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breitete Erscheinung, 
dab die Resistenz he- 
terozygot vorhanden 
ist. Fast  in allen ge- 
prfiften Arten lassen 
sieh wenigstens ei- 1. S. av~'oleucum BITr. 

2. S. Boergeri BuK. 
nige widerstandsf~hige 3. S. vhacoense BITT. 
Pflanzen finden, wobei 4. S. Commersonii DuN. 
der Resistenzgrad yon 5. S. Emmeae JTJz, et BuK. 
hochresistent bis m~- 6~ S. [ematin~e BITT. et W~r~m. 
Big widerstandsf/ihig 7- S. Gavciae Juz. et Bum 8. S, g~bberulosum J~z. 
variiert, Niemals war- 9, S. Henry i  BuK. et LlgcHtr 
de yon uns eine homo- io, S. Horovitzii B~K. 
zygot resistente Corn- ii~ S. iuiuyense H~wxzs 

i2. S. Knappei  Juz. et B~:x. 
mersoniana- Spezies ge- 13. S. laplaticum B~Jr:. 
funden. Die Wider- 14. S. malmeanum B ~ z  
standsfiihigkeit yon 15. S, mechonguense B~x.  
S. H e n r y i  und S. Mi l -  i6. S. mercedense Bux, 

~7. S. 2dillanii Bm<, et L~cm~. 
lanii  konnten wir, wie ~8, S. Ohrondii C~RR, 
schon erw/ihnt, in die- 19, S. Parodii Juz. et BuK. 
ser Beziehung nicht 20. S. saltense H~wx~s 
nachprfifen. Die An- 2i. S. Schickii Jez. et Box. 

21" S. set~losis~ylurn BIrT. 
f~tlligkeit von S. Garciae 23 . S. sorictnum BvK. 
kann vielleicht darin 24. S. Spegazzinii BIT~. 
ihre Erklarung linden, 25. S. subtilius Bt7c7:. 
dab die Sammelexpe- 26. S. ~ari]ense HawK,s 

27. S. velascanum BITT. et WILT,  
dition zufiillig nur Sa- 28. S. Vernei BI:rT. et WITTY. 
men yon anfiilligen 

E. SCm~,~AI~N: Einkorn im alten Aegypten ? 

Tabelle 1. Kii[eeresistenz der Commersoniana, 
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Spezies Heimat K~iferresistenz Autor ~ 

S-Brasil. 
Uruguay 
Paraguay 
Uruguay 
S-Argentin. 
N-Argelltin. 
Argentin. 
Argentin. 
Uruguay 
N-Argentin, 

nicht gepriift 
anf. + res. Pfl. 
anf. + res. Pfl. 
anf. + res. Pfl. 
res. ? 
nieht geprtift 
anf~LIIig 
anf. + res. PI1. 
resistent 
nicht gepriift 

To 
M-B, SCH, S, To 
TR, M-B, Sea, To 

ScH, S, To 
To 
ScH 

N-Argentill. 
N-Argentin. 
Argentii1. 
S-Brasil. 
Argelltin. 
Uruguay 
N-Argentim 
Uruguay 
N-Argentin. 
N-Argentin. 
N-Argentill. 
N-Argentin. 
Uruguay 
N-Argentin. 
N-Argentill. 
S-Brasil. 
N-Argentill. 
N-Argentin. 

nicht gepriift 
nicht gepriift 
anf. + res. Pfl. 
nieht gepr rift 
nicht gepr tiff 
nieht gepr rift 
resistent 
nicht gepr tilt 
anf. + res. Pfl, 
anf. + res. Pfl. 
a l l I . +  res. Pfl. 
allf. + res. Pfl. 
nicht gepriift 
nicht gepr rift 
anf. + res. Pfl. 
anf ? 
nicht gepriift 
anf~illig 

To 

Sc~ 

T o  

To 
To 
To 

T o  

To 

To 

Pflanzen geerntet hat. 
Von S. tari]ense l~Bt 
sich nach Prfifung einer anf~lligen Pflanze nur  aus- 
sagen, dag sic auf keinen F~ll homozygot  widerstands- 
f~ihig ist. S. Vernei steht systematisch an der Grenze 
der Commeisoniana; ihre Zugeh6rigkeit zu dieser Serie 
wird sogar ffir zweifelhaft gehalten (HAwI~ES). 

Ffir die praktische Ztiehtung auf K~ferresistenz be- 
deutet  dieser Reichtum am verschiedenen Wildkar-  
toffeln einen grogen Gewinn, Bisher liegen ausgedehnte 
Erfahrungen fiber ihre Brauchbarkei t  nut  mit S. cha- 
coense vor. Seine Resistenz liel3 sich in befriedigender 
Weise auf tuberosum-Hybriden fibertragen, Die poly- 
gene Vererbung der Resistenz und Schwierigkeiten in 
der Kombinat ion yon Knollenleistung , i t  K~iferfestig- 
keit verz6gern den Erfolg der Arbeit, bilden aber keine 
grunds~itzlichen Hindernisse. 

a M - - B  = MOr_~ER-BOlt:~I3~, S = SEISSKE, S01t = SCttAI~EX, TI~ = TROUVELOT, TO = TOKKA. 

Zusammenfassung. 
In  der Wildkartoffel-Serie Commersoniana wurden 

bei z 3 von I6  gepraf ten Arten einzelne k~ferfeste 
Pflanzen , i t  verschieden hoher Resistenz gefunden. 

Diese heterozygot  vorliegende Widerstandsf~higkeit 
ist als zfichteriseh wertvolles Gruppenmerkmal  anzu- 
sprechen. Gr6flere Erfahrungen fiber ihre Brauchbar-  
keit liegen bisher nur  bei S, chacoense vor. 

L i t e r a t u r ,  
i. BRf3CHEI~, H.:  13ber das nattirliche Vorkommen yon 

Hybriden zwisehen Sohznum simplici[olium und S. sub- 
tilius am Aeonquiia:Gebirge. Z. f. Indukt. Abst. u, Ver- 
erbgl. 85, 12--19 (1953). --  2. HAWKES, J. C-. : Some ob- 
servations on South American Potatoes. Ann. applied 
Biology 34, 622--631 (1947). --  3. FIAWKES, J. G. : Potato 
Collecting Expeditions in Mexiko and South America. 
Cambridge 1944. --  4. IKOOPMAX~r, A,: Cytogenetic stu- 
dies on Solarium ~ub~erosum and some of its relatives. Ge- 
uetica 25, 193--337 (I951). - -  5- MOLLER, K.-O. und 
SELLKE, K. : Beitr~ge zur Frage der Ziichtung Kartoffel- 
kXfer-widerstandsf~ihiger Kartoffelsorten. Z.i.  Pilallzen- 
michtung 24, 186--228 (-I94I). --  6. SCHAP~-R, P.:  Das 
Verhattell verschiedener Wildspezies gegen den Kartoffel- 
k~fer. Mitt. Biol. Reichsanst. 58, 55--6o (1938). --  
7. TORKA, M. : Die Resistenz von Solarium chacoense BIT~. 
gegen Leptinotarsa de~emlineata SAlt. und ihre Bedeutung 
ftir die Kartoffelziichtung. Z. f. Pflanzenz/ichtung 28, 
63--78 (I949). 

(Aus der Forschungsstelle ftir Geschichte der Kulturpflanzen in der MAX-PLANcK-Gesellschaft zu Berlin-Dahlem.) 

Einkorn im alten Aegypten ? 
Untersuchungen zur Unterscheidung yon Einkorn u n d  E m m e r  

( T r i t i c u m  m o n o c o c c u m  u n d  d i c o c c u m ) .  

V o n  ELISABETH SCHIEMANN. 

Mit 13 Textabbildungell und 2 Tafeln. 

Auf dem 7. In ternat ionalen Genetiker-Kongrel3 in monococcum, Einkorn,  gedeutet wurde. 
Stockholm 1948 demonstr ierte V. TXCKI-IOLM-Cairo 
eine br~tunlieh inkohlte Ahre, die DEBONO (3) in einer 
neolithischen Siedlung in el Omari, Unter~tgypten, ge- 
funden hatte,  und die von T~CKHOLM a l s T r i t i c u m  

Dieser Deu- 
tung schlossen sich damals  KItIARA, V. TSCHERMAK 
und SCHIEMANN an - -  und mit dieser Zus t immung ist 
die Deutung in die archAobotanische Li teratur  einge- 
gangen (i, 2, 6, 7)- Dies war der erste F u n d  von T. mono- 
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coccum in Agypten, ffir das die nnzweifelhaft gr6Bte 
Zahl arch~ologischer Weizenfuilde vorliegt, die dureh- 
weg als Emmer, T. dicoccum bestimmt worden sind ~. 

Bald darauf wurde yon ABERG-Stockholm (I) eill 
Tell der reichen Getreidefunde aus Vorratskammern 
der Stutenpyramide des Zoser zu Saqqarah (III, Dyn.) 
neben T. dicoccum wiederum als T. monococcum be- 
schrieben. Ill dem mit dem Ausgr~ber LAUER und 
ABERG gemeinsam publizierten Berieht (195o) sprach 
TXcI~HOL~ (7 S. 128) die Vermutung aus, daft auch ein 
weiterer Getreidefuild aus  !cheti's Grab I (Saqqarah 
VI. Dyn.), roll LAIJEI~ ausgegrabell, T. monococcum sei. 

