
MARIA HOPF

BRONZEZEITLICHE SAMEREIEN AUS OUROUX-MARNAY, DEP. 

SAdNE-ET-LOIRE

Die Uberreste der kleinen Siedlung Ouroux-Marnay, heute auf beiden Ufern der Saone gelegen, ca. 

12 km sudlich von Chalon, warden aufgrund der Grabungsbefunde von 1973 in die Endbronzezeit III 

datiert. Sie gehdren aller Wahrscheinlichkeit nach mit den bereits 1963 ergrabenen, 150 m entfernten 

Siedlungsresten von Curtil-Brenot/Saone zu einer zusammenhangenden grofieren Ansiedlung (vgl. 

Bonnamour 1974).

In Curtil-Brenot fand sich s. Zt. eine kleine Anzahl von zerstreut liegenden Samenkornern. Sie wurden 

von M. Coquillat untersucht und im AnschluB an den Grabungsbericht veroffentlicht (Coquillat 1964). 

Danach gehorten von diesen 148 Samen

68 Korner zu Triticum vulgare Vill. - Saatweizen,

davon einige grofiere wahrscheinlich zu Triticum spelta L. - Dinkel

42 Korner zu Hordeum vulgare - Gerste

1 2/2 Korner zu Avena strigosa Schr. — Sandhafer

23 Steinkerne zu Crataegus monogyna Jacq. - Eingriffeliger Weifidorn

4 Steinkerne zu Viburnum lantana L. - Wolliger Schneeball

3 Friichte zu Quercus pedunculata Ehrh. - Eicheln

2 Samen zu Vitis silvestris Gmel. - Wilder Wein.

M. Coquillat deutete einerseits die Eicheln, Beerensteine und den Sandhafer als natiirlich vorkommende 

Reste der ortlichen Flora und nicht als Sammlerfruchte; aber auch die stark korrodierten Gerstenkorner 

und die mutmafilichen Dinkelkorner interpretierte er als unbeabsichtigte Beimengungen im eigentlichen 

Kulturgetreide, dem Brot- oder Saatweizen. Denn nur die Weizenkorner waren schwarz und glattglan- 

zend erhalten, wie nach einem RostprozeB. Jedoch seien aus dem kleinen Streufund keine bindenden 

Schlusse auf die Wirtschafts- und Ernahrungsweise der Siedlung zu ziehen.

Bei Baggerarbeiten 1973 in der Uferzone der Saone wurden dann aber einige Gefafie gehoben, welche 

noch mit Erntegut gefiillt waren. Die Fruchtstande - Gerste, mehrere Weizenarten und Hirse - lagen in 

ungedroschenem Zustande vor. Sie waren ganzlich verkohlt und wahrend des Verkohlens verklebt und 

verbacken, dabei deformiert und stark beschadigt. Viele Friichte waren noch vollstandig von ihren Spel- 

zen umhiillt; auch einige Grannen und Spindelglieder waren im natiirlichen Verbande erhalten, oder sie 

bildeten - zusammen mit den zerbrochenen Spelzen - als mehr oder weniger kleine Bruchstiicke oder fei- 

nes Kohlepulver einen nicht unwesentlichen Teil des Fundmaterials. Denn durch die starke Hitzeeinwir- 

kung beim Verkohlen (wahrend einer Feuersbrunst ?) ist der gesamte Inhalt der Gefafie aufierst sprode 

und briichig geworden, die feineren Elemente, besonders Spelzen, Grannen, Borsten, Blatter, Halme 

und Haare, waren im Laufe der Zeit zerfallen. Sie bildeten eine feste Kohleschicht am Boden der Gefafie 

(Taf. 23,3). Aber auch der iibrige Inhalt war jeweils so stark verklumpt, dafi sich die einzelnen Kompo- 

nenten nicht voneinander losen lieEen, sondern nur auseinander gebrochen werden konnten und 

dadurch zwangslaufig noch starker beschadigt wurden, zusatzlich zu den Verformungen, welche sie 

durch das Verkohlen erlitten hatten.

Drei Proben dieser verkohlten Reste, insgesamt ca. 1200g, wurden zur botanischen Untersuchung in 

Mainz vorgelegt. Bei der Bearbeitung erwies es sich als giinstig, gut erhaltene Abschnitte von Gersten- 

(Taf. 21,1-3; Abb. 1,4) und Weizenahren (Taf. 22,1.2; Abb. 1,1.2) oder Hirsekolben/rispen (Taf. 23,1-6; 

24,9.10) in der verklumpten Masse zu belassen, um sie nicht weiter zu zerstdren. Nur eine geringe 

Anzahl von freiliegenden Samen konnte naher untersucht, gemessen und photographiert werden.

