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(Eingegangen am 24. Januar 1918.)

Die Fragen, von welcher spontanen Form der Roggen ab-

stammt und wo er aus seiner Stammform in der Kultur hervor-

gegangen ist, sind schon mehrfach behandelt vvorden. Wahrend

einige Forscher annehmen, daB der Roggen aus mehreren der
Formen, die den Formenkreis SecaJe montanum Gussone im weiteren

Sinne bilden, entstanden sei, und daB er eine mehrfache Heimat

habe, sind die tibrigen Forscher davon iiberzeugt, daB er nur von

einer von diesen Formen abstamme und in einer einzigen Gegend

entstanden sei. 1

)

Der als Secede montanum im weiteren Sinne bezeichnete Formen-

kreis besteht aus einer Anzahl Formen, die in Nordwestafrika,

in Sudeuropa sowie in Vorderasien und im westlichen Innerasien

vorkommen. Sie lassen sich in wenige Hauptformen zusammen-

fassen, die nur unerheblich, und zwar hauptsachlich hinsichtlich der

Behaarung der Halmspitze und der Liinge der Deckspelzengrannen,

von einander abweichen. In Nordwestafrika') und Sudeuropa (in

Stidspanien, 3
) auf Sicilien, im siidlichen Teile der Apenninhalb-

insel sowie auf der Balkanhalbinsel vom Peloponnes bis Dalmatien,

1) Vergl. hierzu A. SCHULZ, Beitrage zur Kenntnis der kultivierten Ge-

treide und ihrer Geschichte. I. Die Abstammung des Roggens, Zeitschrift f.

Naturwissenschaften, Bd. 84 (Leipzig 1913) S. 339 u. f.; DERS. Geschichte der

kultivierten Getreide, Bd. 1 (Halle 1913) S. 71 u. f.; J. HOOPS, Artikel „Roggen"
in seinem Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd. 3 S. 508—514
(StraBburg 1915).

2) Im marokkanischen Atlas kommt auBer 8. montanum Guss. (im engeren

Sinne) auch verwildertes 8. wreak L. vor. Stellenvveise scheinen beide Formen
nahe bei einander oder sogar durch einander zu wachsen, so im Djebel Ouensa

sudwestlich von der Stadt Marokko. Da S. cermle bei flQchtiger Betrachtuog

>. montanum recht "ahnlich ist, so ist es von eioigen Sammlern dafttr gehalten

worden, und es liegen infolge davon in manchen Herbarien beide Formen
aus dem marokkanischen Atlas unter der Bezeichaung „Secalc montanum Guss."

Im nordwestlichen Afrika ist 8. ecreale wahrscheinlich schon in rSmischer Zeit

angebaut worden, wahi scheinlich ist es dorthin schon in dieser Zeit aus

Spanien, wo es bereits damals angebaut wurde, eingefiihrt worden.

3) In Siidspanien wachst 8. montanum in der Sierra Nevada. Auch hier

tritt in der Nahe seiner Wohnplatze S. cereale verwildert auf.
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40 A. SCHULZ:

zur Hercegovina, Serbien und Bulgarien im Norden 1

)) scheinen

nur Individuen vorzukommen, deren Halmspitze unbehaart ist.

Fast alle haben kurze — meist 10—15 mm lange — Deckspelzen-

grannen; nur die Individuen Dalmatiens und der Hercegovina

haben meist langere — meist 20—25 mm lange — Grannen, doch

kommen auch hier Individuen vor, deren Grannen nicht langer

als die der iibrigen europaischen Individuen sind. Die Individuen

Dalmatiens und der Hercegovina2
) scheinen stets mehr oder weniger

stark blaubereifte Halme und Blatter zu haben, wahrend die

meisten Individuen der iibrigen europaischen Wohngebiete von

Secale montanum (im weiteren Sinne) nicht bereift zu sein scheinen.

