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Meinungen gegen Meinungen. Unmerklich gleiten wir dabei in

das Gebiet der personlichen Weltanschauung hinuber. Hypothesen

sind Tastvrersuche ins Gebiet des Unerforschten. Jeder falsche

Weg wird von selbst durch die Erweiterung unserer Kenntnisse

notigenfalls korrigiert. Kausale und finale Beurteilung haben als

he Prinzipe der Forschung ganz gut nebeneinander Platz.

Hohenheim, Botanisches Institut 6. November 1916.

65. A. Schulz: Der Emmer des alten Agyptens.
(Mit Tafel XIX).

(Eingegangen am 8. November 1916.)

In meiner Abhandlung „Uber eine Emmerform aus Persien

und einige andere Emmerformen" J
) habe ich darauf hingewiesen 2

),

dafi der Emmer, dessen „gegerbte w
d. h. entkornte Vesen (Spreu)

im Jahre 1903 in Agypten bei Abusir (unweit vom alten Memphis)

in zwei Priestergrabern gefunden wurden, die zur Zeit der

XII. Dynastie in den Fundamenten des damals schon verfallenen

Totentempels des der V. Dynastie angehorenden Konigs NE-
WOSERRE (NEUSERRE, NEWESERRE) angelegt waren, zwar dem noch

im 19. Jahrhundert in der persischen Provinz Luristan angebauten

Emmer (Tritimm dicocntm Hansshnechtianwn Schulz) nahesteht,

aber doch nicht identisch mit ihm ist, und daB er durchaus ver-

schieden ist von der unter den Named Agyptischer Spelz
oder Agyptisc her Winterweizen. Tr/t'n-um dioreum trieoa-um

SCHUBLER, bekannten Emmerform. 3
) Ich habe ihn 4

) Tr. dicoccum

rtifum genannt. Vor kurzem habe ich Gelegenheit ge-

habt, noch mehr von der Emmerspreu aus diesen Priestergrabern

zu untersuchen 5
), wodurch ich imstande bin, meine friiheren An-

1) Diese Berichte, Bd. 33 (1915) S. 233—242 u Taf. VI.

2) A. a O., 8. 237—240.

3) Es scheint nicht bekannt zu sein, woher diese Emmerform die Namen

5) Auch diese Probe gehort dem Herbarium Haussknecht in Weimar,

und wurde mir von dem Kustos dieses Herbars, Herrn J. BOB]
freundlichst zur Untersuchung zur Verftigung gestellt.
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gaben iiber Tr. dkoccum aegyptiacum etwas zu erganzen. Der Kiel

der Hullspelzen ist hin und wieder unterhalb seines Zahnes fast

gar nicht ausgebuchtet. Die Hullspelzen und die Deckspelzen sind

bei einem Teile der Vesen ganz glatt, bei einem anderen mehr

oder weniger kornig raub und bei dem Keste mehr oder weniger

dicht mifc kurzen Haaren besetzt. 1
) Ich nahm urspriinglich an, daB

diese Emmerform wahrscheinlich zum „roten Emmer" der agyp-

tiscben Literatur gehore und daB ihre Vesen frisch wahrscheinlich

eine Farbe wie kraftig ausgefarbte reife Vesen von Tr. dicoccmn

rufum gehabt batten. Ich mochte jetzt aber die Eichtigkeit meiner

friiheren Annahme bezweifeln und glauben, daB die Vesen eine

hnlle (weiBe oder gelbliche) Farbe gehabt haben. Einige der

neuerdings von mir untersuchten Vesen lassen dies m. E. deutlich

erkennen. Es wtirde also die Emmerspreu aus den Priestergrabern

zum „weiBen" Emmer der agyptischen Literatur gehoren. Die

Vesen sind offenbar vor dem „Gerben" schwach gerostet worden;

hierdurch und durch die chemische Anderung, die ihre Substanz

im Laufe der Zeit erfahren hat, haben sie ihre dunkle Farbe er-

halten. Das „Grerben", d. h. das Ausquetschen der Friichte aus

den Spelzen, geschah wohl ^urch Stampfen der Vesen mit Keulen

in groBen Morsern. 2
) Hierdurch wurden bei den meisten 3

)
Vesen

die Friichte aus den Spelzen gequetscht, die hierbei mehr oder

weniger beschadigt wurden. Alle von mir untersuchten Spelzen

und Spelzenreste weisen kurze gerade oder bogig gekrummte

Eindrucke auf, die ihre Entstehung offenbar der rauhen Oberflache

des unteren Endes der Stampfkeulen verdanken.

Als ich meine vorhin zitierte Abhandlung veroffentlichte, war

ich der Meinung, es ware sicher, daB die in den beiden Priester-

grabern aus der Zeit der XII. Dynastie gefundene Emmerspreu

1) Die kornigen Erhebungen trugen wohl zum Teil urspriinglich Haare,

haben diese aber spater verloren. Die glatten Spelzen scheinen jedocb haarlos

gewesen zu sein.