Die mengenmafiige Zusammensetzung des Gesamtfundes ist schwer zu schatzen. Probe 1 und 2 enthiel-
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ten zwar vorwiegend Hirse (ca. 950 g), Probe 3 Gerste und Weizen (ca. 250 g); aber in jeder der drei Pro- 

ben fanden sich auch jeweils die anderen Komponenten, und eine Trennung nach Arten war daher nicht 

moglich.

Unter den Kornerfruchten herrscht zweifellos die Gerste vor, und zwar in der mehrzeiligen Form: Hor- 

deum vulgare L. polystichum. Auch die aus den Ahren geldsten Korner (Taf. 24,2) waren noch weitge- 

hend von Deck- und Vorspelze umschlossen, was auf Spelzgerste deuten wiirde. Andererseits ist die Vor- 

spelze im oberen Drittel zwischen den beiden Hauptnerven auffallend glatt (vgl. Abb. 1,4 Mittelkorn des 

oberen Tripletts), wie man sie im allgemeinen nur bei Nacktgerste findet. Bei Spelzgerste ist die Vor

spelze mit dem Korn verbunden und pflegt daher beim Ausreifen und dem damit einhergehenden 

Zusammenschrumpfen des Kornes an der Spitze in Langslinien gefaltelt zu sein. Die wenigen entspelzten 

Korner sind so beschadigt, daft auch sie keine sichere Zuordnung zur bespelzten oder nackten Form der 

Gerste ermoglichen. Da die Gerstenahren - wie die iibrigen Feldfruchte - noch nicht gedroschen waren, 

konnten beim Verkohlen allerdings auch bei Nacktgerste Spelzen und Korner miteinander verschmort 

sein und so die bruchig gewordenen Spelzen eben deswegen zusammen mit den Kornern vom Spindel- 

glied abbrechen, wie es sonst nur bei Spelzgerste geschieht. — Die Frage, ob Spelzgerste und/oder Nackt

gerste im bronzezeitlichen Ouroux-Marnay angebaut wurde, mufi daher offen bleiben.

Zudem weisen die unterschiedliche Ausbildung der Deckspelzenbasis - teils mit einer Quernute, teils 

mit einer hufeisenformigen Eintiefung - ebenso wie das Auftreten von schmalen/langen und kurzen/ 

breiten Spindelgliedern darauf hin, daft sowohl der lockere, nickende, wie auch der starre, aufrechte Ah- 

rentyp vertreten waren. Aber die Auspragung aller Spindelglieder, Ahrenabschnitte und das Vorhanden- 

sein einiger Krummschnabel — unsymmetrischer Korner aus Seitenbliitchen — sind ein Beweis dafiir, daft 

mehrzeilige Gerste vorliegt (Taf. 21,1-6; 24,1.2).

Unter die Gerstenahren waren einige Ahrenabschnitte von Einkorn, Emmer, Dinkel und Saatweizen 

gemischt. Der Saatweizen konnte allerdings nur an Hand von Kornern nachgewiesen werden. Von den 

drei Spelzweizenarten lagen neben einer Anzahl von entspelzten Kornern noch Ahrchen, Spelzengabeln 

und Spindelglieder vor, so dab sie mit Sicherheit identifiziert werden konnten.

Auf Taf. 21,1 ist zwischen Gerste in der oberen Halfte ein Stuck einer Einkornahre abgebildet, die beson- 

ders am unteren, linken Ahrchen den geraden, langen Zahn der Hiillspelze zeigt; zu Einkorn gehdren 

auch die Spelzengabel Taf. 22,3 und die drei hochriickigen, schlanken Korner Taf. 24,3 sowie das einblii- 

tige Ahrchen auf Taf. 24,6.

Auf der Hirse (Taf. 22,1) liegt in der oberen Mitte die Basis einer Einkornahre; sie zeigt den Ubergang 

zum Halm, die ersten drei sterilen Ahrchen und zwei weitere, fertile Ahrchen. Am unteren rechten Bild- 

rand liegen noch zwei freie, voll ausgebildete Emmerahrchen mit je zwei Kornern in den Spelzen. Zu 

Emmer zu rechnen sind auch die Spelzengabel Taf. 22,4, die drei Korner Taf. 24,4 und die beiden Ahr

chen Taf. 24,7.

