
KARL-HEINZ KNDRZER

Subfossile Pflanzenreste aus der bandkeramischen Siedlung 

Langweiler 3 und 6, Kreis Jiilich*,

und ein urnenfelderzeitlicher Getreidefund innerhalb dieser Siedlung

A Neolithische Funde

1 Zur Fundsituation

Bei den Ausgrabungen auf der ’Aldenhovener Platte' durch das ur- und friihgeschichtliche 

Institut der Universitat Koln wurden bei dem ehemaligen Dorf Langweiler, Kr. Jiilich, 

ini Bereich der Fundplatze 3 und 6 (r 17330-17500, h 36740-36940) Teile einer band

keramischen Siedlung untersucht (s. S. 350 ff.). Von zehn Gruben sind aus dunkel 

gefarbten Bodenschichten Erdproben entnommen und mir zur Untersuchung der Pflanzen

reste vorgelegt worden.

2 Herkunft der ’Proben

Nr. 1. Langweiler 6C Stelle 1 A, entnommen am 30. 8. 1970 und 13. 9. 1970 von 

Kuper

Nr. 2. Langweiler 6 C Stelle 4, entnommen am 11. 9. 1970 von Kuper

Nr. 3. Langweiler 6C Stelle 6, entnommen am 11. 9. 1970 und 13. 10. 1970 von

Kuper

Nr. 4. Langweiler 6 C Stelle 15, entnommen am 20. 9. 1970 von Kuper/Knorzer

Nr. 5. Langweiler 6 C Stelle 16, entnommen am 20. 9. 1970 von Kuper/Knorzer

Nr. 6. Langweiler 3 Stelle 1, entnommen am 8. 12. 1970 von Hoika

Nr. 7. Langweiler 3 bandkeramischer Graben B bei E 72 / S 65, entnommen am 

12. 2. 1971 von Frau Ihmig und am 2. 4. 1971 von Kuper

Nr. 8. Langweiler 3 bandkeramischer Graben D bei E 94 / S 15, entnommen am 

4. 5. 1972 von Kuper

Nr. 9. Langweiler 3 Stelle 10, entnommen am 10. 12. 1970 von Frau Ihmig

Nr. 10. Langweiler 3 Stelle 17, entnommen am 15. 12. 1970 von Frau Ihmig

Zur Benennung und Numerierung der Fundplatze siehe S. 344 Anm. 1.
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3 Verzeichnis aller Pflanzenfun de

Nummer der Probe: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Untersuchte Bodenmenge

dm3 □ c 0,6 7,7 4 6 6 3,7 1 0,7 0,5

Kornerzahl 64 6 937 105 31 5 4828 47 4 9

Artenzahl 7 3 11 7 7 3 10 5 2 4

Kulturpflanzen

Triticum monococcum

Einkorn Korner

Ahrchenbasen

Spelzenreste

1

12 1

10

4

21

2

14

31

2 -

1 -

3

8

289

3142 4 1

—

Priticum dicoccon

Emmer Korner _ _ 24 _ _ 1 _ 2

Ahrchenbasen 1 — 3 4 1 — 111 2 — —

Spelzenreste 5 - 15 6 1 1 294 4 - -

Trit, monoc. dicoccon

Einkorn/Emmer

Korner 6 3 103 25 12 2 61 1 2

Spelzenreste 17 — 30 7 — — 448 10 — 2

Spindelstiicke 1 — - 3 - — 138 3 — -

Bromus secalinus

Roggentrespe Korner — 1 140 8 5 1 24 1 — 1

Pisum sativum

Erbse Samen — 1 2 — 3 1 1 —

Papaver setigerum

Borstenmohn Samen — 2 — — — — — —

Panicum spec.

Hirse Korn _ 1

Corylus avellana

Haselnufi Schalenstiicke 1 - - - - - 1 - - -

Wildpflanzen

Chenopodium album

Gansefufi Friichte 15 470 2 2 292 21 1 3

Chenopodium spec.

Gansefub Friichte 47 _ _ _ _ _

Polygonum convolvulus

Winden-Knoterich Fr. 2 45 1 1 11 1 1

cf. Phleum spec.

