst unversehrtes Korn, langlicher Umrifi mit schna- 

belartig vorgezogener Basis (Unterschied zu Solanum dulcamara), oberflachliches 

Leistennetz mit geschlangelten Wanden.

Spergula arvensis L., Acker-Spbrgel

Je 1 Same von Nettesheim (0,9 x 0,7 mm) und Glehn (1,0 x 0,8 mm)

Fast kugelig mit umlaufender schmaler Randleiste. Die Oberflache ist femwarzig 

rauh.
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T h 1 a s p i arvense L., Hellerkraut

1 ausgewachsener Same von Rommerskirchen:

1.7 x 1,2 x 0,8 mm

Ein weiteres Korn ist unvollstandig und ein drittes offenbar unreif verkohlt 

(1,1 x 0,8 x 0,5 mm). Alle Korner sind an den bogigen Oberflachenleisten zu er- 

kennen.

T r i f o 1 i u m spec., Klee

10 Samen von Rommerskirchen:

0,93 (0,8-1,0) x 0,59 (0,55-0,65) x 0,68 (0,65-0,7) mm

Kleine eiformige Samen mit anliegendem, etwa 3/i langem Keimwiirzelchen und 

rundem Nabel. Korner z. T. aufgeblaht und geplatzt. Grbfite Ahnlichkeit mit 

Trifolium campestre (Feldklee), vielleicht auch mit Trifolium arvense (Hasenklee).

Triticum dicoccon Schrank, Emmer

1 Karyopse von Langweiler ohne Keimling:

5.7 x 2,6 x 2,2 mm

Nur wenige von den Weizenkbrnern sind so gut erhalten, dab sie wegen der 

Form und der flachen Bauchseite zu dieser Art gerechnet werden kbnnen. Von den 

wenigen Ahrchenbasen (Gabeln), die sich durch Grbfie und Spelzenbreite von Ein- 

kornahrchen unterschieden, ist eine unversehrte 1,7 mm breit. Bei 8 Spelzen wurde 

dicht tiber dem Grunde eine Breite von 1,04 (0,8-1,2) mm gemessen. Der Riicken 

dieser Hiillspelzen ist im unteren Teil glatt (Gegensatz zu Triticum spelta), und 

ihre Vorderkante bildet einen Winkel von etwa 90° (Gegensatz zu Triticum 

monococcum).

Triticum monococcum L., Einkorn

Nur wenige schlecht erhaltene Ahrchenbasen (Gabeln) und schmale Spelzreste 

(Breite 0,74 [0,6-0,9] mm) kbnnen mit Vorbehalt zu Einkorn gerechnet werden.

Besonders eigenartig sind die 9 nahezu vollstandigen und 15 halben Karyopsen 

der Fundstelle Rheydt. Sie haben ubereinstimmend eine schlanke Form, die sich 

nach beiden Enden verjiingt. 19 Messungen (Lange nur 3 mal) ergaben: 3,9 (3,7- 

4,0) x 1,44 (1,2-1,8) x 1,69 (1,3-2,0) mm. Ausnahmslos waren die Korner hbher 

als breit und sind danach zu Triticum monococcum zu rechnen. Ebenfalls ohne 

Ausnahme haben aber alle eine flache Bauchseite und entstammen deshalb aus 

zweikbrnigen Ahrchen. Die an derselben Stelle gefundenen 10 schmalen Spelzen- 

basen (Breite 0,69 [0,5-1,0] mm) gehbren wahrscheinlich alle zu Triticum mono

coccum, so dafi ich alle hier gefundenen und erkennbaren Weizenreste fur solche 

von zweikbrnigem Einkorn halte. Uberwiegend zweikbrniges Einkorn ist bisher im 

Rheinland nicht gefunden worden. Bei rezenten Ahren treten solche Korner nicht 

selten auf. Nach Hjelmqvist (1955) kbnnen mbglicherweise in prahistorischer 

Zeit zweikbrnige Ahrchen haufiger gewesen sein als heute.

Triticum spelta L., Dinkel

1 typische Karyopse von Aldenhoven ohne Keimling:

4,5 x 2,7 x 2,2 mm
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Die wenigen breiten und ziemlich flachen Weizenkbrner erlauben allein noch 

keine sichere Artbestimmung. Geeigneter sind die Spelzen- und Ahrchenreste: 

4 Ahrchenbasen (Gabeln) von Wickrath sind iiber 2 mm breit und auf der Riicken- 

seite langsgefurcht. Sie besitzen allerdings keine Spindelreste mehr. Dagegen ist an 

der bei Langweiler gefundenen Gabel noch ein Teil des aufsteigenden Spindel- 

gliedes zu erkennen. Die Hiillspelzen dieser Gabel sind auf dem Rucken tief hin- 

unter gefurcht.