Unter den losen Weizenkornern fielen Exemplare auf, welche sich durch einen gleichmaBig gewdlbten, 

niedrigen Riicken, eine mehr oder weniger vollig flache Bauchseite, verhaltnismafhg parallel verlaufende 

Flanken und in den meisten Fallen durch ein stumpfes Apikalende auszeichneten (Abb. 2,3). Zu ihnen 

fanden sich Spelzengabeln, an welchen das sehr kraftige, lange Spindelglied - oder doch die Reste - des 

nachst hdher folgenden Ahrchens erhalten sind, wahrend das zugehorige Spindelglied fehlt. Die Basis 

der Gabeln ist breit; die Hiillspelzen, deren ausgepragte Nervatur bis zum Grunde erkennbar ist, sind 

sehr kraftig und stehen im Vergleich zu Emmer-Hullspelzen wesentlich steiler (Taf. 22,5.6; Abb. 1,3). 

Diese Korner und Ahrenteile stammen von Dinkel.

Das Vorhandensein von Dinkel in Curtil-Brenot wurde bereits von M. Coquillat vermutet. Es lagen s. 

Zt. aber nur wenige entspelzte Korner vor, so daft der Nachweis noch nicht als gesichert gelten konnte. 

Das Auftreten von Dinkel-Spelzenresten in der unmittelbaren Nachbarschaft der ersten Fundstelle ver- 

leiht der friiheren Angabe aber weiteres Gewicht.

Es handelt sich damit um den westlichsten Fund von Dinkel aus der Bronzezeit Frankreichs. M. Villaret- 

von Rochow (1960) hatte zwar aus dem Chasseen in Genissiat (Ain) und dann 1970 aus der Baume de 

Gonvillars bei Gonvillars (Haute-Saone) aus bandkeramischen Schichten nicht nur Korner, sondern
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Abb. 1 Ouroux-Marnay, Dep. Sadne-et-Loire. Uberreste von bronzezeitlichen Getreideahren: 1 Triticum monococcum 

(Einkorn). - 2 Triticum dicoccum (Emmer). - 3 Triticum c£. spelta (Dinkel). - 4 Hordeum vulgare (Gerste). - M = 5:1.

Abb. 2 Ouroux-Marnay, Dep. Saone-et-Loire. Bronzezeitliche Getreidekorner. - 1 Triticum monococcum (Einkorn). 

2 Triticum dicoccum (Emmer). - 3 Triticum cf. spelta (Dinkel). - 4 Triticum aestivum (Gemeiner Weizen). - M = 5:1.



auch die charakteristischen Spelzengabeln von Triticum spelta beschrieben und damit die friihesten 

Nachweise dieser Weizenart in Frankreich vorgelegt. Beide Fundorte liegen jedoch so weit ostlich, dah 

sie noch vom Elsafi oder von Auslaufern der alpinen Kulturgruppen beeinfluBt sein konnten. Im Alpen- 

vorland der Schweiz und Suddeutschlands trat Dinkel in mehreren jungneolithischen Siedlungen auf; 

vermehrt allerdings auch hier, wie im iibrigen Mitteleuropa, erst in der Bronzezeit. Allerdings mufi 

beriicksichtigt werden, daft Dinkel in vielen Fundberichten unterreprasentiert ist, wegen der Schwierig- 

keit, seine ausgedroschenen Korner sicher zu bestimmen. Ob der Fund in Ouroux-Marnay als Hinweis 

auf eine ahnliche Entwicklung des Dinkelanbaues in Frankreich wie in Mitteleuropa anzusehen ist, kon- 

nen erst weitere Grabungen klaren, denn bisher sind Kulturpflanzenreste aus der Bronzezeit Frankreichs 

noch sehr selten gefunden und analysiert worden.

Den Dinkel aus der Bandkeramik der Baume de Gonvillars zu interpretieren, bereitet dagegen besondere 

Schwierigkeiten, hat sich doch bisher noch an keinem Fundplatz dieser Kulturgruppe in Mitteleuropa 

Triticum spelta nachweisen lassen. Dabei ware die Menge und der Erhaltungszustand der oft mit Spel- 

zenanteilen gemischten Cerealien aus den zahlreichen bandkeramischen Siedlungen wohl sicher ausrei- 

chend gewesen, um auch kleinere Beimischungen von Dinkel festzustellen, trotz der oben geschilderten 

Schwierigkeiten bei der Unterscheidung von Spelzweizenkornern. Wenn daher in Gonvillars Dinkel aus 

der Bandkeramik vorliegt, so ware zu erwagen, ob dieser hexaploide Weizen entweder westlich der 

Alpen entstand und sich nach Osten ausbreitete, oder aber ob er sich in mehreren Regionen aus sponta- 

nen Kreuzungen herausbildete. N. W. Simmonds (1976,126)1 erwagt z. B., dafi Triticum spelta in Europa 

aus einer Kreuzung eines hexaploiden ’compactum’-Weizens und dem tetraploiden Triticum dicoccum 

entstanden sein konnte. In der ostlicheren Bandkeramik fehlen zwar hexaploide Weizen. Aber in Gonvil

lars wurden beide Formen nachgewiesen, die als Ausgangsmaterial fiir eine solche Kreuzung in Frage 

kamen. Fiir eine polytrope Entstehung des Dinkels konnte auch die recht unterschiedliche Ausbildung 

der altesten Ahrchen und Korner sprechen. So schreibt z. B. E. Neuweiler (1931, 126) fiber den in Zug/ 

Sumpf als Hauptgetreide gefundenen Dinkel: »In der Grofie unterscheiden sich die Korner und die Spel- 

zen aus der Bronzezeit von denjenigen aus unserer Zeit. Das Korn ragt mehr aus dem Ahrchen hervor. 