Lieschgras Friichte 17 — — —

Bromus sterilis

Taube Trespe Korner 2 1 1 — 3

Polygonum persicaria

Knoterich Friichte 1 1 1
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Nummer der Probe: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rumex tenuifolius

Kl. Sauerampfer Frucht

Lapsana communis

1 — — - — — — — — —

Rainkohl Frucht - - 1 - - - — — - -

Galium spurium

Labkraut Teilfrucht

Artefakte und Kno chenreste

— — — — 1 — — —

Feuersteinabsplisse 6 2 23 — 5 9 13 — — 1

Keramiksplitter - 1 - - 2 1 3 - 5 -

Knochensplitter - 1 15 - 1 1 - — 3 2

4 Beschreibung einiger Fun de

4.1 Triticum, Einkorn und Emmer, Bromus secalinus, Roggentrespe

Die Reste der groBkornigen Getreide sind meist beim Verkohlen in der gleichen Weise 

aufgeblaht und zerbrochen wie an den anderen neolithischen Fundstellen (Knorzer 

1967 a).

4.2 Pisum sativum L., Erbse

Von den Erbsen war nur zweimal der charakteristische Nabel erhalten geblieben. Die 

iibrigen zerbrochenen Samen wurden nur an ihrer Grofie und Form erkannt.

4.3 Panicum spec. Hirse

Das einzige Hirsekorn ist so sehr beschadigt, dafi seine Artzugehdrigkeit nicht sicher be- 

stimmt werden kann.

4.4 Papaver setigerum DC., Borstenmohn

GroBe der Samen: 0,85 x 0,7 x 0,6 mm; 0,75 x 0,7 x 0,55 mm

Die beiden Mohnsamen sind schlecht erhalten. Die relativ wenigen, aber grofien Maschen 

des Oberflachennetzes sind gut zu erkennen. Sie stimmen mit den an anderen Stellen ge- 

fundenen und zu Pap. setigerum gestellten Kornern uberein (Knorzer 1971 c).

4.5 Chenopodium spec., Gdnsefufl

Von den vielen, meist zerplatzten Chenopodium-Friichtchen wichen 47 Korner durch 

eine deutlich genarbte Oberflache ab. Sie sind etwas kleiner als Friichtchen von Cheno

podium album. Unter rezenten Gansefufi-Arten habe ich vollig mit ihnen tibereinstim- 

mende Korner nicht gefunden, doch ist es moglich, daft die Struktur ihrer Oberflache 

durch die Verkohlungshitze starker hervorgetreten ist.

5 Auswertung der Ergebnisse

Alle Gruben enthielten in unterschiedlicher Menge verkohlte Reste von Getreidekornern, 

Getreidespreu und meist auch Getreideunkrautern. Wegen der Unterschiede in der Zu- 

sammensetzung dieser Reste kann man eine verschiedenartige Herkunft vermuten:

5.1 Die Probe Nr. 7 enthielt fast 50 mal so viele Reste von Spelzen und Ahrenspindeln 

wie Getreidekorner. Wahrscheinlich handelt es sich um verkohlte Reste einer Getreide- 

reinigung, bei der die Spreu von den Kornern abgeschieden worden war. Vermutlich 

lag neben der Grube ein Dreschplatz, auf dem die Ernte nach dem Darren durch Worfeln
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gereinigt worden ist. Der Inhalt der Probe Nr. 4 konnte wegen der ahnlichen Zusammen- 

setzung den gleichen Ursprung haben.

5.2 In der Probe Nr. 3 warden fast doppelt soviele Getreidekbrner wie Spelzreste ge- 

funden. Es liegt daher nahe, dafi in oder in der Nahe dieser Grube Speise zubereitet wor

den ist. Fiir diese Annahme spricht das Vorhandensein der Erbsen und moglicherweise 

auch der vielen Gansefufifriichtchen. Weil sich unter ihnen zahlreiche unreif verkohlte 

Korner befinden, kann es sein, dafi sie Abfall von der Zubereitung dieses Wildgemuses 

sind. In Chenopodium sehen viele Autoren eine prahistorische Sammelpflanze (vgl. 

Knorzer 1971 d). Die vielen Knochensplitter und Silexabsplisse zeigen ebenfalls, daE 

hier Speise zubereitet und mit Steinwerkzeug gearbeitet worden ist. Ahnliche Verhalt- 

nisse liegen bei der Probe Nr. 5 vor.