Veronica serpyllifolia L., Quendel-Ehrenpreis

2 Samen von Nettesheim:

0,7 x 0,5 x 0,15 (0,2) mm

Die gut erhaltenen schildfbrmigen Samen sind flach und haben einen langhch run- 

den UmriB. Rtickenflache schwach gewdlbt, Nabel rund, ungefahr in der Mitte. 

Aufgrund dieser Merkmale sind andere Veronica-Arten ausgeschlossen. Rezente 

Samen stimmen mit den vorliegenden Kornern gut uberein.

Vicia angustifolia Grufb., Schmalblattrige Wicke

4 kugelige Samen von Nettesheim ohne Schale:

Durchmesser 1,86 (1,7-2,0) mm

Die fast runden Samen sind grbfier als Vicia tetrasperma. Samenschale und Nabel 

sind nicht erhalten geblieben, doch ist die Nabelgrube ziemlich kurz und breit.

Vicia c f. h i r s u t a ( L. ) S. F., Rauhhaarige Wicke

3 schalenlose Samenhalften von Nettesheim:

1,68 (1,65-1,7) x 1,37 (1,3-1,4) x 0,6-0,65 mm

Zum Unterschied von anderen kleinsamigen Unkrautwicken sind diese Korner 

flacher. Ihr Nabel ist im Gegensatz zu Vicia tetrasperma langer als 1 mm.

Diskussion der Ergebnisse

1. H i r s e n

Wie aus dem ’Verzeichnis aller Pflanzenfunde' (S. 42 f.) hervorgeht, sind besonders 

viele Hirsekorner ausgelesen worden. Sie waren in fiinf der acht Fundstellen 

haufiger als Reste der grofikbrnigen Getreidearten, und auch an den iibrigen Orten 

fehlten sie nicht:

Vergleich der Getreidekornerfunde

Fundorte: Aid. Gle. Lan. Mec. Net. Rhe. Rom. Wic.

Grofikbrnige Getreidearten

(Triticum + Hordeum) 9 7 14 17 188 75 18 13

Grofikbrnige Hirsearten

(Panicum + Setaria) 11 2 55 1 295 281 10 106
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Die wichtigste Hirse scheint die Rispenhirse gewesen zu sein, deren Kbr- 

ner in fast jeder Probe gefunden wurden. An zwei Stellen iiberwog allerdings eine 

andere Hirseart: bei Nettesheim die Kolbenhirse und bei Rheydt die 

H ii h n e r h i r s e. In beiden Fallen kamen sie jedoch mit der Rispenhirse ge- 

meinsam vor. Sehr wahrscheinlich sind die zwei oder drei Hirsearten auf den 

Feldern in Mischkultur angebaut worden, wobei offenbleiben mufi, ob es sich um 

eine beabsichtigte Beimischung handelt.

Nach dieser Fundhaufigkeit scheint der Anbau von Hirse im Rheinland wah- 

rend der friihen Eisenzeit eine grofie Bedeutung gehabt zu haben. Ahnliche Fund- 

haufungen gleichen Alters sind mir bisher nicht bekannt (vgl. Willerding 1970).

Vergleicht man diese Hirsefunde mit rheinischen Nachweisen alterer und jiinge- 

rer Zeiten, tritt der eisenzeitliche Hirseanbau besonders hervor. An 11 neolithi- 

schen Fundplatzen (Knorzer 1971c) sind nur fiinfmal Hirsekbrner und zwar 

immer nur wenige (2—8 Korner) neben sehr vielen Karyopsen von grofikbrnigen 

Getreidearten ermittelt worden. Bei diesen drei bandkeramischen und zwei rbsse- 

nerzeitlichen Funden handelt es sich stets um Hiihnerhirse (Panicum crus-galli). 

Eine neolithische Nutzung und ein Anbau dieser Hirseart kann zwar vermutet, 

aber aus den Fundumstanden noch nicht sicher gefolgert werden. Bei den vielen 

Kornern von Hiihnerhirse aus der eisenzeitlichen Grube von Rheydt mdchte ich 

auf eine Nutzung schliefien. Ausgeschiedene Unkrautkbrner sind es wohl nicht, 

denn dann hatten dort auch andere Unkrauter haufiger sein miissen. Aufierdem 

stehen Hiihnerhirsekbrner an Gewicht und Grbfie den beiden anderen Kulturhirsen 

kaum nach und hatten nur schwer durch Sieben oder Worfeln von ihnen getrennt 

werden kbnnen. Mit diesem Fund gewinnt auch die Annahme einer neolithischen 

Nutzung an Wahrscheinlichkeit.

