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Yorwort.

Ais ich vor zwei Jahren zur Bearbeitung der palalistinensischen 
Aegilopsarten im Zusammenhang mit der F l o r a  P a l a s t i n a s ,  
welche unser Institut yorbereitet, herantrat, wurde mir klar, daC 
die Literaturangaben iiber diese Arten auBerordentlich yerwirrt 
sind, und dafi nur eine Bearbeitung der Gattung im Ganzen, auch 
zu einer Klarung der palastinensischen Arten fiihren wird, —  Am 
Ende des Jahres 1926 besuchte Palastina Professor N. J. V  a v i 1 o v 
(Direktor des Instituts fur Angewandte Botanik und Neue Kul- 
turen in L e n i n g r a d ) ,  der sich fur die Gattung Aegilops, (welche 
nach der Meinung vieler Botaniker eine bestimmende Rolle bei der 
Entstehung der Kulturarten des Weizens spielen sollte) interessiert. 
Professor V  a v i 1 o v riet mir auch, und bestand sogar darauf, daB 
ich die Aegi/opsgattung monographisch bearbeite, da die Kenntnis 
der Gattung von aktueller Bedeutung, im Zusammenhang mit der 
Frage iiber die Phylogenesis des Weizens, sei. —  Ich mochte bei 
dieser Gelegenheit dem Herrn Professor V a v i 1 o v meinen ver- 
bindlichsten Dank aussprechen fur die groBen Arbeitsmoglich- 
keiten, die er mir bot, ais ich spater verschiedene wissenschaftliche 
Institute RuBlands besuchte, sowie fur einen Teil der Photographien 
und Zeichnungen1) , die auf Grund des von mir eingesandten Ma
terials in seinem Institut fur diese Arbeit ausgefiihrt wurden2). —  
Ais ich dann spater in den groBen europaischen Herbarien arbeitete 
(im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Flora Palaestinas), 
habe ich mich besonders auch der Bearbeitung der Aegi/opsgattung 
gewidmet, ais dereń Resultat die yorliegende Arbeit anzusehen ist').

') Photographien: Tai. II g, f; Taf. V c—-e, i: Taf. VI a, c, d; Taf. XIII 
a -  d; Taf. TIV a c; Taf. XV. a b. Zeichnungen: Taf. I a—g, i, I, m, p -u.

ł ) Noch anfangs des Jahres 1928 wurde meine Aegilopsaxbe.it, bevor sie noch 
druckfertig war, dem Herrn Professor VaviIov (Leningrad) zur vorlaufigen 
Kenntnisnahme eingesandt. Nach einer gewissen Zeit sandte ich ihm den 
systematischen Teil der Arbeit, genauer bearbeitet (aber viel verkiirzt) ein, 
die erst nach mehreren Monaten zuriickgesandt wurde, weswegen die Arbeit 
erst jetzt in Druck erscheint. — Kurze, aber reichhaltig zusammenge- 
faBte geographische Angaben in Bezug auf die Gattung, wie auch einige 
systeniatische Angaben, wurden von mir im Buli. Soc. Bot. de Geneve, 
Juli et Decem. 1927, Ser. 2, Vol XIX, (1928) publiziert.

3) Geographische Angaben, wie auch iiberhaupt alle Angaben beziig- 
lich der Aegilopsarten, die in der yorliegenden Arbeit erwahnt werden, sind 
von mir selbst uberprilft worden. Ausnahmsweise bediente ich mich nur 
der Angaben Popova’s (1922), ohne dieselben zu priifen.
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Ich bringe hier zum Ausdruck meinen herzlichsten Dank dem 
Herrn Prof. 0 . W a r b u r g  fur sein warmes Interesse, das er 
der voliegenden Arbeit entgegenbrachte; Prof. W a r b u r g  priifte 
nicht nur die authentischen Aegilopsexemplare Linne s wahrend 
seines Aufenthaltes in England, sondern er iibermittelte mir auch 
eine Reihe notwendiger Uaten und erwies mir iiberhaupt die groBt- 
moglichste Freundlichkeit bei der Arbeit.

Die vorliegende Abhandlung wurde hauptsachlich im  M u - 
s e u m des Botanischen Gartens zu B e r l i n - D a h l e m  be- 
arbeitet. Der Direktion dieses Institutes will ich hier meinen 
freundlichsten Dank fur das mir erwiesene Entgegenkommen, wie 
auch ihre Freundlichkeit aussprechen. Das turkestanische, trans- 
kaukasische, wie auch das in der Krim vorkommende Materiał von 
Ae&ilops habe ich vorwiegend im Museum des B o t a n i s c h e n  
G a r t e n s  zu L e n i n g r a d  studiert. Fur die mir dort gebotenen 
Arbeitsmoglichkeiten danke ich der Direktion des Institutes herz- 
lichst. Den Direktoren einiger anderer botanischen Institute und 
Herbarien, wo ich am palastinensischen Materiał iiberhaupt und 
an einigen Fragen beziiglich Aegilops speziell gearbeitet habe, und 
wo mir die verschiedensten Erleichterungen geboten wurden, will 
ich hier gleichfalls meinen Dank aussprechen. Vorzugsweise den 
Direktionen der Botanischen Abteilung der Akademie der Wissen- 
schaften ( L e n i n g r a d ) ,  der Abteilung des allrussischen In- 
stituts fiir Angewandte Botanik zu D j e t s k o j e  S j e l o ,  den 
Herbarien Haussknecht und Bornmuller ( W e i m a r ) ,  dem Her- 
barium Boissier, Herbarium d. Conservatoire zu G e n f und dem 
Herbarium der Universitat in F 1 o r e n z. —  Zu danken habe ich 
ferner auch einer ganzen Reihe von Botanikern fiir das mir ein- 
gesandte Herbarmaterial, wie auch fiir verschiedene, mit erteilte In- 
formationen und Belehrungen, vor allem den Herren Prof. P i 1 g e r 
und Prof. H a r m s  (Berlin-Dahlem), besonders fur ihre wert- 
vollen Bemerkungen bei der Aufklarung einiger verwickelter Fragen 
beziiglich des Prioritatsrechtes gewisser Arten der Gattung Aegilops, 
und Fraulein Dr. S c h i e m a n n  (Berlin) fur ihre mir eingesandten 
sehr interessanten Angaben beziiglich der Cytologie der Aegiłops- 
arten. AuBerdem, den Herren Professor B a u r (Berlin), Dr. 
B e a u v e r d  (Genf), Prof. B o r n m u l l e r  (Weimar), Prof. 
B r i ą u e t  (Genf), Prof. D a y  (Beyrouth), J, E. D i n s m o r e  
(Jerusalem), Prof. F l a k s b e r g e r  (Leningrad), Prof. L i t -  
v i n o f f (Leningrad), Prof. P a m p a n i n i (Florenz), Prof. P a - 
v i 11 a r d (Montpellier), Prof. P i r o 11 a (Roma), Fr. Dr. R a y s s  
(Bukarest), R. J. R o s c h e w i t z  (Leningrad), Prof. W . S m i t h  
(Edinburgh), N. O. S o r o k i n a  (Leningrad). —  Zuletzt will ich
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noch meinen Mitarbeitern N. F e i n b r u n  und M. Z o h a r y 
(Hebraische Universitat Jerusalem) bestens danken fur eine Reihe 
speziell angestellter Aegz/ops-Sammlungen, fur die Aegilops-Aus- 
saatsexperimente wahrend zwei Jahreszeiten, fur die Ausfiihrung 
der Arbeiten im Zusammenhang mit der Bearbeitung der kritischen 
Arten von Aegilops und Kir viele andere Hilfen.



♦ >

*
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Historischer Teil.

Kritische Uebersicht iiber die Literatur der 
Gattung Aegilops.

In diescni ersten Kapitel beabsichtige ich nicht eine Ueber
sicht iiber die ganze Literatur der Gattung Aegilops zu geben; das 
sollte vielleicht in einer grofieren und mehr umfassenden Arbeit 
gemacht werden. Ais Ziel habe ich mir vorgenommen, nur die 
U e b e r s i c h t  i i b e r  d i e  w i c h t i g s t e  L i t e r a t u r ,  sowie 
die w i c h t i g s t e n  E x s i c c a t a  zu geben, was mir ais not- 
wendig zur naheren Erkenntnis und richtigen Auffassung der Arten 
der Gattung der Aegilops erscheint. Von ungefahr 130 Literatur- 
ąuellen, mit denen ich mich vertraut machte, fuhre ich hier ungefahr 
90 vor. Ich habe mich auch bemiiht, die O r i g i n a l e x e m p l a r e  
der beschricbenen Arten und Varietaten aufzulinden und zu iden- 
tifizieren, was mir in den meisten Fallen gelang. Einige wichtige 
Literaturąuellen konnte ich lei der nicht erlangcn, was ich aber bei 
Gelegenheit nachholen zu konnen holfe. —  In der letzten Zeit 
erschienen in genetischen Journalcn sehr gute Photographien einiger 
Arten von Aegilops im Zusammenhang mit angestellten Kreuzungs- 
versuchen der Aegilops-Arten mit Arten der Gattung Tritieum. Auf 
diese Photographien weise ich in dieser Arbeit nicht hin, da die 
Journale einen zu speziellen Charakter aufweisen.

1719. Scheuchzer. A g r o s t o g r a p h i a ,  p. 19 Tab. I, 
Fig. 2, A . B. C. Autor fiihrt eine ausfuhrliche Beschreibung 
sowie eine Tafel der Pflanze, die er „gramen spicatum durioribus et 
crcsssioribus locustis, spicci brevi" nennt. Von beiden sieht man 
deutlich, daB er Ae. triaristata Willd. damit gemeint hatte. Deshalb 
hatte Willdenow (1805) recht, ais er diese Pflanze mit seiner 
Ae. triaristata identifiziertc im Gegensatz zu Linne, welcher sie 
mit Ae. ovata identifizierte.

1728. Buxbaum, P l a n t a r u m  m i n u s  c o g n i t a r u m  
Cent. I, p. 31. pl. L. fig. 1. — Mit „Gramen loliaceum spurium 
spica craissiore, aristata’ bezeichnet dieser Botaniker und Mitglied 
der russischen Akademie Ae. sąuarosa L., von welcher er eine Tafel 
und eine ziemlich gute Beschreibung auffiihrt, betonend daB die 
Hiillspelzen grannenlos sind. Autor verteilte auch die ersten Ex- 
siccata dieser Pflanze. — Linne erwahnt bei seiner A e. squarrosa 
weder die Tafel, noch die Beschreibung Buxbaums und dadurch
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wird die Frage, welche Pflanze er mit seiner unklaren Beschreibung 
von Ae. sguctrrosa gemeint hat, noch mehr erschwert.

1737. Linnaeus, G e n e r a  p l a t i t a r u m .  —  Hier in 
Nr. 1150 wird zum erstenmal die Beschreibung der Gattung 
Aegilops aufgefiihrt,

1753. Linnaeus, S p e c i e s  p l a n t a r u m ,  ed. 1, Tom. II. 
pp. 1050— 1051. —  Linne fiihrt die Beschreibungen von 5 Aegilops- 
arten mit 'ihren binaeren Pflanzennamen auf. Davon gehoren 
4 Arten auch nach unserer Auffassung der Gattung Aegilops an, 
wahrend die fiinlte, Ae. incurua L„ der Gattung Lepturus angehort. 
Die vier beschriebenen Arten sind: Ae. ovata, Ae. caudata, A e. 
sąuarrosa, Ae. triuncialis. Eine ausfiihrliche Analyse dieser Be
schreibungen und der Literaturhinweisungen, die am Schlusse der 
Beschreibungen kommen, sowie die Nachpriifung der Aegilops- 
Arten Linne’s im Linneischen Herbarium, welche durch Herrn 
Prof, W a r b u r g ,  Leiter des Naturwissenschaftlichen Institutes 
der Hebraischen Universitat zu J e r u s a l e m ,  zum Zwecke dieser 
Arbeit (ais er in England weilte) durchgefuhrt wurde, ergaben, 
daB man nicht immer sicher ist, daB Linne, ais er seine Aegilops- 
arten beschrieb, diejenigen Pflanzen im Sinne hatte, die auch wir 
unter dem Linneischen Namen verstehen. Besprechcn wir hier 
kurzum die einzelnen Arten:

Ae. ovata L. —  Die Beschreibung selbst geniigt nicht, um zu 
entscheiden, welche Pflanze L i n n e  im Sinne hatte; seine Hin- 
weisung auf die Abbildung und Beschreibung S c h e u c h z e r s  
(1719) zeigt scheinbar, daB Linne damit Ae. łriarisłała Willd. 
meinte. Seine iibrigen Literaturhinweisungen sind so kurz und un- 
deutlich, daB man nicht imstande ist, etwas iiber die Identitat von 
Linne's A e. ovata zu lernen. Dagegen unterrichtet uns der Name 
„ovato“ , dafi Linne hier eher Ae. oucilci L. im Sinne hatte und nicht 
Ae. triciristcita Willd. Gehen wir nun zu den Exsiccaten iiber. 
Im Linneherbarium liegen 4 Herbarbogen von Ae. ouata L, vor, 
von denen wahrscheinlich einer (nach der Mitteilung des Herrn 
Professor Warburg) nur eine nicht typische Pflanze von A e. ovata L. 
enthalt. Dagegen ist in diesem Herbarium eine typische Form von 
Ae. ovcitci L. mit dem Namen Ae. caudata bezeichnet, doch liegt 
hier hochstwahrscheinlich eine Verwechslung der Etiketten vor. 
Es unterliegt keinem Zweifel, daB Linne Ae. ovata von den nahen 
Arten der Sektion Pleionathera nicht zu unterscheiden wuBte.

Ae. caudata L. —  Die Beschreibung dieser Pflanze sowie die 
Literaturhinweisungen auf den von T o u r n e f o r t  in Kreta ge- 
sammelten und ais „Grameti creticum spica gracili in ducts ctristas 
longissimds et as per as abeunte“  beschriebenen Pflanzen treffen auf
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Ae. caudata L. in unserem Sinne gut zu; dagegen stellen, nach 
Prof. Warburg, die beiden, im Linneherbarium vorliegenden und mit 
Ae. caudata bezeichneten, Exemplare Ae. caudata L. nicht vor.

A e. triuncialis L. —  Die Beschreibung dieser Art ist nicht 
klar genug, dagegen gehoren die im Linneherbar vorliegenden Exem- 
plare dieser Art wirklich zu Ae. triuncialis L.

Ae. sęuarrosa L. Die Beschreibung geniigt iiberhaupt nicht, 
um die Pflanze zu erkennen. Das einzige Exemplar, das im Linne
herbar unter diesem Namen vorliegt, gehort, nach Prof. W a r 
b u r g ,  zu Ae. triuncialis L,

1762. Gouan, H o r t u s  r e g i u s  M o n s p e l i e n s i s ,  
p. 515. —  Autor fiihrt eine Beschreibung von Ae. triuncialis L. auf, 
aus welcher man zwar diese Art deutlicher ais aus der ersten 
Ausgabe von Linne’s Species plantarum erkennt, doch entspricht 
sie dieser Art nicht ganz. Die Beschreibung von Ae. ouata L. trifft 
mehr aul Ae. triaristata Willd. zu.