Das Vorkommen yon Einkorn im alten Agypten 
ordnete sich schlecht in das, was fiber die heutige 
natfirliche Verbreituilg des wilden und kultivierten 
Eiilkorns, sowie die Getreidefullde ill Vor-. und Frfih- 
geschichte im fibrigen Orient .bekannt war. Uild da 
auch die bisher ver6ffentlichten photographischen 
Bilder (I Tar. II  und (2) S. 60) die elltseheidendeil De, 
tails nicht eindeutig erkeilnen lassen, wurden bei der 
Verf. bald Zweifel all der Richtigkeit der Deutung laut. 

Auch fiel es auf, dab llach den einleitenden Ausffih- 
rullgen yon J. P. LAt.'ER (S. 126 1. c.) in der in Paris 
yon JOVET, HAUDRICOURT und GOMBAULT uiltersuch- 
ten Probe des gleiehen Fuildes llur Gerste und Emmer 
nachgewiesen wurden, keinerlei Einkorn. Naeh brief- 
licher Mitteilung yon Professor I{AUDRICOURT (vom 
11 5. 51) ist diese ]3estimmung auf  Gruild der ffir Tri t i -  
cure dicoccum eharakteristisehen Hfillspelzenz~hne ge- 
troffen. Wenn es sich, wie naeh der Darstellung yon 
LAUER und der Abbildung des Fulldortes auf Tar. II  
(1. c. la galerie ceiltrale des souterrains aux grains et 
aux fruits) anzunehmeil ist, um eine gr6Bere Miseh- 
probe handelt, so ist es llnwahrscheinlich, dab in der 
Pariser Probe ,,zufiillig" ke in  monococcum enthaltell 
sein sollte. -- Das gte~che gilt ffir die einerseits yon 
D~.BOSrO, alldererseits yon  SCI-IIEMANN uiltersuchten 
Proben aus el Omari (vgl. S. 147 ). ~ Eine Nachprfifuilg, 
die Prof. I-IAuDRICOURT auf Bitte der Verf. an dem 
Pariser Material im April 195I vornahm, best/itigte das 
erste Resultat. 

Deshalb wandte sich Verf. an Prof. TXCKHOLM 
(14- 3" 51) mit der Bitte urn nochmalige Vorlage des 
Materials zur Nachprfifung. Die derzeitigen Verhiilt- 
nisse in ~gypten haben dies bisher verhindert ; eine 
Nachprfifuiig ist aber, wie in folgendem gezeigt wird, 
auch heute yon gleicher Dringlichke!t, zumal seither 
auch yon anderer Seite Bedenkell gegen die Deutung 
ausgesproehen sind (HELt3AEK; 1953, 6). 

Dabei siild die/igyptischell Funde gegenfiber sol.chen 
aus dem europ~ischen Raum und mallchen andern der  
frfiheren Zeit dutch den glficklichell Uinstand ausge- 
zeichnet, dab sie Ileben Getreide k 6 r n e r n  in z. T. 
reiehlieher Menge gallZe A h re n oder Ahrenstficke zu- 
tage gef6rdert habell, dazu nicht a l s  spr6de Kohle, 
sondern in i n k o h l t e m  Zustailde, der ein Zerlegen 
zu genauerer morphologischer und anat0mischer Un- 
tersuehung erm6glieht ~. Dami~ ist der-Bestimmung 
ulld Deutung ein wesentliches Moment der Sicherheit 
gegenfiber K6rnerfunden geliefert worden," da ~hren,  
aufbau und Spelzen charakteristische Merkmale nicht 

1 Zuletzt  vollst~tndig zusammengestel l t .bei  T•CKHOLM 
(~9 S. 24! ff.). 

Der weitaus gr6Bte Tell der ~gyptischen Funde der 
Sammlung SCHW~INFU~TH im 'Bptanischen Museum Ber- 
l in-Dahlem ist  in diesem Zustand. 

nur der Gattungen, sondern auch der Arten ulld Va- 
riet~ten erkennen lassem 

Weiln trotzdem Zweifel laut werden konllteil an der 
Richtigkeit der Bestimmungeil, die im weseiltlichen 
auf m o r p h o l o g i s c h e n  Merkmalen beruhten, so 
ergab sich-die Notwendigkeit, die Untersuchungen auf 
eine breitere Basis zu stellen. Das gilt  besonders auch 
ffir Funde von losen K6rneril, zumal bei gefillgem, off 
verletztem Material. Es wurden deshalb im Institut 
ffir Geschichte der Kulturpflanzell (heute Forschungs- 
stelle ill der MAx-PLAl~cK-Gesellschaft)vergleichende 
Untersuchuilgen auch an a n a  t o mi s  c h e n Merk- 
malen an einem gr6fleren recenten Material aus dem 
Sortiment des Illstituts aus allen drei Weizenreihen in 
Angriff genommen mit dem Ziel, ffir d ie  wichtigsten 
Weizenarten hierin gut mel3bare, zahlenm~Big beleg- 
bare Urtterschiede festzustellen. 

Diese Ulltersuchungell, fiber die im n~chsteil t teft  
gesondert berichtet wird, sind von Dr. MARIA HOPF 
durchgeffihrt; sie werden hier nur zur Kontrolle der 
folgenden Resultate mit herangezogen. Ffir d iez .  Z. 
strittige Frage, die siehere Unterscheidung zwischen 
Einkorn und Emmer, die zugleich zwei verschiedene 
Polyploidiestufen, die diploiden ulld die tetraploiden 
Weizen vertreten; bestehell indessen bereits bekannte 
morphol0gische Unterschiede, die zumeist alternative 
Merkmale darstellen. An verkohlten ]?;inzelk6rilern 
meist nicht festzustellen, sind sie ffir das hier vor- 
liegende ~hrenmaterial yon entscheidellder Bedeu- 
tung. Sie sollell deshalb hier zusammenge~aBt Werden. 

A. Morpholog ische  Unterschiede  yon Einkorn 
und Emmer.  

Drei alternativ variierende Merkmale trennen die 
Einkornreihe (Monococca) roll den polyplolden Wei- 
zell, mithill schon die primitiven Spelzweizell Einkorn 
und Emmer voneinander. 

t. Die V o r s p e l z e .  

Die Vorspelze (patea) der Einkornreihe ist auf Grund 
eiiles vorgebildeten Trennungsgewebes gespalten, die 
der Emmer- (und Dinkei-)Reihe ungespalten. Da in 
dell Bezeichnullgen der Gramineenspelzell in den letz- 
ten Jahrzehntell auf Grund neueren systematischeil 
bzw. morphologischen Verst~ndnisses *nderullgen vor- 
genommen sind, sei im folgenden eine l~bersieht fiber 
das Verhiiltnis der Ausdrficke zueinander gegeben: 

Die Prfifung des Sortimentes ergab in ~3bereillstim- 
mung mit frfiheren Angaben (K6RNICKE, PERCIYAL, 
SCHIEMANN U. a.), dab bei wildem und kulfiviertem 
Einkorn das Merkmal a u s n a h m s 1 o s eindeutig 
ausgePr/igt ist. Die zweikielige Vorspelze ist in der 
reifen &hre im meristelnatischen Gewebe zwischen den 
beidell KMen der L~nge nach gespaltell. Beim Her- 
auspr~parieren haften die beiden nun einkieligen SpaR- 
hi~lften gelegentlich am o beren oder unterell Ende 
leicht zusammen, um dailn schnelt auseinailder zu fal- 
len, wie Abb. I an zwei Beispielell zeigt. Sie deckeil 
Ilur die Seiten des Koriles. Im Querschnitt ergibt 
sich das BildAbb. 2. 

Ebenso wurde beim Emmer, bei der Wildform Tri-  
t icum dicoccoides wie bei den verschiedensten Formen 
und Herkfinften des Kulturemmers k e i n e  A u s -  
l l a h m e  gefunden: die Vorspelze ist u n g e s p a t -  
t e n und legt sich der mehr oder weniger tiefen Bauch, 
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Tabelle I. furche des Kornes an 
(Abb.2). Is t  diese seicht 
dreieckig bis flaeh, so 
erscheint die Vorspelze, 
dem Schrumpfen des 
Kornes bet der Vollreife 
nicht folgend, wellig 
verworfen. /st  die 
Bauchfurehe eng und 
tieL rinnig, so erscheint 
im extremsten Fall 
an der herauspr~pa- 
rierten Vorspelze eine 
naeh innen  vorsprin- 
gende Lgngsfalte wie 

Hallspelze 

Deckspelze 

Vorspelze 

I. Afl. HAOKEL* 
~889 

gluma sterilis 

gl. /lori/era oder 
palea in/er 

palea superior 

I 

kurz 

ENGIJER-I~ 

II. Aft. PII~GER* 
ha Ersehelnen 

gluma vacua 

gl. /lori/era oder 
lemme 

palea 

HELBiEK F~SBERGER 

I41 

gluma 

lemma 
palea exterior 

palea palea i uterio* * * 
posterior 

* Wie I-Lt0KN~: KOMAItOV, ROSItEVITZ~ ASOIIERSON u.GRA~EB!gl~lt; wie PILGXX: SCItIE~ffAlqN 1946 inWeizen, Roggen, Gersfe (12) 
f0x PIZG'~I% Gramineen 2. Anti. bearbeitet. 