Die aufgrund einer C14-Datierung (1250 v. Chr., vgl. Knorzer 1968) als bronze- 

zeitlich bezeichnete Grube bei Inden kommt zeitlich bereits in die Nahe der hier 

behandelten eisenzeitlichen Funde. Hinsichtlich der nachgewiesenen Kulturpflan- 

zen wie auch der Unkrautreste ist die Ahnlichkeit mit unseren friiheisenzeitlichen 

Funden auffallend grofi (Knorzer 1971c). Auch in der bronzezeitlichen Probe 

war die Rispenhirse mit 463 Kornern aufgetreten, stand jedoch mengenmafiig 

hinter den sehr zahlreichen Gersten- und Weizenkbrnern zuriick.

Die rbmerzeitlichen Hirsenachweise aus dem Rheinland (Knorzer 1970) sind fast 

1000 Jahre jiinger. Zumindest fur die Militarlager von Neuss wurden sowohl 

an Zahl wie auch an Fundstellen weniger Hirsekbrner festgestellt. Die Hirsen 

hatten an Bedeutung verloren. Wie zur friihen Eisenzeit ist unter ihnen die Rispen

hirse im rbmischen Neuss noch am haufigsten. Es wurden dort dreimal soviel Kbr- 

ner der Rispenhirse wie solche der Kolbenhirse gefunden. Von der Kolbenhirse 

konnten nur zwei Vorratsfunde gemacht werden. Die Hiihnerhirse trat nur mit 

wenigen Kornern vereinzelt auf und war vermutlich nur noch ein Unkraut.

2. Grofikbrnige Getreide

Es sind in den eisenzeitlichen Gruben bisher verhaltnismafiig wenige Reste grofi- 

kbrniger Getreide gefunden worden. Wohl in keinem Faile lag ein Vorrats- 

fund vor. Sieht man von dem Breirest aus Langweiler (siehe S. 45) ab, waren die
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Korner nur vereinzelt in dem Bodenmaterial enthalten. Die Anzahl der Spelzen- 

reste (76 Reste) ist grower als diejenige der Weizenkorner. Demnach scheint es sich 

in vielleicht alien Fallen um Druschabfall oder bei der Kornreinigung ausgeschiede- 

nen Abfall zu handeln. Die Analyse der Spelz- und Spindelreste bietet die Mbglich- 

keit, unsichere Kbrnerbestimmungen zu iiberpriifen. Dennoch ist das Material noch 

recht diirftig, und fiir endgiiltige Folgerungen uber diese Getreidearten miissen 

bessere Funde abgewartet werden.

Einige Feststellungen lassen sich aber schon vorlaufig tiber den eisenzeitlichen 

Getreidebau im Rheinland machen: Es scheinen keine Nacktweizen, dafiir aber 

drei Arten von Spelzenweizen (Einkorn, Emm er, Dinkel) angebaut 

worden zu sein. Fiir Dinkel waren es die altesten Nachweise dieses hexaploiden 

Weizens im Rheinland, der schliefilich in rbmischer Zeit zur wichtigsten Weizen- 

art wurde.

Insgesamt sind mehr Gersten- als Weizenkorner festgestellt worden, doch fehlte 

die Gerste im Gegensatz zum Weizen an zwei Fundorten (Rommerskirchen, Wick- 

rath). Es konnten sowohl Nackt- wie auch Spelzgerstenkorner erkannt werden. In 

einer Probe (Langweiler) wurden sogar beide Typen gemeinsam festgestellt. Es 

scheinen die kurzspindeligen Sechszeil- und auch die langspindeligen Vierzeil- 

gersten angebaut worden zu sein. Wie die vier Untersuchungen rbssenerzeitlicher 

Siedlungsfunde (Knbrzer 1971c) gezeigt haben, fehlten Spelzgersten noch im 

rheinischen Neolithikum, sie waren allerdings schon in grofier Menge in der bronze- 

zeitlichen Probe von Inden (Knbrzer 1968) vorhanden. Die Gerste scheint nach 

dem Breifund von Langweiler als Griitzbrei verzehrt worden zu sein.