Nur die makedonischen Individuen scheinen eine Ausnahme zu

machen, sie haben blaubereifte Halme und Blatter. AuBerdem

haben sie auch verhaltnismaBig lange — bis 22 mm lange — Deck-

spelzengrannen. Die Individuen Dalmatiens und der Hercegovina

bilden das Secale dalmaticum Visiani (Flora dalmatica 1, 1842), die

der iibrigen europaischen Wohngebiete und die des nordwest-

afrikanischen Wohngebietes bilden das eigentliche S. montanum

1) Von der Balkanhalbinsel habe ich aufier aus Griechenland und Dalmatien

nur Exemplare gesehen, die J. BORNMULLER am 15. Juli 1917 auf Granitfelsen

bei Prilep, Markowo-grad, in Makedonien, in einer Hohe von 800—900 m
u. M., gesammelt und mir freundlichst zur Ansicht mitgeteilt hat. Vorher

scheint S. montanum in dieser Gegend noch nicht beobachtet worden zu sein,

auch A. GR1SEBACH hat es auf seiner Reise durch Rumelien im Jabre 1839,

auf der er auch die Umgebung von Prilep (Perlepe) besuchte, nicht gefunden;

vergl. A. GR1SEBACH, Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839,

Bd. 2 (Gottingen 1841) S. 214 u. f. Der nachste Fundort scheint der Rilo

Dagh an der Siidgrenze Bnlgariens zu sein.

Secale creticum L., sp. pi. Ed. 1, 1753: glumis extrorsum ciliatis, ist

nach W. Munro (On the identification of the Grasses of Linnaeus's Herbarium,

Journal of the proceedings of the Linnean Society, Botany, Bd. 6 [London

1 862] S. 33- 55 [50]) Triticum villosum (L ), also Haynaldia villosa (L ). Zu dieser

Art geh5ren auch die von Delile ausgegebenen Exemplare von „S. cretictnn"

von Montpellier. Dagegen gehoren die in SiEBERs Herbarium creticum (unter

verschiedenen Nummern) ausgegebenen Exemplare von .8. creticum L." vom

(jetzt gewohnlich als Halbinsel Acrotiri bezeichneten) Cap Maleca an der

Nordkiiste der Insel Creta zu Secale cereale L., das damals dort und an anderen

Stellen der Insel angebaut wurde; vergl F. W. SlEBER, Reise nach der Insel

Creta im griechischen Archipelagus im Jahre 1817 (Leipzig und Sorau 1823)

Bd. 1 S. 147: „Die Monche [des Dreieinigkeitsklosters auf dem Cap Maleca)

bauen Weitzen, Gerste und das kretische Korn (Secale creticum), welches ein

gutes schwarzes Kombiot von eigenem Geschmacke liefert"; S. 275—276:

„Korn wird auf Creta] wenig gebaut, bios bey den Klostern findet man es,

um die Tiirken abzuhalten Weizenbrot zu fordern, und sie mit dem schwarzei

Rockenbrote abzuschrecken" ; Bd. 2 S. 52: ,,Korn findet man [auf Cretal

selten um die Kloster."

2) Exemplare aus der Hercegovina habe ich nicht gesehen.
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Abstammung und Heimat des Roggens. 41

Oussone (Index sem. horti r. Boccadif., 1825). *) In Vorder- und
Innerasien, wo Secede montcmum (im weiteren Sinne) in zahlreichen

G-egenden Kleinasiens, in Syrien, Armenien, Kurdistan, Persien,

Afghanistan, der Turkmenensteppe, Turkestan, derDsungarei und der

Kirgisensteppe wachst, 2
) treten sowohl — und zwar hauptsachlich —

Individuen mit n u r behaarten, 3
) wie solche mit n u r unbehaarten

oder mit behaarten und mit unbehaarten Halmspitzen auf. Ein

Teil der asiatischen Individuen hat Deckspelzengrannen, die nicht

langer als die des europaischen S. montanum Guss. (im engeren

Sinne) sind, wahrend die Deckspelzengrannen der iibrigen

Individuen wesentlich langer, bis gegen 80 mm lang sind. Indi-

viduen mit langen Deckspelzengrannen kommen hauptsachlich in

Innerasien vor, doch wachsen auch im westlichen Kleinasien

Individuen mit bis 45 mm langen Grannen. Im allgemeinen haben

die Individuen mit behaarten Halmspitzen lange Deckspelzen-

grannen, doch konnen sie auch sehr kurze Grannen haben.4) In

Asien wachsen sowohl Individuen mit blaubereiften Halmen und
Blattern, wie solche, denen jeder Eeif fehlt. 5