2) „Es kann jetzt als feststehend gelten, dafi die Agjpter, wenigstens in

alterer Zeit, die Muhle Dicht gekannt haben; nirgends zeigen sie die Bilder

unserer Graber. Hingegen zeigen sie uns, im mittleren Reiche sowohl als im

neuen, groBe M6rser, in denen ein oder zwei Manner mit schweren Keulen

das Korn stampfen . . .", A. ERMAN, Agypten und agyptisches Leben im

Altertum, Bd 1 (Tubingen o. J. [1885]) S. 267.

3) Nach G. SCHWElNFURTHs Angabe — bei H. SCHAFER, Priestergraber

tmd andere Grabfunde vom Ende des Alten Reiches bis zurGriechischeu Zeit vom

Totentempel des Ne-user-Re. Ausgrabungen der Deutschen Orient-GeseUschaft

in Abusir 1902—1904 (Leipzig 1908) S. 153 — fanden sich in der Spreu auch

zahlreiche Vesen, die nocb die Friichte enthielten.
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Der Emmer des alten Agyptens. 699

bei der Anlage dieser Griiber absichtlicli in sie geschiittet worden

ware, etwa um die Siirge in ihnen trocken zu erhalten. *) Jetzt

nimmt nun aber, wie mir Herr Prof. G. SCHWEINFURTH freund-

lichst mitteilte, H. SOHAFER — wie schon vorher L. BORCHARDT —
an, dafi die Emmerspreu aus den Fundamenten des zur Zeit der

V. Dynastie erbauten Totentempels des Konigs NEUSERRE

(NEWOSERRE, NEWESERRE) stamme und erst spater aus diesen

Fundamenten in die in ihnen angelegten Priestergraber hinab-

gefallen ware, nachdem deren Decken schadhaft geworden wiiren.

Die Spreu habe urspriinglich beim Bau des Totentempels als

FnndamentopfVr gedient. Es wiirde somit diese Emmerspreu

wesentlich alter sein 2
) als man bisber annahm.

AuBer den Emmervesen aus
.
den Priest ergrabern 3

) der Zeit

der XII. Dynastie habe ich jetzt auch eine Anzahl anderer alt-

agyptischer — d. h. aus der Zeit bis zum Ausgange des historischen

Altertums stammender — Emmerreste untersuchen konnen, von

denen ich die meisten der Liebenswiirdigkeit des Herrn Professors

GEORG SCHWEINFURTH verdanke, dem ich daftir audi an dieser

Stelle herzlich danke.

Die altesten von diesen Resten — es sind ebenfalls entkcjrnte

Vesen 4
) — stammen aus der Zeit der V. Dynastie. 5

) Sie wurden

unter dem westlichen Ende der Opfermagazine des Totentempels

des dieser Dynastie angehorenden Konigs SAHURE, und zwar

zwischen dem Unterpflaster und dem Fundament, gefundan. Diese

Beste sind „offenbar die sichtbaren Zeichen einer Grundungs-

bei der auf die Fundamentecken Getreide gestreut

rde" 6
). Die iibrigen Eeste — ungegerbte Vesen (deren Spelzen

3 noch die Frxichte umschliefien) und einige groBere Ahren-

1) Vgl. H. SCHiFER. a. a. O. S. 99, und G. SCHWE1NFUBTH bei

2) Wie mir Pr

L. BORCHARDT jetzt
I

3200 v. Chr. tiele.

3) Fig. 1 sind neun von diesen Vesen, drei von der Bauchseite, drei von

der Ruckenseite und drei von der Flanke abgebildet.

4) Diese sind in derselben Weise boachiidigt wie die der Priester-riiber.

Sie scheinen wie die dieser Graber vor dem „Gerben" gerostet worden zu sein.

5) Fig. 2 sind neun von diesen Vesen, drei von der Bauchseite. drei

von der Ruckenseite und drei von der Flanke in naturlicher GroBe abgebildet.

Fig. 9 sind drei Vesen von der Flanke in l 1 „facher VergroBerung abgebildet.

6) L. BORCHARDT, Das Grabdenkmal des Konigs Sashu-Re. Bd. 1, der

Bau. Ausgrabungen der Deutscben Orient-Gesellschaft in Abusir 19C2— 1908
(Leipzig 1910) S. 84.
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700 A.. SCHULZ:

bruchstiicke sowie nackte (also spelzenlose) Friichte — sind jiinger,

sie stammen aus der Zeit des Mittleren und Neuen Reiches, sowie

aus der sieh hieran anschlieBenden griechisch-romischen Zeit. Die

wichtigsten von diesen Resten — die ersten in Agypten iiberhaupt

aufgefundenen Emmerreste — stammen aus dem Beginn des

Mittleren Reiches, aus der Zeit der XI. Dynastie. Sie vvurden im

Winter 1885— 1886 in Oberagypten bei Gebelen unweit von

Erment (in der Nahe des alten Thebens) in dem der Zeit dieser

Dynastie angehorenden Grabe des AXI aufgefunden und G. MASPERO
iibergeben. Sie befanden sich in dem Grabe in aus Halfagras

(LeptoeMoa bipinnaia Retz.) geflochtenen etwa handgroBen KSrbchen
und Taschchen. 1

)

Auch aus der Zeit der folgenden, XII. Dynastie, die „den

Hohepunkt der Geschiehte Agyptens, die hochste Bliithe, welche

dem Lande im ganzen Verlauf seiner Geschiehte bis auf den heutigen

Tag iiberhaupt beschieden worden ist, bezeichnet" 2
), sind mir

Emmerreste bekannt geworden 3
). Sie sind 4

) teils im September

1910 von AHMED BEY KAMEL in einem Speichermodell im Grabe

des BAHOTEP zu Mer bei Kusijeh (45 km unterhalb Assmt in

Oberagypten), teils 1914 von Dr. MOLLER in einem Grabe zu

Theben gefunden worden.