6 Vergleich mit anderen rheinischen Fundorten

An elf weiteren bandkeramischen Siedlungen im Rheinland sind die gleichen Pflanzen- 

arten festgestellt worden (Knorzer 1967 a, 1971 b und unpubl.). Es fehlen in dem vor- 

liegenden Material lediglich Linse und Lein als Kulturpflanzen sowie Ampfer und Wicke 

als Unkrauter. Die aus den bisherigen rheinischen Funden gewonnenen Feststellungen 

werden erneut bestatigt:

1. Es fehlt die Gerste in der rheinischen Bandkeramikzeit im Gegensatz zur Rbssenzeit 

(vgl. Knorzer 1967 a).

2. Der hohe Anted an Roggentrespe mit 40,5 °/o aller grofikornigen Getreide lafit eine 

Verwendung zur Ernahrung vermuten (vgl. Knorzer 1967 b).

3. Die wenigen Samen des Borstenmohnes bestatigen erneut das Vorhandensein dieser 

primitiven Kulturpflanze (vgl. Knorzer 1971 c).

B Urnenfelderzeitliche Funde

1 Fundsituation, Bergung und Aufbereitung der Pflanzen- 

funde

Bei den Ausgrabungen der oben genannten bandkeramischen Siedlung Langweiler 3 

und 6 wurden zwei Reihen von Gruben aufgedeckt und als Pfostengruben eines Speichers 

gedeutet. Mit Hilfe von Keramikfunden ist der Grubeninhalt als urnenfelderzeitlich, 

wahrscheinlich Hallstatt B, zu datieren (s. S. 414).

Am 1. 5. 1971 entnahm Frau M. Ihmig aus vier Gruben mehrere dm3 Bodenmaterial 

mit erkennbaren verkohlten Pflanzenresten. Von jeder Probe habe ich 1,5 dm3 in Wasser 

aufgelbst und durch Ausschlammen und Sieben alle organischen Reste von fiber 0,6 mm 

GrbEe quantitativ geborgen. Die mikroskopische Untersuchung des lufttrockenen Ma

terials ergab die in der folgenden Liste zusammengestellten Funde:
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2 Ver z ei c hnis a 11 e r Pflanzenfunde