) Auf Grund des

wenigen Materials unserer Herbarien laBt sich nichts sicheres daniber

sagen, ob die asiatischen Individuen zu einer einzigen oder zu

zwei oder noch mehreren Formen gehoren. Die Individuen mit

behaarten Halmspitzen gehoren zu einer in Europa nicht vor-

kommenden Form: S. anatolicum Boissier (Diagnoses plant, orient,

novar. Ser. I, 5, 1844). 6
) Diese scheint in eine Anzahl von Unter-

formen zu zerfallen, die sich hauptsachlich durch die Lange ihrer

Deckspelzengranne und die Behaarung ihrer Halmspitze unter-

scheiden. 7
) Stellenweise sind bei dem einen Teile der In-

dividuen dieser Form die Spitzen des einen Teiles der Halme

1) Die makedoniscben Individuen vermitteln zwischen diesen beiden

Formen; vielleicht verhalten sich die mir unbekannten bulgarischen und
serbischen Individuen ahnlich. Das mir vorliegende makedonische Material

ist nicht ausreichend zur Beantwortung der Frage, welcher von beiden Formen
die makedonischen Individuen zugerechnet werden miissen.

2) Ich habe Exemplare aus alien diesen Gebieten untersuchen konnen.

3) Die Lange der behaarten Halmpartie, die Dichte ihrer Behaarung und
die Lange ihrer Haare schwanken recht erheblich

4) Vergl. hierzu A. Suhulz, Beitrage usw., a. a. 0.

5) Die Lange der Hiillspelzen variiert bei den asiatischen Individuen
ebenso erheblich wie bei den europaischen.

6) Vergl. betreffs Boissiers spaterer Ansicht iiber dieses A. SCHULZ,
Beitrage usw., a. a. 0. S. 343.

7) Zu diesen Formen gehort wohl auch 8. ciliatoglume Boissier (Flora

orientalis 5, 1884), das 0. Haussknecht im Zagros-Gebirge in Kurdistan ge-
funden haben soil. Mir ist es unbekannt, im Herb. HAUSSKNECHT in Weimar
befinden sich keine Exemplare dieser Form.
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42 A. SCHULZ:

behaart, die des andoren Teiles unbehaart. Hieraus darf man

wohl schlieBen, daB bei Individuen von S. anatolicum auch samtliche

Ha]me unbehaart sein konnen, daB also die ausschlieBlich unbe-

haarte Halme tragenden Individuen, die in der Gesellschaft von

Individuen mit bebaarten Halmen wachsen, wenigstens z. T., zu

8. anatolicum gehoren, daB somit diese Form auch Individuen

umfaBt, die sich von denen'von S. montanum Gussone im engeren

Sinne im Aussehen nicht unterscheiden. Stellenweise scheinen

aber auch in Asien n u r Individuen mit n u r unbehaarten Halmen

vorzukommen. Stellenweise haben sie so kurze Deckspelzengrannen

wie das europaische S. montanum1
) im engeren Sinne; diese Individuen

gehoren wohl tatsachiich wenigstens z. T. zu Secale montanum Guss.

im engeren Sinne. Stellenweise haben sie aber, wenigstens zum

groBen Teil, bis 35 mm lange Deckspelzengrannen. Diese Individuen

gehoren vielleicht zu einer dem Secale dalmaticum entsprechenden

selbstandigen Form, 2
) die z. B. in Lycien vorkommt. 3

)

