
Uber den Nacktvv

56. A. Schulz: Uber den Nacktweizen der alten Agypter.

(Mit 3 Abb. im Text.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1916.)

Nach den Augaben in der Literatur sind in Agypten zahl-

reiche aus dem Altertum stammende Nacktweizenreste, meist

Friichte, gefunden worden. Sie sollen zu den vier Formengruppen

:

Triticum vulgare Vill. Kcke., Tr. compactum Host, Tr. durum Desf.,

and Tr. turgidum L. gehiiren.

Die erste Angabe iiber altagyptische Nacktweizenreste findet

sich in J. PASSALACQUAs 1826 — in Paris — erschienenem

Catalogue raisonne et historique des antiquites decouvertes en

Egypte par M. JPH. PASSALACQUA de Trieste 1
). Sie stammt

von C. KUNTH, der die Pflanzenreste der PASSALAGQUAschen
Sammlnng untersucht hatte, und ist von ihra gleichzeitig auch im
achten Bande der Annales des sciences naturelles 2

) veroffentlicht

worden. Nach KUNTH gehoren die Getreidereste dieser Sammlung
zu „ Triticum vulgare Willd. [also vulgare Vill. Kcke.] Ble.". Es
sind „des fruits d' un aspect brunatre." 3

)

Eine groBere Anzahl von Angaben iiber Funde von alt-

Sgyptischen Nacktweizenresten verdanken wir F. UNGER; er hat
sie in seinen „Botanischen Streifziigen auf dem Gebiete der

Culturgeschichte" 4
) veroffentlicht. Im vier ten Teile dieser „Streif-

ziige"*), in dem er die big dahin bekannten ^pflanzen des alten

Agyptens" behandelt, nennt er Triticum vulgare Vill. mid Tr. turgi-

<*"«* L. als im alten Agypten angebaute Nacktweizen. Jenes ist

nach seiner Angabe „nicht selten in den Grabern bei Mumien"
und wurde von ihm aus Theben mitgebracht. Dieses scheint er

2) S. 418—428: Recherchea sur les plants trouvees dans les tombeaux
^gyptiens par M. Passalacqua.

3) Dies sind wohl dieselben Getreidereste, von denen Al. Bbaun (Uber
•die im Kg]. Museum zu Berlin aufbewahrten Pflanzenreste aus altagyptischen

Grtbem, Zeitschrift f. Eihnologie, Bd. 9, Berlin 1877, S. 289—310 1298]) sagt:
Von Cetreidearten finden sich im hiesigen Museum Weizen (Triticum

'"''/?'< Vill.), welchem einzelne Gerstenkorner beigemengt sind."

4) Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftl. Klasse d.Kaiserl.

Akademie der Wissenschaften, Bd. 38, 1859 u. f. (Wien 1860 u. f).

&) A a. O., Bd. 38, 1859 (Wien 1860) S. 69-140, mit 9 Taf. (97-98).
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nicht selbst aus dem alten Agypten gesehen zu haben; er beruft

sich vielmehr auf ALPH. PYR. DE CANDOLLE, der Korner von

Tr. turgidum aus sehr alten Mumiensargen angabe.

Im fiinften Teile der „Streifziige" 1
), der der Beschreibung

des „Inhaltes eines alten iigyptischen Ziegels an organischen

Korpern" gewidmet ist, gibt UNGER an, da8 er in diesem aus der

auBeren Umfassungsmauer der altagyptischen Stadt Nechab

(Eileithyia, jetzt Elkab) stammenden Tonziegel Teile der Rhachi*

(Aehrenachse) von Triticum turgidum gefunden babe.

Im siebenten Teile der „Streifziige" 2
) wird von UNGER

„ein Ziegel der Dashurpyramids in Agypten nach seinem Inhalt

an organischen Einschliissen" behandelt. Dieser Tonziegel der aus

der Zeit der vierten Dynastie stammenden Dashurpyramide enthielt

auch eine nicht geringe Menge Weizenfriichte, die UNGER mit

keiner einzigen Art oder Yarietat der gegenwartig in Agypten und

anderwarts gebauten Weizen als mit HEERs „kleinem Pfahlbauten-

weizen", Triticum vulgare untiqicnim Heer, vergleichen konnte.