Fiir den Hafer sind diese elf eisenzeitlichen Kbrnerfunde die altesten rheini

schen Nachweise. Es ist nicht zu erkennen, ob es Flughafer oder schon Saathafer 

war. Wir wissen nur, dafi die Ahrchen Grannen trugen, wie sie besonders fiir den 

Unkrauthafer (Avena fatua) charakteristisch sind. Weil die wenigen Korner aus 

vier Fundkomplexen ausgelesen wurden, ist es wahrscheinlicher, daft es sich um 

keinen getrennten Anbau, sondern um unbeabsichtigte Beimengungen in Weizen- 

und Gerstenfeldern handelt.

Die Roggentrespe scheint gegeniiber den neolithischen Verhaltnissen an Be- 

deutung verloren zu haben (Knbrzer 1967b). Ihr Anteil an Kbrnerfunden der 

grofikbrnigen Getreidearten (Triticum, Hordeum, Avena, Bromus) betragt 14,1 °/o 

gegeniiber 11,6-67% in neolithischem Fundmaterial. Zur Frage ob dieses groB- 

kbrnige Gras a) absichtlich ausgesat und genutzt oder b) nicht gefbrdert, aber mit- 

geerntet oder aber c) nutzlos war und — weil unerwiinscht - aus dem Erntegut 

ausgeschieden wurde, kann der vorliegende Befund keine weitere Klarung bringen.

3. Hiilsenfriichte und Olpflanzen Bild 3

Aus der Gruppe der Hiilsenfriichte liegen nur einige kiimmerliche Samenreste vor, 

die vermutlich von der E r b s e stammen. Diese Kulturpflanze wurde schon seit 

dem friihen Neolithikum im Rheinland genutzt (Knbrzer 1967a).

Zur Olgewinnung kbnnen Samen von L ein do tt er (Camelina sativa), Lein
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(Linum usitatissimum) und Schlafmohn (Papaver somniferum) gedient 

haben. Von ihnen wurden wenige Reste an vier verschiedenen Stellen gefunden.

Allerdings kbnnen die Leindottersamen auch von Unkrautpflanzen stammen, die 

in Lein- oder evtl. auch in Hirsefeldern wuchsen. Die Anzahl von 14 ausge- 

wachsenen Samen aus einer Probe spricht aber eher fur eine Nutzung. Diese 

Korner waren aufierdem nur wenig kleiner als solche aus dem rbmerzeitlichen 

Vorratsfund von Neuss (Knorzer 1970): GrbBe der verkohlten Samen: 1,52 x 

0,97 x 0,99 mm. Fur das Rheinland sind die vorliegenden Funde die altesten Nach- 

weise dieser Kulturpflanze. Aufierhalb des Gebietes wurde Leindotter aus eisen- 

zeitlichen Kulturschichten bereits mehrfach und zwar besonders aus Ostdeutschland 

gemeldet (z. B. Netolitzky 1931).

Schon seit dem friihen Neolithikum ist im Rheinland Lein und zwar als Nah- 

rungsmittel angebaut worden, wie ein bandkeramischer Fund bei Lamersdorf ge- 

zeigt hat (Knorzer 1967a). Jene Samen waren ebenso geformt und von gleicher 

Grbfie wie die vorliegenden eisenzeitlichen. Ob auch die Fasern dieser Pflanze 

bereits genutzt wurden, ist fur das Untersuchungsgebiet z. Z. noch nicht zu sagen.

Nur zwei Samen eines primitiven Kulturmohnes bezeugen den Anbau dieser 

alten Nutzpflanze. Sie ist in neolithischen Ablagerungen inzwischen bereits an fiinf 

rheinischen Orten aufgetreten (Knorzer 1967a und S. 34).

4. Sammelpflanzen

Schalen der H as el nuB (Corylus avellana) und Kerne der Hol un de r- 

b e e r e (Sambucus racemosa) kbnnen Reste von Sammelfriichten gewesen sein. 

Wie schon fur das Neolithikum nachgewiesen, hat die Nutzung einiger Wildpflan- 

zen eine erhebliche Bedeutung fur die Ernahrung der Menschen jener Zeit gehabt. 

Die Holunderkerne sind bisher die altesten Funde dieser Gattung im Rheinland.

