
256 Refe ra te  Der Zachter 

REFERATE 
WERNECK, H. L.: Kulturpflanzen aus Lauriacum-Lorch bei Enns. 
Forschungel i  in Laur iacum,  herausgegeben v o m  Ins t i tu t  
ffir Landeskunde  yon Ober6sterreich Bd. I I ,  85- -96  (1954) 

Die Reste von Kulturpflanzen in der s#itr6mischen Ruine von 
Stellfeder (Gemeinde Nentzing, Vorarlberg). 98. Jahrbuch des 
Vorar lberger  Landesmuseumsvere ins  Bregenz 1955, 
21--25 . 

Die riJmischen Getreidefunde in Weis. J a h r b u c h  des Museal- 
vereins Wels 1955, lO3--112. 

kandwirtschaftliche Siimereien aus der spittantiken Fliehburg auf 
dem Tscheltschnigkogel bei Warmbad Villach (K~Lrliten). Wiener 
Pr~historische Ztschr. 26, i 6 7 - - i 7 7  (1939). 

Die vor l iegenden Einze lun te rsuchungen  fiber sp~tr6- 
mische Kul turpf lanzenres te  br ingeu eine wicht ige ErgSn- 
zung zu den zusammenfassenden Dars te l lungen d. Verf. 
(1949, i951) tiber die Kul turpf lanzen  0s ter re ichs  voli  der 
Vorzei t  b i s  z u r  Gegenwar t  (vgl. hierzu die 1Ref. z952 in 
Ztschr. f. Pf lanzenzt ichtung 3L 431 u. Ztichter 22, 159). 
Wir  ziehen hier einen bereits 1939 bearbe i te ten  F u n d  a u s  
der  gleichen Zelt  mi t  hinzu. 

Die Funde  s tammel i  aus r6mischen Kas te l len  am Limes 
im al ten Nor icum und sind, in ve rkoh l t em Zustand,  wenn 
auch direkt  aus dem ]3oden geborgen, in Speichern oder 
Vor ra t s t ruhen  aufbewahr t  gewesen (in Wels ist  ein Spei- 
chergrund yon 2,1o • 1,5 o m mi t  Es t r ich  freigelegt);  sie 
fallen in das 2 . - -6 .  Jahrh.  n: Chr., bis in die Endze i t  der 
r6mischeli  Bese tzung:  Laur i acum = Lorch bei  Enns  an  
der  Donau,  Ovi lava  = Wels an  der  Traun,  beide O.0. ,  
Villach im Dran ta l  in I<grnten an der al ten StraBe tiber 
die Ostalpen nach Oberitalien,  und abseit  yon dieseli 
Stel lfeder in Vorarlberg.  Zuvor  sei einiges zur lVfethodik 
gesagt. D. Verf. legte bei den Messungen neben den 
tiblichen Angaben  yon L;r Brei te  und H0he  (Dicke) 
besonderen "vVert auf die Verwendung der sog. Weiser-  
zahl, womi t  Verf. als Ausdruck  ftir F o r m  und GrOBe das 
prozentuale  Verh~iltnis yon Brei te  zu L~Liige vers teht ,  ge- 
w6hnlich Index  genannt .  Ers tmal ig  ist  hier eine Neben-  
e inanders te l lung yon  photographischen Bi ldreihen auf 
e i n e m  Bilde yon  K6rnern  des gleiehen Objektes  aus ver-  
schiedeneli  Zei ten verwel ide t  (vgl. Lorch Abb. 45--52) ,  
woraus die En twick lung  einer Kul turpf lanze  im Laufe der 
Zeit  abzuleseli  is t ;  im vor l iegenden Fal l  die bodens t ind ige  
En twick lung  in 0s te r re ich  yon der  Ha l l s t a t t ze i t  (85o bis 
7o0 v. Chr.) his fiber die R0merze i t  hinaus - -  im T e x t  
noch wel ter  vor-  und ri ickw~rts verfolgt .  Es sind ge- 
w6hnlich mehrere  Einzel funde geborgen, die sich aber, 
soweit  sie in die gleiche Zeit fallen, zu je 2 Gruppen  zu- 
sammenfassel i  lassen (v. Ref. als I und I I  bezeichnet) .  
Die Getreidek6rlier,  Leguminosen  und Unkr~tuter sind im 
wesent l ichen in alien Funden  dieselben: vierzeilige Spelz- 
gerste, Saatweizen (Triticum sestivum L.), Binkelweizen,  
Emmer ,  1Roggen, Ha l e r  (A. saXivs), Erbse  ulld die kleine 
Feldbohi le  (Vicia /abs celtics ~sna). Allein s teht  einzig 
der F u n d  yon Le insamen in Lorch I I  und das g~tnzliche 
Fehlen  yon Leguminosen in Wels. - -  