1763. Linnaeus, S p e c i e s  p l a n t a r u m ,  ed. II (1763), 
pp. 1489— 90. —  In der zweiten Ausgabe des zitierten Werkes 
werden zwar dieselben Aegilops-Arten, wie in der ersten, auf- 
gefiihrt, doch werden die Beschreibungen von Ae. ouata L., Ae. 
caudata L. und Ae. triuncialis L. umgeandert, wahrend die Diagnose 
von A e. sąuarrosa L. unverandert bleibt. Was die Beschreibung 
von Ae. ouata L. betrifft, so nahert sich diese der Ae. triaristata 
Willd.; auch der Hinweis auf G o u a n  (1762) spricht eher fur 
A e. triaristata Willd., da die Beschreibung Gouans eher fur 
Ae. triaristata Willd. zutrifft, ais fur Ae. ouata L. Jedenfalls 
kann die Beschreibung von Ae. ouata L. in der zweiten Ausgabe 
der Species nicht ais Originalquelle beniitzt werden. Dagegen 
erkennt man in der Beschreibung von Ae. triuncialis L. einen 
gewissen Fortschritt; diese Beschreibung trifft hier mehr ais in der 
ersten Ausgabe dieser Art zu, auch der Hinweis auf Gouan ist 
zu dieser Beschreibung passend. Die Beschreibung von A e. caudata 
L. ist hier weniger befriedigend, ais die der ersten Ausgabe, da 
L i n n e  hier der ersten Beschreibung noch einen Satz zufiigt, 
welcher auch fur Ae. cylindrica Host zutrifft. Da viele Botaniker 
sich der zweiten und nicht der ersten Ausgabe der Species be- 
dienten, so fiihrte die Beschreibung der in Rede stehenden Art der 
zweiten Ausgabe hiiufig irre und daraus folgte auch die verwickelte 
Synonymik bei dieser einzigen, schon in der ersten Ausgabe ziem- 
lich klar beschriebenen Art. Es muB daher die zweite Ausgabe 
der Species ais Quelle fur das Erkennen von Ae. caudata L. aus- 
geschlossen werden.
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1769. Schreber, B e s c h r e i b u n g  d e r  G r a s e r .  
—  Hier werden Diagnosen und Abbildungen von zwei Aegilops- 
Arten aufgefiihrt, und zwar von Ae. triuncicilis L. und A e. squarrosa 
L. Die Beschreibungen sind lang und sehr ausfiihrlich; beziiglich 
Ae. triuncicilis werden auch eine Menge Angaben iiber die Stand- 
orte und die geogr, Verbreitungen, sowie iiber Kullurversuche usw. 
angefiihrt. Auch die Beschreibung von Ae. sęuarrosci L. ist ausfiihr- 
lich dargstellt und Irifft im allgemeinen zu. Seine Abbildung von 
Ae. triuncialis veranschaulicht die yerkiimmerten Aehrchen am 
Grunde der Aehre und noch andere Einzelheiten. De Defekt liegt 
aber darin, dafi die Aehrchen allzu sehr aufgeblasen erscheinen, 
wodurch die Aehren eine gewisse Aehnlichkeit mit Ae. triaristata 
Willd. haben, doch veranschaulicht diese Abbildung zweifellos 
Ae. triuncialis L., und Tausch (1837) stiitzt sich ohne nahere Be- 
griindung auf diese Abbildung, wenn er beweisen will, daB Ae. 
triuncialis und Ae. triaristata idenlisch sind. —  Die Abbildungen 
von Ae. squarrosa L. ist etwas mangelhaft, doch gibt sie, zusammen 
mit der Beschreibung, einen klaren Begriff iiber diese Art. Leider 
hat man die Angaben S c h r e b e r s  sehr wenig beniitzt.

1772. Scopoli, J. A ., F l o r a  C a r n i o l i c a ,  Tom I, 
p. 55. —  Autor ist der Ansicht, dafi Linne's Ae. ouaia der Gattung 
Phleum angehort und demzufolge beschreibt er diese Art neuer- 
dings ais Phleum Aegilops; doch treffen seine Beschreibung, sowie 
seine Literaturhinweise, ganz auf Ae. triaristata Willd. zu. Wie die 
Mehrzahl der Botaniker seiner Zeit, hat er Ae. triaristata Willd. 
mit Ae. ouata L. verwechselt. Daher gehort auch ein Teil der 
Exsiccata, die er ais Phleum Aegilops verteilte, Ae. ouata an, trotz- 
dem er ais Phleum Aegilops Ae. triaristata beschrieb. Solche 
Exsiccata S c o p o 1 i s gelangten auch in die grofien Herbarien 
(wie z. B. im Herbarium zu Berlin-Dahlem) und gaben dazu Anlafi, 
dafi viele Botaniker Phleum Aegilops Scopoli ais S y n o n y m 
von Ae. ouata L. und nicht von Ae. triaristata Willd. betrachteten.

1775. Forskal, F l o r a  a e g y p t i a c o - a r a b i c a ,  p. 
26. —  UnterTriticum bicorne Forsk. fiihrt Autor zum ersten Małe 
die Diagnose von Ae. bicornis auf. Sowohl nach der kurzeń, aber 
richtigen Beschreibung, wie auch nach den Standortsangaben, sind 
keine Zweifel moglich, dafi diese Pflanze mit Ae. bicornis (Forsk.) 
Jaub. et Sp. identisch ist.

1778. Lamarck, F l o r ę  F r a n ę a i s e .  III, p. 632. —  
Unter Ae. elongata fiihrt Autor die Beschreibung von Ae. triuncialis 
L. auf. Am Schluss der Beschreibung bemerkt er, dafi diese Art 
mit Ae. triuncialis L. identisch ist, doch erscheint es unverstandlich, 
weshalb er dann doch den Artnamen anderte. —- Beziiglich der
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Aegilops-Arten befinden sich in L a m a r c k s  Arbeiten auch sonst 
eine Reihe von Irrtiimern.

1786. Lamarck, E n c y c l o p e d i e  II. p. 346; pl. 839, 
fig. 1, 2, 3. —  Es werden Beschreibungen und Abbildungen von 
Ae. ouata L., Ae. triuncialis L. und Ae. squarrosa L. angefiihrt. 
Die Diagnose und der Literaturhinweis von Ae. ovata trifft auf 
Ae. łriarisłała W illd. zu, die Abbildung stellt jedoch A e. ovata 
dar. Lamarck konnte also (zumindest damals) noch nicht zwischen 
diesen beiden Arten unterscheiden. Die Diagnose, sowie die Ab
bildung von Ae. triuncialis sind nicht schlecht. Die Diagnose von 
Ae. sęarrosa, wenn auch nicht deutlich genug, entspricht doch nur 
dieser Art, dagegen stellt die Abbildung diese Art nicht dar und 
nahert sich durch die 1— 3zahlige Hullspelzengrannen mehr Ae. 
juuenalis (Thellung) Eig, ais einer anderen zylindrischahrigen Art

1787. Roth, B o t a n i s c h e  A b h a n d l u n g e n  u n d  
B e o b a c h t  u n g e n ,  pp. 45— 46. —  Autor bemerkte, daC Ae. 
ouała L, (wie man diese Art in jener Zeit verstanden hat), nicht 
homogen ist und versuchte diesen Fehler richtig zu stellen. Seiner 
Meinung nach entsprechen die Beschreibungen L i n n €  s iiber 
Ae. ovata eher denjenigen Pflanzen, welche wir ais Ae. tria 
ristata Willd. betrachten. Diese Meinung ist in gewissem MaBe 
auch richtig, und demzufolge fiihrt R o t h  unter dem Namen Ae. 
ovata eine ziemlich ausfiihrliche Beschreibung von A e. triaristata 
Willd. auf und bezeichnet die heute fur Ae. ovata geltenden 
Pflanzen mit dem Namen Ae. geniculata, wobei er auch dieser Art 
eine richtige Beschreibung beigibt. Nach den Angaben R o t h s 
sollten die beiden Pflanzen folgenderweise benannt werden: Ae. 
geniculata Roth (Syn: Ae. ovata L. ex parte); Ae. ovuta Roth 
( n o n  L.; Syn: Ae. ovata L. ex parte; Syn: Ae. tjiaristata Willd.) 
In seiner spateren Arbeit aber (1793), und zwar in „Oberservationes 
botanicae", teilt R o t h  seine Ae. ovata (unsere Ae. tridristata 
Willd.) in verschiedene Varietaten, von denen eine der Beschrei
bung einer Varietat Ae. ovaia (in unserem Sinne) entspricht. Ob- 
gleich Roth die typischen Formen von Ae. ovata und A e. triaristata 
wohl voneinander zu unterscheiden wufiten, verwechselte er doch, 
wie die meisten Botaniker seiner Zeit, diese beiden Arten. Seine 
Literaturhinweise zeigen auCerdein, dali er auch zwischen Ae. 
triuncialis und den oben genannten Arten nicht zu unterscheiden 
wuOte. Daher glaube ich, dali man doch die Namen Ae. ouata L. 
und Ae. triaristata Willd. beibehalten soli, obwohl die Namen 
Ae. ouata Roth und Ae. geniculata Roth gesetzmaBiger zu sein 
scheinen. In seinen „Catalecta botanica" (1799) fiihrt R o t h  seine 
Beschreibungen von Ae. ouata und Ae. geniculata nochmals auf.
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1788 Winterl, I n d e x  h o r t i  b o t a n i c i  u n i v .  
h u n g a r i c. —  Autor fiihrt unter Ae. nova eine Beschreibung 
von Ae. eyłindrica Host 14 Jahre friiher, ais sie H o s t beschrieben 
hatte. Doch kann dieser Nanie nicht beibehalten werden, da dieser 
Autor eine Reihe von ihm entdeckler und beschriebener Arten 
mit dem Artnamen ,,nova‘‘ benannte. So z. B. nannte er 4 neue 
Ałriplexarten, 2 A.chilleaarten, 2 Crep/sarten und andere immer mit 
dem Artnamen „nova". Mit Recht bemerkten also A s c h e r s o n  
u n d  G r a b n e r  (1898— 1902), „daB ,Ae. nova kaum ais giiltiger 
Name anzusehen ist“ .

1791. Cavanilles, I c o n e s  e t  d e s c r i p t i o n e s  
p l a n t a r u m  q u a e  a u t  s p o n t e  i n H i s p a n i a  c r e s c u n t  
a u t  i n h o r t i s  h o s p i t a n t u r ,  p. 62, tab, 90, fig, 2. —  Unter 
Ae. sąuarrosa L, bringt Autor eine Beschreibung und eine Abbil- 
dung von Ae. veniricoa Tausch. — Hier wurde wahrscheinlich zum 
ersten Małe eine ausfuhrliche Beschreibung von Ae. ventrieosci 
Tausch angefiihrt.

1799— 1800. Desfontaines, F l o r a  a t l a n t i c a ,  II,
pp. 385— 389. — Hier werden 3 Aegz/opsarten aufgefiihrt: Ae. ovata 
L. mit einer ausfiihrlicheren Beschreibung ais bei Linne, A e  triuri- 
cialis L, mit einer kiirzeren, aber vollstandigeren Beschreibung ais 
bei L i n n e  und Ae. squajrosa L. Bei der Beschreibung der lelzteren 
weist der Autor auf die Beschreibung und die Abbildung von 
S c h r e b e r  (1769) hin, welche gerade auf A e. sąuarrosa L. (in 
unserem Sinne) zutreffen, wahrend die Beschreibung D e s f o n 
t a i n e s '  selbst weder fur Ae. sęuanosa L. noch fur Ae. venłrieosa 
Tausch zutrifft, obwohl die meisten Botaniker Ae. squarrosa von 
D e s f o n t a i n e s  ais Synonym von Ae. ventricosa Tausch an- 
sehen. Der Satz: „Gluma exteriore . . . uni-, bi-aut etiam tria- 
ristata" ist fur Ae. venirieosa Tausch nicht bezeichnend, und wenn 
man schon Ae. squairosa von D e s f o n t a i n e s  ais Synonym von 
A e. uenlricosa Tausch anfiihrte, so muB man „ex parte" zufiigen.

1802. Host, I c o n e s  e t  d e s c r i p t i o n e s  g r a -  
m i n u m  a u s t r i a c o r u m ,  voI. II pp. 5— 6, lab. 5, 6, 7. —  
Es werden Diagnosen und Abbildungen von A e. ovała L.t Ae. triun- 
cialis L. und Ae. cylindrica Host gegeben. Letztere Art ist hier zum 
ersten Małe beschrieben. Die Diagnosen, sowie die Abbildungen 
von Ae. ovata sind befriedigende, die von A e. triuneialis sind nicht 
sehr vollstandig. Letztere entsprechen nur der A e. triuneialis L. 
und nicht der Ae. triaristaia Willd., und wenn W i l l d e n o w  
(1805) bei seiner Beschreibung von Ae. triaristata auf sie hinweist, 
zeigt dies nur, daB er zwischen Ae. triuneialis L. und A e. tria
ristata Willd. nicht gut unterscheiden konnte. Die Beschreibung
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und die Abbildung von Ae. eylindrica Host ist befriedigend 
und klar.