1) „In arvis incultis ad Caracoche prope Baibout" in Aimenien wiichst

eine Form, von der E. BOURGEATJ am 18. Juli 1862 gesammelte Exempt
unter Nr. 256 in seinen „P1. Armeniacae 1862" als 8. montanum Guss.? var.

hrcdartstata (Boiss.) ausgegeben hat. (BOISSIER erwahnt in seiner Flor»

orientalis, Bd. 5, 1884, diese Varietat nicht; er rechnet BouRGEAUs Exemplare

zu „N. montanum Guss.") Die ausgegebenen Exemplare haben zum leu n

unbehaarte Halmspitzen, bei den tibrigen tragt ein Teil der Halme an der

Spitze — meist sehr wenige — Haare, wahrend die anderen unbehaart sio

Die Deckspelzengrannen sind kurz, meist nur 10-15 mm lang. Diese Form,

die man als Secale anatolicum yar.breviaristatum Boissier bezeichnen kann. '»

leicht fflr 5. montanum Guss. im engeren Sinne gehalten werden. Doch schei

auch dieses in Armenien vorzukommen. Vielleicht gehoren hierzu die Exemp ar*

von A. ENGLER und K. KRAUSE, Reise nach dem Kaukasus und Armenie

1912, Nr. 627, die am 31. August und 2. September 1912 in der Bergsteppe i

der unteren Region/ des Ararat, 1000—1500 m, gesammelt sind. Ihre De I

spelzengrannen sind allerdings bis 25 mm lang. Auch in Persien scheio

montanum Gussone im engeren Sinne vorzukommen.

2) Es I&fit sich nicht sagen, ob diese Form aus S. montanum Guss
.

i*

engeren Sinne oder aus S. anatolicum hervorgegangen ist. Ebenso muli

wohl unentschieden bleiben, ob S. montanum im engeren Sinne aus S. onoRH* 1

oder umgekehrt dieses aus jenem hervorgegangen ist, oder ob sie beide v

einer ausgestorbenen Stammform abstammen. Beide sind offenbar in hoW

Gebirgslagen entstanden.

3) Hin und wieder wird aufier S. montanum (im engeren Sinne),

^
dalmaticum und S. anatolicum als vierte Form dieses Formenkreises no

S. serbicum PanCic" genannt, doch scheint Pan&C nichts iiber diese Form ve

offenUicht zu haben. FR. KOrnicke sagt (Die Arten und Varietaten des

treides, Berlin 1885, S. 124) daruber: „Ich habe die Exemplare von PantscHITS^

in Handen gehabt. Sie waren aber nicht als Secale serbicum bezeicb.net no
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Abstammung und Heimat des Roggens. 43

Ich bin ebenso wie JOHANNES HOOPS 1

) und THIESS HlNRIOH
ENGELBREOHT davon iiberzeugt 2

), daB der Roggen ausschlieBlich

von Secah anatolicum Boiss. (in der ursprunglichen Fassung von
1844) abstammt3

). Nur betreffs der Gegend, wo er aus diesem —
in der Kultur — entstanden ist, bestehen zwischen uns Meinungs-

verschiedenheiten. Wahrend ich im Anschluss an E. REGEL und
FR. KORNIOKE Innerasien, speziell Turkestan als die Heimat des

Roggens ansehe, glaubt J. HOOPS, „daB wir die moglichen Grenzen
der Roggenheimat etwas weiter westlich stecken miissen. Der An-
bau perennierenden Roggens in SudruBland einerseits, der vielleicht

ein Uberrest fruherer Zeit ist, anderseits das massenhafte Auftreten

verwilderten, groBfriichtigen Roggens in den turkestanischen Ebenen
und Mittelgebirgen, vor allem in der Gegend von Taschkent, seheint

mir dafiir zu sprechen, daB die groBen Ebenen von SudruBland
bis Turkestan das Vaterland der Roggenkultur sind. Sie hat sich

von hier vorwiegend westwarts und nordwiirts ausgebreitet" 4
). Und

TH. H. ENGELBREOHT5
) erklart, daB bei unbefangener Priifung

der Ursprung des Kulturroggens in Turkestan als hochst unwahr-

sind auch meines Wissens nicht unter diesem Namen publicirt." Auch J.