** In SOItlB:KAN!g 1932 S. 82 ist bei der Wiedergabe des Tremlungsgewebes nach FLAKSBERaEI~-KOI~YI~ Bull. appl. Bot, 16/3 
S, 22o irrtfim/ieh palea inferior statt interior gedruekt; das wfirde aber Deekspelze statt Vorspelze bedeuten. DaB dies ~946 (L c) 
S. 9 und Abb. 6e bereits riehtiggestent ist, ist HE]SBAEK 1953, der sich mit seiner Igaqtik auf X932 bezieht, anseheinend entgangem. 

bet Tr i t lcum dicoccoides; die Vorspetze bleibt 
al~er ungeteilt zweikielig erhalten. 

2. Die H t i l l s p e l z e n z ~ h n e .  
Das zweite, ffir die Unterscheidung von Ein- 

korn und Emmer (wild und kultiviert) alternatix/ 
sich verhaltende Merkmal ist die Form der Htill- 
spelzenz~hne der beiden Hauptnerven. Beim 
Eillkorn sind die ttfillspelzen bet alien For- 
men, die zur Untersuchung erreicht werden 
konnteni einheitliCh gestaltet: lang, schmal, 
mit 2 geraden, fast gleich lingen ZShnen, die dureh 
einen tiefen Einschnitt getrennt sind. Der jeweils 
ventrale Zahn der Hfitlspelze (der bet Sieht auf die 
flache Seite der Ahre n~her zur Spindel liegt), ist 
durchweg etwas 1/~ager als der dorsale. In der Form 
des Einschnittes konnte eine gewisse VariabilitAt fest- 
gestel!t werden : yon scharfwinklig-dreieckig bis zu fief 
buchfig. 

g 

o~ 

Abb. 2. a) Lage der Spalth,ilften der Vorspelzen im reifen Ahrchen; b) Quer- 
schnitt9 "con Vorspelzen yon oben nach unten: Wiidemmer T. 414 Tr. dicoccoides; 
Emmer, mit tiefer enge r 13auchrlnnd; Emmer mit seichter B auchfurche; Einkorn, 

an der Bauchseite gespalten. 

Es wurden 4TyFen unterschieden, die indessen nicht 
scharf gegeneinander abgesetzt sind : 2 scharfwinkelige 
und 2 buchtige, jeweils mit ~fast gleich langen oder ver- 
schieden Iangen, abet immer spitzen ZXhnen (I, Ia, I I  
und IIa). Eine Gesetzm~Bigkeit konnte nicht festge- 
stel!t werden ; die Typen verteilen sich auf alle Varie- 
t~iten, unabhXngig yon der geographischen Herkunft. 
Sie sind aber sorteneigentfimlich, ffir den betreffenden 
Stamm charakteristisch. 

Abb. I. Trit@um rnonococeum L, Einkorn zeigt die be[ der Reife gespaltene Vorspelze *nit 
einem Nerv in jeder Spalth~tlfte, a) T. 482 aus Wfirttemberg, b) T. 679, T. 68o, T. 68i 

aus Maroktto. 

Es wurden geprfift : 

aus Herbar KORNICKE, Bonn (B) 

Yri~icum boeoticum Fo~ss: Wildes Einkorfl 
22 Nummern var. aegil@oides 

7 . . . . .  Thaoudar 
Tr i t i cum monOcoccum L. Kultureinkorn 

I Nummer var. vulgare , (B) 
2 Nummern ,, flavescens 
6 . . . .  Hornemanni  
2 . . . .  laet iss imum 
7 . . . .  nigrescens 

12 Nummern aus Herbar PERCIVAL (Exsiccaten- 
werk)(P) 

6 , wild, 6 cult 
14 ,, aus der SammlUng der Forschungs- 

stelle ffir Geschichte der Kulturpflanzen 4 wild, IO cult 
(T. mit Sortimentsnummer): 

In Abb, 3 ist eine Auswahl der st~rkst verschiedenen 
wiedergegeben. (S. 142 ). 

Ff i r  d e n  E m m e r  charakteristiseh ist die unter- 
schiedliche Ausbildung der beiden Z~ihne. Der (ven- 
trale) Haupt- oder Kielzahn ist grofl, stark ausge- 
pr~gt ; der zweite (dorsale) Zahn ist nur schwach ausge- 
bildet, oft kaum den h~utigen Rand der Spelze fiber- 
ragend. Im Gegensatz zum Einkorn ist die Form der 
ttiillspelzenz~hne der Emmerformen sehr verschieden- 
artig. PERCIVAL I921 in Abb. i19 gibt ffir Tri t icum 
dicoccoides ein charakteristisches Bild hierffir von o 
verschiedenen Varietiiten. 

Diese Mannigfaltigkeit ist ffir die Emmerweizen zu 
fassen versueht dutch Vergleieh yon 

a) Tri t icum dicoccoides KCKE., Wildemmer 

7 Nummer tterbar PERCIVAL (Exsiccatellwerk) 
IO Nummern Sammlung Institut ffir Verer- 

bm gsforschung (BAUR) 
9 ,, Herbar KOR~ICKE Bonn 
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fboeolibvm 

32 347 gr P~ ~$ 831 gl, g 

32g 2g#9 ]-$00 P~,3 3g2 ~zt3 g30 

~IS Z~/8 833 ~.541 ~IB gig 821 

P~p P~,a Tso~ T~ TS~O TSzO P~,s 

Abb. 3. ZS.hne der Hfillspelzen yon a) wi!dem Einkorn Tri~icum boeoticum ]3OlgS.~ 
b) Kulttur-Einkorn Tr. monococcum L. 

b) Tr i t i cum dicocc~tm ScI~0m~., Kulturemmer 

17 Nummern Herbar PERCIVAL (Exsiccatenwerk) 
2 ,, H e r b a r  K O R N I C K I ~  Bonn 

I I  ,, Sammlung Institut fiir Geschichte 
der Kulturpflanzen. 

In Abb. 4 ist auch hiervon eine Auswahl wiederge- 
geben. 

Bereits bei T. dicoccoides ist der ventrale Kielzahn 
sehr unterschiedlich gestaltet; in P 3-4 vat. Aaron-  
sohnii  und 3.5 vat. rubrivillosum, extrem tang und ge- 
fade, gleicht er fast dem Kielzahn vort Einkorn. Bei 

fd/eaeeo/des 

/LMALAM/  
T. d@occurn 

�9 /7/ ./774 ,/77~ 7-~~5 o .lors/ 2~,s" Fo"~ 

p~x P~.$ P~s z~r P.8.a 
Abb, 4. Z~ihne der H(illspelzen yon a) wildem Emmet  Tr. dlcoccoldes KOKX-., 

b) yon Nultur-Emmer Tr. dir SOH'OBI,. 

verletztem oder abgebrochenem 2. Zahn (vgl. S. 145 ) 
w~re hiernach eine Entscheidung zwischen T. mono- 
coccum und dicoccum kaum gesichert. Auffallend ab- 
weichend ist das Aussehen mancher Proben durch die 
abgestumpften Enden beider Z~hne. Alles Material 
kommt letztlich, grol3enteils direkt, aus Pal~istina. 

Diese Variabilit~t wiederholt sich in welt erh6htem 
MaBe am Sortiment der Kulturemmer T. dicoccum. 
Hier variiert der Hauptkietzahn von bucketig abge- 
stumpft bis spitz prominent, VOlt gerade bis helmartig 
naeh innen gekrtimmt. Auch der zweite gahn, ob- 
gleich stets schwAcher, tritt  oft deutlich hervor und ist 
h~ufig naeh innen gekrtimmt. 

Aueh beim Emmet wurde eine Beziehung zwischen 
Form nnd Herkanft  nicht gefunden. 

Das Merkmal der !-Iiillspelzenz~ihne yon Einkorn 
und Emmer ist nieht alternativ im Sinne der Mendel- 
spaltung; wohl aber sind die beiden in sieh 4- varia- 
blen Typendeutlieh gegeneinander abgesetzt, so dab sie 
eine sichere Entscheidung im alternativen Sinne er- 
m6gli'chen. Am phot0graphisehen Bilde der Gesamt- 
~hre, yon der flaehen Seite aufgenommen, ist dies De- 
tail nach unsern Erfahrungen im Originalabzug wohl 
noch deutlich, wird jedoeh bei der Wiedergabe im 
Druck durch das Raster fast stets soweit verwischt, 
dab es als Demonstration versagt (vgl. ABERG Tar. II  
in (i) bzw. IV in (7) ; BI~0CHER S. 6o) ; bier dtirfte eine 
Zeichnung erg~nzend notwendig werden. Bei tier 
tiblichen Aufnahme des Einzel~hrchens vom Rtieken 
oder der Bauchseite ist das Bild des im Profil stehen- 
den Zahnes uncharakteristisch. 