1805. W illdenow, L i n n a e i  s p e c i e s  p l a n t a r u m ,
ed. III, p. 943. __- Es werden die Diagnosen von Ae. ovata L., Ae.
triuneialis L„ Ae. caudata L., Ae. sęuarrosa L., Ae. eylindrica 
Host und Ae. triarisłata Willd. aufgefiihrt; letztere zum ersten 
Małe. Die Beschreibung von Ae. ovata ist kurz und befriedigend, 
dabei gehoren auch alle 4, im Willdenow Herbar vorliegende und 
miL Ae. ovata L. bezeichnete, Exsiccata wirklich A e. ouata an. 
Auch die Beschreibung von Ae. triunełalis ist befriedigend, aber die 
der Diagnose folgende Bemerkung trifft fur Ae. triuneialis nicht zu. 
Vollstandiger ais in den friiheren Ausgaben der Species ist hier 
Ae. caudata beschrieben, dabei laBt die Bemerkung am Schlusse 
der Diagnose keinen Zweifel zu, dafi W  i 11 d e n o w hier Ae. 
caudata L. (in unserem Sinne) vor Augen hatte. Dagegen entspricht 
seine Beschreibung von Ae. squarrosa eher der Ae. uentrieosa 
Tausch, und so gehoren auch alle Exsiccata dieser Art Ae. uentri- 
cosa an, mit Ausnahme einer einzigen Aehre von Ae. sęuarrosa 
die sich darunter befindet. Seine Beschreibung von Ae. eylindrica 
ist nicht wesentlich von der Beschreibung H o s t s verschieden. 
Alle 5 Herbarbogen dieser Art enthalten wirklich Ae. eylindrica 
an. Beziiglich Ae. ouata wuBte schon W i l l d e n o w ,  wie fruher 
auch R o t h  (1787), daB unter diesem Artnamen zwei Arten ver- 
wechselt werden, aber im Gegensatz zu R o t h  war W i l l d e n o w  
der Ansicht, daB die Beschreibungen von Ae. ouata L. vorwiegend 
fiir Pflanzen von Ae. ouata in unserem Sinne zutreffen, weshalb 
nach W i l l d e n o w  der Name A e. ouata L. auch fiir A e. ouata 
in unserem Sinne beibehalten werden soli. Die zweite Art, die mit 
Ae. ouata verwechselt wurde, beschrieb er kurzwegs und klar von 
neuem und benannte sie Ae. triaristata. Wenn aber W i l l d e n o w  
zwischen A e. ouata und Ae. triaristata wohl zu unterscheiden 
wuBte, konnte er Ae. triaristata und Ae. triuneialis nicht unter
scheiden, was wohl aus seinen Bemerkungen zu den letztgenannten 
Arten ersichtlich ist, sowie aus der Tatsache, daB unter allen (5) 
mit Ae. triaristata bezeichnen Originalexemplaren Willdenow's 
keine einzige zu Ae. triaristata, sondern fast alle zu Ae. triuneialis L. 
gehoren. Sowohl W i l l d e n o w  ais auch R o t h  kannten somit 
die typischen Formen unserer Ae. triaristata, wahrend aber R o t h  
sie mit gewissen Formen von Ae. ouata verwechselte, verwechselte 
sie W  i 11 d e n o w mit gewissen Formen von A e. triuneialis. Streng 
genommen soli, vielleicht, der Name Ae. neglecta Requ. (1833) 
dem Namen Ae. triaristata Willd. vorgezogen werden. Ich glaube 
jedoch, daB hier, wie bei L i n n e ,  die Originalexemplare nicht

Fedde, Rep. Beih. LV. 2
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immer in Betracht kommen, da seine Beschreibung, trotz der 
Schlufibemerkungen, doch A e. triaristata entspricht.

1805- Lamarck et De Candolle, F l o r ę  F r a n ę a i s e .  
Tom III, p. 79 et p. 721. add et correct, —  Auf Seite 79 wird 
eine Diagnose von Ae. ovaia L., welche eher Ae. triaristata Willd. 
entspricht, aufgefiihrt. Aut Seite 721 wird die Diagnose von 
Ae. squcirrosa L. angegeben, welche dieser Art absolut nicht ent
spricht; dort lautet es namlich: „leur glume . . . .  est terminee 
par 1 a 3 barbes raides . . . ." AuBerdem werden noch manche 
Einzelheiten angegeben, welche fur diese Art nicht zutreffen, wie 
z. B. die Bemerkung, daB die Pflanze ausdauernd ist. Die Autoren 
weisen auf die Abbildung S c h r e b e r s  (1769) hin, doch ent
spricht ihre Beschreibung dieser Abbildung nicht, dagegen ent
spricht sie eher der Abbildung L a m a r c k s  (1783, pl. 839 fig. 2), 
auf der gezeigt wird, daB die Hiillspelzen mit mehreren 
Grannen versehen sind. Es darf also dies Zitat von Ae. sęuarrosa 
nicht, wie es viele tun (z. B. T h e l l u n g  1912), ais Synonym von 
Ae. cylindrica Host angegeben werden. Es liegt sehr nahe anzu- 
nehmen, daB diese Pflanze dem Formenkreis von A e. Jiwenale 
(Thellung) Eig zugehórt.

1806. Sibthorp et Smith, F l o r a  g r a e c a ,  Vol. I, 
pp. 71— 75, tab. 93— 95, e t P r o d r o m u s  f l o r a e  g r a e c a e ,  
vol. I. —  Es werden hiibsche Abbildungen und Diagnosen von 
Ae. ovała L., Ae. cylindrica Host und Ae. comosa aufgefiihrt; 
letztere ist neu. Der Anfang der Beschreibung von A e. ovata ist 
ein Gemisch von den Diagnosen von A e. ovata und Ae. triaristata 
Willd., aber im Laufe der Diagnose kommt eine Iange ausfiihrliche 
nur fiir Ae. ovata zutreffende Beschreibung; dagegen stellt die Ab
bildung eine typische Pflanze von Ae. triaristata dar, und 
R e ą u i e n  (1833) hat daher Recht, wenn er bei der Beschreibung 
seiner Ae. neglecta auf die genannte Abbildung hinweist. —  Die 
Autoren sind der Ansicht, daB L i n n e  bei der Beschreibung 
seiner Ae. caudata eine andere Pflanze, nicht unsere Ae. caudata 
vor Augen hatte, und daB es ein Irrtum seitens Linne war, wenn 
er bei seiner Ae. caudata auf die Tournefortsche, in Kreta gesam- 
melte, Aegilopsart hingewiesen hat. Letztere Pflanze wird somit 
von den Autoren von neuem unter Beifiigung einer ausfiihrlichen 
Beschreibung, sowie einer sehr treuen Abbildung Ae. cylindrica 
benannt. Die Autoren kannten also Host's 4 Jahre friiher er- 
schienene Arbeit nicht. Die von den Autoren angegebene aus- 
fiihrliche Beschreibung von Ae. caudata, sowie die genaue Ab
bildung bieten, vielleicht, die wichtigste Quelle zur Kenntnis von 
Ae. caudata L. Die Originalbeschreibung sowie die Abbildung von
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Ae. comosa sind so vollstandig und befriedigend ausgefiihrt, daB 
sie fast keine Zweifel beziiglich dieser Pflanze zulassen. Leider 
ist aber „Flora graeca" we gen der auBerordentlichen Seltenheit 
dieses Werkes, sowie wegen seines auBergewohnlich hohen Preises 
nicht jedem Bolaniker zuganglich.

1812. Palisot de Beauvois, A g r o s t o g r a p h i a ,  lab. 
20, fig. 5. —  Es wird eine Abbildung einer ganzen Pflanze, sowie 
einiger Pflanzenteile von Ae. ovata L. gegeben, welche abgesehen 
von einem Teile (b) genau zu Ae. ovała paBt.. R e ą u i e n  (1833) 
hatte somit keinen Grund, diese Abbildung mit seiner Ae. neg- 
lecła zu identifizieren.

1820. Presl, C y p e r a c e a e  e t  G r  a m i n ę  a e  S i c u -  
1 a e , p. 47. —  Autor stellt eine neue Art auf, A e. echinata Presl, 
dereń Beschreibung Ae. łriuncialis L. gut entspricht, auch alle 
Originalexemplare von Ae. echinata Presl, die wir untersucht 
haben, sind mit Ae. triuncialis identisch.

1824. Delile, D e s c r i p t i o n  d e  l ’ E g y p t e ,  T. XIX. 
pp. 182— 184, tab. 15, fig. i. —  Dieser franzósische Botaniker, 
der so viel fiir die Erforschung der agyptischen Flora geleistet 
hat, beschreibt in umfassender Weise unter Trilicum bicorne Forsk., 
Ae. bieornis (Forsk), Jaub. et Sp„ unter Hinzufiigung einer groBen 
prachtvollen Abbildung; zusammen mit der Beschreibung und Ab
bildung J a u b e r f s  et S p a c h ' s  (1850— 53), hat dieses Werk 
ais die wichtigste Literaturąuelle betreffs A e. bieornis (Forsk.) 
Jaub. et Sp. zu gelten.

1825. Raspail in  A n n .  sc.  n a t., s e r .  1, V. p, 435. 
—  Autor ist der allererste, der die Arten A e. ovata L., A e. triun
cialis L. und Ae. sęuarrosa L. unter dem Gattungsnamen Triticum 
aufgefiihrt. Wenn aber beziiglich der beiden ersten Arten mit 
Sicherheit gesagt werden kann, welche Pflanzen Raspail im Sinne 
hatte, ist es beziiglich seiner Tr. squarrosurn noch fragglich, ob 
er nicht mit diesem Artnahmen Ae. uenłricosa Tausch meinte. Weil 
aber R a i s p a i 1 keine Diagnose auffiihrt und nur die Namen er- 
wahnt, kann doch der Name Tr. sęuarrosum (L.) Raspail ais Syno- 
nym von A e. sąuarrosa L. weiter behlten werden.

1833. Reąuien, ex B e r t o l i n i ,  F l o r a  I t a l i c a ,  
vol, I. —  Hier werden lange Beschreibung von Ae. ovata L., Ae. 
triaristata Willd., Ae. triuncialis L„ Ae. cylindriea Host. und solche 
von 2 neuen Arten, Ae. negięcia und Ae. iritieoides aufgefiihrt. 
Letztere Art stellt eine Hybridform zwischen Triticum und Aegilops 
dar. —  Die Beschreibung von Ae. ouata entspricht (abgesehen von 
einigen unklaren Stellen) dieser Art; die Beschreibung von Ae. 
triaristata paBt fast ganz auf Ae. triuncialis, so daB seine Ae. tria-
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ristata ais Synonym der letzteren betrachtet werden muB. Die Be- 
schreibungen von Ae. triuncialis und Ae. cylindrica entsprechen 
fast ganzlich diesen Pflanzen. R  e q u i e n wuBte, daB W  i 11 d e - 
n o w  (1805) unter Ae. triaristata zwei verschiedene Pflanzen ver- 
wechselt hatte und wollte die Sache folgendermaBen richtig- 
stellen. Zunachst benannte er die Pflanze, die wir jetzt ais Ae. 
triaristata auffassen, ais Ae. neglecta und fiigte ihr eine lange Be- 
schreibung bei. Mit dem Namen Ae. triaristata Willd. bezeichnet 
er eine nicht typische Form von Ae. triuncialis L, die er in aus- 
fiihrlicher Weise beschreibt. Im allgemeinen Łst diese Literatur- 
quelle eine der am meisten verwirrten.

1834. Mutel, F l o r ę  F r a n ę a i s e ,  tab. XCII. fig. 
645— 651. -  Mutel fiihrt Abbildungen von 6 Aegilopsarten auf
und zwar von Ae. ouata L., Ae. triaristata Willd., A e. triuncialis L., 
Ae. squarrosa L., Ae. caudata L., Ae. triticoides Requ. Die Ab- 
bildung Nr. 645 veranschaulicht eine typische Ae. ouata. Die mit 
Ae. triaristata bezeichnete Abbildung Nr. 646 stellt aber auch 
Ae. ouata dar und ist daher von Abbildung Nr. 645 nicht v£r- 
schieden. Die Fig. 647 stellt Ae. triuncialis gut dar; es werden 
aber die verkiimmerten Aehrchen nicht gezeigt. Die mit Ae. 
sęuarrosa bezeichnete Fig. 648 gibt ein Bild von Ae. uenłricosa 
Tausch. Fig. 649 veranschaulicht gut Ae. caudata L, und die 
Figuren 650 und 651 —  Ae. triticoides Requ,

1834— 1847. Reichenbach, A g r o s t o g r a p h i a  g e r 
m a n i e  a (1834), tab. VIII., R e i c h e n b a c h ,  Deutschlands 
Flora Bd. II p. 23, łab. CXIV. —  In seinem ersten Buche bringt 
R e i c h e n b a c h  Abbildungen von A e. ouata L„ Ae. triaristata 
Willd. Ae. triuncialis L., und A e. cylindrica Host, ohne dabei Be- 
schreibungen beizufiigen. Im zweiten Buche (1846) fiihrt er die- 
selben Abbildungen an, fugt aber jeder eine Beschreibung bei und 
tauscht bei der Beschreibung den Namen Ae. cylindrica Host mit 
Ae. caudata L. um, obwohl die Beschreibung selbst unverandert 
blieb und die Abbildung weiter mit Ae. cylindrica bezeichnet wurde. 
Die Abbildung, sowie die Beschreibung von Ae. ouata sind be- 
friedigend, obwohl die Abbildung eine nicht typische, zu var. 
euentreosa Eig. ahnliche Form vorstellt. Auch die Abbildung, 
sowie die Beschreibung von Ae. triaristata ist nicht schlecht, doch 
wird in der Abbildung nur ein einziges verkummertes Aehrchen am 
Aehrengrund gezeigt, was fiir Ae. triaristata nicht zutrifft. Die A b
bildungen sowie die Beschreibungen von Ae. triuncialis sind gut; 
die Beschreibung von Ae. caudata L. entspricht ganzlich Ae. cylin
drica Host, welche vom Autor ais Synonym von seiner Ae. caudata 
bezeichnet wird. Es scheint somit, daB R e i c h e n b a c h  die
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wirkliche Ae. caudata nicht kannte. Zur Kenntnis der Arten der 
Sektion Pleionathera gehoren Reichenbachs Werke, zu den wich- 
tigsten Literaturąuellen.

1835. Knuth, E n u m e r a l i o  P l a n t a r u m  suppl. tomi 
primi pp. 371— 372. —  Es werden 4 Aegi/opsarten aufgefiihrt, und 
zwar A e. ovata L„ Ae. triaristata Willd., Ae. sgarrosa L., und Ae. 
caudata L. Abgesehen von Ae. sqarrosa, dereń Beschreibung Ae. 
uentricosa Tausch, entspricht, tref fen alle iibrigen Beschreibungen 
der Arten (in unserem Sinne) zu.

1835— 1836. Tenore, F l o r a  n e a p o l i t a n i c a ,  V, pp. 
287— 89. —• Es werden mehr oder weniger zutreffende Beschrei- 
bungen von 7 Aegi/opsarten aufgefiihrt (davon ein Hybrid), und 
zwar von Ae. ouata L., Ae. neglecta Requ. ( =  Ae. triaristataW illd.), 
Ae. triticoides Requ. (Hybrid), Ae. triuncialis L., Ae. echinata Presl 
(—  Ae. triuncialis L.) und Ae. caudata L. Die Beschreibung der 
letztgenannten Art ist wirklich die von Ae. caudata und nicht, wie 
viele Botaniker meinen, die von Ae. cylindrica Host. Die Beschrei
bung von Ae. squarrosa entspricht Ae. uentricosa Tausch.

1837. Tausch, F l o r a  XX, pp. 107— 109. —  In dieser 
Abhandlung wollte T a u s c h  in den drei (seiner Meinung nach) 
von den Botanikern verwirrten Artenngruppen, der Gattung Aegż- 
lops Klarheit bringen.

1. Ae. caudata L. und Ae. cylindrica Host. T a u s c h  setzt 
die in der zweiten Ausgabe der Species angegebene Diagnose von 
Ae. caudata auseinander. Er gelangt zu dem Schlusse, daC man 
die Beschreibungen von Ae. cylindrica und Ae. caudata umtauschen 
mufi und so geht er auch vor, wenn er uns Ae. caudata mit einer 
klaren Diagnose von Ae. cylindrica vorfiihrt und umgekehrt. 
T a u s c h  achtele wahrscheinlich nicht darauf, daB in der ersten 
Ausgabe der Species plantarum die Beschreibung von Ae. caudata 
geniigend klar ist.