Sie sind aber  n icht  im gleiehen Verhgl tnis  ver t re ten ,  
such  nicht,  wenn mehrere  an  verschiedenen Stellen ge- 
hobelle  F u n d e  eines Ortes vorliegen, was auf  ge t renn ten  
Anbau  schliel3en l~Bt. So bi ldet  die vierzeilige Gerste in 
Wels I I  und Lorch  I I  (hier eiil Klumpeli)  mi t  92% des 
Gesamtfundes  den t t aup t an t e i l  des Getreides, w~hrend 
in Wels I u n d  Vil lach I I  und IV  (70% und mehr) dieser 
P la tz  du tch  den Saatweizen e ingei lommen wird;  neben 
diesem f indet  sich stets in geringerer  Menge (12- -15%)  
der  ]3inkel- oder  Zwergweizen ( Triticum compactum Host)  
in den aus den Pfah lbau ten  bekann ten  GrOl3enverh~lt- 
nissen. Nachdem  der Verf. in frtihereli Arbei ten  eine feste 
Grenze zwischen Zwerg- und Saatweizen bei der Weiser-  
zahl 64 /65~  o g laubte  fest legen zu k~Snnen, f indet  sich in 
vielen Funden  eine flieBende Reihe  yon niedrigen zu 

hohen Weiserzahlen,  d. h. ges t reckten aestivum-, zu mehr  
kugeligen compactum-KOrnern. Verf. wer t e t  dies als ein 
Anzeichen yon Mischanbau,  wie ein solcher in den n6rd- 
l ichen Alpenti i lern noch heute  gefunden wird (Mayr). 

Was  das frtiheste Auf t re ten  yon Triticum aestivum L. 
betrifft ,  das IIoch immer  zur  Diskussion steht ,  so ha t  
Verf. hier aui  Abb. 50 Rh. 23 zum ersten Mal ein photo-  
graphisches ]3ild des sehr frtih (Hal l s ta t t  C) da t i e r t en  
Fundes  yon Thunau  3 gebracht  (Wsrzahl  57- -62  %). E in  
Vergleich mi t  dem Lorcher  Zwergweizen Abb. 49 Rh. 16 
m a c h t  diese Deu tung  nicht  t iberzeugend und wirf t  die 
Frage  nach der begrenzenden Weiserzahl  neu auf. WER- 
NScx setz te  sie (1952 l~{agdalensberg) bei 65/64% ; bier ist  
sie fe i t  Neuwei ler  bei 62% angenommen.  Thunau  3 = 
sestivum (1949 S. 81) r t ickt  mi t  5 7 - - 6 2 %  all diese Orenze, 
k6nnte  dami t  eventuel l  auch zu compactum g e r e c h n e t  
werden. - -  Wil l  man  die Weiserzahlen als el i tscheidenden 
W e f t  annehmen,  so w~re es wohl  richtiger,  ihre Grenzen 
wel ter  auseinanderzusetzen und die mi t t le ren  Wer te  sis 
auf diese Weise unentscheidbar  gel ten zu lassen, was 
zumal  bei geringer Anzahl  oder gar Einzelk6rnern  not-  
wendig sein diirfte. 