3 - S t e l l u n g  d e s  E n d ~ i h r c h e n s .  
Ein drittes alternatives Merkmal ist die Steltung des 

End~hrchens. Bei den A r t e n d e r  Gattung Tri t icum 
steht das voll entwickelte terminate ,~hrchen gegelt die 

beiden Zeilen der alternierenden Ahrchen um 
9 ~ ~ gedreht, d. h. quer ; nur in der Einkornreihe 
ist das terminale 3,hrchen seheinbar ganz feh- 
lend, wel l  es ~ugerst stark reduziert ist; die 
-~hre endet also zweizeilig ~. Damit ist bei den 
neuerlich als i intakte Ahren zutage gef6r- 
derten alt~gyptischen Weizen tin weiteres 
Kennzeichen ftir Tri t icum monococcum gegen- 
tiber den polyploiden Weizen an die Hand 
gegeben, das sich beispielsweise auch an den 
h/iufig vollst~indigen Khren aus den Pfahtbauten 
heranziehen lieBe. Hierbei ist daran zu erin- 
nern, dab an den reifen ~hren aller 3 Spelz- 
welzen, des Einkorns, des Emmers und des 
Spelzes (Dinkels), die Khre im oberen Teil 
iiberhaupt normalerweise briichig ist. Man 
wird also mit einem Verlust der Spitzen aueh 
beim Ernmer rechnen miissen, wobei dann die 
Ahre ebenfalls scheinbar zweizeilig endet; 
aueh im Bilde dtirfte das abet kenntlieh sein; 
hiervon wirdnoch zu sprechen sein (vgl. S. 146). 

4 - D a s  K e r n .  

Das nach der Form charakteristisch vet;  
schiedene Korn von Emmet und Einkorn ist 

1 In Se~IE~rANN (I2) S. 8 ist dies zwar im Text 
gesagt, auf der monococc*tm-Tafel Fig. 6f S. 29 
indessen versehentlich falsch gezeichnet; beim 
Neudruek in ENaLER-PRAaTI. e. Anti. wird dies 
berichtigt. 
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in Abb. 5 dargestellt. Trotzdem kann die Unterschei- 
dung der beiden Arten a m K o r n  allein der Form nach 
ureter Umst~ndert erhebliche Schwierigkeiten bereiten. 
Wie diese sich dutch die oft eink6rnige Ausbildung des 
End/ihrchens beim Emmer, sowie denWechsel yon ein- 
und zweik6rnigen ~hrchen beim Einkorn au,swirkt, 
habe icb bei Gelegenheit der Bestimmung der Tre- 
buser Funde und der Neubestimmung des Troja-Na- 
teriats unter Vergleich mit recentem Material unter- 

Ts~q 

Abb. 5. Verschieden geformte Einkorn- und Emmerk6rner - -  aus SOHINI~IANN 
:194o ( i i ) ,  links Emmet aus Oerlikon "1. 551; oben aus zweik6rnlgem, unten aus 
einkgrnigem {End-}Sbrchen; rechts Einkorn arts Vorarlberg T. 553, oben a u s  

einkgrnigem, unten aus zweik(Srnigem Ahrehen. 

Sucht und ausffihrlieh dargestellt (14 u. 21, S. 453 ft. 
mit Abb. 5--7)- Das kann zweierlei U rsachen haben: 
Im sogenannten zweik6rnigen Einkorn (engrain double) 
ist bei der Ausbildung 
eines zweiten Kornes irn 
Ahrchen die ffir das ein- 
k6rnige Einkorn eharak- 
teristisehe Vorw6Ibung 
der Bauchseite r/iumlich 
unterdrfickt. Das Korn 
bekommt eine flaehe bis 
konkave Bauchseite, wie 
der Emmer. Anderer- 
seits wird das End~hr- 
chen des Emmers h~tu- 
fig Bur eink6r~ig aus- 
gebildet, dann~hat~das Korn des Emmers Raum, die 
Bauchseite vorzuwOlben wie ein normales Einkorn 
(Abb. 5). 

Deshalb wurde zur a n a t o m i s c h e n  U n t e r -  
s u c h u n g  yon Spelzen- und Kornmerkmalen ge- 
schritten, die in Abh/ingigkeit von der Polyploidie- 
stufe GrOBenunterschiede erwarten liel3en, wie sie yon 
SC~WAmTZ u. a. auch fiir manehe Organe der Getreide 
nachgewiesen sind und in noch unver6ffentlichten Un- 
tersuehunger~ yon MELCHIOR und GRASSM~ in z .T.  
mit den unsern parallel la ufenden Resultaten gefunden 
wurden. Auch HELr~AF.K hat in der noch zu bespre- 
chenden Arbeit 195 3 z .T.  die gleiehen anatomisehen 
Merkmale zur Unterscheidung yon Emmer und Ein- 
korn herangezogen. 

Auf Tafel II  und Abb. 6 s ind  aus diesem Material 
charakteristische Bilder der Kieselelemente der Vor- 
spelze wiedergegeben, fiber die im folgenden Ab- 
schnitt berichtet wird (S. 146). 

B. B e s t i m m u n g  von Weizen aus Saqqarah 
VI. Dynastie .  

I .  D i e  Frage.  

Am 7. 8. I95I erhielt Verf. yon Prof. V. TXCK~0LM- 
Cairo aus Stockholm eine kleine Probe yon vier ~_hren- 
stricken 1 aus dem oben erw~hnten neuen Funde yon 
Laur~g (Icheti's Grab, Saqqarah, VI. Dyn.), in dem 
V. T~CKI-IOLM wiederum T.  m o n o c o c c u m  vermutete 
(7 S: 128). Die Hauptmasse der Probe, 29 J~hren, war 
gleichzeitig Dr. H E L B ~ - K o p e n h a g e n  zur Bestim- 
mung fibergeben, doch erhielt VerI. die in Stockholm 
hergestellten photographischen Abbildunge n derselben 
in zwei Tafeln, die i953 in die Abhandlung yon I~[F.L- 
~AEI~ (6) als Tafel I u n d  II  aufgenommen sind. 

Bei der auBerordentliehen Bedeutung die d e m  
sieheren Nachweis von Einkorn im alten Agypten zu- 
kam, muBte eine para lMe unabh/ingige Bestimmung 
--  wie sie in frfiheren Zeiten etwa yon NEUWEILER 
und NETOLITZKY oder ~CHV~rEINFURTI- I  u n d  A .  ~ C H U L Z  

geribt wurde --/iuBerst wichtigsein, worauf auch Prof. 
TXCKHOLN nach mehrfachen brieflichen ~iul3erungen 
(5.7. und Io. 8.51) Weft legte. 

Die Untersnehung wurde auf Grund der in Tell A 
gesehilderten Kriterien durchgeffihrt mit dem sicheren 
Resultat, dab a l l e  v i e r  ) k h r e n s t f i c k e  z u m  
Emmet T r i t i c u m  d icoccum g e h 6 r e n ; augenschein- 
lich abet zu 2 verschiederlen Formen: Am z 3. 5. 1952 
konnte Verf. das mit Photographien belegte Ergebnis 
an Prof. TXCKImL~ nach Kairo senden, woes  bis zur 
Beendigung der Untersuchung in Kopenhagen liegen 
bleiben sollte. 

.2~8 [628 . . 
Abb. 6. Kieselelemente der VorspeIzen (yon links nach reehts) yon T. boeotic~m, monoeoceum, dlrocco~4es, dieoecum, 

M = Ahre I, K = .~.hre I I  aus el Omari  dess. M. HOPF. 

HELBAEK hat nunmehr (6) fiber seine Unter- 
suchungen, die zu dem gleichen Resultat gekommen 
sind, unabh~tngig berichtet --  ohne indessen auf die 
Paralleluntersuchung Bezug zu  nehmen --  a u c h in  
d e m  g r 6 B e r e n  M a t e r i a l  ( 29Xhren )  h a t  s i c h  
k e i n E i n k o r n s o n d e r n n u r E m m e r g e f u n d e n .  

Bei der Wichtigkeff der Einkorn-Emmerfrage:nicht 
nut  ffir die ~gyptisehe KuIturgesc1~ich~e, sondern auch 
Ifir die Wanderungsgeschichte des Weizens fiberhaupt, 
kulturhistorisch wie biologisch, hat die hier vorweg 
genommene Best~ttigung durch die Verf. nicht an Wert 
verloren und soU deshalb im AnschluB an die obigen 

x Zun~ichst in der Annahme, es handle sich um das yon 
ABERG untersuchte Material aus tier III. Dynastie. 
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Unterlagen zur Unterscheidung yon Einkorn und 
Emmer,  die auch ferrmren Bestimmungen zugrunde 
gelegt werden k6nnen, nieht l~inger zurfickgehalten 
werden. 

Unter tlinweis aul die ausffihrliche Arbeit yon I-IEL- 
BA1~K, die methodisch die gleichen Wege gegangen ist, 
werden die Resultate im wesentlichen nur a.n der Eland 
der in Kairo hinterlegten Aufnahlnen, durch die zuge- 
h6rigen Zeichnungen ergiinzt, erlftutert (Abb. 7- -9  und 
Tafel I). 

Die photographischen BJlder, die sich weitgehend 
mit denen yon HEI.BAEK decken, werden hier wieder- 
gegeben, well fiir den deutschen Leser leichter zug~ag- 
lich 'als die dfinische Arbeit. Die Probe enthglt 4 ~hren-  
st(icke yon mat tbranner  Farbe, die durch Karbonisie- 
rung (Iangsame Reduktioa im Laufe der Zeie, auch als 
Inkohlung bezeichnet) zu verstehen ist und etwa der 
der groBen Proben des Botanisehen Museums Berlin- 
Dahlem aus der Sammlung SCI~WEI~UI~TH entsprieht. 
Zum Vergleich wurde eine Probe aus dem Grabe des 
Siegelbewahrers Mehreru (XII.  Dyn.) - -  fiber dem 
Totentempel des Ne-w0ser-re (V. Dyn.) zu Abusir - -  
herangezogen, aus Emmerspreu, die in groBer Menge 
zur Fiillung der grabscMchte  - -  vermutlich zum 
Schutz gegen Austrocknen - -  verwendet war. Der 
Spreu untermengt fanden sich reichlich velle Vesen, 
~hrenbruchstticke und einzelne fast vollst~ndige 
2thren, die in Tafei I und I I  unten wiedergegeben silid. 