Es muB also Tauschs Ae. caudata ais Synonym von Ae. cylin
drica Host und seine Ae. cylindrica ais Synonym von Ae. caudata 
L. gelten.

2. Ae. triuncialis und Ae. triaristata. Tausch bemiiht sich zu 
beweisen, daI3 die letztgenannten Arten einer Art angehoren und 
stiitzt sich dabei auf S c h r e b e r s  (1769) Abbildung, aber diese 
seine Darlegung ist unbegriindet.

3. Im Gegensatz zu den zwei ersten Gruppen, gelang es 
T a u s c h ,  die dritte Gruppe mit Erfolg klarzulegen, Seiner 
Meinung nach, faBten die Botaniker 3 verschiedene Arten unter dem 
Namen von Ae. squarrosa auf. Um die Sache richtigzustellen, 
fiihrt Tausch korrekte und kurze Beschreibungen von Ae. squarrosa
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L. und von 2 neuen Arten A e. speltoides und A e. ventricosa aut. 
Die Beschreibungen dieser neuen Arten sind ziemlich klar und 
lassen keine Zweifel beim Bestimmen dieser Arten zu. —  Wir sehen 
also, daB Tausch die dritte Gruppe befriedigend erortert hat, 
wahrend er die zwei ersten Gruppen verwirrte.

1844. Boissier, D i a g o n s e s  P l a n t a r u m  O r i e n -  
t a l i u m  n o v a r u m ,  ser I, 5, pp. 73— 74. —  B o is s i e r , der 
iiberhaupt sehr viel zu der Kenntnis der Flora des Orients beige- 
tragen hat, hat mehr ais jeder andere Autor auch zur Kenntnis 
der grofitenteils orientalischen Aegi/opsgattung beigetragen.

An der oben zitierten Stelle fiihrt B o i s s i e r  genaue Be
schreibungen von 2 Aegilopsarten auf, und zwar von A e. Aucheri 
Boiss., welche nur Synonym von Ae. speltoides Tausch ist, und 
von Ae. mutica, einer neuen Art, welche von den iibrigen Aegilops- 
arten durch viele Merkmale unterschieden wird, welche jedoch 
Boissier in die Gattung Aegilops einschlieBt, obwohl er bemerkt 
hatle, daB diese Art in einigen Merkmalen der Gattung Agropyrum 
naherstcht. Am Schlusse seiner Diagnose von Ae. Aucheri be
merkt Boissier, daB seiner Meinung nach Triticum bicome Forsk. 
in die Gattung Aegilops einzuschlieBen ware und somit hat er die 
systematische Stellung von Ae. bieornis einige Jahre vor Jaubert 
und Spach richtig festgestellt.

1842— 1852. Visiani, F l o r a D a l m a t i c a ,  vol.I, 1842, p.90, 
tab. I, fig. 2; F l o r a  D a l m a t i c a  vol. III, 1852, p. 344— 45. —  
In seinem ersten Bandę beschreibt V  i s i a n i kurz Ae. ovata L. und 
Ae. triuncialis L.; am Schlusse dieses Bandes wird eine gute Ab- 
bildung von Ae. biuncialis Vis. gegeben, ohne dabei diese Pflanze 
zu beschreibcn. Erst zehn Jahre spater, im dritten Bandę seiner 
Flora, fiihrt der Verfasser eine ausfiihrliche Beschreibung seiner 
Ae. biuncialis auf und eine, hier zum ersten Małe veroffentlichte, 
Beschreibung einer zweiten neuen Art, Ae. uniaristata. Die Be
schreibung der letzteren ist klar und ausfiihrlich. Dagegen ist der 
Hinweis V  i s i a n i s auf Ae. ovata Alsch. (Alsch. FI. jodr., p. 23) 
unrichtig, da A l s c h i n g e r  eine Pflanze von Ae. ovata L, oder, 
vielleicht, von Ae. triaństata Willd., jedenfalls nicht von Ae.unia- 
ristata Vis, beschrieben hat.

1844. Grisebach, S p i c i l e g i u m F l o r a e  r u m e l i c a e  
e t  b i t h y n i c a e .  vol. II, p. 425. Autor fiihrt zwei Aegilops- 
arten auf: Ae. caudata L., dereń Beschreibung Ae. cylindrica Host 
entspricht (ebenso der angegebene Fundort) und Ae. ouata L„ 
welche in 2 Varietaten gegliedert wird, und zwar in var. genuina und 
in var. triaństata Willd. Hier wird somit zum ersten Małe, nachdem 
W  i 1 l d e n o w seine Ae. triaństata aufstellte, Ae. ouata in einem
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erweiterten Sinne (auch Ae. triarisłata Willd. umfassend und 
letztere nur ais Varietat) aufgefiihrt.

1846. Savignone, D i a r i o  e t  A t t i  C o n g .  Sc .  Ge n . ,  
pp. 138 et 602. —  Unter Agropyrum ligusticum Savign. wird zum 
ersten Małe Ae. ligustica Coss. und unter Agropyrum Tournefortii 
Savign. wird die 9 Jahre friiher von T a u s c h  beschiebene Ae. 
speltoides nochmals beschrieben,

1846. Bertoloni, F l o r a  i tal i ca,  vol. VI, app., p. 622. —  Unter 
Ae. caudatci L. beschreibt der Yerfasser ziemlich ausfiihrlich die 
von T a u s c h  friiher beschriebene Ae. speltoides. Er beschreibt 
auch von neuem das von S a v i g n o n e  in demselben Jahre be
schriebene Agropyrum ligusticum (— Ae. ligustica Coss.) und be- 
nennt es Triticum ligusticum.

1846. Boissier, D i a g n o s e s  p l a n t a r u m  o r i e n -  
t a l i u m  n o v a r u m ,  Ser. I, 7, p. 129. —  Es werden 3 neue 
Aegilopsarten beschrieben. und zwar Ae. Kotschyi, Ae. persica und 
Ae. crassa. Die Beschreibung von Ae. Kotschyi reicht fur das Er- 
kennen dieser Art gar nicht aus. B o i s s i e r  selbst fiihrt diese 
Art in seiner Flora orientalis (1884) auf eine Varietat von Ae. triun- 
cialis L. zuriick, doch ist dieses Vorgehen kein richtiges, da Ae. 
Kotschyi eine gute Art darstellt, welche deutlich von Ae. triuncialis 
unlerschieden wird. Dagegen ist seine Ae. persica nichts ais eine 
Varietat von Ae. triuncialis (Eig. 1928).

1848. Parlatore, F l o r a  I t a l i  a n a ,  vol. I, pp. 507— 516. 
—  Fur jene Zeit ist dieses Werk eine der wichtigsten Literatur- 
auellen fur die Kenntnis der Gattung Aegilops. Autor kannte 
sehr gut die verschiedenen Aegż/opsarten und gibt in seiner Flora 
auch eine ziemlich korrekte Synonymik, sowie die geographische 
Verbreitung, Vulgaernamen etc. an. Die von ihm aufgefiihrten 
Aegilops&rten sind: Ae. owita L., A.e. triaristata Willd., Ae. triun- 
cialis L„ Ae. cylindrica Host, Ae. uentricosa Tausch, Ae. triticoides 
Requ. AuBerdem bringt er auch eine Beschreibung von Triticum 
ligusticum Bert. ( =  Ae. ligustica Coss.) und Triticum Aucheri 
Park ( =  Ae. Aucheri Boiss. == Ae. speltoides Tausch) und zum 
SchluB beschreibt er eine neue Aegilopsart —  Ae. fragilis Parł., 
die, obgleich Parlatore bei ihr mehrere von Ae. uenticosa unter- 
scheidende Merkmale gefunden zu haben glaubt, doch dem For- 
menkreise von A e. uentricosa angehort.

1849. Cosson, N o t e s  s u r  q u e l q u e s  p l a n t e s  d e  
F r a n c e  c r i t i q u e s ,  r a r e s  o u  n o u v e l l e s ,  fasc. II, 
p. 69. —  Wenn auch C o s s o n  bctreffs Ae. squarrosa L. derselben 
Meinung isl wie T a u s c h  t 1837), will Cosson doch beweisen, daI3 
die Linneische Beschreibung von Ae. sguarrosa L. gerade zu Ae.
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oentricosa Tausch zutrifft, und daB somit die Pflanze, welche 
Tausch ais Ae. squarrosa L. betrachtete, von neuem benannt wer- 
den mnB. Und so beschreibt Cosson kurz und exakt diese Pflanze 
neuerdings, dereń Beschreibung aber ganz zu Ae. squarrosa L. zu- 
trifft, und benennt sie Ae. Tauschii. Somit erneuerte er den Wirr- 
warr betreffs Ae. squarrosa und Ae. wentricosa, iiber welche viele 
Botaniker, besonders die russischen, bis auf den heutigen Tag nicht 
herauskommen konnten.

1844— 46 und 1850— 53. Jaubert et Spach, I l l u s t r a -  
t i o n e s  p l a n t a r u m  o r i e n t a l i u m ,  vol. III (1844— 46), 
p. 16, tab. 200; vol. IV (1850— 53), pp. 10— 23, tab. 309— 316. — 
Wegen der zahlreichen groBen und treuen Abbildungen, der um- 
fangreichen und ausfuhrlichen Diagnosen, sowie des ersten und 
einzigen Versuches, die Gattung in subgenerische Artengruppen ein- 
zuteilen, konnen die Arbeiten von J a u b e r t  e t  S p a c h ,  zu- 
sammen mit Boissiers Flora orientalis (1884), ais die wichtigsten 
Literaturąuellen fur die Kenntnis der Gattung Aegilops betrachtet 
werden, obwohl J a u b e r t  u n d  S p a c h  alle Arten der Sek- 
tion Pleioncthera Eig auBer Acht lieBen, und keine neue Aegilops- 
art aufstellten; (die von ihnen neu aufgestellten Arten sind nur 
Synonyme der bereits beschriebenen) Ihr Versuch, die Gattung 
subgenerisch einzuteilen, miBlingt ihnen, und dies zeigt schon, daB, 
obwohl die Autoren die einzelnen von ihnen bekannten Arten dieser 
Gattung gut kannten, sie nur eine geringe Kenntnis iiber die Gat
tung ais Ganzes hatten. Die Gesamtzahl der von ihnen aufgefiihr- 
ten Arten betragt 11 (von Ae. ventricosa wird keine Abbildung 
gegeben), namlich Ae. bicornis (Forsk) Jaub. et Sp., Ae. squar- 
rosa L„ Ae. cylindrica Host, Ae.' caudata L„ Ae. venłricosa Tausch, 
Ae. plotyathera Jaub. et Sp., A e. comosa Sibth. et Sm., Ae. ma- 
crura Jaub, et Sp., Ae. speltoides Tausch, Ae. loliacea Jaub. et Sp., 
und Ae. tripsacoides Jaub. et Sp. — Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et 
Sp. erscheint hier zum ersten Małe unter dem Gattungsnamen 
Aegilops; Ae. platyathera Jaub. et Sp. ist Synonym von A e. crassa 
Boiss. var. macratherci Boiss. Ihre Beschreibung, sowie ihre A b
bildung von Ae. comosa entsprechen nicht den typischen Formen 
dieser Art, sondern der subsp. Heldreichii Eig; ihre Ae. macrura ist 
Synonym von Ae. speltoides Tausch; ihre Ae. speltoides Synonym 
von Ae. ligustica Coss., und ihre Ae. loliacea und Ae. tripsacoides 
Synonym von Ae. mutica Boiss.

1851. Figari et Notaris, A g r o s t o g r a p h i a e  a e g y p -  
t i a c a e  F r a g m e n t a ,  pars I. —  Unter Aegilops geniculata 
beschreiben diese Autoren eine Aegi/opspflanze, die wahrscheinlich 
dem Formenkreise von Ae. Kotschyi Boiss. angehort.
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1853. Grisebach, G r a m i n e a e  e x  L e d e b o u r  F l o r a  
R o s s i c a ,  vol. IV. —  Unter anderen Angaben liber die Gattung 
Aegilops beschreibt G r i s e b a c h  auch eine neue Varietat von 
Ae. squarrosa L „ und zwar var. Meyeri Griseb.

1853— 54. Godron, F l o r u l a  J u v e n a l i s ,  ed. I (1853); 
ed II (1854). —  Autor zahlt die am Port Juvenal adventiven 
Aegilopsarten auf, dazu gehoren Ae. ventricosa Tausch, A e. cylin- 
drica Host, Ae. Tauschii Coss. ( A e. sąuarrosa L.). AuBerdem 
beschreibt er zwei neue Arten, und zwar Ae. agropyroides, dereń 
Beschreibung aber genau der Ae. speltoides Tausch entspicht, und 
Ae. echinus, dereń Beschreibung etwas unklar ist, obwohl sie auf 
einer mit Ae. ovota verwandten Form hindeutet, und tatsachlich 
bestatigte unsere Untersuchung der Originalpflanzen (die im Her- 
barium zu Montpellier vorliegen), daB die dem Formenkreise von 
Ae. ovata angehort. Au Ber den erwahnten Aegilopsarten be
schreibt G o d r o n  auch eine Triticum emarginatum, dereń Be
schreibung aber genau A e. mutica Boiss entspricht.

1855. Clementi, S e r t u l u m  o r i e n t a l e ,  p. 99, Tab. 5, 
fig. 1. —  Drei Jahre nach dem Erscheinen der Beschreibung von 
Ae. uniaristata Vis. (1852) beschreibt C l e m e n t i  neuerdings 
diese Pflanze und benennt sie Ae. Notarisłii. Durch ihre Ausfuhr- 
lichkeit, sowie durch das Beifiigen einer guten Abbildung iiber- 
trifft die Beschreibung Clementis in gewissem Sinnne die Visia- 
nische. — Bemerkenswert ist es, daB der wahre Wert dieser 
Pflanze den Botanikern entgangen ist. A s c h e r s o n  und 
G r a e b n e r  (1898— 1902) geben sie (nach H a e c k e l )  ais 
Synonym von Tr. ovatum var. biuneiale, B o i s s i e r  (1884) ais 
Synonym von Ae. ovata var. łriarisłała, und Index Kewensis —  
ais Synonym von Ae. ovata schlechtweg. —- Zunachst kommt auch 
hier eine Beschreibung von Ae. triuncialis, gelegentlich welcher er 
auch eine Form dieser Art aus der Umgebung von Konstantinopel 
erwahnt, die mit unserer var. constantinopolitam identisch ist.