Auifal lel id gering ist  der Antei l  an E m m e r  (max. = 3% 
in Wels I) in Anbe t r ach t  der bedeu tenden  Rolle, die er 
im Al t e r t um im ganzen Orient  ulid im Mit te lmeergebie t ,  
auch bei den R6mefn  gespielt  hat .  In  Vil lach I I I  deckt  
der Roggen  (mit  97% neben 2~ YVeizen) fast  den ge- 
samten Fund,  w~hreild er sonst  ebeliso wie der Hafe r  n u r  
rai l  wenigen iK6rnern ve r t r e t en  ist. Nach  der  Gr6Be und 
der s tumpfen  Spi tze  entspr icht  er der  al lgemein bekann-  
ten Form.  Abweichend davon  ha t  der Roggen  in W e l s I I  
(8o K6rner  = 8% neben Gerste) ein langes schmales Korn  
(langstiftelig nach Verf.), was sich in einer Weiserzahl  yon 
16 bis 28% gegen 3 0 - - 4 8 %  der bekann ten  al ten Funde  
und der neuzei t l ichen Sortei l  ausdrtickt.  

Un te r  den Leguminosen  m a c h t  der Antei l  der kleinen 
Fe ldbohne  in Vil lach 78,6% neben 13~ ~u und 27 
Samen der  Erbse  aus; in Lorch  I sind in drei  Vicis fabs- 
Proben  yon zusammen 67o g nur  3 ~ Getre idek0rner  ver-  
schiedener Ar t  beigemischt .  Stellfeder I b rach te  nur  Le-  
guminosen, 4 5 ~ , E r b s e n  und 55~ t3ohneli in 135 g; 
Stel l feder  I I  97,5% Erbsen,  o , 7 ~  o Bohnen und 2~o Ge- 
t reide und Unkr~ute r  zusammen.  Es scheint  Ref. n icht  
angii lgig,  dieses Verh~ltnis  yon Getreide zu Leguminosen  
als Ansdruck  einer Mischkul tur  zu werten,  wie sie such  

h e u t e  als Gemenge  im F u t t e r b a u  tiblich ist;  v ie lmehr  darf  
m a n  wohl mi t  einer st / irkeren Verwendung yon gesonder t  
angebau tem Gemiise bei den R6mern  rechnen und  die 
wenigen Getreidek6rner  als zuf i l l ige Verunre in igungen 
betrachten,  sei es bei der Ernte ,  sei es bei  der Lagerung 
oder  Zerst6rung.  

Ffir die wei tere  Deu tung  d. Verf. ist die Untersche idung  
einer lang- und einer kurzsamigen F o r m  yon Vicia [aba 
wicht ig  geworden;  desgleichen die von 3 Typen  yon  
Erbsen,  die er im Anschlug an heut ige  Sof ten  nach  F o r m  
und Gr6fge als Roll-, ~Tfirfel- und Markerbse bezeichnet  
und mi t  den heut igen im Lande  gebauten  Landsor ten  
identifiziert .  Jede  der Arbei ten  br ingt  zum SchluB einen 
Vergleich mi t  ~ilteren und j t ingeren Funden  des Gebietes,  
a u s  dem hervorgeht ,  dab die R6mer  in der  Zeit  ihrer  Be-  
setzling weder  bei Getreide noch bei den Leguminosen 
neue Artel i  oder  h0here Zuchtsor ten  eingefi ihrt  haben;  
diese lassen sich v ie lmehr  im untersuchten  R a u m  bis zu- 
rfick in die 51tere Risenzeit ,  Bronzezei t ,  ja  z. T. bis ins 
Neol i th icum als Bes tand  der urzei t l ichen Bauernkul turen ,  
also zur R6merze i t  der i l lyrisch-kelt ischen verfolgen und  
wei terhin  bis zu den heu te  noch angebauten  Landsor ten.  
Ref. s ieht  bei vol ler  Anerkennung  dieser Folgerung in dem 
hohen Antei l  der Leguminosen  i. VgI. zu anderen such  
/tl teren Ful iden  des mitteleurop~tischen Raumes  eine Be- 
sonderhei t  der rOmischen Funde ;  sie 15Bt an die reichen 
Erbsen-  und Vicis E~,vilia-Funde in Troja-Hissar l ik  
denken. E. Schiemann, Berlin- Wilmersdov[. 