Die in Tafel I oben von beiden Seiten, a und b, dar- 
gestellten ~hrenstficke aus Saqqarah geh6ren augen- 
scheinlieh 2 verschiedenen Weizenformen an, die an 
die beiden yon Aberg i95o ;(I ; Taf. IV) als Triticum 
dicoccum und Triticum monococcum bestimmten Ahren 
aus der I I I .  Dynastic erinnern. Sic wurden deshalb 
im Verlauf der Arbeit kurz als (dic. ? ) s  I und 
(mon. ?) Ahre I I - - I V  bezeichnet. 

I I .  Die Untersuchung: 

I. D i e V o r s p e l z e  (vgl. S. I4o). 

Augerlich sind die Ahren zi.emlich lest, da die harten 
Hfillspelzen mit dem scharfen K i d  die inneren Teile - -  
Beck- und Vorspelze und Korn - -  zusammenhalten. 
Diese sind sehr zart und leicht zerbrechlich. Doch ge- 
lang es (unter mSglichster Schonung der Khren), ein- 
zelne I{6rner mit Deck- und Vorspelze intakt  aus den 
Hfillspelzen zu befreien und zu photographieren. 

Tafel I Mitre zeigt in Bild I yon der breiteren 
Ahre I : 

a Vorspelze yon innen ; die in die Furche des Kornes 
eindringende mittlere Falte als vorspringende Leiste 
sichtbar ; Vorspelze deutlich u n g e s p a 1 t e n. 

b Korn mit  Deekspehe und Vorspelze; Vorspelze 
yon auI~en, tieI in die l?auchrinne des Kornes ein- 
gesenkt (vgl, Abb. 2); ungespalten. 

e Kdrn mit Deckspelze ohne Vorspelze - -  zeigt die 
feine aber tiefe Bauchrinne. 

d Korn seitlich, mit Gipfelpolster; seitlich dutch 
Schrumpfung stark abgeflacht. 

Dasselbe in Abb. 7a - -d ;  dazu in  e und f das Korn 
vom Rficken, vom Bauch und Querschnift. 

Bild I I  die gleiehen Teile vonder  schmaleren Ahre I I  
(mon. ?): 

a und b = -K orn  mit Deck- und Vorspelze; in a 
Vorspelze stark faltig verworfen, in b glatt, tier in 
die Bauchrinne eingesenkt -- ,  

c Vorspelze allein.von innen (entspricht Ia);  u n -  
g e s p a 1 t e n ; FaRe vorspringend, 

d Korn seitlich, e vom Rficken. 
Das Korn ist sehr schmal, die Deutung als Einkorn 

naheliegend; die ungespaltene Vorspelze l~Bt diese 
Deutung nicht zu. 

b c c~ e r 
A b b .  7- V o n  d e r  b r e i t e n  ~,2tre I ( e n t s p r i c h t  Tar .  I A b b .  I ) .  

a = V o r s p d z e  yon innen = Vi,  O u e r s c h n i t t  
b = Kori1  m i t  Deck -  u n d  Vor spe l ze ,  V o r s p d z e  y o n  auBen  = D K V a  
c = K o r n  m i t  Deckspe lze ,  ohne  V o r s p e l z e  = D K  
d = K o r n  se i f l ich ;  e u n d  f y o r e  Rf icken ,  B a u e h s e i t e ,  Q u e r s c h n i t t .  

c & e f g 

Abb .  8. Te i le  d e r  s c h m a l e n  .X, h r e  I I .  

a - - e  e n t s p r i c h t  Tar .  I A b b .  e ;  a = D K V a ;  b = K V a ;  C = V i ;  d = V a ;  
f u n d  g = z w e i t e s  K o r n  v o m  Rf lcken ,  B a u e h  u n d  Que r schn i t t .  

{ 
& e f h 

Abb. 9- Teile'des obersten Ahrchens yon llhre I; 

a = D V K ;  b = D K ;  c =  V a ;  d = V i  des  e r s t en  K o r n e s ;  e - - g  = I .  K o r n ;  
h = V a ;  i = V i  des  z w e i t e n  K o r n e s .  

Hierzu A b b  8a--e  ; dazu fund  g zweites Korn vom 
Rficken, Bauch und Querschnitt. 

Bild I I I  diesdben Ansichten yon EMX~ER aus dem 
Grabe des Mehreru XII .  Dynastie(Sammlung $CHWEI?C- 
FURTH) ; Vqrspdze wellig verworfen ; vgl. Abb. 2. 

Bi!d IV Vorspdzen der schmalen ~hre  I I ;  a yon 
aul3en, b von innen, c Korn. 

Abb. 9. Teile des obersten Ahrchens von Ahre I. 
Es ist zweiblfitig mit reduzierter drifter Blfite. Die 
beiden ersten Blfiten sind Iertil und hatten gut ent- 
wickelte K6rner ; das Korn in der zweiten Blfite zerfiel 
bei der Preparation. Beide Vorspelzen konnten aber 
unverletz t herauspr~pariert werden; im ganzen sind 
yon ~hre  I 5 KSrner, yon Ahre I I - - I V  4 KSrner auf 
die Struktur der Vorspelze gepriift. 

Ergebnis: D i e  V o r s p e l z e  i s t  u n g e s p a l t e n ,  
sowohl bei der breiteli Ahre I wie bei den schrnalen 
~hrenIl, llI, IV. Danach rfihren auch die schma- 
l e n ~ h r e n s t  f i cke  v o n  T r i t i c u m  d i c o c c u m  her,. 



Tafel  I. 

O b e n :  Die  4 un te r such ten  7ihrenstl ' icke aus dem Grabe  d e r  Achet is  zu S a q q a r a h  V I .  Dynas t i e ;  yon  be iden  Sei ten  (Seife a unterste~s ~ h r c h e n  rechts ,  
Sei te  b l inks)  ~ h r e  I E m m e t  ~ihnlieh (die. ?) ; Ahre  I I - - I V  E i n k o r n  ~ihntieh (mon. ?), Mi t r e  E inze lhe i t en  der  ~ h r e n :  I Ahre  I (die. ?) ; I I  ~ h r e  I I .  (mort ?) ; I I I  E m m e t  
aus  d e m  G r a b e  des Mehreru  X I I .  Dyn.  ; I V  .~hre I I  (mon. ? } ; V = Vorspelze  (palea),  i = von  innen,  a = yon  auBen;  D = Deckspelze  ( lemma) ; IK = Korn ;  R = yore  

Ri ieken ,  B = Ba~chsei te ,  U n t e n :  Ahrens t f icke  und  A_hrchen aus Abns i r ,  Grab  des Mehreru ,  X I I .  Dyn.  

D e r  Zi~ehter, Bd .  24 (z954) H e f t  4/ft. Spr inger -Ver lag ,  Berlin/G6ttingen/Heldelberg, 



Tafel II. 

Vorspelzellbilder alls H01~ (2o). z. T .  boeoticum BOlSS. T. 499, 2, T.  monococcum L. T. 628, 3. T .  dicoccoides T. 414, 4. T .  dicoccum T. 55I, 5. Probe 
K ~ ,~.hre II, 6. Probe M ~ ~.hre I. Unten links T. 551 Emmer aus Oerlikon; dalmben 5 ,~aren aus Abusir, Grab des Mehreru XlI .  Dyn. 

Der Z~ehter~ Bd. 24 II954) Heft 4]5- Springer-Verlag, Berlin]G6ttillgen]Heidelberg, 
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2. D ie  t t f i t l s p e l z e i i z ~ h n e  (Abb. 1o; vgl. S. I42 ). 
Es untertiegt keinem Zweifel, dab alle IIicht ver- 

letzten )~hrchen des vorliegenden Materials in ihren 
ttfillspelzenziihneii dem Typus des Emmers entspre- 
chen. Das gilt sowohl yon der breiteren )~hre I wie yon 
den schmaleren II  bis IV. Dies Ergeb- 
nis Jst in Einklang mit der fiberall 
ungespaltenen Vorspelze. 

In Abb. IO sind alle unverletzten 
Spelzenspitzen wiedergegeben; es sind 
nur 8 an Ahre I, 4 an ~hre II, 8 an 
~.hre III,  4 an Ahre IV. 

l-Iierbei ist der Unterschied zwischen 
den beiden Ahrentypen auffallend: 
Ahre I hat einen kfirzeren, 4- stumpfen 
Hauptzahn und seichte Bueht zum 
2. Zahn bin. Bei Ahre II  bis IV i st der 
Hauptzahn gerade und lang, wie bei 
Einkorn uiid einigen dicoccoides Typen 
(Abb. 4) ; die Bucht ist sch~rfer gewin- 
kelt als in Ahre I. Falls bei einer solchen 
Form der zweite 'Zahn verletzt ist, ~ ' / /  
k6nnte, wie S. 145 gesagt, der Eindruck 
erweckt werden, als sei der zweite 
Ei  n k o r n zahn abgebrochen -- was zu' 
einer Fehldeutung ffihren k6nnte (el. 
Saqqarah I IL  Dyn.). 