Aus der Zeit des Neuen Reiches habe ich nur wenige, schlecht

erhaltene Emmerreste gesehen; sie waren in ein<?m Grabe zu Theben

gesammelt 5
).

Wie schon gesagt wurde, sind auch aus der Zeit nach dem
Untergange des Neuen Reiches, aus der griechisch-romischen Zeit

Agyptens, Emmerreste bekannt geworden. Die wichtigsten der

von mir untersuchten von diesen Resten sind 1896 von Fellachen

bei Gebelen (dem alten Aphroditespolis) in einem Grabe jener Zeit

in einer Tontruhe gefunden und von MOHARB TODROS (in Luksor)

Herrn Prof. G. SCHWEINFURTH iibergeben worden. AuBerdem

1) Vgl. G. SCHWEINFURTH, Die letzten botanischen Eotdeckungen io

den Grabern Agyptens, ENGLERs Bot. Jahrbticher, Bd. 8 (1886) S. 1—16 (15-16);

Ders., Liber die Pflanzenreste aus raR 29 u. 30, bei H. SCHAFER, a. a. 0. S. 152

u. f. (152-163).

2) E. MEYER, Geschiehte des alten Agyptens (Berlin 1887) S. 155.

8) Betreffs der in den der Zeit der XII. Dynastie angehorenden Priester-

grabern gefundenen Emmerreste vergleiche das vorhin Gesagte.

4) Nach freundlicher Mitteilung von Prof. G. SCHWEINFURTH, der mir

Proben znr Untersuchung zur VerfQgung stellte.

5) Nach G. SCHWEINFURTH (bei H. SCHAFER, a. a. 0. S. 163) sind bei

zahlreichen Grabfunden aus der Zeit des Neueu Reiches, namentlich bei

Theben, grofiere Mengen Emmer ans Tageslicht befordert worden.
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konnte ich noch einige andere — angeblich — aus dieser Zeit

stammende Eeste, deren Fundort nicht sicher bekannt ist, unter-

suchen.

Die von miruntersuchten altagyptischen Emmerresteweichen teils

gar nicht, teils so unerheblich voneinander ab, daB sie alle zu einer— in

mehrere Unterformen zerfallenden — Form, die man Tnlh-nm

dicoccum aegyptiacum nennen kann 1

), gezogen werden miissen.

Die Sahure-Vesen gleichen in Farbe. Gestalt und GroBe vftllig

den — mit ihnen ungefahr gleichaltrigen 2
)
— Vesen der Priester-

graber. Ihre Behaarung wechselt wie die dieser 3
).

Wiihrend es zweifelhaft gelassen werden mnB. ob die Vesen

aus den Fundamenten der Totentempel der Konige SAHURE und

NEWOSERRE urspriinglich hell- oder dunkelfarbig waren, darf man
wolil annebmen, daB die im Grabe des ANI zu Gebelen gefundenen

Tesen urspriinglich hellfarbig waren. Sie sind —
- jetzt — glanzend

gelbbraun. Dai aus, daB sie teils heller, teils dunkler gefarbt sind,

darf man wohl schlieBen, daB sie gerostet worden sind. Die mit

ihnen zusammen gefundenen Gerstenahrenbruchstiicke sind — offen-

bar liber einem offenen Feuer — gerostet worden. Die Vesen A
)

sind aber nicht gegerbt worden. An einem Teile von ihnen sind

die Spelzen fast unverletzt, nur die Grannen sind, wohl schon

beim Drusch, abgebrochen. An einigen Deckspelzen haften aber

noch die Grannenbasen. Diese s
:nd zwar recht diinn, doch ist es

mOglich, daB die Grannen bis 10 cm lang waren. Die ohne

Grannenbasen ungefahr 13— 15 mm langen Vesen sind meist etwas

breiter als die der Totentempel der V. Dynastie. Sie enthalten

meist zwei, seltener drei Friichte. Die Gestalt ihrer Hiillspelzen

variiert nicht unerheblich. Die Hiillspelzen eines Teiles der

Vesen gleichen denen der Totentempelvesen. Andere Hiillspelzen

weichen dadurch etwas ab, daB die Einbuchtung zwischen dem
Kielzahn und dem Zahn der Vorderseite der Hiillspelze, und damit

die ganze vordere Partie der Hiillspelze, etwas groBer ist. Bei

noch anderen Hiillspelzen fehlt die Ausbuchtung unter dem Kiel-

zahne. Wenn in diesem Falle der Kielzahn breit und an seinem

darauf habe ich schon oben hingewiesen.