Zwei Friichte von Triticum vulgare antiquorum fand UNGER
auch in einem Tonziegel der von EAMSES II. im Delta erbauten

Stadt „Ramses", der von ihm im achten Teile seiner „Streifzuge
u3

)

beschrieben wird. Sie „zeichneten sich durch ihre Kleinheit ina

Gegensatze zu den gegenwartigen in Agypten vorkommenden

Kornfriichten des Weizens aus." 4
)

Wahrend UNGER also der Meinung ist, daB die von ihm

untersuchten altagyptischen Nacktweizenreste zu drei Formen-

gruppen: Triticum vulgare Vi 11. Kcke., Tr. compactum Host — dazu

gehort Tr. vulgare antiquorum Heer — und Tr. turgidum L., gehOren,

glaubt FR. KORNIOKE alien von ihm gesehenen iigyptischen

„Mumienweizen" zu Tr. vulgare Vill. Kcke. ziehen zu miissen.
5
)

Auch G. SCHWEINFURTH kennt 1884 in seiner Aufzahlung

der von ihm nach Untersuchung beglaubigter Funde von Pflanzen-

resten aus dem alten Agypten konstatierten Pflanzenarten 6
) — wi&

KORNICKE — nur Triticum vulgare Vill. aus dem alten Agypten:

1) A. a. 0., Bd. 45. Abt. 2, 1862 (Wien 1862) S. 75-88, mit 1 Taf.

2) A. a. 0„ Bd. 54, Abt. 1, 1866 (Wien 1866) S. 33-62.
3) „Die organischen Einschliisse eines Ziegels der alten Judenstadt

Ramses in Agypten", a. a. 0., Bd. 55, Abt. 1, 1867 (Wien 1867) S. 198—206.

4) A. a. O., S. 202.

5) FR. KORNICKE, Die Arten und Varietaten des Getreides (Berlin 1385

S.43: .Was ich von iigyptischen Mumienweizen gesehen habe, wiirde i<*

ebenfalls hierher [d. h. zu Tr. vulgare] ziehen".

6) G. SCHWEINFURTH. Tiber Pflanzenreste aus altagyptischen Grabero,

B.rchte d. Deutschen bot. Gesellschaft, Bd. 2 (Berlin 1884) S. 351-371 (370).
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tlber den Nacktvveizen der alten Agypter. 603

„Unter den zahheichen Weizenproben der G-raberfunde, die das

Museum in Cairo bewahrt, sah ich keine anderen Formen, als die

dem kleinen gedunsenen Korn entsprechenden, welche heutigen

Tags zu den gemeinsten Erzeugnissen der agyptischen Land-

wirthschaft zahlt. Die von UNGER und BRAUN erwahnten Weizen-

arteu des alten Agypten sind mir daselbst noch nicht zu Gesicht

gekommen 1 )." Spater, ia seiner Abhandlung iiber „Agyptens aus-

w&rtige Beziehungen hinsichtlich der Culturgewachse" 2
), erklart

SCHWEINFURTH den Nacktweizen des alten Agyptens fur Triticum

durum Desf. Und im Jahre 1908 sagt er gelegentlich seiner Be-

handlung der Pflanzenreste aus zwei in der Zeit der XII. Dynastie

in den Fundamenten des Totentempels des Neuserre, eines Konigs

der Y. Dynastie, angelegten Priestergrabern 3
), daB Triticum durum

und Tr. turgkium „durch aus verschiedenen Grabern erlangte

K.jrnerfunde beglaubigt" seien 4
).

Wahrend SCHWEINFURTH noch 1908 nur von aus ver-
schiedenen Grabern erlangten Kornerfunden spricht, behauptet

V. LORKT schon 1892 in der zweiten Auflage seiner „Flore

pharaonique" 6
), daB „des grains de Froment ont ete ties souvent

rencontres dans les tombes egyptiennes, et il s'en trouve exposes

dans presque tons les musees d'Europe". Ich bezvveifle die Bich-

tigkeit von LORETs Behauptung; ich bin iiberzeugt, daB ein

groBer Teil der Friichte, wenigstens der aus der Zeit vor

dem Beginne der Perserherrschaft iiber Agypten stammenden,
die in den Sammlungen als Nacktweizenfrflcbte bezeichnet

1) Vgl. auch G. Schweinflrth, Neue Beitrage zur Flora des alten

Ag.vpten, ebeada Bd. 1 (Berlin 18S3) S. 514—546 (544).