1855. Steudel, S y n o p s i s  p l a n t a r u m  g r a m i n e -  
a r u m p. 354— 356. —  Wie in vielen anderen Gramineengattungen 
hatte auch S t e u d e l  in der Aegi/opsgattung viele Irrtumer ge- 
macht, und eine groBe Verwirrung hineingebracht, so daB man auf 
die Beschreibungen seiner 33 Aegilopsarten nur sehr geringen Wert 
legen darf. Der Wert diese Arbeit liegt fiir die Kenntnis der Gat
tung nur darin, daB hier zum ersten Małe die Beschreibungen aller 
zu jener Zeit bekannten Aegilopsarten aufgeftihrt worden sind, 
wenn auch viele von ihnen mehrere Małe und unter verschiedenen 
Namen, Im folgenden wollen wir die bei S t e u d e l  angefiihrten 
Aegilopsarten aufzahlen.
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1. Ae. ovata L. 2. Ae. Lorentii Hochst. Ich konnte nicht 
genau feststellen, welche Pflanze unter diesem Namen gemeint ist; 
klar ist mir nur, da!3 sie der Sektion Pleionathera angehort. 3. Ae. 
łriaristała Willd. 4. Ae. neglecta Reąuien ( =  Ae. triaristata 
W illd.). 5. Ae. triuncialis L. 6. Ae. echinata Presl ( =  Ae. triun- 
cialis L.). 7. Ae. triticoides Requ. 8. Ae. intermedia Steud. Bei 
dieser Art weist S t e u d e 1 auf die im Kotschyherbar vorliegende. 
aus Aleppo (Syrien) stammende Pflanze (No. 176), hin. Nach 
unserer Untersuchung der Originalpflanze gehort diese Pflanze 
einer nicht typischen Ae. biuncialis Vis. an. Auch D u v a 1 - 
J o u v e  (1869), ebenso wie A s c h e s o n  u n d  G r a e b n e r  
(1902) identifizieren Ae. intermedia Steud. mit Ae. biuncialis Vis.
9. Ae. uniaristata Steud. ( =  Ae. uniaristata Vis.). 10. A e. hordei- 
formis Steud ( = ?  Triticum monoccocum L.). 11. Ae. Kotschyi
Boiss. 12. Ae. singularis Steud. Man konnte wohl annehmen, dafl 
dieser Name Synonym von Ae. squarrosa L. sei, doch entsprechen 
der Beschreibung nach die Deckspelzen des obersten Aehrchens 
(„longissime 1— 3-aristatae“ ) keineswegs den Deckspelzen von 
Ae. squarrosa, und Ae. singularis Steud. verbleibt also ein 
Ratsel. 13. Aegilops squarrosa L. 14. Aegilops caudata L. 
( - = Ae. cylindrica Host); letztere Art wird auch von S t e u d  e l  
ais Synonym von Ae. caudata angegeben. 15. Ae. macrura Jaub. 
et Sp. ( =  Ae. speltoides Tausch). 16. Ae. cylindrica Sibth. et Sm. 
( =  Ae. caudata L.). 17. Ae. Tauschii Coss. ( =  Ae. squarrosa L.). 
18. Ae. bicornis Jaub. et Sp. 19. Ae. speltoides Tausch ( =  Ae. 
ligustica Coss.). 20. Ae. crithodium Steud. ( =  Trit. monococcum 
L.). 21. Ae. aentricosa Tausch. 22. Ae. mutica Boiss. 23. Ae.
crassa Boiss. 24. Ae. Aucheri Boiss. (—  Ae. speltoides Tausch). 
25. Ae. polyathera Jaub. et Sp. ( =  A e. crassa Boiss. var. macra- 
thera Boiss.). 26. Ae. agropyroides Godr. ( =  Ae. speltoides 
Tausch). 27. A e. tripsacoides Jaub. et Sp. (—  Ae. mutica Boiss.). 
28. Ae. loliacea Jaub. et Sp. ( =  Ae. mutica Boiss.). 29. Ae. 
comosa Sibth. et Smith. 30. Ae. connata Steud. ( = ?  Monstrositat 
von Ae. comosa). 31. Ae. longiaristata Steud. ( =  Hybridform 
zwischen Aegilops und Triticum). 32. Ae. echinus Godr. ( =  Ae.
ovata L. var. echinus (Godr.) Eig). 33. Ae. fluaiatilis Blaną. 
[—  Rottboellia). In den Addenda p. 430 verbessert S t e u d e l  
selbst: Ae. macrura =  Ae. Aucheri, Ae. loliacea =  Ae. mutica.

1855. Grenier et Godron, F l o r ę  d e  F r a n c e ,  Tome III, 
pp. 601— 603. —  In der Sektion Aegilops der Gattung Triticum 
fuhren sie 4 Arten mit ausfuhrlichen und exakten Beschreibungen, 
wie auch mit einer zum Teil geklarten Synonymik, und zwar Tr. 
oaatum Godr. et Greń., Tr. triaristatum Godr. et Greń., Tr. triun-



ciałe Godr. et Greń., Tr. caudatum Godr. et Greń. Aber schon 
R a s p a i l  (1825) hatte Ae. ovata und A e. triuncialis in die Gat- 
tung Triticum eingeschlossen.

1857. Godron, F l o r u l a  M a s s i l .  a d v e n t . ,  Mem. soc. 
Emul. Doubs, 3. ser. II, 434 (48). —  Zum ersten Mai wird hier 
A e. speltoides ais Tritieum speltoides erwahnt.

1860. Lange, P u g i l l u s  p l a n t a r u m  i m p r i m i s  h i s - 
p a n i c a r u m ,  in Nal. For. Kjob. 2 Aart, II, p. 56. —  Hier wird 
zum ersten Małe die Beschreibung von Ae. ovata var. latiaristata 
Lange, einer fur Spanien und das westliche Nordafrika auBerst 
charakteristischen Form gegeben. Am SchluB der Beschreibung 
erwahnt L a n g e  das Vorkommen von zwei- bis fiinfgrannigen 
(per Hiillspelze) Formen in Spanien und Marokko.

1864. Cosson, A p p e n d i x  F l o r a e  J u v e n a 1 i s 
a 11 e r a , Bul. Soc. Bot. France, XI, p. 163. —  Autor fiihrt drei 
adventive Aegilopsarten aus Port Juvenale auf, und zwar 1. Ae. 
ligustica Ccss. (hier zum ersten Małe mit Gattungsnamen A e- 
gilops). —  2. A e. mutica Boiss.; die Synonymik dieser beiden Arten 
wird vollstandig geklart. —  3. Ae. platyathera Jaub. et Sp.
( =  Ae. crassa Boiss. var. macrathera Boiss.).

1867. Cosson et Durieu, F l o r ę  d A l g e r i e ,  P h a n e -  
r o g a m e s , Groupe de Glumacees, —  Es werden 3 Aegż/opsarten 
angefiihrt: 1. A e. ventricosa Tausch, die exakt beschrieben und in 
Varietaten, welche abgesehen von gewissen Abanderungen bis 
heute beibehalten wurden, gegliedert wird. 2. Ae. ovata L. (ein- 
schlieBlich Ae. triaristata W illd.), wird in 2 Varietaten gegliedert: 
var. mdgaris ( =  Ae. ovata L.) und var. triaristata ( =  A e. triaris
tata W illd.). 3. Ae. triuncialis L. wird zwar auch ausfuhrlich be
schrieben, aber nicht in Varietaten gegliedert.

1867. Neilreich, D i a g n o s e n  d e r  i n U n g a r n  u n d  
S 1 a v o n i e n b i s h e r  b e o b a c h t e t e n  G e f a B p f l a n -  
z e n ,  w e l c h e  i n  K o c h s  S y n o p s i s  n i c h t  e n t h a l t e n  
s i n d , p. 140. —  Unter Ae. caudata L. wird eine kurze Beschrei
bung gegeben, welche aber durchaus der Ae. cylindrica Host ent- 
spricht,

1868. Jordan et Fourreau, B r e v i a r i u m  p l a n t a 
r u m  n o v a r u m ,  fasc. II, pp. 128— 132. —  Es werden 11 kleine 
Aegilopsarten von Ae. ovata beschrieben: Ae. nigrescens, Ae, 
diaaricata, Ae. sicula, Ae. procera, Ae. uirescens, Ae. erratica, 
Ae. uagans, Ae. paruula, Ae. erigens, Ae. pubiglumis, A e. micro- 
stachys. Einige dieser kleinen Arten werden vielleicht ais Varie- 
taten verwertet werden konnen, wenn wir den Formenkreis von 
Ae. ovata besser kennen gelernt haben werden.
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1869. Cesati, P a s s e r i n i  e t  G i b e l l i ,  C o m p .  F l o 
r a  e 1 1 a 1., IV. p. 86. —  Es werden die Aegi/opsarten Italiens 
unter Triticum angefiihrt; an dieser Stelle werden also zum ersten 
Małe Ae. ventricosa und Ae. cylindrica Host in die Gattung Triti
cum eingeschlossen.

1869. Duval-Jouve, S u r  q u e l q u e s  A e g i l  o p s de  
F r a n c e .  Buli. Soc. Bot. Franęe XVI, p. 381. —  Dieser bekannte 
franzósische Botaniker kannte die Aegilopsarten Sudfrankreichs 
sehr gut. In der zitierten Arbeit legte er die Mekmale zwischen 
Ae. ovata L. und Ae. triaristata Willd. und die Beziehungen der 
beiden zu Ae. triuncialis L. klar. AuBerdem erscheint hier zum 
ersten Małe die Beschreibung von Ae. macrochaeta Shuttl. et Huet, 
welche aber nur ais var. von Ae. biuncialis Vis. verwertet wer
den darf.

1874. Pomel, N o u v e a u x  m a t e r i a u x  p o u r  l a  
F l o r ę  A t l a n t i q u e ,  388 —89. — Hier werden auch zwei neue 
Aegi/opsarten beschrieben: 1. Ae. subulata Pomel, welche, trotz 
des Bemiihens des Autors, unterscheidende Merkmale zwischen 
letzterer und seiner Ae. squarrosa L. (—  Ae. uentricosa Tausch) 
herauszufinden, doch dem Formenkreise Ae. uentricosa angehort; 
2. Ae. brachyathera Pomel, welche zum Formenkreise von Ae. 
ouata angehort, und zwar zu dereń subsp. atlantica Eig.

1878. Freyn, D i e  F l o r a  v o n  S i i d - I s t r i e n ,  Verh. 
zool.-bot. Gesellsch., Wien XXVII, S. 483— 84. —  Es werden hier 
die osterreichischen Aegi/opsarten angefiihrt, und zwar Ae. ouata 
L., Ae. triaristata Willd., Ae. triuncialis L. und Ae. uniaristata Vis. 
Wichtig ist in dieser Arbeit die ausfiihrliche Beschreibung von Ae. 
uniaristata Vis. Diese Beschreibung darf ais die genaueste und 
ausfiihrlichste betrachtet werden, obzwar auch diese einige un- 
geeignete Angaben wie z. B. „Grannen pfriemfórmig“ usw. enthalt.

1880. Regel, D e s c r i p i o n e s  p l a n t a r u m  n o v a - 
r u m  e t  m i n u s  c o g n i t a r u m  in Acta horti Petropolitani, 
Tom VII, fasc. VIII. —  Es wird hier A e. squarrosa L. var. pubescens 
Reg. beschrieben, und das ist iiberhaupt die einzige Stelle wo eine 
behaarte Varietat von dieser, ais kahl bekannten Art erwahnt wird. 
Daher liegt es nahe anzunehmen, daB R e g e l  in diesem Falle 
irrtumlicherweise eine Form von Ae. crassa Boiss. vor sich hatte. 
Das Originalexemplar dieser Varietat habe ich nicht gesehen.

1881. Heldreich, H e r b .  n o r m .  p l a n t .  e x s i c c .  f l o r .  
H e l l e n . ,  No. 898 et 986. —  Die von Heldreich in den Herba- 
rien verteilten Exsiccata von Ae. Heldreichii Holzman gehóren dem 
Formenkreise von Ae. comosa Sibth. et Sm., und zwar zur ssp. 
Heldreichii Eig. Die Beschreibung von Ae. Heldreichii Holzm, er-



schien erst 7 Jahre spater durch Halacsy in Zeitschr. Bot. Ges.
1886, p. 763.

1884. Battandier ct Trabut, F l o r ę  d ’ A l g e r ,  ( M o n o -  
c o t y 1 e d o n e s), p. 167 et add. p. 208. —  Diese Auto- 
ren fiihren eine Reihe Aegi/opsarten auf, und darunter auch zwei 
neue Formen, welche Hackel beschrieben hat. 1. Ae. triaristata 
var. trispiculata Hackel, welche wahrscheinlich dem Formenkreise 
von Ae. ovata L. angehort, (ich hatte keine Gelegenheit, die Origi- 
nalpflanze H a c k e 1 s kennen zu lernen); 2. Ae. triaristata var. 
robusta Hackel, welche wahrscheinlich dem Formenkreise von Ae. 
ovata ssp. atlantica Eig gehort.