Die Spelzen sind im Vergleich mit den jetzigen eng. Diese Merkmale verliehen den bronzezeitlichen Kor- 

nern eine grofiere Ahnlichkeit mit denen von Triticum vulgare« (vgl. dazu auch K. und F. Bertsch 1947).

Vom Saatweizen - Triticum aestivum L. (Syn. Triticum vulgare Mill, bei M. Coquillat) liegen aus alien 

drei Proben insgesamt nur 18 Korner vor.

Die zweite Hauptfrucht in Ouroux-Marnay war Hirse. Die Korner sind noch starker miteinander ver- 

backen als bei Gerste und Weizen (Taf. 23,1.2). Es lieB sich jedoch sowohl an Hand der bespelzten und 

nackten Korner, wie auch an Gliihpraparaten von Spelzen nachweisen, dah zwei Hirsearten vertreten 

sind: Die Kolbenhirse (Setaria italica [L.J P. B.) und die Rispenhirse (Panicum miliaceum L.; die letztere 

wahrscheinlich in geringerer Menge).

Bei der Kolbenhirse sind die Ahrchen durchschnittlich etwas kleiner als bei der Rispenhirse; sie stehen 

dicht gedrangt an kurzen Seitenastchen, sind von grannenartigen Borsten iiberragt, die Mittelrippe ist 

kraftig ausgebildet und behaart (Taf. 24,10). Die Fruchte fallen zusammen mit den festen Deck- und Vor- 

spelzen ab; diese Spelzen sind glanzend und deutlich rauh gekbrnelt (Taf. 24,9).

Bei der Rispenhirse ist die Mittelrippe zarter und die Ahrchen stehen - jedes deutlich gestielt - an den 

langeren Seitenastchen in groheren Abstanden; sie bilden daher eine lockere Rispe; Borsten sind nicht 

vorhanden. Die glanzenden Deck- und Vorspelzen sind glatt, unter der Lupe schwach langs gestreift. 

Diese unterschiedliche Auspragung der Spelzen zeigt sich nach dem Veraschen im mikroskopischen Pra- 

parat besonders deutlich: Zwischen den kraftigen, verastelten Siliziumskeletten aus den Epidermiszellen 

der Kolbenhirse sind rundliche Papillen eingelagert, welche die genannte charakteristische Kornelung

1 »Spelt was either brought to Europe relatively late (ca. 

2000 B. C.) and replaced the compact free-threshing type 

known as T. antiquorum then grown by lake dwellers in 

the upper Rhine region, particularly at high altitudes 

where temperatures are extreme; or it could have arisen in 

the Rhine valley as a result of a cross between a hexapioid 

compactum-iike form and tetrapioid dicoccum, both of 

which were grown in that area. Such a cross could yield 

hexapioid progenees lacking the Q-factor of the free- 

threshing compactum parent«.
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der Spelzenoberflache hervorrufen. Bei der Rispenhirse sind die langlichen Kieselsaureeinlagerungen 

dagegen unmittelbar miteinander verzahnt, die Spelzen wirken daher langsstreifig-glatt. Aber auch die 

entspelzten Korner sind noch zu unterscheiden, weniger nach Form und Grofie, als vielmehr an Hand 

der unterschiedlichen Ausbildung des Keimlings: Bei der Kolbenhirse ist er schmal und erstreckt sich bis 

uber die Kornmitte; bei der Rispenhirse ist er breiter, weniger spitz zulaufend und reicht nicht uber die 

Kornmitte hinauf.