•J) Sahure lebte nur

Geschichte des Altertnms,

1913) S. 208.

3) Abgebildet Fig. 2 und 9, vgl. S. 699, Anm. 6.

4) Fi£. 8 sind neun von diesen Vesen, drei von der Bauchseite, drei

von der Rtickenseite und drei von der Flanke in naturlicher GroBe abgebildet.

Fig. 10 sind drei Vesen von der Flanke in l 1
2 facher VergroBerung abgebildet.
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Ende abgerundet ist — meist hat er jedocli die Form eines gleich-

seitigen Dreiecks 1
) — , so ist die Vese einer Tr. dicoccum tricoecum-

Yese nicht unahnlich. Trotz dieser Ahnliehkeit konnen jene —
wenigen — Yesen bzw. die Individuen, deren Ahren sie angehoren,

nicht zu Tr. di< occum t> ieoccum gezogen werden, und es kann ganz

und gar nicht wegen dieses Yorkommens der Emmer des alten

Agyptens uberhaupt als Tr. dicoccum tricoccum Schiibler bezeichnet

werden. AuBerdem sind unter den Yesen aus dem Grabe des ANI

auch solche, die Yesen von Trhkmn dhurtim serbtctim Schulz 2
)

ahnlich sind. Selbstverstandlich konnen jene Yesen, bzw. die

Individuen, deren Ahren sie angehoren, nicht zu dieser Form ge-

zogen werden. Meist sind der Kiel und der in den Yorderzahn

auslaufende Nerv der ANI -Yesen mit Zahnen besetzt, die manchmal

perlartig sind. Die Achsen der Yesen trugen urspriinglich wahr-

scheinlich samtlich vorn in der Mitte und an den Seitenflankea

unmittelbar unter der Insertionsstelle der Ahrchen Haarbuschel.

Bei den meisten Yesen sind die Haare aber im Laufe der Zeit

ganz oder zum groBten Teile verloren gegangen. Die Friichte der

ANI-Yesen sind meist 8— 10 mm lang. Die Bauchseite ist ab-

geplattet und hat recht scharfe Rander; an ihrer breitesten Stelle,

die meist etwas mehr nach dem Keime zu liegt, ist sie 2 1
2
— 3 mm

breit. Die Riickenseite ist sehr hoch gewolbt, ihre grofite Hohe —
von 2 1

/, bis 3 mm — liegt mehr nach dem Keimende hin; die Seiten-

flachen sind wenig gekriimmt.

Die Yesen aus der Zeit der XII. Dynastie, die ebenfalls

ungegerbt sind 3
), sind dunkler braun gefarbt und glanzen starker

als die aus den Totentempeln stammenden, die auch darchschnittlich

etwas kleiner, namentlich schmaler sind. Der Bau der Htillspelzen

eines groBen Teiles der Yesen aus der Zeit der XII. Dynastie

gleicht vollstandig dem der Hiillspelzen der Totentempel-Vesen,

bei den ubrigen sind die vordere Partie der Hullspelze schmaler,

ihre Zahne groBer und ihre Nerven, mit Ausnahme des in den

Yorderzahn auslaufenden, kraftiger als bei diesen. Aus den erhaltenen

Grannenbasen laBt sich schlieBen, daB die Grannen ziemlich kraftig

und wohl auch recht lang waren. Die Behaarung variiert wie bei

den Totentempel-Yesen. Die Fruchte, von denen die der Yesen

aus dem Grabe des RAHOTEP sehr gut ausgereift sind, gleichen

. Schulz, Diese Berichte, a. a. 0.
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Der Emmer des alten Agyptens. 703

im wesentlichen denen der ANI -Yesen, nur sind meist die Halften

der Bauchseite starker gewolbt nnd ihre Seitenrander mehr ab-

gerundet als an diesen 1
). AuBerdem sind sie durchschnittlich

etvvas kleiner als diese 2
).

Noch dunkler als die Yesen aus der Zeit der XII. Dynastie sind

die — zum Teil noch zu 2 bis 5 im Zusammenhang befindlichen —
Yesen, die in dem erwahnten der griechisch-romischen Zeit ange-

horenden Grabe bei Gebelen gefunden worden sind 3
). Sie waren wohl

ebenso wie jene Yesen ursprunglich braun oder braunrot gefarbt und

gehOren wie jene zum „roten" Emmer der agyptischen Liteiatur.

Die Yesen sind zwar niclit gegerbt, ihre Spelzen sind aber doch

fast alle mehr oder weniger zerbrochen. Yielleicht waren sie stark

gerostet und dadnrch sehr briichig geworden. Sie sind meist etwas

groBer als die Totentempelvesen und enthalten meist zwei, seltener

drei Fruchte. Die Fruchte gleichen ungefahr denen der Zeit der

XII. Dynastie; wenn drei vorhanden sind, sind sie mehr oder

weniger stark zerdriickt. Wie schon gesagt wurde, sind die Spelzen

fast aller dieser Yesen zerbrochen. An den sehr wenigen unzer-

brochenen ist der Kiel stark zusammen gefaltet und weit nach der

Yorderseite der Spelze hin gebogen. Er lauft in einen recht langen

Zahn aus und ist unterhalb dieses Zahnes ziemlich bedeutend aus-

gebuchtet. Auch der Zahn der Yorderseite der Hiillspelze, deren

Xerven oft recht stark sind, ist recht lang. Die meisten Hiill-

spelzen sind glatt, nur wenige tragen Knotchen oder Haare. Die

Deckspclzen, die offenbar ursprunglich lange und ziemlich

Grannen trugen, sind glatt, oder nur mit Knotchen, selten mit

kurzen Haaren besetzt. \Vie von den Yesen der Zeit der XII.