Fundstelle Pfostengrube 1 2 3 4 Summe

Untersuchte Bodenmenge dm3 1,5 1,5 1,5 1,5 6

Kornerzahl 1525 454 84 704 2767

Artenzahl 14 15 6 13 19

Kul t urp f 1 anzen

Hordeum hexastichon, Gerste Korner 1064 215 49 74 1402

Hordeum hexastichon Ahrchenbasen 10 4 — — 14

Hordeum hexastichon Spindelfragmente 9 4 — — 13

Triticum spelta/dicoccon, Weizen Korner 37 17 1 170 225

Triticum spelta, Dinkel Ahrchenbasen 4 3 — 6 13

Triticum cf. dicoccon, Emmer Ahrchenbasen 8 1 — 18 27

Triticum spelta/dicoccon Spelzenbasen 3 3 — 27 33

Triticum spelta/dicoccon Spindelfragmente — — — 3 3

Triticum!Hordeum zerbrochene Korner 225 109 25 287 646

Avena spec., Hafer Korner 64 23 3 39 129

Avena jatua, Flughafer Ahrchenbasen 13 6 2 1 22

Avena cf. jatua Grannenfragmente 11 3 — 7 21

Avena sativa, Saathafer Ahrchenbasen 3 2 — 8 13

Bromus secalinus, Roggentrespe Korner — 2 — 4 6

Setaria cf. italica, Kolbenhirse Korner 2 2 - - 4

Wildpflanzen

Polygonum persicaria, Knoterich Friichte 34 22 40 96

Chenopodium album, Gansefuft Friichte 16 15 2 12 45

Vicia cf. hirsuta, Wicke Samen 7 5 1 1 14

Trifolium spec., Klee Samen — 8 1 2 11

Polygonum convolvulus, Knoterich Friichte 8 — — — 8

Rumex tenuifolius, Sauerampfer Friichte 4 3 — — 7

Polygonum lapathifolium, Knoterich Friichte — 3 — 3 6

Polygonum aviculare, Knoterich Friichte 1 3 — — 4

Gramineae, Graser kleine Friichte 1 — — 1 2

Polygonum cf. hydropiper, Knoterich Friichte — — — 1 1

Scleranthus annuus, Knauelkraut Frucht 1 — — — 1

Spergula arvensis, Acker-Sporgel Same 1 1 — - 1

3 Fundbeschreibung einiger kritischer Arten 

3.1 Hordeum hexastichon L., bespelzte Sechszeilgerste

Ausmahe von 50 Kornern: 5,39 (4,6-6,3) x 3,30 (2,4-4,0) x 2,55 (2,1-3,1) mm.

Die meisten Gerstenkorner sind beim Brand stark beschadigt worden. Sie enthalten be- 

sonders unter der Oberflache oft eingebrochene Hohlraume, die durch plotzliche starke 

Hitze entstanden waren. Viele Korner weisen Einbeulungen auf, die wahrscheinlich beim 

Verkohlen durch benachbarte Korner infolge der engen Lagerung entstanden sind.
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An den meisten Kornern haften Reste von Spelzen, oder es sind deren Spuren durch 

langs verlaufende Eindriicke sowie durch die kantige Form der Korner zu erkennen. Die 

fur Nacktgersten charakteristischen Querrunzeln (van Zeist 1968) wurden bei keinem 

Korn beobachtet. Es liegt offenbar eine Spelzengerste vor.

Unter den hinreichend gut erhaltenen Kornern befinden sich nur wenige (8 von 50 Kbr- 

nern) mit einer geringfiigigen Kriimmung. Alle iibrigen sind symmetrisch. Es handelt sich 

daher um keine Vierzeilgerste (Hordeum tetrastichum), von deren Kornern 2/:j unsym- 

metrische Seitenkorner sind. Fur die Zuordnung zur Sechszeilgerste (Hordeum hexa- 

stichon) spricht die breite, gedrungene Form der Korner und auch die Ausbildung der 

breiten Spindeln. Zwei Spindelbruchstiicke besitzen noch die zu den seitlichen Ahrchen 

des Drillings abspreizenden Stielchen (vgl. Knorzer 1971, S. 17). Damit kann auch die 

Zweizeilgerste (Hordeum distichum) ausgeschlossen werden, bei der die sterilen seitlichen 

Ahrchen dicht anliegen. Unter den relativ wenigen Ahrchenbasen, die noch Reste von 

beiden Spelzen (Lemma und Palea) enthalten, befinden sich drei mit einem quer tiber die 

Lemmabasis verlaufenden Eindruck, wie er nach van Zeist (1968) fur die aufrechten 

Ahren von Hordeum hexastichon charakteristisch ist. Merkwiirdigerweise haben 

5 Lemmabasen pferdehufartige Eindriicke, wie sie bei nickenden Ahren von Hordeum 

tetrastichum auftreten.

Die Sechszeilgerste konnte bisher im nbrdlichen Rheinland an vier eisenzeitlichen Sied- 

lungsstellen nachgewiesen werden (Knorzer 1971 a).

3.2 Triticum spelta L., Dinkel

Ausmafie von 20 Kornern: 5,36 (4,7-6,5) x 2,93 (2,5-3,5) x 2,52 (2,2-3,1) mm.

Entscheidend fur die Zuordnung der Weizenreste zum Dinkel ist das Vorhandensein von 

13 Ahrchenbasen mit 0,5-2,0 mm langen Resten des aufsteigenden Spindelgliedes und 

breiten, weit gebffneten Hiillspelzen. Von fast alien Spelzen und Spindelstiicken ist die 

Aufienflache abgeplatzt.

Auch bei den Weizenkbrnern ist die Oberflache durch die Hitze sehr beschadigt worden. 

Es iiberwiegen unter ihnen solche mit breiter Form und stumpfem Griffelende. Ihre 

Riickenflache ist gleichmafiig abgerundet aber meist etwas unsymmetrisch. Auf den 

Seitenflachen sind Spelzeneindriicke gelegentlich schwach zu erkennen. Alle diese Eigen- 

schaften entsprechen denen von Dinkelkbrnern.

Der Dinkel ist im Rheinland fur neun Siedlungen der vorrdmischen Eisenzeit nachge

wiesen worden (Knorzer 1971 a und unpubl.).