1884. Boissier, F l o r a  O r i e n t a l i s ,  vol. V, pp. 673— 79. 
—  Boissiers Flora Orientalis, wie auch Jauberts und Spachs Arbeit 
(1850— 53), sind ais die wichtigste Literaturąuelle zur Kenntnis 
der Gattung Aegilops anzusehen. Trotz des volligen Fehlens der 
Abbildungen, iibertrifft B o i s s i e r s  Werk in gewisser Hinsicht 
das von J a u b e r t  und S p a c  h. Es werden hier die samtlichen 
zu seiner Zeit bekannten Aegi/opsarten (abgesehen von Ae. ven- 
trieosa Tausch und Ae. biuncialis Vis.) aufgefiihrt, und es wird auch 
in allgemeinen Ziigen eine Gruppierung dieser Arten in Sektionen 
bemerkbar. Die von B o i s s i e r  angefiihrten Arten sind: 1. ź\e. 
ovata L.; dem Beispiel von C o s s o n  und D u r i e u  (1867) fol- 
gend, schlieBi Bossier in den Rahmen dieser Art auch Ae. triaris
tata Willd. ein, und zwar ais Varietat von Ae. ovata; eine zweite 
Varietat von Ae. ouata ist var. Lorentii, welche nach Boissiers 
Ansicht mit Ae. Lorentii Hochst. identisch ist. Doch gehoren die 
Exemplare dieser Pflanze (mindestens ein Teil von ihnen) bei 
B o s s i e r  dem Formenkreise von A e. triaristata Willd., und zwar 
zu ssp. contracta Eig. 2. Ae. triuncialis L,, ais Varietat dieser Art 
fiihrt Boissier var. brachyathera auf, welche dem Formenkreise von 
Ae. uariabilis angehort, und var. Kotschyi, welche in Diagn. pl. or. 
(1846) von Boissier ais selbstandige Art beschrieben worden war. 
Dieses Vorgehen von B o i s s i e r  ist insofern nicht begriindet, ais 
Ae. Kotschyi dereń eine gute Art sein diirfte, welche der Unter- 
sektion Adhaerens der Sektion Pleionathera angehort, wahrend Ae. 
triuncialis zur Untersektion Libera der genannten Sektion gehort. 
3. Ae. cylindrica Host. 4. Ae. caudata L.; von dieser Art beschreibt 
er hier var. polyathera und var. Heldreichii und fiihrt auch die Exsic- 
cata von Ae. Heldreichii Holz. auf. Beziiglich der letzteren erscheint 
es sehr seltsam, daB B o i s s i e r  sie ais Varietat von Ae. caudata 
betrachtet, da doch diese Pflanze ausdrucklich dem Formenkreise 
von Ae. comosa angehort. 5. Ae. persica, welche wie schon er- 
wahnt (1846 B o i s s i e r )  nur ais Yarietat von Ae. triuncialis zu
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gelten hat. 6. Ae. comosa Sibth. et Sm.; von ihr beschreibt er eine 
neue Varietat var. subventricosa. Boiss. Diese Varietat ist mit 
der obenerwiihnten Ae. caudata var. Heldreichii Boiss. identisch.
7. Ae. squarrosa L. und A e. squarrosa var. Meyeri Griseb. (1853).
8. Ae. crassa Boiss. und Ae. crassa var. macrathera Boiss. (ais Sy- 
nonym zur letzteren erwahnt er Ae. platythera Jaub. et Sp.)
9. A e. bicornis (Forsk. sub Triiico); das ist die Art, welche Boissier 
am unkorrektesten beschrieb. Die Diagnose entspricht zwar groB- 
tenteils Ae. bicornis, sie pafit aber zum Teil fur A e. sharonensis 
Eig und fur Ae. ligustica Coss. Auch die angefiihrte Synony- 
mik, wie das Aereal dieser Art zeigen deutlich, dafl hier drei Arten 
vermengt wurden, und tatsachlich sehen wir in Boissiers Herbarium 
alle drei genannten Arlen mit Ae. bicornis bezeichnet. 10. Ae. 
Aucheri Boiss. ist mit Ae. speltoides Tausch identisch, und ist nur 
Synonym der letzteren. 11. Ae. mutica Boiss. Mit Recht betont 
hier B o i s s i e r  die gesonderte Stellung dieser Art innerhalb 
der Gattung Aegilops. Boissiers Diagnosen sind durch ihre Ge- 
nauigkeit, Klarheit und dabei auch durch ihre Kurze ausgezeichnet.

1885. Stapf, F l o r a  L y c . ,  C a r .  u. M e s o p o t , ,  T. f, 
p, 5 (77). —  Autor erwahnt eine Ae. diuaricata Willd. und weist 
auf Linn. spec. plant. IV, ed. III (1805), p. 943 hin. W  i 11 d e n o w 
aber fiihrt keine derartig genannte Pflanze auf. Auch in der iibri- 
gen Literatur, in welcher ich nachgesucht habe, begegnete ih diesem 
Namen nicht. Somit scheint mir S t a p f s Ae. diuaricata nur ein 
„nomen nudum” zu sein.

1886. Aitchison et Hemsley, T r a n s .  L i n n .  S o c . ,  ser. 2, 
III, p. 127. —  Hier werden zum ersten Małe Ae. crassa Boiss. und 
A o. norsico Boiss. ais Trilirnm rrassum (Boiss.) Aitsch. et Hems 
und Triticum persicum (Boiss.) Aitch et Hems. bezeichnet.

1887. Kuntze, P l a n t a e  o r i e n t a l i - r o s s i c a e ,  Acta 
horti Petrop., XX, p. 255— 56. —  Es wird eine Beschreibung von 
Tr. ouatum Godr. et Greń. var. bispiculatum Ktze. aufgefuhrt. Nach 
dieser Beschreibung aber, wie auch nach dem Fundort, ist diese 
Varietat mit Ae. biuncialis Vis. identisch. Ferner werden noch 
zwei andere Arten erwahnt, und zwar Tr. triunciale Godr. et Greń. 
und Tr. caudatum Godr. et Greń., unter welch letzterer aber Kuntze 
zweifellos Ae. cylindrica Host meinte.

1889. F l o r a  C r o a t i c a  E x s i c c a t a  No. 6046. —  
Unter Ae. croatica Gdgr. verteilte G a n d o g e r  Exsiccaten von 
fast typischen Formen von Ae. triuncialis L.

1890. Richter, P l a n t a e  e u r o p a e a e, T. I, pp. 127— 129. 
—  Es wird eine lange Reihe von Aegi/opsarten aufgezahlt (ohne 
Diagnosen, aber mit einer z. T. geordneten Synonymik), alle unter



den Gattungsnamen Triticum, von denen viele hier zum ersten 
Małe ais Triticumarten erwahnt werden. Tr. ouatum Raspail, Tr. 
macrochaetum Richt., Tr. biundale Richt., Tr. triaristatum Godr. et 
Greń., Tr. triunciale Raspail, Tr. caudatum Godr. et Greń., Tr. 
cylindricum Ces., Pass. et Gib., Tr. umaristatum Richt., Tr. ventri- 
cosum Ces., Pass. et Gib., Tr. fragile Richt., Tr. comosum Richt., 
Tr. Heldreichii Richt., Tr. ligusticum Bertol., Tr. Aucheri Parł., Tr. 
speltoides Godr.

1895. Battandier et Trabut, F l o r ę  d ' A  1 g e r i e
( M o n o c o t y l e d o n e s ) ,  p. 241. —  Die Autoren fiihren hier 
eine Reihe, z. T. schon beschriebener und z. T. neuer Formen von 
Ae. ovata auf. Da sie aber einerseits in ihre A e. ovata auch Ae. 
triaristata Willd. einschlieBen, und andererseits sich einer nicht 
iiblichen Nomenklatur bedienen, ist es uns schwer, den Wert dieser 
Formen festzustellen. Erwahnt werden auch Ae. trispiculata Hack., 
Ae. brachyathera Pomel (1874) und zwei neue Formen: f. cabylica 
und f. submutica; beide gehoren wahrscheinlich dem Formenkreise 
von Ae. ouata, und zwar ssp. atłanłica Eig.

Post, F l o r a  o f  S y r i a ,  P a l e s t i n e  a n d  S i n a i ,  
pp. 899— 901. —  Wenngleich sich P o s t  mit der Erforschung eines 
Gebietes befaBt hat, das zusammen mit Kleinasien die arten- und 
formenreichste Aegilops-Flora birgt, waren doch seine Kenntnisse 
iiber die Gattung keine umfangreichen, und deshalb muB man bei 
seinen Angaben iiber diese Gattung sehr vorsichtig sein. In seiner 
Flora fiihrt er folgende Arten und Varietaten auf: 1. Ae. ouata L. 
mit 3 Varietaten, und zwar var. triaristata Coss. et Dur. ( =  Ae. 
triaristata W illd.), dereń Beschreibung nicht klar ist, und dereń 
Exemplare in Posts Flerbarium alle zum Formenkreise von Ae. 
aariabilis Eig gehoren. Dies erklart sich damit, daB im ganzen 
Bereiche der Postschen Flora (abgesehen von dereń nordlichen 
Grenze) A e. tńaristata nicht vorkommt. Auch die Herbarenexem- 
plare der zweiten Varietat var. Lorentii Boiss. gehoren zu Ae. varia- 
bilis; von der dritten beschriebenen Varietat, var. quinquearistata 
Post, gehoren alle Exemplare zu Ae. umbellulata Zhuk.
2. Ae. triimcialis mit einer Varietat, und zwar var. brachyathera 
Boiss., die aber dem Formenkreise von A e. uariabilis Eig angehórt.
3. Ae. caudata L. und Ae. caudata L. var. polyathera Boiss. Beide 
gehoren sowohl nach der Beschreibung, ais auch nach dem Herbar- 
material zu A e. uariabilis Eig ssp. cylindrostachys Eig et Feinbrun.
4. Ae. comosa Sibth. et Sm. mit zwei Varietaten, und zwar var. sub- 
oentricosa Boiss, und eine neue var. brachyathera Post, A lle in 
Posts Herbarium unter den genannten Art- und Varietatennamen 
vorliegenden Pflanzen gehoren dem Formenkreise von Ae. varia-



32

bilis an, und das entspricht auch der Tatsache, dafi A e .  com osa  im 
ganzen Postschen Gebiet fehlt. A e .  com osa  var. brachyałhera  Post 
soli also ais Synonym von A e .  uariabilis betrachtet werden. Auch 
in der Beschreibung der genannten Art selbst fiihrt P o s t  Merk- 
male an, die A e .  com osa  nicht entsprechen. 5. A e .  squarrosa L .:  

Obgleich Posts Diagnose dieser Pflanze grofitenteils (aber nicht 
ganz) der Diagnose von A e . sąuarrosa  L. entspricht, hatte dennoch 
Post darnit eine ganz andere Pflanze gemeint, da doch erstens 
A e .  squarrosa L . in Posts Floragebiet wahrscheinlich fehlt, und 
zweitens, dali das einzige mit A e .  squarrosa  L. bezeichnete Exem- 
plar, das in Posts Herbar vorliegt, keine A e .  squarrosa, sondern A e .  
sp elło id es  Tausch ist, 6. A e .  crassa Boiss. mit var, m acrathera  

Boiss. 7. A e .  bicornis Forsk. ( =  A e . bicornis (Forsk.) Jaub. et 
Sp.). Die Diagnose dieser Art in Posts Flora enthalt ein Gemisch 
von Beschreibungen von A e .  sharonensis Eig und von A e .  ligustica  
Coss., auch in seinem Herbar gehoren die Exemplare, die von 
seinem Florengebiet mit A e .  bicornis bezeichnet sind, zu den oben- 
genannten Arten. A e .  bicornis var. m utica  Post ist nur Synonym 
von A e . sharonensis Eig. var. mutica (Post) Eig. 8, A e .  A u ch eri  

Boiss, ist Synonym von A e . sp eltoid es  Tausch, Es ist somit gezeigt 
worden, dafi in dieser Literaturąuelle der grofite Wirrwarr 
herrscht.

1897. Aznavour, F 1 o r e d e  C o n s t a n t i n o p l e ,  Buli 
Soc. Bot. France, 44, p. 177. —  Beschreibt A e .  turcica Azn., welche 
dem Formenkreise von A e .  com osa  Sibth, et Sm. ssp. H eldreichii 

Eig angehort.
1897. Schmalhausen, F l o r a  d e s  m i t t l e r e n  u n d  

s ii d 1 i c h e n R u fi 1 a n d , T, II, p. 662. —  Fiihrt 4 A e g ilo p s -  
Arten unter Gattungsnamen Triticum  auf, darunter Tr. Tauschii 
(Coss.) Schmalh., das ein Synonym von A e .  squarrosa  L. 
ist, und das hier zum ersten Małe ais Triticum  erwahnt wird. Die 
Diagnosen S c h m a l h a u s e n s  sind ausfuhrlich und befriedigend.

1898. Bornmuller, E in  B e i t r a g  z u r  K e n n t n .  d. 
FI .  v. S y r i e n  u. P a l a s t i n a ,  in Verh. d. k. u. k. Zool, 
Bot. Verh., Wien, S. 109. —  Gibt einige Bemerkungen iiber ver- 
schiedene A e g ilo p s -Arten und beschreibt dabei eine neue Varietat; 
A e .  triuncialis L. var. lep tosta ch ya , die aber nicht A e .  triuncialis, 

sondern A e .  K o tsc h y i Boiss. angehort.
1896— 99. Husnot, G r a m n e e s  s p o n t a n e e s  e t  

c u l t u v e e s  de  F r a n ę e ,  B e l g i q u e ,  i l e ś  B r i t a n n i -  
q u e s  e t  S u i s s e ,  pp. 87— 89, tab. XXX, —  Von den folgenden 
Aegi/opsarten werden hier Beschreibungen sowie Abbildungen auf- 
gefuhrt: A e .  ouata L„ A e .  m acrochaeta  Shutt. et Huet { =  A e .
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biuncialis Vis.), A e .  triaristata Willd., A e .  triuncialis L., A e .  cau

data L.; dann werden auch 3 Hybridformen (zwischen Triticum  und 
A e g ilo p s )  aufgefiihrt, und zwar A e .  G renieri, A e .  triticoides Requ. 
und A e .  Lorentii Husnot. Die Beschreibungen sind ziemlich aus- 
fiihrlich und zutreffen, dagegen sind die Abbildungen allzu 
schematisch.

1899. Haussknecht, S y m b o l a e  a d  f l o r a  ni g r a e -  
c a m ,  Mitteil, Thiir. Bot. Ver., Neue Folgę, Heft XIII, p. 61— 63. 
— Es wird die geogr. Verbr, von A e . ovata  L., A e .  triaristata Willd., 
A e .  caudata L . und A e . caudata L . var. p olyath era  Boiss. in Grie- 
chenland angegeben. A e .  com osa  Sibth. et Sm. wird hier in vier 
Varietaten gegliedert, von denen var. m aior Haussk., var. minor 
und var. subuentricosa  Boiss. hauptsachlich au£ mehr oder minder 
starkę Aufgeblasenheit der Aehrchen, auf Grannnenlange, sowie 
auf die GróBe der Pflanzen begriindet sind, wiihrend die vierte, 
var, p olya th era  Haussk., auf dem Vorhandensein der Grannen in 
den seitenstandigen Aehren begriindet ist. Ein Hybrid A e  caudata  
/  A e .  com osa  ( =  A e .  am bigua Haussk.) wird beschrieben. Nach- 
dem ich die Originalexemplare nachgepriift habe, kam ich zur 
Ueberzeugung, dafi dieser Bastard nur eine Form von A e .  com osa  
Sibth. et Sm. (und zwar var. am bigua Eig.) sei.

1900. Haussknecht i n M i t t e i l u n g e n  d. T h ii r. B o t. 
V e r . ,  N e u e  F o l g ę ,  Hier wird eine A e .  Straussii Haussk. er- 
wahnt, ohne beschrieben zu werden. Nach der miindlichen Mit- 
teilung von Prof. B o r n m u l l e r ,  Kustos des Haussknecht- 
Herbar (Weimar), ist dieser Name ein „nomen nudum",

1902. Ascherson, A e .  s p e l t o i d e s  J a u b .  e t  Sp .  u. 
i h r  V o r k o m m e n  i n E u r o p a ,  in Magyar. Bot. Lap., I, 
6, p. 12. —  Der Autor macht einige richtige Bemerkungen iiber 
A e .  sp elto id es  Tausch, und beriihrt nebenbei auch A e .  bicornis 

(Forsk.) Jaub. et Sp., wobei er dereń unbegrannte Varietat be- 
schreibt, und zwar Trit. bicorne Forsk. var. m uticum  Asch.