Ein VergleicI~ der beiden Zahntypen c~rr 
mit den in Abb. 4 wiedergegebenen ~ .1~ 
aus recentem Material stellt den Zahn- 
typ der Ahre I zu T. dicoccoides T. 414 
aus Pal~stina bzw. T. dicoccum T. 551 
aus Oerlikon und einigen Formen der 
var. Afar der Coll. PERCIVAL (5.4 oder 
5.7 aus Abessinien). Die Ahren II  und b# 
I I I  eiitsprechen dagegen den beiden ~ 
herausfallenden Formen von T. dicoc- 
coides aus  PERCIVAL 3.4 var. Aaron- 
sohnii und 3.5 vat. rubrivillosum, beide 
vom Hermon ; bzw. T. dicoccum: PER- 
CIVAL 6. 5 , T . I  und T. 551 , Kultur- 
emmern aus versehiedenen europ~, 
ischen Sortimenten. ~rr 

hnsofern die Zahnform jeweils f/Jr ~ [ \  
den Stamm charakteristisch ist, folgt 
ffir das hier vorliegende Material, dab 
auch IIach dem Typus der Hfillspelzen- 
z~hne, ebenso wie nach der Form 
der Ahre, zwei verschiedene Sdimme 
oder Variet~ten von Emmer deutlich ~r~ 
werden. Abb. 

3. D i e S t e l l u i i g  d e s  E n d i i h r c h e n s  (vgl. S. 142 ) . 
Auf den mir von Prof. TXCEHOL~ zur Ansicht fiber- 

sandten photographischen Bildern der 29 Ahrenstficke 
(wiedergegeben als Tafel I und II  bei HELBAEK 1953) 
besitzen io ~-hreii eine vollst~indige Spitze; (Nr. i, 2 ,  
5, I0, I I ,  12, I7, 18, 19, 2I, 27 bei HELBAEK). An allen 
ist das terminale )~hrchen g'ut entwickelt und die Ouer- 
stellung im Bilde meist deutlieh zu sehen. Sie ist Ifir 
Emmer, nicht far Einkorn charakteristisch. HELBAEK 
hat dieses Merkmal IIicht mit berficksiehtigt. 

4- Das  K o r i i .  
Es ist noch ein Wort fiber die K6rner zu sagen : Die 

K6rner beider Ahrentypen k6nnten der Form IIach 
Der Ziichter, 24. Band. 

solche von zweik6rnigem Einkorn (engrain double) 
mit eoncaver Bauehseite sein; diese ist aber ebenso- 
wohl ffir T. dicoccum charakteristisch, wie S. 143 ge- 
zeigt. Die ungespaltene Vorspelze l~13t bier keinen 
Zweifel ffir die Deutung a]s Emmer. Die K6rner, die, 

bZ~ bZ~ 

z~r2 ~r3 

3r2 ~r3 

3ri 

~r3 Z'rZ 

br~ br3 

~zr3 ~zl'/ 

br2 b[l 

io. Uaverletzte Hfillspelzen-(glumae-) Z/ihne yon ~-hre I I I V ,  

wie gesagt, ~ul3erst zerbrechlich sind, sind sicherlich im 
AustrocknungsprozeB bei der Karbonisierung stark 
gesehrumpft, was auf Abb. 9 an der Bauchaiisicht, auf 
Abb. io an der Seitenansicht und dem (in Ansicht yon 
der Spitze gezeichneten) Ouersehnitt deutlieh wird. 
Es ist also anzuiiehmen, dab sie in frisehem Zustand 
voller und typisehen Emmerk6rnern ~hnlicher gewesen 
sind (vgl. hierzu unter C). 

Somit sprechen alle wichtigen Kriterien daffir, dab 
das Material yon Saqqarah VI. Dynastie (Grab der 
Achetis), das bier zur Untersuehung gekommen ist, 
kein Einkorn enthfilt. 

Diese 1952 bereits mit Sicherheit getroffene Be- 
stimmung wurde in der folgenden Zeit durch die von 
M. HOPF durchgeffihrten anatomischen Vergleichs- 

I O  
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untersuchungen an Weizen aller 3 Reihen best~itigt; 
Proben der Ahren I und II  kamen unter den Deck- 
bezeichnungen M und I b/5 (Ahre I) und K (Ahre II) 
zur Untersuchung. Bei der Sicherheit der oben ge- 
wonnenen Resultate konnten sie zugleich als Kriterium 
ffir die Sicherheit der ausgearbeiteten anatomischen 
Methode dienen. Die gemessenen Werte ffir Form und 
Dimensionen der Kieselplatten der Vorspelzen, MaBe 
der Spalt6ffnungen der Deckspelze liegen ffir beide 
Ahrentypen und ffir beide Zellorgane eindeutig bei 
Trit icum dicoccum in der tetraploiden Reihe. 

Die statistisch gesicherten Mittelwerte ffir die Breite 
der Kieselelemente betragen : 

Tabelle 2. 

P-Wert ffir die Differenz 

Zll 7tt, ono(zocc~ fn  zu dicoccum 

T. boeoticum 17,6/~ 
T. monoaoccum 18~ 7 # 
T. dicoccoides 23,6/~ 
2". dicoccum 22,6/~ o,0oo2 
Probe M = ~hre I 21,o # 0,0002 0,0005 

,, l b / 5 = N h r e I  19,6/* 
,, K ~Xhre  II 21,2 # 0,0002 0,07 

Die Form der Kieselelemente zeigt Abb. 6 u. Taf. n .  
Die MaBe der Spalt6ffnungen, gemessen an den Proben 
je 18--32, an den Vergleichssippen je i0 - - I00  Spalt- 
6ffnungen, betragen in #: 

Tabelle 3. 

T. monococcum 
T. dicoccum 
Probe M 
Probe K 

Htillspelze Deckspelze Vorspetze 

29 ,9  
38,9 
34,4 
33,8 

33,5 
36,6 
37,9 
39,3 

26,5 
38,1 
35,3 
38,0 

Messungen entsprechend Tab. 2 hat auch HELBAEK 
verwendet; jedoch als Zellbreite gemessen (vgl. bei 
I-IoPF Abschnitt I). 

u kann die vorgelegte Untersuchung dazu 
ermutigen, Init Zuversicht auch an ein kleines Material 
- -  und das ist bei Ausgrabungen leider oft der Fall --  
heranzugehen: an den 4 kleinen Xhrenbruchstficken 
lieB sich bei Heranziehung vieler xr i ter ien die Bestim- 
mung mit gleicher Sicherheit durehffihren, wie an der 
selten groBen sch6nen Probe yon 2 9 ~hrenstficken, die 
HELBAEK vorgelegen hat. 

C .  D i e  D e u t u n g .  

t taben somit alle angewendeten Methoden zu dem 
gleichen Resultat geffihrt, das HELBAEK I953 bekannt- 
gegeben hat,! so ist doch die Deutung z.T. andere Wege 
gegangen u n d  darf damit ihrerseits Gedanken zur 
weiteren Diskussion beitragen. Es war gezeigt, dab in 
dem Material yon Saqqarah VI. Dynastie zwei ver- 
schiedene Formen yon Emmer vorliegen, eine krgftige, 
mit breiteren, und eine zartere mit schmaleren Ahren, 
die auch in den Abrchen kleinere Dimensionen zeigt 
und ein i sch!ankeres, kleineres Korn hat, das seiner 
Form nach h6chstens mit dem 2-k6rnigen Einkorn 
(engrain double) verglichen werden k6nnte, das aber 
wegen der nachgewiesenen Merkmale zum Emmer 
gehOrt. I-IELBAEK sieht in dem Gesamtmaterial mit 
seiner Variationsbreite eine noch unausgeglichene pri- 
mitive Emmersorte, die er auf Grund des stark ver- 

schrumpften Kornes, sowie der z ~ h s p i n  d e l i g  e n 
s  als in u n r e i f e m  Zustand geerntet ansieht. 
Da aber die Erntezeit, durch die Nilfiberschwemmun- 
gen festgelegt, nur eine bestimmte kurze Zeitspanne 
umfaBt, mfisse ,man annehmen, dab die beiden Be- 
stattungen der III .  und VI. Dynastie, deren Grabbei- 
gaben hier zur Untersuchung kamen, in die gleiche 
Jahreszeit gefallen wgren, was --  als Zufallserschei- 
nung beurteilt --  bei der weiten zeitlichen Trennung 
beider sehr geringe Wahrscheinlichkeit beanspruchen 
k6nne. Deshalb diskutiert HELBAEK, hypothetisch, 
eine zweite Annahme: die Beigabe unreifer Xhren sei 
rituell bestimmt, dahin niimlich, dab den Toten nur 
unverletzte Ahren beigegeben werden durften. Um 
dies sicherzustellen, muBten die "~_hre n ycenn sie nicht 
zerfallen sollten, vor der Reife geschnitten und ill den 
Tempeln gespeichert werden, damit  sie aueh zu andern 
Jahreszeiten ffir die Begr~bniszeremonien zur Ver- 
Ifigung standen. I-IELBAEK postaliert dies auch ffir die 
~_hrenstficke aus der I n ,  Dynastie,. - -  Wie erw~hnt, 
konnte dies Material noch nicht fiberprfift werden. 