Das gemeinsame Auftreten von Kolben- und Rispenhirse wird von F. Netolitzky (1914) und W. van 

Zeist (1980) von mehreren Fundplatzen der Bronzezeit - besonders aus der Schweiz und Italien - 

beschrieben. Die beiden Hirsearten scheinen demnach in diesen Landern gern als Mischfrucht angebaut 

worden zu sein. Aber es liegen auch Angaben von Funden nur der einen oder der anderen Art vor. Die 

altesten Nachweise der Rispenhirse stammen aus der Ukraine (Tripolje-Kultur) sowie aus Siedlungen des 

5. Jahrtausends v. Chr. in der Tschechoslowakei und der DDR; in Jugoslawien und der Schweiz ist sie 

aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. belegt; an den westlichen Auslaufern der Alpen, in Frankreich, erscheint 

Panicum miliaceum seit der mittleren/spaten Bronzezeit in der Motte Servolex, Lac de Bourget (Savoie), 

der Grotte Les Planches pres Arbois (Jura) und in Dampierre (Doubs); weiter westlich nur in Ouroux- 

Marnay und La Grotte du Queroy/Chazelles (Charente) (Marinval 1983). Auf der Iberischen Halbinsel 

stammt der bisher alteste sichere Fund aus der Eisenzeit (750-475 v. Chr.) von Cortes de Navarra 

(Navarra), wahrend die friihesten Kulturpflanzen Spaniens alle im Siidosten und Siiden des Landes 

geborgen wurden. Die Fundliste spiegelt deutlich nicht nur die ostliche Herkunft, sondern auch die 

Richtung und die Geschwindigkeit der Ausbreitung dieser alten Kornerfrucht wider.

Die Kolbenhirse ist dagegen jiinger. Sie diirfte aus der in Europa und Nordafrika heimischen Griinhirse 

(Setaria viridis [L.] P. B.) hervorgegangen sein, nachdem sie als Unkraut in die Felder der Rispenhirse ein- 

gedrungen war. Entsprechend stammen die ersten zuverlassig datierten und bestimmten Funde aus der 

mitteleuropaischen Bronzezeit. Gelegentlich erwahnte, friiher auftretende einzelne Fruchte, z. B. aus 

dem Neolithikum in Vallee aux Fleurs (Loir-et-Cher), gehoren zur ’wilden Hirse’, d. h. zur Griinhirse 

der lokalen Vegetation (Marinval 1983). Die Hirse von Ouroux-Marnay ist somit der erste Fund von 

Setaria italica in Frankreich westlich des Alpenvorraumes; sie ist von besonderem Interesse, da sie die 

Hauptkomponente in dem Gemisch mit Panicum miliaceum bildet.

Zwischen den Friichten der angebauten Pflanzen fanden sich einzelne, auf die Gesamtmenge gesehen

wenige Unkrautsamen:

Mohn - Papaver setigerum/somniferum L. 27

Hafer-Avena spec. 24

Trespe-Bromus spec. 12

Mauergansefuh - Chenopodium murale L. 1

Weiher Gansefufi - Chenopodium album L. 6

Windenknoterich - Polygonum convolvulus L. 1

Vogelknoterich - Polygonum aviculare L. 1

Ampferknoterich - Polygonum lapathifolium L. 1

Hulsenfriichte-Leguminosae 2

Weihe Lichtnelke - Melandrium album (Mill.) Garcke 2 

Grassternmiere - Stellaria graminea L. 1

Echtes Johanniskraut - Hypericum perforatum L. 1

Graser - Gramineae 4

Unbestimmte Samen 3

Hafer und Mohn konnten getrennt von den vorher beschriebenen Feldfruchten angebaut und gelagert 

worden sein und hier nur als Abfallkorner vorliegen. Sie konnten aber - ebenso wie die ubrigen Samen 

- als Unkrauter auf den Feldern mit Windenknoterich und kleinen Hulsenfriichten oder an Wegrandern 

und Abfallplatzen zusammen mit Grasern, der Lichtnelke, dem Mauergansefuh und dem Vogelknote- 

rich gestanden haben. Lediglich der Ampferknoterich deutet vielleicht auf einen feuchteren Standort hin.
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Verzeichnis und Mefiwerte der gefundenen Samereien

Hordeum vulgare L. polystichum - Mehrzeilige Gerste (Abb. 1,4; Taf. 21; 24,1.2)

Normale Korner: (4,5-7,0) 5,6x (2,3-4,0) 3,2x (1,9-3,2) 2,5mm.

Krummschnabel: (4,5-6,3) 5,5 x (2,3-3,8) 3,1 x (1,8-3,0) 2,3mm.

Spindelglieder:

a) Lange/schmale Exemplare: (3,0-3,2) 3,07x (1,4-2,1) 1,71mm.

b) Kurze/breite Exemplare: (2,2-2,8) 2,51 x (1,3-2,0) 1,69mm.

Langen/Breitenindex: a) 1,79; b) 1,48.

Die Lagerung von ungedroschener Gerste zusammen mit Spelzweizen konnte darauf zuruckzufuhren 

sein, daft Spelzgerste vorliegt; ihre festschliehenden Spelzen werden durch Rosten bruchig und lassen 

sich dann leichter von den Kornern entfernen, ganz ahnlich wie bei den Spelzweizen. Bei Nacktgerste 

fallen die Korner beim einfachen Dreschen frei aus den Spelzen.