1898— 1902. Ascherson und Graebner, S y n o p s i s  d e r  
M i t t e l e u r o p a i s c h e n  F l o r a .  Bd. II, pp, 703-—713, —  
In diesem Werke liegen zwar nicht wenig Irrtumer bezuglich der 
A egilopsairten  vor, viele Einzelheiten aber (besonders der Syno- 
nymik) der von ibnen behandelten Aeg/Zopsarten werden hier auf- 
gehellt. —  Die Autoren sind (mit H a c k e 1) der Ansicht, da!3 die 
Gattung A e g ilo p s  nur eine Sektion von Triticum  darstelle, und so 
fiihren sie ihre A eg ilo p sa rten  unter Triticum  auf. 1. T r. ouatum  
Godr. et Greń.1) erzfallt ihrer Meinung nach in: a) eu -ova tu m

') Richtiger ware Tr. o va tu m  Asch. et Graeb., aber wenn auch damit nur 
Tr. ovatum im engeren Sinne zu yerstehen ist, dann diirfte hier der Autoren- 
name nicht Godr. et Greń., sondern Raspail sein.

Fedde, Rep. Beih. LV. 3
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( =  A e .  ovała  L.), b) triaristatum  ( =  A e .  łriaristata W illd.); ais 
Varietaten fiihren sie var. m acrochaetum  auf, ais dereń Synonym sie 
A e . m acrochaeta  Shuttl. et Huet angeben, was aber ganzlich un- 
korrekt erscheint, da diese Pflanze dem Formenkreise A e . biun- 
ciałis Vis. angehort; c) biunciale ( =  A e .  biuncialis V is.); ais Syno
nym dieser Art wird hier (mit Hackel) A e .  Notarsii (Clementi 1855) 
angegeben, was wiederum unkorrekt erscheint, da letztere ein Syno
nym von A e .  uniaristata Vis. ist. 2. T r. triuneiale Godr. et Greń.2). 
3. Tr. uniarisłałum  Richt. 4. Tr. caudatum  Godr. et Greń.; in diese 
Art fassen die Autoren zwei A eg ilo p sa rten , und zwar A e .  caudała  
L. imd A e .  cylindrica  Host ais zwei Unterarten zusammen; sie 
haben aber keinen geniigenden Grund dazu; diese Arten gehoren 
unserer Meinung nach, sogar zwei verschiedenen Sektionen an. Zu 
ihrer Unterart eu -cau datu m  ftibren sie var. p olya th ea  Boiss. und 
var. H ełdreichii Boiss. auf; beziiglich der letztgenannte Varietat 
wiederholen sie denselben Fehler, den B o i s s i e r  (1884) be- 
gangen hat, da var. H ełdreich ii Boiss. gar nicht dieser Art, sondern 
dem Formenkreise von A e .  com osa  Sibth. et Sm. angehort. 5. Tr. 
uentricosum  Ces., Pass. et Gib. 6. Tr. sp e lio id es  Godr.; hier wer- 
den einige interessante Synonyme betreffende Bemerkungen ge- 
macht. Wegen der Zusammenfassung einiger Aegi/opsarten zu 
einer Art (in zwei Fal len), ebenso wegen der verwickelten Nomen
klatur und der ziemlich vielen Irrtiimer hat der Abschnitt iiber die 
Gattung A e g ilo p s  dieses Grundwerks Aschersons und Graebners 
nur einen geringen Wert fur die Kenntnis der Gattung.

1904. Halacsy, C o n s p e c t u s  F l o r a e  G r a e c a e ,  
III, pp. 430— 434. —  Autor fiihrt zutreffende Beschreibungen, so
wie ausfiihrliche geogr. Verbreil. der griechischen Aegi/opsarten 
auf. Dem Beispiel Aschersons und Graebners folgend fafit er A e .  

ouata L., A e .  biuncialis Vis. imd A e .  triarisłata Willd. ais eine Art 
auf; dagegen sondert er (mit einigen anderen Autoren) A e .  H eld -  
reichii Holz von A e .  com osa  Sibth. et Sm. ab. Von A e .  com osa  
beschreibt er eine neue Varietat —  var. pluriaristata, die aber nur 
Synonym von A e .  com osa  var. polya th era  Haussk. ist. Nach der 
Anzahl der Arten sowie nach der Genauigkeit der Beschreibungen, 
kann dieses Werk ais eine wichtige Literaturquelle fur die Kennt
nis der Gattung A e g ilo p s  betrachlet werden.

1907. Thellung, T r i t i c u m  ( §  A e g i l o p s )  j  u v  e  n a l  e  
n. sp., Fedde, Repertorium III, p. 281— 282. —  Es wird eine neue 
Art beschrieben: Tr. jiw en a le  Thell. ( — A e .  jim enalis (Thell.) Eig). 
Diese neue A eg ilop sa rt, dereń Beschreibung nach einer auf Port

') Eigentlich sollte hier der Autorennaine Raspail, nicht Godr. et Gren., 
beigefiigt werden.



35

Juvenal adventiv vorkommenden Pflanze ausgefiihrt wurde, ist 
auCerst verwandt mit A e .  crassa  Boiss.

1907. Hackel, in A n n a l s  o f  S c o t t i s h  Na t .  H i s t .  
Q u a r t. M a g . ,  101— 103. —  Autor beschreibt hier eine adven- 
tive, von J a m e s  F r a s e r  in der Umgebung von Edinburgh 
aufgefundene Pflanze, und benennt sie Triticum  peregrinu m  Hackel. 
Nach meiner Untersuchung gehort diese Pflanze dem Formenkreise 
von A e .  uariabilis Eig, dereń Beschreibung in der vorliegenden 
Arbeit gegeben wird. Ich entschlofi mich aber aus folgenden Grun- 
den, den Artnahmen A e .  uariabilis Eig, und nicht A e .  peregrina  
(Hackel) Eig beizubehalten: a) Trit. peregrinum  Hackel ist eine 
seltene Form von A e . uariabilis. b) H a c k e 1 s Beschreibung ent- 
spricht nicht der grofien Mehrzahl der Formen dieser Art und 
wiirden wir auch den Artnamen Hackels annehmen, dann miil3te 
seine Diagnose stark umgeandert werden. c) H a c k e l  erwahnt 
kein einziges hauptsachlich fur A e . uariabilis charakteris tisches 
Merkmąl; aufierdem benannte H a c k e l  seine nur adventive 
Pflanze mit dem Gattungsnamen Triticum , und sein Artname 
„ peregrinu m “  ist fur diese, unter den samtlichen A eg ilo p sa rten  am 
meisten polymorphe Art, nicht zutreffend, wahrend zu ihr der 
Name A e .  uariabilis gut pafit1). Am Schlufi seiner Abhandlung er
wahnt H a c k e l  Triticum  m uticum  (Boiss.) und an dieser Stelle 
wird diese Art zum ersten Małe mit dem Gattungsnamen Triticum  

benannt.
1908. Lojacono Pojero, F l o r a  S i c  u l a ,  vol. III. p. 569 

— 571. —  Es werden hier 5 Aegi/opsarten (ein Hybrid) aufgefiihrt, 
und darunter auch eine neue Art beschrieben: A e . biaristata Lojac. 
Aus der Beschreibung allein kann man nicht erkennen, welche 
Pflanze L o j a c o n o  gemeint hat; die Originalexemplare dieser 
Art hatte ich aber keine Gelegenheit zu untersuchen. —  Im all- 
gemeinen sind die Beschreibungen voll und ausfiihrlich.

1912. Thellung, L a  F l o r ę  a d v e n t i v e  d e  M o n t -  
p e 1 i e r. —  Autor war ziemlich gut mit den Arten, die er behandelt 
hat, vertraut; er gibt eine Reihe von interessanten Einzelheiten an. 
Er legt die system. Stellung von A e . echinus Godr. klar, benennt sie 
T r. ouatum  (L.) Raspail ssp. eu-ouatum  Aschers et Grb. var 
echinus (Godr.) Thellung. —  Am Schlub gibt T h e l l u n g  eine 
sehr richtige Bemerkung beziiglich des Polymorphismus von A e .  
ouata in Nordafrika. 2. Er bespricht den mit dem Zusammenfassen 
von A e .  cylindrica  Host und A e .  caudata L. zu einer Art begangenen 
Fehler (cf. Aschers. et Graeb. 1898— 1902) und spricht sich fur

') Auch Prot. P i 1 g e r, (Berlin), und Prot. Harms,  (Berlin), sprechcn 
sich fur die Annahme des Naineus A e. v a r ia b ilis  aus.
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eine Absonderung der beiden ais selbstandige, wenn auch nahe 
stehende Arten aus. Dagegen ist seine Ansicht, dafi Ae. comosa 
Sibth. et Sm., Ae. Heldreichti Holz. und Ae. persica Boiss. Binde- 
glieder zwischen Ae. cylindrica und Ae. caudała darstellen, nicht 
richtig. A e. comosa und Ae. Heldreichii betraehtet T h e 11 u n g 
ais zwei Arten, was unbegriindet erscheint. Der Hauptfehler liegt 
aber darin, dafi die Beschreibungen der letztgenannten Arten nicht 
exakt sind, 4, Ae. persica Boiss, wird von T h e 11 u n g ais eine 
zu A e. cylindrica nahe stehende Art (vielleicht Varietat von 
letzterer) aufgefa!3t, was wiederum unrichtig ist, da diese Pflanze 
eine Varietat von Ae. triuncialis L. bildet, —  Trotz dieser Fehler 
ist diese Literaturąuelle sehr wichtig.

1912. Muschler, A  M a n u a ł  F l o r a  o f  E g y p t ,  
vol. I. pp. 154-—157. —  Hier werden 4 Aegilopsarten aufgefuhrf, 
die in Aegypten einheimisch sind. 1. Ae. ouata L. var. triarisłała 
Coss. et Dur. ( Ae. triaristala W illd.). Sowohl die Beschreibung 
(wenn auch nicht die ganze), ais auch die angegebenen Standorte 
zeigen deutlich, dafi es sich hier um Ae. Kotschyi Boiss. handelt. 
Ae. triaristata Willd. kommt iibrigens iiberhaupt nicht in Aegypten 
vor. 2. Ae. triuncialis L. mit var. brachyathera Boiss. Da aber 
Ae. triuncialis in Aegypten iiberhaupt nicht vorkommt, handelt es 
sich hier sicher um A e uariabilis Eig ssp. cylindrostachys Eig et Fein- 
brunn. 3. Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp. —  Die Beschreibung 
dieser Art ist Posts Flora entnommen und enthalt daher denselben 
Wirrwarr. ( 1896, P o s t ) .  4. A e. longissima Schw. et Muschler; 
eine neue Art, dereń Beschreibung an dieser Stelle zum erstenmal 
erscheint. Aber diese Beschreibung ist so ungenau und verwirrt, 
dafi man die Art danach absolut nicht erkennen kann. Erst nach 
dem Untersuchen der Originalexemplare gelang es, diese inter- 
essante Pflanze kennen zu lernen, und wir waren deshalb genotigt, 
diese Pflanze nochmals zu beschreiben. ( E i g  1927.)

1914. Bornmuller, Z u r  F l o r a  d e s  L i b a n o n  u n d  
A n t i l i b a n o n ,  in Beih. z. Bot. Zentralbl.; Bd. XXXI Abt. II, 
pp. 275— 276. —  Autor gibt einige Bemerkungen iiber die Aegilopt- 
arten, dabei erwahnt er, dafi er in seinem Herbar Ae. triuncialis L. 
var. brachyathera Boiss. ais A e. brachyathera (Boiss.) Bornm. be- 
zeichnete, fiihrt jedoch keine Beschreibung auf. Obwohl Ae. triun
cialis var. brachynathera Boiss. ais Synonym einer Form von Ae. 
uariabilis Eig zu betrachten ist, kann der Name Ae. brachyathera 
den Namen Ae. uariabilis nicht ersetzen, da dieser Name erstens 
ohne Diagnose aufgefiihrt wurde (die Diagnose B o i  s s i e  r s  fur 
var. brachyathera ist fur das Erkennen der Art nicht ausreichend), 
zumal auch B o r n m u l l e r  in deselben Arbeit, einige Zeilen hoher,
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diese Pflanze ais A e .  triaristata f. in terceden s bezeichnet. Aufierdem 
glaubt B o r n m u l l e r  (1898), daI3 A e .  tńuncialis L. var. anathera  
Haussk. et Bornni. eine kurzgrannige Form von A e .  triuncialis L. 
var brachyathera  Boiss ist. Letztere Behauptung ist insofern un- 
richtig, ais var. anathera wirklich zu A e .  triuncialis gehort, wahrend 
var. brachyathera  zu A e . uariabilis zu rechnen ist. In Bornmullers 
ebenso wie in Hausknechts (unter der Leitung Bornmullers stehen- 
dem) Herbar ist mir keine einzige mit A e . brachyathera  bezeichnete 
Pflanze begegnet.

1916. Sennen et Pau, B o i .  S o c. A  r a g. XV, p. 231. 
—  Die Autoren erwahnen hier eine A e . L eu eillei, die nach ihrer 
Ansicht ein Hybrid darstellt. Da sie aber keine Beschreibung an- 
fuhren, ist es unmóglich, diese Pflanze kennen zu lernen.

1917 u. 1921. Sennen, P l a n t e s  d ' E s p a g n e  Nr. 3234 
(1917) u. Nr. 4220 (1921). — Die ais A e . m ixta  Sennen ( =  A e .  
ouata ' A e .  triaristata Willd.) von S e n n e n  verteilten Exsiccata 
sind mit der typischen A e .  triaristata identisch. Die von S e n n e n  
unter A e .  Faussi verteilten Exsiccata (Nr. 4220) sind nach meiner 
Untersuchung mit nicht ganz typischen Pflanzen von A e .  ouata L. 
identisch. S e n n e n  bezeichnet auf den Etiketten die Haupt- 
charaktere dieser Pflanze. In der Literatur fand ich keine Be
schreibung der obengenannten Pflanzen.

1923— 25. Fiori, N u o v a  F l o r a  a n a l i t i c a  d ’ 11 a - 
1 i a , vol. I, pp. 159— 161. —  Autor fuhrt alle in Italien vor- 
kommenden A egilop sa rten  mit kurzeń Beschreibungen auf. Obwohl 
er die Arten unter dem Gattungsnamen A e g ilo p s  auffiihrf, fafit er 
sie doch wie Aschers. und Grab. (1898— 1902) auf, und so ver- 
einigt auch er A e .  ouata L., A e . triaristata Willd. und A e . biun- 
cialis Vis. zu einer Art, ebenso A e .  caudata L. mit A e .  cylindrica  
Host. Zum ersten Małe werden hier A e .  sp elto id es  und A e . ligustica 
zu e i n e r  Art von A e g ilo p s  vereinigt (bei Aschers. et Grab. zu 
einer Triticum art). A e .  fragilis Parł. wird zu einer Varietat von 
A e .  uentricosa  Tausch zuruckgefiihrt.