Ob die Aussage fiber die Consistenz der Ahre stich- 
haltig ist, kann indessen in Frage geste!It werden. Wie 
oben erw~hnt, sind recente reife Xtiren voa Einkorn, 
Emmer (and Spelz) im oberen Teile ieicht zerbrechlich ; 
doch gelingt es immer, einen -4- groBen Anteil an 
Xhren selbst durcti Jahre in StriiuBen intakt zu erhal- 
ten. Im Botanischen Museum Berlin-Dahlem befin- 
den sich ffinf fast ganz v911st~ndige carbonisierteXhren- 
stficke aus der oben genannten Probe aus Abusir 
(Tafel n) aus den schon erwghnten Prie.stergr~bera der 
x n .  Dynastie .  Wie gesagt, sind sie unter a u s -  
g e d r o s e h e n e r  Emmerstreu gefunden. Dem Zu- 
stand der Spelzenspitzen nach zu urteilen, ohne Gran- 
nenreste, haben sie den ProzeB des Stampfens (ent- 
sprechend dem , ,Gerben") durchgemacht, ohne dab 
dabei die Spindel, die bis zu zehn Gl ider  beiderseits 
z~hlt, zerbrochen ist. Diese Xhren machen ebenso wie 
die vollen Vesen und die ausgedroschene Spreu (s. 
unten) den Eindruck ausgereifler Xhren, Von den 2 9 
bei }IELBAEK und den 4 hier abgebildete n ==- 33 Ahren 
sind nut 2 ganz vollst~indig, weitere 8 besitzen noch 
ihre Spitze, haben aber am Grunde Xhrchen verloren, 
die fibrigen 23 sind nur Bruchstficke, an deren Spitze 
and am Grunde Xhrehen fehlen. Ob das Material so- 
mit als ,,besonders z~ihspindelig in Vergleich zu recen- 
ten reifen .~hren" bezeichnet werden kann, darf da- 
hingestellt bleiben. Verf. hat dagegen aus den eigenen 
Untersuchungen den Eindruck gewonnen, dab hier, 
und vielleicht bei Aberg, zwei verschiedene Emmer- 
sorten vorliegen, eine gr6bere --  die als Emmer nicht 
zu verkennen ist, und eine zartere, die im Aussehen 
ihrer Xhren an Einkorn erinnert. Es fragt sich, ob ffir 
diese Deutung auch sonst Anhaltspunkte gegeben sind. 

i. Zun~chst lag es nahe, mit dem sicher bestimmten 
altggyptisehen Material zu vergleichen. 

Von den ffinf genanrtten Ahren dfirften die zweite 
und fiinfte einem breiteren Typ angeh6ren als die 
fibrigen drei, 

Daneben standen mehrere Schachteln voll meist 
ausgedroschener Emmervesen versehiedener Herkunft  
aus der Sammlung SCI-IWEII~I~URTH zur Verffigung. Eine 
Probe der gleichen Herkunft wie die Xhren (TaM I 
unten) zeigt die gleiche Schmalheit wie die Saqqarah- 
Ahrchen ; auch der Winkel zwischen den beiden Zeilen, 
der an den Ahrenbruchstticken kenntlich ist, Weist a uf 
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die Schmalheit der A h r e  dieser Emmerform. Sie ent- 
spricht durchaus dem zarteren Typ von Saqqarah. 

2. Unter den Abbildungen, die A. SCI-IULZ !916 (16), 
Abb. r--4, zu dem Material aus verschiedenen Fnnden 
gibt, sind deutlich 2 verschiedene Formen von Emmer 
zu erkennen, die mit den beiden in Saqqarah (VI. Dy- 
nastie) unterschiedenen als fibereinstimmend angese- 
hen werden k6nnen. Er gibt an, dab die Vesen des Em- 
mers aus Ani (M R XI. Dyn. ; an der breitesten Stelle 
durchschnittlich 6 mm breit) breiter sind als die aller 
iibrigen von ihm geprfiften Funde der glteren Zeit 

I-IELBAs in ihren Dimensionen die Werte aller iibrigen 
fibersteigt. 

Damit soll nicht gesagt sein, dab es in J~gypten nur 
zwei deutlich unterscheidbare Sorten von Emmer ge- 
geben habe. Sicher trifft zu, was HELBAEK aus tier 
starken Variabilitiit seiner gr6geren Probe folgert, dab 
auch im alten J~gypten, wie heute in L~indern mit 
primitivem Ackerbau, wie fibrigens ebenso in Europa 
in den sog. Landsorten, ein uneinheitliches Gemisch 
verschiedener Typen angebaut wurde. A. SCHULZ, der 
nicht nur das/igyptische Material, sondern auch Ge- 

Abb. I I .  Verkohltes Getreide aus el Omari, neolithisch, 3 : I ;  a) Emmet,  b) bespelzte mehrzeilige Gerste (4zeilig?), 
c) bespelzte 6zei.lJge Gerste, d) kleinste Gerste (Unkraut?). 

(Sahur-re V. Dyn. (Abb. I a b e i  SC~ULZ), Ne woser re 
(Abb. Ib) V. u. XlI .  Dyn., Mer), wghrend solche aus 
r6misch-griechischer Zeit zu Gebel6n den Ani-Emmer 
an Breite noch fibertreffen (Abb. 4) - -  Proben dieser 
Funde befinden sich in der Sammlung SCHWEINFURTH 
im Botanischen Museum Dahlem). Diese breiteren 
Ahren enthalten des 6fteren drei K6rner im Xhrchen, 
wobei das dritte ,,h/iufig recht klein ist und h/iufig dann 
auch alle drei mehr oder weniger zerdrfickt sind". 
SCI/ULZ vergleicht den grOberen Typ mit dem oftmals 

drei ausgebildete X6rner im ~hrchen enthaltenden 
recenten Kutturemmer, den man als Triticum dico> 
cure tricoccum SCHUBL. bezeichnet hat. Zu diesen 
k6nnten yon den in Stockholm photographierten 
Xhren (EtELBAEI~ Tafel I u. II) etwa die Nummern I 
2, 4, 7, 9, IO, II ,  26, 29, geh6ren, sowie meine Xhre I; 
zum zarteren Typ meine Ahren II, III, IV sowie die 
Nummern 6, i2, 13, J4, I5, 19, 20, 23, 24 bei HELBAEK. 
Besonders dick, fas t  rund!ich erscheint nach dem 
Bilde Nr. 26, die auch nach der Tabelle S, 15 bei 

schichte und Sprachforschung griindlich gekannt hat ,  
rechnet zwar alle zu einer Form, die er T. dicoccum 
aegyptiacum benannt hat, ffigt aber hinzu, dab sie in 
verschiedene Unterformen zerf~tllt, woffir neben den 
oben beschriebenen Untersehieden auch die Farbe tier 
Ahren zu berficksichtigen sei; die-Agypter unter- 
schieden zwischen weiBem, rotem und schwarzem 
Emmer. Dieser Auffassung dfirfte sich nach den ver- 
6ffentlichten Abbildungen auch das Material aus Saqqa- 
rah III.  Dyn. (von A•ERG als z.T. ffir Einkorn bestimmt) 
einftigen, und es entsteht emeut die Notwendigkeit, 
dieses einer l~lberprfifung zu unterziehen. 

D .  D i e  v e r k o h l t e n  K~Jrner a u s  e l  O m a r i .  
Auch die ~,hre aus el Omari bedarI der 17berprfifung ; 

denn die yon BROCltER (2), etwas vergr6Bert, wiederge- 
gebene Photographie liilit in der Wiedergabe eine 
sichere Beurteilung der Spelzenziihne nicht zu. Nach 
der Darstellung yon DEBOlVO (1. c. S: 568) ist in el 
Omari neben der einen intakten als Triticum monoco~- 
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cure bestimmten Ahre ,,une quantit6 consid6rable de 
grains de bl ~ et d'orge (Hordeum vulgare L . ) "  gefunden, 
ohne dab fiir die ,,grains de bl6" eine niihere Bestim- 
mung gegeben ist. Verf. erhielt im August 1951 auch 
hiervon eine Probe durch Prof. TXCI~HOLM, deren Be- 
stimmung mit den obigen zusammeII nach Cairo mit- 
geteilt wurde: unter • rund 15o intakten K6rnern 

Abb. 12. E l m e r  aus el OmarL i Doppelkorn mi t  Spelzenresten, ]ginzelkSrner 
yore Rfleken, yon de~ Bauchseite bei natiirlieher Lage der KSrner, zwei besoltders 

dicke KSrner. 