Triticum monococcum L. -Einkorn (Abb. 1, 1; 2,1; Taf. 22,1-3; 24,3.6)

(4,2-5,9) 5,03x (1,7-2,9) 2,41 x (1,8-3,0) 2,44mm.

Die Mehrzahl der Korner ist stark aufgeblaht, so daft sie annahernd so breit wie hoch sind; der Breiten/ 

Hohenindex liegt daher nur wenig unter 1; er betragt 0,98 und zeigt damit doch recht deutlich den Unter- 

schied zu Emmer.

Triticum dicoccum Schiibl. - Emmer (Abb. 1,2; 2,2; Taf. 22,1.2.4; 24,4.7)

(4,1-6,9) 5,38x (2,0-3,8) 2,95x (1,8-3,0) 2,45mm.

Breiten/Hohenindex = 1,19; Langen/Hohenindex = 2,19.

Die Anzahl der freien Korner wie der Ahrchen von Emmer iiberwiegt bei weitem jene von Einkorn. 

Aber die hochruckigen Korner und die einblutigen Ahrchen von Einkorn sind so charakteristisch ausge- 

bildet, dah sie nicht mit den endstandigen Ahrchen bzw. Kornern von Emmer zu verwechseln sind, in 

welchen auch nur ein Korn mit einer schwach vorgewolbten Bauchseite steht.

Triticum spelta L. - Dinkel (Abb. 1,3; 2,3; Taf. 22,5.6)

(4,8-6,8) 5,84x (2,1-3,3) 2,65x (1,7-2,8) 2,08mm.

Breiten/Hohenindex = 1,22; Langen/Hohenindex = 2,82.

Die unterschiedliche Auspragung der Dinkel- und Emmerkorner spiegelt sich deutlich in den abwei- 

chenden Indices wider. Als ausschlaggebender Beweis fur das Vorhandensein von Dinkel sind aber die 

kraftigen Spelzengabeln mit dem vorgelagerten, langen, leicht vorgewolbten Spindelglied anzusehen.

Triticum aestivum L. s. 1. — Saat- oder Gemeiner Weizen im weiteren Sinne (Abb. 2,4; Taf. 24,5)

(3,2-4,8) 4,25x (2,3-3,4) 2,97x (2,3-2,9) 2,5mm.

Breiten/Hohenindex = 1,19; Langen/Breitenindex = 1,43.

Die Nacktweizenkorner sind auffallend kurz, kiirzer als alle anderen Weizenkorner; sie wirken fast 

kugelig. Diese Form und der kleine Langen/Breitenindex von 1,43 sind zu dem kleinfruchtigen, kom- 

pakten Ahrentyp (Triticum aestivo-compactum Schiem.) zu rechnen.

Setaria italica (L.) P. B. - Kolbenhirse (Taf. 23, 1.2.4; 24, 9.10)

(1,7-2,3) l,9x (1,2-1,7) 1,5mm.

Die Mittelrispe ist stark behaart, Borsten sind reichlich vertreten.
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Panicum miliaceum L. - Rispenhirse (Taf. 23,1.2.5.6)

(2,4-3,0) 2,6x (1,6-2,1) 1,8mm.

Die Mittelrispe und die Seitenastchen sind nicht behaart und einzelne Ahrchen noch deutlich gestielt. 

Die Friichte beider Hirsearten waren nur in wenigen Exemplaren — mit Deck- und Vorspelze versehen 

- so weit erhalten, dafi sie gemessen werden konnten.

Papaver setigerum DC./Papaver somniferum L. - Mohn (Taf. 25,1)

(0,7-0,9) 0,8x (0,6-0,8) 0,7x (0,4-0,6) 0,5mm.

Nach Form und GroEe der Samen sowie der fast quadratischen Gestalt der Netzfelder zu urteilen, gehd- 

ren sie nicht zur einheimischen Unkrautflora, sondern zum angebauten Mohn. Der Borstenmohn - P. 

setigerum - wurde friiher in Nordfrankreich feldmafiig angebaut; er stammt aus dem ostlichen Mittel- 

meergebiet, und aus ihm ging vermutlich der Saat- oder Schlafmohn hervor - P. somniferum -, der die 

allgemein verbreitete Kulturform darstellt. Die vorliegenden Samenkorner sind wohl auch zum Schlaf

mohn zu rechnen.