BORNMULLER ist, wie er mir freundlichst mitteilt, eia S. serbicum Pang, nicht

bekannt. ASCHERSON und Kanitz sowie ADAMOVio bezeichnen die in Serbien
vorkommende Form dieses Gruppe als „S. montamun Gussone."

1) A. a. O.

2) E. REGEL war der erste, der (1881) 8. anatolicum bestimmt fiir die

Stammform des Roggens erklart hat; vergl. A. SCHULZ, Geschichte des Roggens,
39. Jahresbericht d. westf. Provinzial-Vereios f. Wissenschaft u. Kunst 1910/11

(Munster 1912) S. 153—163 (154).

3) „Bei den meisten Roggenindividuen ist der Halm oberwarts, vielfach

nur unmittelbar unter der Ansatzstelle der Ahre, mehr oder weniger behaart.

Doch kommen wohl— in Deutschland — auf j e d em Roggenfelde auch Individuen
mit ganz unbehaarten Halmen vor. Wahrscheinlich gibt es sogar Roggen-
sorten, bei denen fast alle Individuen unbehaarte Halme haben", A. SCHULZ,
Beitrage usw., a. a. 0. S. 346. Nichts spricht fiir die Annahme, daB eine
der Formen von Secale rhowtanum Guss. (im weiteren Sinne) mit unbehaarten
Halmen in der Kultur behaarte Halme ausbilden konne. Ich habe hu.iderte

von reife Ahren tragenden Halmen von kultiviertem S. dalmaticum gesehen,
die Achse ihrer Ahre war /war schon recht zah, die Halme waren aber un-
behaart wie die der wilden Individuen von Cattaro, wo die Friicbte, aus denen
diese kultivierten Individuen gezogen waren, vor 30 Jahren gesammelt waren.

4) J. HOOPS, Artikel „Roggen" in seinem Reallexikon der germanischen
Altertumskunde, Bd. 3 S. 508 u. f. (509) (StraBburg 1915), vergl. auch Ders.,
Waldbaume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum (StraBburg 1905)

5) TH. H. ENGELBREOHT, 0ber die Entstehung des Kulturroggens>

Festschrift Eduard Hahn zu seinem 60. Geburtstage dargebracht von Freunden
und Schulern (Stuttgart 1917) S. 17—21.
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scheinlich gelten miisse. Dagegen sprache schon die Tatsache,

daB dieses Getreide den dortigen Eingeborenen fast fremd sei und

in der Hauptsache nur von russischen Kolonisten ausgesat werde.

Es ware auch nicht zu verstehen, daB sich der Eoggen von hier

aus nur nach Westen ausgebreitet haben sollte, nicht aber nach

China, wo er unbekannt sei. Der vereinzelte Anbau perennierenden

Roggens im Gouv. Stawropol sei nur ein Beispiel dafttr, daB sich

eine primitive ausdauernde Sorte, obwohl im zweiten Jahre wenig

ertragreich, dennoch fur sehr extensive Kultur eignen und deshalb

in entlegenen Landern behaupten konne. Fur das Urspriingliche

der Roggenkultur bewiese diese Tatsache aber nichts. Der breite

Steppengurtel, welcher die Standorte des wilden Roggens in den

vorder- und mittelasiatischen Gebirgslandern von dem Anbaugebiet

des Roggens im nordischen Waldgebiet trenne, sei fur eine etwaige

Ausbreitung des Kulturroggens eine schwer zu iiberwindende

Schranke. Am meisten beruhrten sich dagegen das Gebiet des

Kulturroggens und das des wilden Roggens (8. anatolicum Boissier)

nordlich der Balkanhalbinsel, hier hatten wir wahrscheinlich das

Ursprungsland der Roggenkultur zu suchen. Da S. anatolicum

nur in Vorderasien vorkiime, so miisse der Roggen in irgend einer

Weise aus Kleinasien tiber das Schwarze Meer gekommen sein.