Gerste und Emmer im Gemisch konnte kein Einkorn 
nachgewiesen werden. Im Gegensatz zu der schwaeh 
briiunlichen karbonisierten, 195o als monococcum be- 
stimmten, der einzigen intakten ~hre, ist das K 6 r n e r -  
material von el Omari, das ich zur Untersuchung 
erhielt, schwarz verkohlt. Es liegt u. E. mit Sicherheit 
durch Feuer verbranntes, n i c h  t stark inkohltes Ge- 
treide vor. Das zeigen vielfach gequollene und aufge- 

Flanke, so dab sie schr~g liegen. Der I~eimling ist oft 
gut erhalten, typiseh etwas schief gelegen. Zwei K6r- 
ner eines Ahrehens sind beim Verkohten mit den zwi- 
sehen ihnen liegenden Spelzenresten im Zusammen- 
hang geblieben. Das Doppelkorn ist auf dem Bilde 
deutlich. Abb. l l a  zeigt die stark wechselnde Form, 
wie sie durch die Lage des Kornes im Ahrchen, des 
~hrchens in der ~hre und sicherlich durch/iuBere Um- 
weltbedingungen bestimmt ist. 

2. Hordeum vulgare L. s. 1. 

i .  Die Hauptmasse der Oerste umfaBt 63 bespelzte 
K6rner yon ungleicher Gr6Be Abb. i I b  ulId I3a, die 
meisten, aber nicht alle, breit und symmetrisch. Wiirde 
man diese aussondern, so k6nnte man auf 2-zeilige 
Gerste schlieBen. Die asymmetrischen K6rner aber 
deuten auf mehrzeilige Gerste. Bei guter Fertilitlit 
mtil3ten es doppelt soviele wie symmetrische (Mittel- 
k6rner) sein. Sie sind indessen in so geringer Zahl 
vertreten, dab man zumindest auf ein Gemisch von 
4" und 2-zeiliger Gerste schliel3en mug. 

2. Zwei K6rner wurden als besonders groB ausgesoI1- 
dert, reihen sich abe r im fibrigen in den Typus ein ; dies 
wird insonderheit am Querschnitt an dam abgeflachten 
Rficken deutlich. Die Probe ist also als Hordeum vul- 
gare s. 1. bespelzte Gerste zu bezeichnen: 

3. Dagegen geh6ren 13 kurze, dicke, gleichfalls mit 
Spelzresten oder Spuren versehene K6rner zweifellos 
zu einer dichten, d. h. sechszeiligen Spelzgerste 
(Abb. i IC und I3b ). Sie erinnern in ihren Mal3en (s. Tab. 4) 
an die kleine Pfahlbaugerste Hordeum hexastichum 

/ 2 y 4~ y 

Abb. x3. Bespelzte mehrzeilige Gerste. a) Typ 4zeilig, b) Typ 6zeilJg, ~ Hordeum polystiehum var. hexastichum 
sanctum ttl~l~l~, c) tdeinste Gerste. 

platzte  K6rner, aus denen der Inhalt hervorgequollen 
ist. Das Material enthielt -- neben einigen Einspreng- 
seln-(Unkr~utern), deren Bestimmung Prof. TXCK- 
I-IOLM tibernommen hat -- bespelzte Gerste und Emmef 
zu etwa gleiehen Teilen; das gesamte hier untersuehte 
Material ist in Abb. I I  wiedergegeben. 

i.  Tr i t icum dicoccum SCI~iJBL. Emmer. Abb. I I  a u. 12: 
75 K6rner konnten eilldeutig als Emmet bestimmt 

werden. Die charakteristisch dicken recht grol?en Em- 
merk6rner legen sich teils auf die abgeflachte Bauch- 
seite, die eine ~ scharfe Furche besitzt, teils auf eine 

sanctum t:tEER. Bei einer solchen ist die Schiefe immer 
nur gering, well die 6 K6rner sich symmetrisch um 
d i e  Rachis stellen und sich daher gleichf6rmig ent- 
wickeln kSnnen. 

In Analogie zu dem ~aterial  in Saqqarah k6nnte 
aber aueh ein Gemisch verschiedener Gerstensorten 
vorliegen, im Sinne einer noch unselektierten Primi- 
iivgerste, Fiir den Weizen sind solche Formgemische 
zwischen lockeren und dichten Formen yon E. MAYI~ 
aus den 6sterreichischen Alpent~lern beschrieben, eben- 
so Yon LAI, IG]~ DE LA CAMP fiir denI-Iindukusch. Solehe 
Landsorten sind heute noch ein wertvolles Gen- 
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mater ia l ,  das  sich dem ,,reinigen- 
d e n "  Ausleseverfahren der  Menschen 
dureh  die Jah r t ausende  en tzogen  
hat .  

4. Endl ich  warden  45 kle ins te  
Grask6rner  ausgesonder t  (Abb. I I d  
and  t3c) ,  die dem Typus  b e s p e h t e r  20 
Gerste,  z .T.  mi t  Spelzresten,  ~uBerst 
gteichen, sic we~chen abe t  in der  
Gr613e fas t  d iscont inuier l ich  vom 
Typus  ab ;  auf dem Bi!de (Abb. i i d )  lO min . - -max .  I 
dfirf ten die mi t  )< bezeichneten noch Mittel  
z u m T y p  geh6ren. Diese , ,k le ins ten"  3. E m m e r 
Gers tenk6rner  sind aber  im Quer- 20 m i n . - m a x .  
scbni t t  r a n d  and haben  auf de r  __ i Mittel 
Bauchsei te  eine tiefe enge Rinne  extrem 
mit  weichen Lippen.  Als Seiten- zu 1. 
k6rner  der  mehrzei l igen sind sie zu 
klein and aile symmetr i sch .  Ahnl ich kleine Grassamen 
sind yon Verf. i n  Troja  (als el. Hordeum maritimum) 
beschrieben und mit  der  ffir Lengyel  yon D~I~I i~ER 
als eine ausges torbene Kul tu rge r s t e  eigener Ar t  unter  
dem Namen Hordeur~ pannonicum bes t immten  ,,klein- 
sten Gers te"  verglichen.  Die F r a g e ,  ob es sich um 
Unkrau t  hande l t  odor kleinste  K6rner  der  oben be- 
schriebenen,  mul3noch unentsehieden bleiben. Es i s t  
der  d r i t t e  Fa l l  eines gr6Beren Vorkommens  ~hnlich 
kleiner  Caryopsen in gr6Berer Menge:  Lengyel ,  Troja ,  
el 0mar l .  

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

Zusammen~assend ist  zu sagen:  Die erste Deutung  
der  seit  d e m  Jahre  ~948 von V. TXCKrlOL~ und ABER~ 
ver6ffentt~chten Bes t immungen  von Weizen aus neo- 
l i th i schen  und f r t ihdynas t i schen  Funden  Agyp tens  ist 
in F rage  gestel l t .  Verf. konnte  weder  in der  ihr  zur 
Verftigung gestel l ten Probe verkohl te r  K6rner  aus el 
Omar i  (neolithisch), noch in dem karbonis ie r ten  
~ h r e n m a t e r i a l  aus  Saqqarah  (VI. Dynast ie)  E inkorn  
feststet len.  Vielmehr  sind alle Stficke m i t  $ieher-  
heft als Triticum dicoccum, Emmer ,  zu erkennen.  I m  
Mater ia l  yon Saqqarah  (VI. Dyn.) sind 2 Formen  zu 
unterscheiden,  von denen die sehmalere  den zar teren 
~igyptischen und recenten Emmern ,  die brei tere  den 
als Triticum dicoccum tricoccum bezeichneten Formen  
en tspr ich t .  Es wird die Vermutung  ausgesproehen und 
zu begr i inden versucht ,  dab  die  gleichen Formen  von 
E m m e r  auch ill dem Mater ia l  aus  der  I n .  Dynas t ie  
vorl iegen k6nnten .  I n d e m  auch im K6rne rma te r i a l  
yon el Omar i  nur  Gerste und E m m e t  vorkommen,  
wird aueh die Uberprf i fung der  ,,monococcum"-~thre 
aus  el Omari  notwendig.  Es bliebe desha lb  in Uber-  
e in s t immung  mi t  ~[ELBAEK I953 die Fes t s te l lung  gill- 
fig, d a b  f f i r  d a s  a l t e  A g y p t e n  Tr .m.onococcum 
b i s h e r  n i e h t  m i t  S i c h e r h e i t  n a c h g e w i e s e n  
i s t .  

I m  ers ten Toil der  Arbe i t  wurde der  Nachweis  ge- 
ffihrt  auI  Grund e iner  vergle ichenden Untersuchung 
a m  recenten  Weizensor t iment .  Diejenigen morpho-  
logischen Merkmale  an Ahre  und Korn ,  die als ent-  
scheidend ffir die Untersche idnng  yon E~nkorn and 

Tabelle 4. Marie tier Kdrner aus el Omari. 

in  m m  

L~inge I Breife' I HShe I 

I. b e s p e l z t e  m e h r -  (u. 2 - z e i l i g e ? )  G e r s t e  

min . - -max .  4.5 --6.6 I 2.3--3.3 1.8--2.5 
Mittel  5.5 ] 2.9 2.I 

2. d i c h t ~ h r i g e  6 - z e i l i g e  G e r s t e  

3"9--5'714.9 : 2"8--4"~ I 2 " 1 - - 2 ' 8 3 . 2  2.4 

Lg./Br. 1 Br./H6he 

I-9 l I-4 

1'51 / 1.32 

4.8--6.6 2.6--3.8 2.2 --3.0 
5.7 3 -1 2.7 1.83 1.17 

7.3 2.9 i .8 2.5 1.6 
6.6 3.3 2. 4 2.0 1. 4 

E m m e r  gelten, sind an  e inem groBen Mater ia l  als aus-  
nahmslos  zutreffend nachgewiesen.  
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