Dynastie, so tragen auch von diesen nur noch sehr wenige an den

Achsen Reste der ehemaligen Behaarung, die wohl der der Toten-

tempelvesen glich.

1) Dies ist vielleicht eine Polge davon, daB sie ausgereift, die AN*
Yesen aber nicht ganz reif sind.

2) Fig. 4 sind neun Vesen aus «

Bauchseite, drei von der Ruckenseite

Grofie abgebildet. Fig. 11 sind drei von diesen Vesen von der Flanke in

P'afacher Vergroi3erung abgebildet. Pig. 5 sind acht nackte Fruchte aus

diesen Vesen in nat. Gr. abgebildet Fig. 6 sind zum Vergleiche acht Nackt-

weizenfriichte aus der Zeit derselben Dvnastie von Dra-Abun-Negga darge-

stellt.

diesem Grabe
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704 A. Schulz:

Nach den Angaben von H. BRUGSCH 1
). G. SOBWEESFURTH

und FR. HROZNY 2
) werden in der Literatur des alten Agyptens

von der Zeit der V. Dynastie an drei Getreide erwahnt, deren

Namen — , mit den hieroglyphischen Zeichen fur jt, btt oder bdt

und s wt geschrieben und durch eine Ahre als Determinativ bestimrat

als Getreidenamen bezeichnet — nach HROZNYs Annahme viel-

leicht jate, botet oder bodet und swot lauteten. Jate fiihrt

auch die Bezeichnung oberagyptisches Getreide oder Siidgetreide,

wahrend botet auch unteragyptisches Getreide oder Nordgetreide

genannt wird 3
). In der koptischen Sprache, die aus der alt&gyptischen

Spraclie sich entwickelt hat und in Agypten von der Mitte des dritten

Jahrhunderts n. Chr. bis ins siebzehnte Jahrhundert gesprochen

worden ist, heiHen 4
) diese drei Getreide: jot, bote 5

)
und

swo. Es bedeutet jot Gerste, swo Nacktweizen. Offenbar

haben im Altagyptischen jate und swot ebenfalls die Bedeutung

von Gerste und Nacktweizen gehabt"). Bote dient 7
) in der kop-

tischen Ubersetzung des Alten Testamentes der Bibel zur tlber-

setzung des in diesem dreimal 8
) vorkommenden hebraischen Ge-

treidenamens kusseraet. In der sog. Septuaginta, einer ebenfalls

in Agypten, und zwar zur , Zeit der Ptoleraaer. wahrscheinlich

hauptsachlich im dritten Jahrhundert v. Chr., entstandenen grie-

chischen Ubersetzung des Alten Testamentes wird kussemet

L) H. Brugsch bei G. Schwein-kuuth, Agyptens auswartige Beziehungen

hinsichtlich der Culturgewachse, Verhandlungen der Berliner Gesellschaft fiir

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschiehte, Jahrg. 1891 (Berlin 1891) S. 649—

669 (653—655).

2) FB. Hrozxv, Das Getreide im alten Babylonien. Ein Beitrag zur

Kultnr- und Wirtschaltsgeschicbte des alten Orients. I Teil, Sitzungsberichte

der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch-historische

Klasse, Bd 173, Abh. 1 (Wien 1914) S. 17 u. f., 66, 70-71; vergl. auch ED.

MEYER. Geschichte des Altertums, a. a. 0. S. XV—XVI u. 167.

8) Vergl. z. B. A. Erman, a. a. 0. Bd. 1 S. 270, und H. L. E. LURING, Die

iiber die medizinischen Kenntnisse der alten Agypter berichtenden Papyri ver-

glichen mit den medizinischen Schriften griechischer und romischer Autoren

4) Nach FR. HROZNV, a. a. 0. S. 17—11).

5) Nach V. LORET, La flore pharaonique d'apr.'s les documents hitro-

glyphiques et les specimens decouverts dans les tombes, 2. Aull. (I';ui- 1892)

S. 23, hieB es boti.

6) Nach FR. HROZNY, a. a. 0.