Avena spec. - Hafer (Taf. 24,8)

Die Haferfriichte sind insgesamt ohne Spelzen oder nur mit Spelzenbruchstiicken, aber ohne Basis oder 

Granne erhalten; viele liegen obendrein nur als Bruchstucke vor. GrofienmaEig lassen sich zwei Grup- 

pen unterscheiden:

a) (6,1-7,5) 6,6x (1,8-2,8) 2,2x (1,7-1,9) 1,85mm.

b) (4,2-5,2) 4,74x(l,l-l,9) l,15x (0,8-1,8) 1,31mm.

Vielleicht stecken auch in der Gruppe b) noch mehrere Arten, aber ohne ausreichende Bestimmungs- 

merkmale ist eine Zuordnung zu einzelnen Arten nicht moglich.

Bromus cf. mollis L. - Trespe, wohl weiche Trespe (Taf. 24,11)

5,5x (1,8-2,0) l,9x (0,8-1,1) 1,0mm.

Reste der rauhen Vorspelze haften teilweise noch an den Fruchten.

Chenopodium murale L. - Mauergansefufi (Taf. 25,4.5)

Ein am Rande aufgeplatzter und ein etwas deformierter Same mit scharfem Kiel (Durchmesser 1,1 mm, 

Dicke 0,5 mm) gehdren mit Sicherheit zu dem vorgeschichtlichen Fundmaterial.

Chenopodium album L. - WeiBer GansefuB (Taf. 25,12)

Zwei auffallend glanzende, gut erhaltene Samen, im Durchmesser 1,1 und 1,2 mm groh und 0,7mm dick, 

mit nierenformiger Einbuchtung am Wurzelchen, sind aller Wahrscheinlichkeit rezent vom Wind in die 

Probe getragen. Von vier weiteren Samen liegen nur Bruchstucke vor, die nicht naher bestimmt werden 

konnten.

Polygonum convolvulus L. - Windenknoterich

Die groBe, dreikantige Frucht milk 3,Ox 2,Ox 1,9mm; sie ist an beiden Enden zugespitzt, aber auf einer 

Seite beschadigt.
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Polygonum aviculare L. - Vogelknoterich (Taf. 25,7)

Die aufgeplatzte Fruchtschale sprang wahrend der Untersuchung ab; der schwach dreikantige Samen 

mifit 1,7x 0,9 x 0,7mm.

Polygonum lapathifolium L. - Ampferknoterich (Taf. 25,6)

Die flach-runde Frucht ist auf einer Seite etwas eingetieft, die Schale ist glanzlos und etwas eingerissen: 

2,3x l,7x 0,9mm.

Leguminosae- Hulsenfriichte (Taf. 25,8.9)

Den beiden fast kugeligen Samen fehlt die Samenschale und damit jegliches Kriterium zur Identifizie- 

rung; der Durchmesser betragt 1,6 bzw. 1,8mm; das eine Exemplar zerfiel nicht nur in die beiden Keim- 

blatter, sondern platzte vollig auseinander.

Melandrium album (Mill.) Garcke - WeiEe Lichtnelke (Taf. 25,10.11)

Ein verkohlter Same mifit l,0x 0,9x 0,7mm; er zeigt nur noch konzentrische Reihen langlicher Felder 

mit gezacktem Rande; die charakteristischen Hocker sind abgestoEen. AuEerdem fand sich aber ein sehr 

gut erhaltener Same (1,1 x 0,9 x 0,8 mm) der gleichen Art, der entweder rezent oder nur schwach calziniert 

ist.

Stellaria graminea L. - Grassternmiere (Taf. 25,2)

Der Same ist an der Oberflache unregelmaBig runzelig und mifit 0,7x 0,3 mm.

Hypericum perforatum L. - Echtes Johanniskraut (Taf. 25,3)

Es liegen ein vollstandiger Same (0,8 x 0,4 mm) und einige Bruchstiicke vor.

Unbestimmte Samen und Friichte (Taf. 25,13.14)

Grasfruchte (Gramineae) 4 Stuck

Vari a:

1) Ein kugeliger Same, 0,9 mm im Durchmesser, mit rauher Oberflache und einer kurzen Eintiefung, 

wohl vor dem Wiirzelchen (Taf. 25,14).

2) Ein gestielter Same, flach/rund, 1,7x 1,2 mm, Oberflache glatt, Stielansatz wulstig.

3) Ein Fruchtstand, oder einTeil davon, 6-lappig, 1,8 mm im Durchmesser und 2,0mm hoch; Samen 

waren nicht mehr vorhanden (Taf. 25,13).

Austernschale (Taf. 25,15)

In Erganzung zu den »reichen zoologischen Funden« (vgl. Bonnamour 1974, 191) fand sich in den ver- 

kohlten Resten auch eine Austernschale.