2) Verhandlungen d Berliner Gesellschaft f. Anthropologic Ethnologie

«. Urgeschichte, Jahrg. 1891 (Berlin 1891) S. 649-669 (655).

3) In H. SCHAFER, Priestergraber und andere Grabfunde vom Ende des

Alten Reiches bis zur Griechischen Zeit vom Totentempel des Ne-user-Re.

Ausgrabungen der Deutschen Orient - Gesellschaft in Abusir 1902-1904
{Leipzig 1908) S. 152 u. f. (153).

4) Ali>h. de Oandolle, Origine des plantes cultivees (Paris 1882),

FR. Wonig, Die Pflanzen im alten Agypten (Leipzig 1886) und G. BUSCHAN,
Vorgeschichtliche Botanik der Cultur- und Nutzpflanzen der alten Welt auf

Grund praehistorischer Funde (Breslau 1895), haben keine altiigyptischen

Weizenreste untersucht.

o) V. LORET, La flore pbaraonique d'apres les documents hn-roglyphiques

«t les specimens deconverts dans les tombes, 2. Aufl. (Paris 1892) S. '21.

^aeh Loret wird der — in der agyptischen Sprache swot genannte —
Kacktweizen oft auf Bildern in den Grabern dargestellt, immer in den Listen,

der Opfergaben far die Verstorbenen aufgefiihrt und haufig in der Medizin

angewandt.
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sind, gar kerne Nacktweizenfriichte sind. Yon den vorhin er-

wahnten von C. KUNTH und A. BRAUN untersuchten Friichten

der PASSALACQUAschen Sammlung, den ersten angeblichen

Xacktweizenfriichten aus dem alten Agypten, die wissenschaftlich

bekandelt worden sind, hat schon 1881 L. WlTTMAOK 1

)

nachgewiesen, daB sie nicht Nacktweizen-, sondern vielmehr

— gerostete — Gerstenfriichte sind. Die von mir untersuchten

tischen angeblichen Nacktweizenfriichte mehrerer Samm-

lungen waren zum groBten. Teil keine Nacktweizenfriichte. Die

meisten waren entspelzte Emmerfriichte, die den altagyptischen

Emmerfriichten, die sich noch in ihren Spelzen befinden, glicheiu

Ein andeier Teil der Friichte waren Naektgerstenfriiehte 2
),

and

nur der Rest der Friichte gehorte zum Nacktweizen. In einigen

Fallen waren zwei von diesen Getreiden, meist Emmer und Nackfc;

gerste, miteinander vermischt. Die am besten erhaltenen bestimmt

datierten Nacktweizenfriichte verdanke ich Herrn Prof. G. ScHWKlN-

FTJRTH, sie wurden zu Dra-Abun-Negga bei Theben in Grabem

aus der Zeit der XII. Dynastie gefunden. Von demselben Ge-

lehrten habe ich auch noch andere dieser Zeit angehorende Nackt-

weizenfriichte erhalten, die aus dem kleineren der beiden Speicher-

modelle im Grabe des RAHOTEP zu Mer bei Kusigeh (45 km unter-

halb Assiut in Oberagypten) stammen; sie stimmen in der Gestalt

mit jenen iiberein, sind aber recht klein. Ich habe sowohl diese

wie jene eingehend mit den Friichten zahlreicher — iiber 200 —
in meiner Sammlung befindlicher recenter Formeii (und Unter-

formen) von Triticum vulgare, Tr. compadum, Tr. durum mid

Tr. turgidum verglichen und bin zu der Uberzeugung gelangt,.

daB sich nichts Bestimmtes dariiber sagen lafit, zu welcher von

diesen vier Formengruppen sie gehoren. Es gibt in alien vier

Gruppen Formen, deren Friichte den altagyptischen Friichten voll-

standig gleichen. Doch konnen diese auch Friichte einer heute

nicht mehr bestehenden Nacktweizenformengruppe sein. D ie

— braunen — Friichte sind durchschnittlich 6—8 mm lang. I^re

Riickenseite ist stark gewolbt; an der hochsten Stelle sind sie

3—372 mm dick. Die Seitenflachen sind meist deutlich gekrummt,

doch konnen sie auch fast gerade sein. Die 3—3U mm breite

Bauchseite ist tief gefurcht, ihre Halften sind gewolbt, ihre Bander

sind meist deutlich gerundet. Das Keimende der Friichte ist spitz-

1) VerhandluDgen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg^

Jahrg. 23, 1881 (Berlin 1882) S. VI.