7) Nach V. LORET, a. a. O.
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Der Emmer des alten Agyptens. 705

-zweimal 1
) mit oXvqcc unci einmal 2

) mit tta iibersetzt 3
). Es war

somit das Altagyptisch botet oder budet, koptisch bote genannte

Getreide dasselbe wie das von den Griechen o/.vna (okvoat)

oder 4>« {&iai) 4
), in spaterer Zeit ££a genannte. Dieses wird

schon in der Mitte des fiinften Jahrhunderts v. Chr von dem
griechischen Historiker HERODOT als Kulturgewachs Agyptens

erwahnt. Es kann nicht bezweifelt werden. daB die oXvqa, £«a'

oder &a der Griechen ein Spelzweizen ist. Es gibt drei Spelz-

weizenformengruppen: das Einkorn {Tritkum monocoecum L.), den

Emmer (T. dkoecum Scbrank) und den Spelz oder Dinkel
( Tr. Spelta L.). Friiher nahm man allgemein an, daB Uvqa und

Itux oder ±sa der Dinkel sei
5
) und schloB deshalb aus HERODOTs

Angabe, daB in Agypten im Altertum Dinkel angebaut worden

«ei"). Heute darf man es aber als ziemlich sicher ansehen, daB

die Griechen mit oXvqcc und ±sid oder L,6a nicht den Dinkel,

sondern den Emmer gemeint haben 7

), und daB somit auch botet

8) Die Richtigkeit dieser Ubersetzung wird auch dad

syrische Glossographen und Ubersetzer griechischer Werke okvqd, C**« und
->c. mit dem dem hebriiischen kussemet entsprechenden aiamaischen [t

Worte kunnatha iiberset/en; vergl. Lull. Low, Zwei biblische Pflanzennamen,

Hake.lem, Vierteljahrsschrift fur die Kunde des alten Orients und die Wissen-
schaft des Judentums, Jahrg. 1, 1907 (St. Petersburg) S. 47—54, und dazu

auch I. Low, Aramaische Pflanzennamen (Leipzig 1881) S. 103—107.

4) In friiherer Zeit waren beide Worter nur im Plural gebrauchlich.

5) Den meisten Philologen, die sich mit der Bedeutung dieser Worter

ten, war von den Spelzweizenformengruppen wohl nur der Diokel

6) So z. B. FR. Kornicke, Die Arten und Varietaten des Getreides

(Berlin 1886) S. 78; V. LORET, a. a. O. S. 13. Auch jetzt gibt es noch Forscher,

die den Dinkel fur ein Kulturgewachs des alten Agyptens halten, so z. B.

ED. Meyer, der — lyl3 — in seiner Geschichte des Altertums (3. Aufl. l.Bd.

2. Halite S. 69) schreibt: „Gebaut wird Weizen, vor allem die als Emmer be-

zeichnete Art, Gerste, Spelt, Durra."

7) Dafur, daB kussemet den Emmer bedeutet, spricht auch die Tatsache.

dafi mit dem kussemet entsprechenden arabischen Worte
c

a 1 a s noch gegen-

.varti.u in Jemen der Emmer bezeichnet wird; vergl. hierzu I. Low, Zwei
biblische Pflanzennamen, a. a. O., G. Schweinfurth, Arabische Pflanzen-

.
namen aus Agypten, Algerien und Jemen (Berlin 1912) S. 172 u. 174, und

Fr. Hrozny, a. a. 0. S. 39—42. Im Jahre 1891 sind in Jemen von Eduard
Glaser eine Anzahl Spelzweizenvesen gesammelt worden, die FR. KoRNICKE
(vergl. I. L5W, a. a. O.) als Emmervesen bestimmt hat. Ein Teil dieser Vesen

gehort gegenwartig Herrn Prof. G. SCHWEINFURTH, der sie aus GLASERs
Nachlafl erhalten hat und so liebenswurdig war, sie mir zur Ansicht mitzu-

teilen. Leider haben die — gelblichen oder gelblichbraunen — Vesen schon
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oder bodet rmd bote dieses Getreide bezeichnen. J7iir diese An-

nahme spricht aufs Bestimmteste auch die Tatsache, daB, wie im

ersten Abschnitte dieser Abhandlung dargelegt wurde, in Agypten

zvvar schon recht viele aus dem Altertum stammende Emmerreste.

aber noch keine Dinkelreste gefunden worden sind. Auch die

Verbieitung, die gegenwartig der Dinkel hat 1
), widerspricht durch-

aus der Annahme, daB er im Altertum eine Kulturpflanze Agyptens

Der Emmer war offenbar zur Zeit des Alten, des Mittleren

und des Neuen Reiches das wichtigste Brotkorn Agyptens. Dies

scheint auch noch zur Perserzeit der Fall gewesen zu sein2
). Derm

HERODOT, der bald nach der Mitte des ftinften Jahrhunderts

v. Chr. Agypten, das damals unter persischer Herrschaft stand, bis

zur Siidgrenze bei Elephantine bereiste, sagt im zweiten Buche 3
)

seines Geschichtswerkes fiber die Bedeutung des Emmers fur die

Ernahrung der Agypter: „Die iibrigen [Volker] leben von Nackt-

weizen und Gerste, den Agyptern erscheint es jedoch als die grofite

Schande, davon zu leben; sie bereiten ihr Brot vielmehr aus o/.vqcu.