3.3 Triticum cf. dicoccon Schrank, Emmer

Etliche Ahrchenbasen sind so flach, dafi sie vermutlich zum Emmer gehdren, zumal 

einige Spelzen eine kaum gefurchte Riickenflache haben. Die Bestimm'ung ist jedoch un- 

sicher, denn es wurde kein Rest eines absteigenden Spindelgliedes gefunden. Sollte aber 

die Vermutung zutreffen, dafi die altesten Dinkelformen Ahren und Korner hatten, die, 

verglichen mit rbmischem Getreide, kleinere Ausmafie besafien, konnte ein Teil der hier 

erfafiten Reste noch zum Dinkel zu zahlen sein.

3.4 Avena sativa L., Saathafer; Avena fatua L., Flughafer

Ausmafie von 30 Kornern: 5,23 (3,7-6,4) x 1,99 (1,3-2,5) x 1,80 (1,2-2,4) mm.

Haferkbrner haben eine annahernd walzliche Form und eine schwach langsgefurchte 

Oberflache mit freiliegendem Hilum. Die beiden Haferarten sind an der Form der Ab- 

bruchstellen ihrer Ahrchen gut zu unterscheiden: Am Grunde quer abgebrochen ist tiber 

ein Drittel der gefundenen Ahrchenbasen und gehbrt damit zum Saathafer, dessen Ahr

chen bei der Ernte nicht abfallen. Die meisten Ahrchenbasen haben eine grofie Abbruch- 

narbe mit deutlichem Ringwdlst. Diese Flughaferahrchen fallen z. T. vor der Ernte oder
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beim Ernteschnitt aus ihren Hiillspelzen heraus. Die Haferspelzen waren begrannt, wie 

die vielen Grannenbruchstiicke zeigen, und borstig behaart, denn mehrfach sind an die 

Spelzen angebackene Borsten zu erkennen.

Im Rheinland wurden die altesten Haferreste in einer bronzezeitlichen Grube bei Moers 

(Knorzer 1972) gefunden. Aufterdem konnte der Hafer an sechs eisenzeitlichen Sied- 

lungen des nbrdlichen Rheinlandes nachgewiesen werden. Der vorliegende Fund ist der 

erste gesicherte Beleg fiir das Vorhandensein und wahrscheinlich auch den Anbau des 

Saathafers in der friihen Eisenzeit.

3.5 Setaria cf. italica (L.) P. B., Kolbenhirse

Alle vier Hirsekbrner sind beim Verkohlen sehr zerstdrt worden, indem sie durch Blasen- 

bildung im Innern zerrissen. An drei Kornern haften noch Spelzenreste mit den charak- 

teristischen in Querreihen stehenden Warzen. Das vierte Korn wurde an der Form er- 

kannt, die einen seitlichen Eindruck der Spelze zeigt. Die heute im Rheinland als Un

kraut wachsende Griinhirse (Setaria viridis) ist ahnlich gestaltet.

Der vorliegende Fund ist der vierte eisenzeitliche Nachweis dieser Hirseart im Rheinland 

(Knorzer 1971a und unpubl.).

4 Deutung der Ergebnisse

4.1 Wie die Zusammenstellung der Funde zeigt, besteht eine gute Ubereinstimmung zwi- 

schen den Inhalten aller vier Gruben. Es kommen dieselben Getreidearten vor, und die 

Zusammensetzung der Unkrautpflanzenreste ist auch sehr ahnlich. Aufterdem ist der 

Verkohlungszustand der Kdrner in alien Gruben gleichartig. Es besteht daher kein Zwei- 

fel, daft die Grubenfiillungen denselben Ursprung haben.