2) Vergl. diese Berichte Bd. 34, S. 608.
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tjber den Nacktw .105

das obere Ende ist stumpf abgerundet. Spelzeneindriicke fehlen

meist oder sie sind ganz schwach, doch konnen sie auch sehr

deutlich sein *). Diese Eigenschaften finden sick vereinigt
auch bei recenten Friichten von Formen aller vier Formengruppen.
Die Gestalt der behaarten Partie des oberen Endes der altagypti-

schen Friichte gleicht am meisten der der Friichte von Tr it it-urn

durum und Tr. turgidum, doch gibt es auch Formen von Tr. ml-

garc und Tr. compadum, deren Friichte in dieser Hinsicht

voilstiindig mit den altagyptischen Friichten iibereinstimmen.

AuBer diesen Nacktweizenfriichten habe ich noch mehrere an-

geblich bei Theben gefundene Proben von solchen untersuchen

konnen, bei denen aber weder die naheren Fundstellen noch die

Zeitabschnitte, aus denen sie stammen, angegeben sind. Diese

Friichte, die meist sehr schlecht erhalten sind, stimmen in der

Farbe, Gestalt und GroBe im wesentlichen mit den soeben be-

schriebenen iiberein. Im Kgl. botanischcn Museum zu Dahlem
befinden sich Weizenfriichte, die als „antiker Weizen aus Mumien-
siirgen" bezeichnet sind. Leider ist weder der Sammler dieser

Friichte, noch ihr Fundort oder die Zeit, aus der sie stammen,

bekannt. Auch diese Friichte, deren Kenntnis ich ebenfalls Herrn

Prof. G. SCHWEINFURTH verdanke, sind Nacktweizenfriichte. Sie

1) Abb. 1 sind acht von diesen Friichten, oben vier von der Bauchseite,

unten vier von der Riickenseite, in natiirlicher GroBe dar^estcllt. (Die unteren

friichte kehren das Keimende nach unten, die oberen kehren, mit Ausnahme
der zweiten von links, das Keimende nach oben.) Zum Vergleiche sind Abb. 2

acht eDtspelzte EmmerfrUchte aus dem Grabe des RAHOTEP, oben vier von

der Bauchseite, unten vier von der Riickenseite, die oberen mit dem Keim-

Keimende nach unten, Abb. 3 sechs NacktgerstenfrQchte aus demselben

Grabe, oben drei von der Bauchseite, unten drei von der Riickenseite, alle

mit dem Keimende nach unten, in natiirlicher Grotie dargestellt.
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606 A. Sohulz:

gleichen fast vollig den bei Dra-Abu'n-Negga gefundenen Friichten.

Herr Prof. G. SOHWEINFURTH hat mir auBerdem aus dem Museum

zu Dahlem — verkohlte — Friichte zur Ansieht mitgeteilt, die aus

mit aschehaltigem sandigem Nilerdreich gefiillten Tonkiiigen

stammen, die 1908 von Prof. LORTET im Bezirke des groCen

Ammonstempels zu Karnak (bei Theben) in einem Grabe oder

Heiligtum in sehr bedeutender Anzahl gefunden worden sind.