Stellt man die Pflanzenfunde von Curtil-Brenot und Ouroux-Marnay einander gegeniiber, so zeigt sich 

ein erheblicher Unterschied zwischen den zerstreuten Objekten aus der flachen Kulturschicht und den 

eigentlichen Vorraten: In Curtil-Brenot fehlen die Spelzweizen, sieht man von den wenigen mutmaBli- 

chen Dinkelkornern ab; der Saatweizen herrscht vor, allerdings auch in der gleichen kleinfriichtigen
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Form wie in Ouroux-Marnay; die Gerste wurde dagegen nur als unbeabsichtigte Beimengung (adven

tice) eingestuft. Die Beeren und Kerne von Crataegus monogyna, Vitis silvestris, Viburnum lantana und 

die Eicheln (Quercus pedunculata) wurden wohl zu Recht als Bestandteile der natiirlichen Flora angese- 

hen. Sie konnen zufallig - durch Vogel, Mause etc. - in die Siedlungsschicht gelangt sein. Mit grower 

Wahrscheinlichkeit aber wurden sie von den Bewohnern gesammelt, als Nahrung (die Beeren zum direk- 

ten Verzehr, die Eicheln nach vorherigem Rosten) oder zum Farben (Schneeball).

In Ouroux-Marnay zeigte sich nun, dab Gerste als selbstandige Feldfrucht angebaut worden ist und - 

nach dem vorliegenden Befund - vielleicht gar eine groBere Bedeutung gehabt haben mag als die drei 

Spelzweizenarten: Emmer, Einkorn und Dinkel und wohl auch der Saatweizen. Daneben aber mufi 

Hirse, sowohl Kolben- wie auch Rispenhirse, eine ahnliche Wertschatzung wie die grofifriichtigen 

Getreidearten erfahren haben. Selbst wenn die Weizen als Brot und Fladen verwendet wurden, diirfte die 

Breinahrung aus Gerste und Hirse eine mindestens gleichwertige Rolle gespielt haben - wenn sie nicht 

sogar iiberwog.

Nicht iiberraschen kann bei ausgewahlten Vorraten das Fehlen von Hulsenfriichten und olhaltigen 

Samen oder Niissen, Komponenten, welche im allgemeinen in jeder grofieren Ansammlung vorge- 

schichtlicher Kulturpflanzen vertreten sind. Allerdings konnten die 27 Mohnsamen ein Hinweis darauf 

sein, daft Mohn auch angebaut wurde; ahnlich dem Befund in Curtil-Brenot, wo nur wenige Gerstenkdr- 

ner gefunden wurden, die nicht erkennen lieBen, daft Gerste als eigenstandige Feldfrucht kultiviert wor

den ist.

DaE Hulsenfriichte seit dem Neolithikum in Frankreich gesammelt und/oder angebaut worden sind, 

bezeugen Funde von Lathyrus cicera L./Rote Platterbse und Vicia spec./Wicke aus Cardialablagerungen 

in La Baume Fontbregoua (Var), von Cicer arietinum L./Kichererbse (chalkolithisch) und Vicia faba L. 

(bronzezeitlich) aus der Grotte Muree, Montpezat (Basses-Alpes) und der Grotte de Bauduen (Var) 

(Coutrin et Erroux 1974); von Pisum arvense (L.) A. et Gr./Felderbse und wahrscheinlich auch Vicia 

ervilia L./ Wicklinse aus der bronzezeitlichen Grabkammer der Perte du Cros/Saillac (Lot) (Galan et 

Arnal 1956).

Es mufi jedoch berucksichtigt werden, dab es sich bei dem hier vorgelegten Material aus Ouroux-Marnay 

nur um einen Bruchteil der Kulturpflanzenvorrate - aus VorratsgefaBen - der Siedlung handelt. Sie kon- 

nen daher - trotz der groBeren Menge und des besseren Erhaltungszustandes - noch weniger einen voll- 

standigen Uberblick uber die Gesamtheit der angebauten Pflanzenarten und ihre Gewichtigkeit zueinan- 

der geben als die weniger zahlreichen, zerstreuten Reste aus Curtil-Brenot, welche sich sicherlich uber 

langere Zeit und aus unterschiedlichen hauslichen Verrichtungen als Abfall ansammelten. Erst eine groB- 

flachige Siedlungsgrabung konnte wohl ein ausgewogeneres Bild erbringen.

Die so aufterordentlich unterschiedlichen Untersuchungsergebnisse der beiden Grabungskomplexe zei- 

gen von neuem die Abhangigkeit jeglicher Aussage uber ein Material von dessen Fundzusammenhangen, 

ungeachtet der ganz dem Zufall unterworfenen Erhaltungsmoglichkeiten.
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