welche manche &tcci nennen." „Sie essen aus olvqai gebackenes

Brot, das sie xvXXr
f
aug nennen." Wahrscheinlich wurde in Agypten

auch noch unter der Herrschaft der Ptolemiier viel Emmer ange-

baut. Hierfur spricht die Tatsache, daG auf einem Tempelbilde

dieser Zeit der Konig Ptolemaus Alexander den Gottern ?Xvoa

opfernd dargestellt ist
4
). Der Emmer ist aber doch schon in dieser

Zeit, offenbar infolge des griechischen Einflusses, mehr und mehr

durch den Nacktweizen, der in Agypten zwar — mindestens —
seit der Zeit der V. Dynastie, aber offenbar nicht in erheblichem

MaBe angebaut wurde 5
), verdrangt worden 6

). Noch erheblicher

h beim Drusch uod spater durch AnobienfraB sehr gelitten. Ibre

HuJlspelzen sind so stark beschadigt, daB sich nicht erkennen laBt, ob sie den

Hullspelzen des altagyptischen Emmers glichen. Das Achsenglied der Vesen

scheint in alien Fallen seiner ganzen Lange nach an den Kanten

behaart gewesen zu sein. Jetzt fehlt allerdings manchen Vesen die Behaarung.

doch ist sie hier offenbar durch die Anobien zetstort worden.

1) Vergl. A. Schulz, Geschichte der kultivierten Getreide, Bd. 1 (
HaUe

1913) vorzugl. S. 35 u. f.

2) Vgl. betreffs des Umfanges des iigyptischen Emmerbaues zur Perser-

zeit auch i R. HllOZNY, a. a. 0. S. 20, Anm. 3.

3) HERODOT, Hist. II, 36 u. 77.

4) Nach Fit. W0N1G, Die Pflanzen im alten Agypten. (Leipzig 1886>
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verminderte sich in Agypten der Urafang des Einmerbaus jedoch

wahrend der Herrschaft der Romer uber Agypten, als dieses Land

eine Kornkammer Italiens war 1
). Aber auch damals ist dort un-

unterbrochen Emmer angebaut worden. PLINIUS kennt ihn — wie

es scheint — noch in der zweiten Halfte des ersten Jahrhunderts

n. Chr. als agyptisches Getreide 2
), ja selbst noch im vier^en Jahr-

kundert n. Chr. wird auf einem Ostrakon Emraerbrot (xvUtjcug) er-

wahnt 3
), und noch zur Zeit der Entstehung der koptischen Uber-

setzung des Alten Testamentes muB der Emmer imd sein alter

Xame (in der unbedeutend abweichenden koptischen Form) den

Agyptern allgemein bekannt gewesen sein, weil sie sonst nicht

knssemet mit bote ubersetzt hatten. Im weiteren Verlaufe der

koptischen Zeit scheint aber der Anbau des Emmers in Agypten

fast aufgehort zu haben, denn in einem der koptisch-arabischen

Worterbiicher, die in der Zeit verfaBt worden sind, wo sich in

Agypten die arabische Sprache ausbreitete, wird bote durch_ al-

hommos (hummus) = Kichererbse, Cicer arietinum. und al-dura =
Mohrhirse, Andropogon Sorghum, ubersetzt. In den ubrigen von

diesen Biichern scheint das Wort bote zu fehlen4
). Man darf hier-

aus wohl schlieBen, daB damals in Agypten das Wort bote wenigstens

der Mehrzahl der Bewohner nicht mehr bekannt, seine urspriing-

liche Bedeutung wahrscheinlicb sogar viillig vergessen war, daB

also der Emmer hochstens noch in sehr wenigen Gegenden Agyptens

angebaut wurde. Dies geht auch daraus hervor , daB in dem
Werke von CALCASOHANDt iiber die Geographic und Verwaltung

Agyptens8
), das im Anfang des 15. Jahrhunderts n. Chr. verfaBt

worden ist, Nacktweizen als einziges Weizengetreide Agyptens

aufgefiihrt wird 6
). Ganz scheint in Agypten der Anbau des

Emmers aber auch damals nicht aufgegeben worden zu sein, denn

1) Nach FR. HROZNY, (a. a. O. S.

uud Ostraka der romischen Kaiserzeit

Gerste (zy»9>?).

2) PLIN'IUS. Nat. hist. XVIII, 81 (Ed. Jan-Mayhoff): „Aegypto autera

ac Syriae Oiliciaeque et Asiae et Graeciae peculiares zea, oryza [soil wohl

olyra heiBen], tiphe.

3) Nach FR. HROZNY, a. a. O. S. 22.

4) Vgl. V. LORET, a. a. O. S. 23.

5) Vgl. F. WCSTENFELD, OALCASCHANDl's Geographie nnd Verwaltung

von Agypten. Aus dem Arabischen, Abhandlungen der Konigl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Gottingen, Bd. 25, 1879 (Gottingen 1879) S. 3—22B (33).

6) Vorausgesetzt, daB m\t „triticurn % womit der Ubersetzer den arabischen
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nach Angabe von PROSPERO ALPINO, der von 1580 bis 1583 in

Agypten, hauptsiichlich in Kairo weilte, vvurde damals hier Emmer

angebaut, doch, wie es scheint, nur als Futter fiir Pferde, Maul-

tiere und Maulesel 1
). Jetzt hat aber nach freundlicher Mitteilung

von Prof. G. SCHWEINFURTH der Emmerbau in Agypten vollig

aufgehort 2
).