4.2 Beim Verkohlen sind fast alle Getreidekorner durch Bildung von Blasen im Korn- 

innern beschadigt worden. Dabei wurden mehrere Weizenkbrner so stark aufgeblaht, 

daft die Langsspalte der Bauchflache aufklaffte und das Hilum an die Oberflache gehoben 

wurde. Viele Kdrner sind aufgeplatzt oder vollig zerrissen. Derartige Formveranderun- 

gen entstehen durch plbtzliche starke Hitze, wie sie am offenen Feuer auftritt. Unter- 

suchungen mit Getreidekbrnern, die in ein Feuer geschiittet wurden, zeigten die gleichen 

Zerstdrungsspuren (Knorzer 1967 a, S. 8). Kornvorrate im Innern von brennenden Hau- 

sern verkohlen langsamer unter den zusammenstiirzenden Wanden und behalten ihre 

Form bei. Im vorliegenden Fall ware der Verkohlungszustand leicht damit zu erklaren, 

daft die Getreidevorrate in einem Standerspeicher aufbewahrt lagen, zu dem bei einem 

Brande die Luft von alien Seiten Zutritt hatte.

4.3 Das Verhaltnis von Weizen- zu Gerstenkbrnern weicht im vierten Pfostenloch von 

dem der iibrigen drei ab. Offenbar enthalt die Grube 4 zur Hauptsache Reste eines 

Weizenvorrates, wahrend in den anderen Gruben vorwiegend Gerste gefunden wurde. 

Es waren vermutlich in dem Speicherraum zweierlei Getreidevorrate getrennt vonein- 

ander gelagert worden. Nach dem Brand und dem Ausheben der Standerpfosten aus dem 

Boden gerieten sie nur teilweise vermischt in verschiedene Pfostengruben.

4.4 Auch die sonstigen Pflanzenreste in den Gruben entsprechen der verschiedenartigen 

Herkunft. So enthalt die Weizengrube bezogen auf die Menge der Getreidekorner 10,6 °/o 

Unkrautsamen und 9,4 °/o Spelzenreste, wahrend in den drei Gerstengruben nur 2,9 °/o 

Unkrautsamen und 0,5 °/o Spelzenreste festgestellt wurden.

Besonders Spelzen und Unkrautsamen zeigen, daft es sich um reine Getreidevorrate ohne 

Beimischungen anderer Herkunft handelt. Die Unterschiede im Spelzen- und Unkraut- 

samengehalt kbnnen daher am besten mit einer andersartigen Behandlung des Erntegutes 

der beiden Kornarten erklart werden. Offenbar war der Weizenvorrat noch nicht oder
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nur schlecht gereinigt worden. Als Spelzengetreide mufiten die beim Dreschen zer- 

brochenen Ahren erst mit Hitze behandelt werden (Darren), bevor die Weizenkorner 

durch Klopfen aus den briichig gewordenen Spelzen gelost werden konnten. Die an- 

schliefiend erforderliche Abscheidung von Spelzen und Unkrautsamen durch Worfeln 

kann im vorliegenden Fall wegen der vielen Spelzen nur unvollstandig erfolgt sein. Im 

Gegensatz dazu war der Gerstenvorrat, der kein Darren erforderte, besser gereinigt. 

Moglicherweise sind sogar die wenigen "Weizenkorner samt Spelzen und einigen Unkraut

samen in den Gruben 1-3 Teile des nachtraglich verstreuten Weizenvorrates.

4.5 Unter den nachgewiesenen Unkrautern zeichnen sich mehrere durch einen niedrigen 

"Wuchs aus: Polygonum aviculare, Rumex tenuifolius, Trifolium, Scleranthus. Ihre Samen 

konnten bei der Ernte nur dann erfafit werden, wenn die Sichel die Getreidehalme dicht 

uber dem Boden geschnitten hat. Nun wurden aber von den insgesamt 23 Samereien 

dieser vier niedrigen Unkrauter nur zwei Kleesamen in der Weizengrube gefunden. Es 

scheint daher ein Unterschied im Ernteverfahren der beiden Getreide vorgelegen zu ha- 

ben: Die Gerste kann mit Sicheln in Bodennahe geschnitten worden sein, wahrend der 

Weizen moglicherweise durch Ahrenpfliicken geerntet wurde. Getreideernte durch Ahren- 

pfliicken war vermutlich das urspriingliche Verfahren zur Bergung der Ahren von 

Spelzenweisen. Wie viele neolithische Fundkomplexe gezeigt haben, enthielten Getreide- 

abfalle nur Unkrautsamen von hochwiichsigen oder kletternden Pflanzen. Ihr Vorhan- 

densein kann dadurch erklart werden, daB beim Ahrenpfliicken nur die fruchtenden 

Teile von hohen Unkrautern erfabt worden sind (Knorzer 1967 a). Alle oben ge- 

nannten niedrigen Unkrautpflanzen sind an rheinischen Getreidefundstellen der Eisen- 

zeit haufiger als an solchen des Neolithikums aufgetreten, das Knauelkraut (Scleranthus 

annuus) ist bisher nur fiir die Eisenzeit nachgewiesen worden. Die Massenausbreitung 

dieser Unkrautpflanzen in Getreidefeldern war offenbar erst durch die Einfiihrung des 

tiefen Schnittes mit Metallsicheln mbglich.