5. Unkrautpflanzen

Zu gesicherten Schliissen von der Unkrautbeimischung in Getreidefunden auf 

den Zustand und die Lage der Ackerflachen bedarf es eines umfangreicheren Mate

rials. Erst grbfiere Kbrnermengen, wie sie inzwischen von neolithischen Ausgra- 

bungen erlangt werden konnten (siehe S. 31 und Knorzer 1967a), geben ein 

hinreichend vollstandiges Bild der Unkrautvegetation. Die meisten Wildpflanzen- 

samen werden ebenso wie die vielen Getreidespelzen bei der Kornreinigung aus- 

geschieden und nach Verkohlung in die Gruben gelangt sein. Die Fundsituation ist 

somit die gleiche wie in den untersuchten neolithischen Gruben, so dab die Unkraut- 

zusammensetzungen gut verglichen werden kbnnen: Mit 26 Arten ist die Anzahl 

der eisenzeitlichen Unkrauter grbfier als diejenige der neolithischen, obwohl sie 

vermutlich weniger vollstandig erfafit worden sind, da nur 8 statt 11 Fundkom- 

plexe mit erheblich weniger Einzelfunden untersucht werden konnten. Von den 

immer wieder aufgefundenen neolithischen Unkrautern, die ich als Vertreter einer 

sehr einheitlichen Getreideunkrautgesellschaft auf Lbfi ansehe und 

als ’Bromo-Lapsanetum‘ bezeichnet habe, sind noch Bromus secalinus, Chenopo

dium album, Galium cf. spurium, Phleum cf. nodosum, Polygonum convolvulus, 

Polygonum persicaria und Vicia hirsuta haufiger anzutreffen. Wahrend Bromus
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sterilis, Lapsana communis und Rumex sanguineus fehlen, kommen viele neue 

Unkrautarten hinzu. Einige von ihnen, vor allem Panicum- und mehrere Polygo- 

num-Arten, kennen wir heute aus Sommerfruchtunkrautgesell- 

schaf ten (Polygono-Chenopodietalia). Sie konnen damals besonders in Hirse- 

feldern gewachsen sein. Unsere Hirsen sind Warmkeimer und mufiten deshalb als 

Sommergetreide angebaut werden.

Bezeichnend fur die neu aufgetretenen Halmfruchtunkrauter ist, dafi einige von 

ihnen (Anagallis, Euphrasia, Papaver argemone, Rumex tenuifolius, Scleranthus, 

Spergula) nicht sehr hoch wachsen. Konnte man aufgrund der hochwlichsigen 

neolithischen Unkrauter vermuten, dab das Getreide hoch am Halm durch Pfllicken 

der Ahren geerntet wurde (Knbrzer 1967a und S. 31), so scheint in der Eisen- 

zeit ein neues Ernteverfahren liblich geworden zu sein. Mit Metallsicheln konnten 

die Halme dicht liber dem Boden geschnitten werden. Damir wurden niedrig fruch- 

tende Unkrauter miterfafit und erhielten die Chance, mit ihren Samen in die neue 

Saat zu gelangen.

Vergleicht man andererseits die Artenliste mit den romerzeitlichen Halmfrucht- 

unkrautern von Neuss (Knbrzer 1970), Aachen (Knbrzer 1967d und 1971b), 

Friesheim (Knbrzer 1971a) und Xanten (Knbrzer 1967e), so fehlen noch viele 

der in dieser jlingeren Zeit recht haufigen Arten wie Hederich (Raphanus rapha- 

nistrum), Hundskamille (Anthemis arvensis), Kornrade (Agrostemma githago) 

und mehrere andere. Offenbar war die Unkrautvegetation in einem Ubergangs- 

stadium, ohne dab wir bei dem diirftigen Material schon das Charakteristische der 

eisenzeitlichen Getreidefelder erkennen konnen.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Von acht meist fruheisenzeitlichen Fundstellen im Rheinland sind verkohlte Reste 

von 45 Pflanzenarten (darunter 17 Kultur- und Sammelpflanzen) nachgewiesen 

worden.

An fiinf Stellen waren Hirsekbrner die haufigsten Getreidefunde, so dafi auf eine 

grofie Bedeutung der Hirse in der friihen Eisenzeit geschlossen wurde.

Fur die Kulturpflanzen Kolbenhirse (Setaria italica), Dinkel (Triticum spelta), 

Roggen (cf. Secale cereale), Hafer (Avena cf. fatua), Leindotter (Camelina sativa) 

und fur viele Unkrauter sind dies die altesten Nachweise im Rheinland.

Aus dem Auftreten von Resten niedriger Getreideunkrauter wird vermutet, dab 

das Getreide dicht liber dem Boden geschnitten worden ist.
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