Wenn auch der Emmer, wie es scheint, erst in der Zeit der

V. Dynastie als agyptisches Getreide ervvabnt wird, und auch die

altesten agyptischen Emmerreste, die bekannt sind, erst aus dieser

Zeit stammen, so darf man doch wohl annehmen, dafi der Emmer

damals in Agypten schon lange in Kultur war. Urspriinglich frei-

lich scheint in Agypten nur Gerste angebaut worden zu sein3
).

Die vorgeschichtlichen oder friihgeschichtlichen Getreidekorner, die

an mehreren Stellen Oberiigyptens gefunden worden sind, und

die zum Teil fiir Emmerfriichte gehalten wurden 4
), sind m. E.

siimtlich Gerstenkorner. AVahrscheinlich ist der Emmer erst

s pater, doch wohl noch vor Beginn des Alten lieiches, durch eine

neue KulturstrGmung, die ihren Ausgang in Vorderasien, der Hei-

mat des Emmers, nahm, nach Agypten gelangt, zuerst nach Unter-

agypten und von dort nach Oberagypten, wo wahrscheinlich noch

langere Zeit, nachdem in Unteragypten schon viel Emmer kulti-

viert wurde, nur Gerste angebaut wurde. Diesem Umstande ver-

dankt wohl die Gerste ihren Beinamen „oberagyptisches Getreide",

der Emmer seinen Beinamen „unteragyptisches Getreide". Doch

ist offenbar auch der Emmer schon recht friihzeitig nach Ober-

agypten gelangt, weil nach H. BRUGSCH 5
) in Oberagypten das

Wort botet auch zur Bezeichnung des Monats Tybi fi

)
diente.

„Der Tybi ist der einzigo Monat des Jahres, welcher einen Mann

1) „Serunt [sc. Aegyptii| zeam, viciam, atque medicam pro equorum

mulorumque pabulo", PROSPEHO ALl'lXO, Historiae Aegypti caturalis pars

prima, qua continentur rerum Aegyptiarum libri quatuor. Opus posturaum

<Lugduni Bat. 1735) S. 177.

2) Doch sagt Fr. KORNICKE, a. a. O., S. 84 : „DaB er [der Emmerl in

Agypten in dauernder Kultur ist. scheint mir zweil'elhaft, obschon die var.

tricoccum in Deutsohland Agyptischer Spelz heifit und ich die var. farrura

durch WlTTMACK aus Agypten erhielt". Vgl. hierzu auch H. WERNKR, Die

Sorten und der Anbau des Getreides (Berlin 1885) S. 447.

3) Vgl. A. SCHULZ, Diese Berichte Bd. 34 (li)l(i) S. 617.

4) Vgl. G. SCHWEINFURTH bei H. SCHAFER a. a. O. S. 164, Anm. 2.

b) Bei G. SCHWEINFURTH, Agyptens auswartige Beziehungen hinsicht-

lich der (Julturgewachse, a. a. 0. S. 664.

6) Betreffs dieses Monats vgl. auch H. BRUGSCH, Die Agyptologie

Leipzig 1891) S. 359-360.
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mit einer Alire in der rechten Hand zur Bezeichnung hat; man
kann also annehmen, dafi er in Ober-Agypten wenigstens als der

hauptsachlichste Erntemonat, mithin wohl auch die Kornart als

das Hauptgetreide des Landes betrachtet wurde."

ErklUrnng der Tafel XIX").

Fig. 1. 9 Vesen aus den Priestergrabern im Totentempel des Nev\OSERRE,

nat. Gr.

Fig. 2. 9 Vesen aus den Fundamenten des Totentempels des SAHDRE, nat. Gr.

Fig. 3. 9 Vesen aus dem Grabe des A:u zu Gebelen. nat. Gr.

rig. i. 9 Vesen aus dem Grabe des RahOTEP zu Mer bei Kusijeh, nat. Gr.

Fig. 5. 8 nackte Fruchte aus diesen Vesen, nat. Gr.

Fig. ti. S Nacktweizenfruchte aus einem Grabe zu Dra-Abu'n-Negga bei

Theben, nat. Gr.

Fig. 7. Vesen und grofiere Ahrenbruchstiicke aus einem Grabe der grie-

chisch-romiachen Zeit zu Gebelen, nat. Gr.

Fig. 8. 8 nackte Fruchte aus diesen Vesen, nat. Gr.

Fig. 9. 3 Vesen aus den Fuodamenten des Totentempels des SAHURE l
1

t
-

mal vergr.

Fig. 10. 3 Vesen aus dem Grabe des Ani zu Gebelen, l
1

2 mal vergr.

Fig. 11. 3 Vesen aus dem Grabe des RahOTEP zu Mer bei Kusijeh, l
1

2 mal

vergr.

Kopf gestellt worden.

Dorch ein Verseben der Kunstanstalt siod auf der Tafel X^
meiner Abhandlung „Uber die nackte und die bescbalte Saatger:

alten Agypter" in demselben Hefte die Abb. 8a und 8b mit einand

tauscht, und wie die Abb. 4, 9 und 10 auf den Kopf gestellt worden.
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