4.6 Unkrauter sind gute Anzeiger fiir die Bodenverhaltnisse der Getreideacker. Die 

meisten der hier nachgewiesenen Unkrautarten haben allerdings keinen grofien Zeiger- 

wert, weil sie auf fast alien Feldern zu finden sind. Pflanzen aus Segetalgesellschaften 

kalkreicher Boden fehlen. Jedoch zeigt eine kleine Gruppe von Unkrautern (Rumex 

tenuifolius, Scleranthus, Spergula) weniger nahrstoffreiche, kalkarme, lockere Boden an. 

Sie gelten als Versauerungszeiger (Oberdorfer 1970). Vermutlich lagen deshalb die 

Kornfelder, oder einige von ihnen, auf nahrstoftarmeren sauren Boden. Es ist denkbar, 

dab die Bodenversauerung auf eine damalige Uberbeanspruchung der Ackerflachen bei 

mangelnder Diingung zuriickzufiihren ist. Derartige Verhaltnisse kbnnen auf oberflach- 

lich entkalkten, durch Auslaugung degradierten Lofiboden vorgelegen haben.

4.7 Ein Vergleich mit den GroBrestfunden aus neolithischer Zeit, die in grofierer Zahl in 

der naheren und weiteren Umgebung der Fundstelle gemacht worden sind, ist in mancher 

Hinsicht aufschlubreich.

Getreidearten:

In neolithischen Fundkomplexen fehlen

Hordeum hexastichon, bespelzte Sechszeilgerste

Triticum spelta, Dinkel

Avena sativa und A. fatua, Hafer

Setaria cf. italica, Kolbenhirse

Im vorliegenden eisenzeitlichen Fundkomplex fehlen

Triticum monococcum, Einkorn

Triticum aestivo-compactum, Zwergweizen
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Unkrautarten:

In neolithischen Fundkomplexen fehlen

Scleranthus annuus, Knauelkraut

Spergula arvensis, Acker-Sporgel

Polygonum cf. hydropiper, Wasserpfeffer

Wie der Vergleich zeigt, ist die Anzahl der angebauten Getreidearten grbfler geworden, 

wobei das auf Loflboden ertragsungiinstigere Einkorn zuriicktreten muflte. Die Ver- 

mehrung der Unkrautarten kann durch Einwanderung mit den neuen Getreidearten er- 

folgt sein. Sie wurde durch das neue Ernteverfahren (s. o.) wesentlich begiinstigt.

4.8 Der vorliegende Fund bestatigt weitgehend die bisherigen rheinischen Getreidefunde 

aus der Eisenzeit (Knorzer 1971). Er belegt erneut Dinkel, Spelzengerste und Hafer als 

neu aufgetretene groflkbrnige Getreide. Zwar sind im Gegensatz zu anderen Fundorten 

Hirsearten kaum vertreten, doch enthielten die an den anderen Orten untersuchten Gru- 

ben auch keine reinen Getreidevorrate. Immerhin ist das Vorkommen der seltenen Kolben- 

hirse zum drittenmal bestatigt worden.

Alle hier festgestellten Unkrautarten wurden bereits an den ubrigen eisenzeitlichen 

Fundstellen nachgewiesen, wahrend hier wie dort charakteristische Unkrauter rbmerzeit- 

licher Getreidefunde fehlen (Agrostemma githago, Raphanus raphanistrum, Anthemis 

arvensis u. a., vgl. Knorzer 1970). Kdnnte man unsere Kenntnisse von der Einwande- 

rungsfolge der Segetalpflanzen bereits als gesichert annehmen, ware ein Fundkomplex 

wie der vorliegende allein durch die pflanzlichen Groflreste gut zu datieren.
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