Dies sei durch den Handelsverkehr geschehen. Man hatte vei-

sucht, in der Umgebung der griechischen Kolonien am Schwarzen

Meere, die meist von Milet gegriindet seien, beliebte kleinasiatische

Weizensorten anzubauen, und hierbei sei S. anatolicum, das wie jetzt

so auch damals in Kleinasien als Weizenunkraut aufgetreten sei
1
),

als solches nach den Pontuslandern verschleppt worden. Es habe

sich hier spater als Weizenunkraut auch im Binnenlande ausge-

breitet, sei dabei in Gegenden gekommen, wo der Weizen nicht

mehr gut gedieh und habe diesen hier allmahlich als Brotkorn er-

setzt. Wahrscheinlich sei dies in der Ebene Siidwestrusslands

zwischen dem 49. und 50. Breitengrade geschehen. Von hier aus

hatte sich der Roggenbau zu den nordlich wohnenden germanischen

und slawischen Volkern, sowie westwarts nach Schlesien und Mahren

ausgebreitet, wo der Roggen schon in der prahistorischen Eisen-

zeit angebaut worden sei. Zu den Germanen sei der Roggen erst

nach dem Jahre 400 v. Chr., also nach dem Peloponnesischen

Kriege, gelangt.

1) S. anatolicum tritt in der Tat in Vorderasien vielfach als Weizenun-

kraut auf; vergl. hierzu A. SCHULZ, Beitrage z. Kenntnis d. kultivierten Ge-

treide u. ihrer Geschichte, III., Zeitschrift i. Naturwissenschaften Bd. 84

{Leipzig 1913) S. 424 u. f.
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So geistvoll diese Ansicht von ENGELBRECHT iiber die Ent-

stehung des Roggens und seine Einftihrung in Europa auch ist,

ich halte sie doch nieht fur richtig. Wenn auch der Roggen
heute in Turkestan nur noch wenig und fast nur von russischen

Kolonisten angebaut wird, so darf man doch daraus, daB er in

diesem Lande in groBer Menge verwildert auftritt, schlieBen, daB

er in ihm schon vor der russischen Invasion, vielleicht sogar viel,

angebaut worden ist. Ist dies aber der Fall, so liegt doch die

Annahme, der Roggen sei in Turkestan aus seiner hier reichlich

vorkommenden Stammform in der Kultur entstanden, viel naher

als die, er sei hier erst eingefuhrt worden, zumal er den in Tur-

kestan vorkommenden Varietaten von 8. anatolicum im Allgemeinen

naher steht als den kleinasiatischen, obvvohl auch in Kleinasien

Varietaten mit sehr langen Deckspelzengrannen vorkommen. Yon
Turkestan iibertrugen iranische Skythen den Roggen mit ihrem

Roggennamen auf turkische, ostfinnische und slawische Volker,

was die Roggennamen dieser Volker deutlich erkennen lassen 1
).

Hierdurch kamen der Roggen und sein Name auch nach der Bal-

kanhalbinsel, wo die Thraker, wahrscheinlich ein indogermanisches,

den Litu-Slawen nahestehendes Volk, den Roggen schon — min-

destens — einige Jahrhunderte v. Chr. anbauten2
) und zu G-ALENS

Zeit im zweiten Jahrhundert n. Chr. — in Thrakien und Make-

donien — /fyt'£«
3
) nannten. Vielleicht erfolgte dieses Vordringen

des Roggens nach Europa hauptsachlich nordlich des siidrussischen

Steppengebietes4
).

Offenbar war der Roggen aber auch schon vorher — minde-

stens einmal — durch andere Volker in Europa eingefuhrt wor-

den, wodurch er zu den Tragern der Hallstattkultur gelangte.

Diese scheinen inn im nordlicheren Deutschland weit ausgebreitet

zu haben. Sichere hallstattzeitliche Roggenreste sind zwar bisher

erst in Schlesien, in der sachsischen Oberlausitz und im Regierungs-

bezirk Merseburg der Provinz Sachsen gefunden worden, doch ist

1) Vergl. betreffs der Roggennamen dieser Volker HOOPS, Reallexikon,

a. a. 0. S. 510-511.