Leider lafit sich, nacli freundlicher Mitteilung von Prof. G. SCHWEIN-

FURTH, nicht mit Sicherheit angeben, welcher Zeit diese Kriige,

von denen jeder nur wenige Friichte enthielt, angehoren. Es ist

recht wahrscheinlich, daB sie erst im Alten Reich, vielleicht erst

in der Zeit der V. oder der VI. Dynastie, in die Erde vergraben

worden sind. Von jenen Friichten, die leider meist so stark be-

schadigt sind, daB sie gar keine Bestimmung mehr gestatten,

scheinen einige beschalte Gerstenfriichte, einige andere Nackt-

Wahrscheinlich giichen die von FR. KORNIOKE gesehenen alt-

ftgyptischen Weizenfriichte den von mir vorhin beschriebenen, dagegen

wichen wohl die von F. UNGER untersuchten Friichte aus altagyp-

tischen Tonziegeln von ihnen ab. Denn UNGER zieht sie zu Triticum

vulgareantiqwrum, dessen Friichte nachO.HEERs Abbildungenwesent-

lich kleiner als die von mir beschriebenen sind 1
). Bekanntlieh2

)
gehort

Triticum vulgare ardiquorwn, wcnigstens in der Hauptsache, zu HEEKs

Tr. compactum Host, und zu diesem zieht denn auch G. BUSCHAN

die von UNGER in jenen Ziegeln gefundenen Friichte 3
). Ob sie

wirklich dazu gehoren, kann erst eine erneute Untersuchung dieser

Friichte entscheiden. Die von UNGER aus Theben mitgebrachten,

von ihm fiir Triticum ru/gare-Fruchte gehaltenen Friichte stimmen

vielleicht — falls sie nicht etwa Emmerfriichte sind — mit den

von mir beschriebenen Nacktweizenfriichten iiberein. DaB man

aber Teile der Ahrenachse eines Nacktweizens, die sich jahr-

1) Vergl. hierzu O. Heer, Die Fflanzen der Pfahlbauten, Separatabdruck

aus dem Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesellschaft fin Zarich] auf das

Jahr 1866 (Zurich 1865) Fig. 18.

2) Vergl. A. SCHULZ, Geschichte der kultivierten Getreide, Bd. 1
(Hal'e

3) G. BUSCHAN, a. a. 0. S. 17. Er zieht sie zu der von ihm von jfo

a»»padnm aufgestellten Varietut globiforme. Zu dieser gehoren aber, wie icb

nachgewiesen habe (vergl. A. SCHTLZ, tJber mittelalterliche Getreidereste aus

Deutschland, Berichte d. Deutschen bot. Gesellschaft, Bd. 32 (Berlin 1914)

;esarcten bekannten priihistorischen Triticum compcc^ 1
"'
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t)ber den Nacktweizen der alten Agypter. 607

tausendelang in einem Tonziegel befanden, mit Bestimmtheit
als zu Triticum turgldum gehorend erkennen konne, wie dies

DKGER annimmt, ruochte ich sehr bezweifeln.

Man darf auf Grund des Vorstehenden wohl behaupten, daB
die Anzahl der sicheren altagyptischen Nacktweizenreste nicht

sehr erheblich ist, und daB es zurzeit noch nicht moglich ist,

etwas sicheres dariiber auszusagen, zu welcher Formcngruppe oder

zu welchen Formengruppen diese Reste gehoren. Dies wird sich

erst beurteilen lassen, wenn nicht nur Frii elite, sondern audi
groBere Ahrenbruchstucke des altagyptischen Nacktweizens ge-

funden sein werden.

57- A. Schulz: Uber die nackte und die beschalte

Saatgerste der alten Agypter.

(Mit Tafel XVIII.)

(Eingegangen am 18. Oktober 1916.)

Bekanntlich sind bei den me is ton Kulturformen der Gattung
B rdctim in der Uegel 1

) die Deckspelze und die Yorspelze so fest

mit der reifen Frucht vervvachsen, daB sie sich nicht unbeschiidigt

von ihr ablosen lassen. Es gibt aber auch eine Anzahl Formen,
deren reife Frucht nicht mit den Spelzen verwachsen ist und sich

ohne Schwierigkeit von ihnen befreien liiBt. Sie werden nackte
Gersten genannt im Gegensatz zu den anderen Formen, die als

beschalte Gersten bezeichnet werden. Sowohl bei Borden

w

disfir]lllin als auch bei H poiysticfam*) kommen nackte Formen
Vor

. Die meisten der bekannten nackten Formen gehoren zu
H- pol.'/sfichum vulgareh.; von ihnen ist die sog. Himmelsgerste,
B. pdystickum vulgare coeleste L., am langsten bekannt. FR. KOR-
KI'"KE hielt es fur moglich 3

), daB sie schon der im zweiten Jahr-

hundert nach Christi Geburt lebende griechische medizinische
s,-hnftstellei CLAUDIOS GaLENOS gekannt habe. Dieser erwahnt

1) Vgl. hierzu FR. KOKNIOKE, Die Arten und Varietiiten des Getreides

- der Saatgersten-

>ide, Bd. 1 (Halle 1918),

8) Vgl. Fr. KOEN1CKK, a. a. 0., S. 1 66.
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