2) Vergl. hierzu A. SCHULZ, Beitrage z. Kenntnis der Geschicbte der

Spelzweizenim Altertum, Abhandlungen d. Natarf. Gesellschaft zu Halle a. d. S.,

N. F. Nr. 6 (Halle 1918) S. 12.

3) Dieser Name, der sich in der Form fiaifa oder Pqv:<x noch heute
iu nordgriechischen Dialekten findet, ist wahrscheinlich aus einer alteren Form
wrugia hervorgegangen ; vergl. HOOPS, a. a. O.

4) In den Steppen des europaischen RuBlands wachst S. anatolicum nicht^

der perennierende Roggen ist in RuBland nicht — aus S. anatolicum — ent-

standen, sondern eingefuhrt worden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



46 A. Schulz:

es recht wahrscheinlich, daB audi die im westfalischen Honnetal
gefundenen Friichte, von denen E. CARTHAUS annahm, sie seien

moglicherweise Boggenfriichte, wirklich solche sind. DerUmstand,
daB fast alle iibrigen liallstattzeitlichen Kulturpflanzen Schlesiens,

der Oberlausitz und der Pr. Saehsen zur Hallstattzeit auch in West-
falen angebaut wurden, spricht sehr fur die Annahme, daB auch
der Eoggen damals hier in Kultur war1

). Allerdings scheint der

Boggen zur Hallstattzeit in Deutschland uberall weniger als Weizen
und Grerste angebaut worden zu sein.

Diese Einfiihrung, die offenbar auch von Turkestan ausging,

fand vielleicht schon zu einer Zeit statt, als die griechische Kolo-
nisation an den Kiisten des Schwarzen Meeres noch wenig ent-

wickelt war. Durch sie scheint der Boggenname sicale (secale),

der uns freilich erst durch PLINIUS (im ersten Jahrhundert n. Chr.)

uberliefert ist, nach Europa gelangt zu sein. Vielleicht wurde er

zu PLINIUS' Zeit von Volkern des nordlichen Teiles der Balkan-
halbinsel gebraucht, wo er noch heute, z. B. bei den Albanesen2

)WH in Gebrauch ist. Im nordwestlichen Teile der Balkanhalb-
insel saBen damals wohl ehemalige Trager der Hallstattkultur.

AuBerdem findet sich dieser Boggenname (in etwas abweichender
Form) auch bei Kaukasusv5lkern3

). Dies weist wohl auf den Weg
hin, auf dem er mit dem Boggen nach Europa gelangt ist.

AuBer diesen Boggennamen sind aus dem Altertum noch zwei
andere Boggennamen uberliefert : (s)asia und centenum, jener durch
PLINIUS — als Boggenname der ligurischen Tauriner am FuBe
der Alpen in der Gegend des heutigen Turin — , dieser (neben
sicale, und wie dieser Name damals wohl hauptsachlich ein Aus-
druck der Verwaltungssprache) im Edictum Diocletiani aus dem
Jahre 301 n. Chr. Jener ist sicher, dieser wahrscheinlich nicht
lateinisch. Nach J. HOOPS' Meinung4

) ist sasia ein von den Tau-
rinern der keltischen Sprache entlehntes Wort. Ist vielleicht auch
centenum ein keltisches Wort? Beide Worter sind offenbar erst

1) Vergl. hierzu A. Schulz, Uber einea Fund von hallstattzeitlichen
Roggenfriichten in Mitteldeutschland, diese Berichte Bd. 34 (Berlin 1916)
S. 890-893; Ders, Die bis jetzt aus dem Saalegebiete bekannten hallstatt-
zeitlichen Kulturpflanzen, Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft zu
Halle a. d. S., Bd. 4, 1916, Nr. 3 (Halle 1918)

2) HOOPS, a. a. 0. S. 611.

3) Der Roggen heiBt im Agulischen sekil, im Rutulischen sukul; vergl.
0. Schrader, in V. HEHN, Kulturpflanzen u. Haustiere in ihrem Ubergang
aus Asien nach Griechenland und Italien, sowie in das ttbrige Europa, 8. Aufl.
(BerUn 1911) S. 564.

& F
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in Europa, vielleicht im AnschluB an die erste Einfiihrung des

Roggens, entstanden1
).

Daraus, daB der Roggen in Europa schon zur Hallstattzeit

eingefiihrt worden ist, muB man wohl schlieBen, daB Secale anato-

licum in Turkestan schon zu einer Zeit in Kultur genommen worden

ist, als in Europa noch die Bronzekultur herrschte. Damals be-

standen aber wohl keine Beziehungen mehr zwischen Turkestan

und China, durch die in friiherer Zeit Weizen und Gerste nach

China gelangt waren2
).

Die Germanen haben, wie die germanischen Roggennamen
lehren, den Roggen von den Slawen, und zwar erst spat, erst in

den letzten Jahrhunderten v. Chr.
?
nach dem Ausgang der Hall-

stattzeit in Norddeutschland, erhalten. Sie haben seinen Anbau
dann, vielleicht von dem Lande der Rugier im ostlichen Teile

des Ostseegebietes her3
), von neuem uber Deutschland ausgebreitet.

1) Aus diesen Roggennamen darf man nicht schlieBen, daB der Rogge
auch in Europa entstanden sei.

2) Vergl. A. Schulz, Geschichte d. kultivierten Getreide S. 114.

3) Vergl. J. HOOPS, a. a. 0. S. 613.
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Ubersicht der Hefte.

Heft 1 (S. 1—48), ausgegeben am 24. April 1918.

Heft 2 (S. 49—100), ausgegeben am 27. Mai 1918.

Heft 3 (S. 101—180), ausgegeben am 27. Juni 1918.

Heft 4 (S. 181—232), ausgegeben am 29. Juli 1918.

Heft 5 (S. 233—300), ausgegeben am 29. August 191s.

Heft 6 (8. 301-380). atwgegeben am 18. Oktober 1918.

Heft 7 (S. 381—442), ausgegeben am 28. November 1918.

Heft 8 (S. 448—640), ausgegeben am 8o. Januar 1919.

Heft 9 (8. 541—632), ausgegeben am 27. Februar 1919.

Heft 10 (S. 633—672), ausgegeben am 25. Marz 1919.

1. Generalversammlungsheft [X. (\) — i6l')j, ausgegeben am 29. April 1

2. „ (SchlulJheft) S. (63) -(200) .ausgegeben am 30. September 1

Berichtigungen.

S. 46 18. Zeile von oben lies; tfekm statt »#****.

S. 102 6. Zeile von unten lies: Lunteren statt Lauteren.

S. 417 11. Zeile von oben lies: Zeiteinheit statt Zelleinheit.

S. 423 9. Zeile von unten lies: Plasmolvtikums statt Plasmolvtirkuma.

S. 430 23. Zeile von unten lies: diskutieren statt diskunetier.

S. 430 8. Zeile von unten lies: Differenzwerte statt Differentiahveite.

S. 436 2. Zeile von oben lies: 1-

-

1 * ~*~
' — d 'n

statt V *** + •
dn

.

8. 463 7. Zeile von unten lies: 0,02-0.03% statt 0,2—0,3%.
S. (1) 4. Zeile von oben lies: in Hamburg abgehaltene statt abgebaltene.

Zu S. (42) ubersendet Herr Lkhmaxn folgende Hericbtigung:

Durch nachtragliche Aufnahme bestatigender Versuchsresultate in die

ektur meiner Abbandlung iiber Pentasepalie in der Gattung Veronica usw.

and ein Mifiverstandnis in der Tabelle 3 auf S. (42), welches ich durch

don nicht mehr beseitigen konnte. Die r

ra belle lautet wie folgt:

F, 18 107 3% pentasepal
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