1923. Popova, W i l d  s p e c i e s  o f  A e g i l o p s  a n d  
t h e i r  m a s s - h y b r i d s  w. w h e a t s ,  Bulletin of Applied 
Botany and Plantbreeding, Leningrad, T. XIII, pp. 462— 471. 
(Russisch mit einem englischen Resume.) —  Hier wird der erste 
Versuch gemacht, die in Turkestan einheimischen A eg ilo p sa rten  in 
Formen einzuteilen, auf Grund der Farbę und Behaarung der Aehre, 
sowie Farbę der Karyopsen. Es werden hier 9 Varietaten von 
A e .  triuncialis L. 6 von A e .  cylindrica  Host, 3 von A e .  sąuarrosa  

L. und 7 von A e .  crassa Boiss. aufgefuhrt. Diese systematischen 
Einheiten erinnern an die kleinen Arten von J o r d a n  et
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F o u r r e a u  (1868), doch ist hier die Einteilung mehr systematisch 
dargestellt und hat dadurch einen groBeren praktischen Wert.

1927. Eig, A  s e c o n d  c o t r i b u t i o n  t o  t h e  k n o w l .  
o f  FI .  o {  P a l e s t ł n e ,  pp. 70— 71. —  Autor weist auf die irr- 
fiihrende Originalbeschreibung von A e . longissim a Schweinf. et. 
Muschl. hin, und beschreibt diese Art von neuem. Ebenso erortert 
er den bei A e .  sp elto id es  Tausch, die er mit A e . ligustica Coss. zu 
einer Art auffaBt, herrschenden Wirrwarr und gibt einige morpho- 
logische Merkmale an, die fur diese Art charakteristisch sind. Auch 
einige neue Varietaten von A e .  triuncialis L. und A e .  sp eltoid es  

Tausch werden in dieser Arbeit bescbrieben,
1928. Eig, N o t e s  s u r  l e  g e  n r  e  A e g i l o p s .  Buli. 

Soc. Bot. Gen., ser, 2, vol XIX  fasc. 2. —  Im systematischen Teil 
dieser Arbeit erortert Verfasser die systematische Stellung von 
A e . persica  Boiss., die seiner Meinung nach nur eine Varietat von 
A e .  triuncialis L. darstellt. Ebenso wird festgestellt, dafl A e .  

m acrochaeta  Shuttl. et Huet nur eine Varietat von A e .  biuncialis Vis. 
ist. A e .  K o tsch yi Boiss., die B o i s s i e r in seiner Flora orientalis 
zu einer Varietat von A e .  triuncialis zuriickfiihrt, wird hier wieder 
zur selbstandigen Art erhoben. Dann werden noch eine Reihe 
Varietaten von verschiedenen Aegi/opsarten aufgefiihrt. Besonders 
wichtig ist der georg. Teil, wo die verschiedenen A egilops& rten  

geographisch umfangreich behandelt werden.

Einige Bemerkungen iibcr die systematische Stellung 
der Gattung Aegilops.

Die Mehrzahl der Autoren, welche die Frage iiber die syste
matische Stellung der Gattung A e g ilo p s  innerhalb der Tribus 
H o r d e a e  behandelten, wie z. B. B o i s s i e r  (1884), betonten 
zwar die Verwandschaft zwischen A e g ilo p s  und Triticum , liefien 
sie aber doch (und meiner Ansicht nach mit Recht) ais selbstandige 
Gattungen gelten. Einige Autoren aber sind iiber die gegenwartigen 
Beziehungen der beiden Gattungen zueinander, wie auch zur Gattung 
A g r o p y r u m  anderer Meinung. Im folgenden wollen wir einige An- 
sichten dieser Autoren auffuhren.

E n d 1 i c h e r (Genera Plant., 1836— 1840, pp. 103— 4) faBt 
Triticum  und A g r o p y r u m  (sowie auch B ra ch yp od iu m ) zu einer 
Gattung zusammen, sondert aber von der genannten Gattung die 
Gattung A e g ilo p s  durch 4 dazwischen aufgefiihrte Gattungenn ab. 
H a c k e 1 (in Engler u. Prantls Nat. Pflzfam., II Teil, 2 Abt., 1887) 
wie auch andere schlieBen die Gattung A e g ilo p s  in die Gattung 
Triticum  ein, wahrend ersterer A g r o p y r u m  ais selbstandige Gattung
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durch zwei andere dazwischen stehende Gattungen von Triłicum  
sondert. A s c h e r s o n  u n d  G r a b n e r  (Synops d. mitteleur. 
Flora, Bd. II, 1898— 1902, pp, 640— 720) fassen die drei genannten 
Gattungen zu einer Sammelgaltung Triłicum  zusammen.

Ohne die gegenseitigen Beziehungen der obengenannten Gattun
gen zu erortern, wollen wir hier nur folgendes bemerken:

1. H a c k e l  betont ais eins der Merkmale, durch welche sich 
seine Triłicum gattung (einschl. A eg ilo p s] von A g r o p y r u m  unter- 
scheidet, das Freisein (bei Triłicum ) und das Verwachsensein (bei 
A g r o p y r u m ) der Karyopsen. Bekanntlich hat die Mehrzahl der 
Arten von A e g ilo p s  geradezu verwachsene Karyopsen.

2. E n d l i c h e r  scheint seine Einstellung auf die Grannen- 
zahl zu stiitzen. Nach ihm haben Triłicum  und A g r o p y r u m  ein- 
grannige Spelzen, wogegen A e g ilo p s  mehrgrannige hat. Es ist aber 
zur Geniige bekannt, daO viele Arten von A e g ilo p s  nur eingrannige 
Spelzen haben.

3. Wenn wir A e .  m ulica nicht beriicksichtigen, eine Art, die 
innerhalb der Gatlung isoliert steht, und in einigen Merkmalen der 
Gattung A g ro p yru m  mehr ais der Gattung Triłicum  sich nahert, so 
mussen wir gestehen, da fi das Vorgehen H a c k e l s  richtiger ais 
das E n d l i c h e r s  erscheint, und dafi die Gattung A e g ilo p s  naher 
Triłicum  ais A g r o p y r u m  steht.

4. Wenn wir die verschiedenen A eg ilo p sa rlen  mit den ver- 
schiedenen Triłicum arten  vergleichen, so erkennen wir eine Reihe 
morphologischer Merkmale, welche die beiden Gattungen unter- 
scheiden lassen, wie z. B. das Vorhandensein eines starken Kieles 
(und zuweilen noch eines zweiten schwacheren Kieles) bei Triłicum , 
wahrend ein solcher bei Aegi/opsarten sich nur selten zeigt, und 
dann nur in einer sehr schwach ausgepragten Form (nur bei einiger 
Arten der Sektion P la ty s ta c h y s ) ; ferner kommt eine deutlich aus- 
gepragt Zweizeiligkeit der Aehre bei den meisten Formen von 
Triłicum  vor, dagegen nur bei wenigen A eg ilo p sa rlen , und hier 
auch im geringen Mafie; ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist 
das haufige Vorkommen eines Haarbiischels an der Aehrenspindel 
bei Triłicum , (ein fur die wilden Triłicum arten  sehr charakte- 
ristisches Merkmal), und ihr volliges Fehlen bei A eg ilo p sa rten . 
Diese, sowie eine Reihe anderer Merkmale gruppieren sich bei den 
Triłicum - und A eg ilop sa rten  in verschiedener Weise, bieten jedoch 
in ihren Komplexen die Moglichkeit, Triłicum  leicht von A eg ilo p s  
zu unterscheiden.

5. Nur einige A eg ilop sa rten  der Sektion P la tysta ch ys  zeigen 
grofie morphologische Aehnlichkeit zu gewissen Triłicum arten . Die 
iibrigen A eg ilo p sa rten  sind leicht von den Triłicum arten zu  unter-
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scheiden, und die Bemerkung H a c k e l s  (1. c.). dafi Triticum und 
Aegilops nur „zwei schwach geschiedene Sektionen" der Gattung 
Triticum darstellen, ist zweifellos nicht richtig.

6. Ae. mutica scheint, wie schon erwahnt, die einzige Aegilops- 
art zu sein, die der Gatlung Agropyrum  am nachsten stehend, inner- 
halb der Gattung Aegilops isoliert ist. Demzufolge ist es not- 
wendig, fur sie eine besondere Untergattung aufzustellen. Diese 
Untergattung bildet vielleicht ein Bindeglied zwischen Aegilops und 
Agropyrum, ebenso wie die Sektion Platystachys die Gattung 
Aegilops mit der Gattung Triticum verbindet. DemgemaB haben 
diejenigen Recht, welche die drei genannten Gattungen innerhalb 
der Tribus Hordeae nebeneinander stellen, hingegen ist das Zu- 
sammenfassen dieser drei Gattungen, wie es A s c h e r s o n  u n d  
G r a b n e r  auffaBten, unbegriindet.

Die subgenerische Einteilung der Aegilopsgattung 
in der Literatur.

Kein Botaniker befaBte sich bisber eingehender mit der Zu- 
sammenfassung der Aegilops&rten in subgegnerische Gruppen. 
J a u b e r t  u n d  S p a c b  (1850—53) waren die einzigen, die die 
von ihnen behandelten Aegilopsarten in hohere systematische Ein- 
heiten —  in Untergattungen —  gruppiert haben, und fur jede Unter
gattung eine besondere Diagnose anfuhrten. Es wurden aber die 
samtlichen Arten der SeMionP leionathera, wie auch einige andere 
Arten nicht behandelt. B o i s s i e r  (1884) faBt in seinem Werke 
zwar alle zu seiner Zeit bekannten Aegilopsarten (auBer Ae. uentri- 
cosa) zusammen und teilt sie auch in Gruppen ein, doch hat seine 
Einteilung nur einen praktischen Wert fur die Artbestimmung; die 
Gruppen sind durchweg nur mit einigen Worten beschrieben, ohne 
dabei mit besonderen Namen bezeichnet zu werden. Weil er aber 
bei dieser Einteilung das wichtige Grannenmerkmal (Vorkommen 
oder Fehlen von Grannen, der Ort ihres Auftretens und ihre Zahl) 
heranzog, so hat er schon im allgemeinen einige ganz richtige 
Sektionen angedeutet.

Im folgenden wollen wir kurzweg die Einteilung Ja u b e r t s 
et S p a c h s besprechen.

Die von ihnen angefiihrten 11 Arten werden zu 6 Unter
gattungen gruppiert:

Sub-genus Sitopsis: Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp.; Ae. 
speltoides Tausch (—  A e. ligustica Coss.).

Sub-genus Cylindropyrum: Ae. scjuarrosa L.; Ae. cylindrica 
Host; Ae. caudata L.



41

Sub-genus Gastropyrum: Ae. platyathera Jaub. et Sp.
( =  Ae. crassa Boiss. var. macrathera Boiss.); Ae. ven- 
tricosa Tausch.

Sub-genus Comopyrum: Ae. comosa Sibth. et Sm.
Sub-genus Uropyrum: Ae. macrura Jaub. et Sp. ( =  Ae. 

speltoides Tausch).
Sub-genus Amblyopymm: Ae. łoliacea Jaub, et Sp. (—  Ae. 

mutica Boiss.); Ae. tripsacoides Jaub. et Sp. ( =  Ae. 
mutica Boiss.).

Meiner Meinung nach ist der Begriff Untergattung, abgesehen 
von Amblyopyrum, fiir J a u b e r t  u n d  S p a c h s  Gruppen nicht 
zutreffend. Aber nicht hierin liegt das Hauptbedenken gegen 
diese Einteilung, sondern darin, dafi nahe zueinander stehende 
Arten in verschiedene Untergattungen gestellt, und voneinander 
entfernte Arten zu einer Untergattung zusammengefafit werden. 
So stellen die genannten Autoren fur A e. macrura Jaub. et Sp. 
( =  Ae. speltoides Tausch) eine besondere Untergattung auf, 
wahrend sie ihre Ae. speltoides { =  Ae. ligustica Coss.) in eine 
andere Untergattung einschliefien. Ae. caudata und Ae. comosa, 
zwei sehr nahestehende Arten, werden von ihnen in zwei ver- 
schiedene Untergattungen untergebracht. Dagegen werden Ae. 
cylindrica, Ae. sąuarrosa und Ae. caudata, drei meiner Meinung 
nach zu verschiedenen Sektionen gehorende Arten, von J a u b e r t  
u n d  S p a c h  zu einer Untergattung zusammengefafit. Keine 
einzige ihrer Untergattungsbeschreibungen erwies sicb im allgemei- 
nen fiir unsere Sektionsbeschreibungen ais brauchbar. Sogar die 
Beschreibung ihrer Untergattung Amblyopyrum, (welche nur eine 
Art enthalt, A e. mutica Boiss., nach den genannten Autoren zwar 
zwei Arten, beide aber nur Synonyme von Ae. mutica), mit dereń 
Absonderung in eine selbstandige Untergattung wir einverstanden 
sind, entspricht (grofitenteils) nicht der Beschreibung der Unter- 
gattung, wie sie von uns angefiihrt wird. Doch erachten wir es 
in diesem Falle fiir richtig, den Untergatlungsnamen von J a u 
b e r t  u n d  S p a c h  beizubehalten.
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Systematischer Teil.

A. Die morphologischen Merkmale und ihr Wert ffir 
die Einteilung der Gattung Aegilops L.

Die Form der Aehre.

In der Gattung A eg ilo p s  variiert die A e h r e  von einer breit- 
ovalen und fast rundlichen, bis zu einer schmal-oder-breit-linearen 
Form.

Eine s c h m a l - l i n e a r e  F o r m  hat die Aehre, wenn
a) die Aehrchen ±  untereinander gleichlang und gleichbreit und 

wenn
b) die Aehrchen mit den ihnen anliegenden Spindelgliedern ±  

gleichlang sind (Taf. II c, e).
Eine b r e i t - l i n e a r e  F o r m  hat die Aehre, wenn

a) die Aehrchen untereinander gleich groG sind und wenn
b) alle Aehrchen l bedeutend, aber ±  gleichmaGig langer, ais 

die ihnen anliegenden Spindelglieder sind (Taf. III e, h),
Eine i l a n z e t t l i c h e  o d e r  o v a l e  F o r m  hat die 

Aehre, wenn
1. a) bei einer geringen Aehrenzahl die Aehrchen untereinander +

ungleich groG sind und wenn
b) die Aehrchen so (oder fast so) lang, wie die ihnen anliegen

den Spindelglieder sind (Taf. XIVd— g; VIIIa— e), oder wenn
2. a) die Aehrchen untereinander ±  ungleich groG sind, wenn

b) die Aehrchen so (oder fast so) lang, wie die ihnen anliegenden 
Spindelglieder sind (Taf. XIV d— g; VIII a— e), oder wenn

c) das Verhaltnis von Aehrchenlange zur Spindelgliedlange bei 
verschiedenen Aehrchen verschieden ist (Taf. X i— n; 
X IV  a— c).

Fur die Sektion P la tysta ch ys  Eig sind schmal und breit lineare 
Ahrenformen, fur die Sektionen A n a lh era  Eig, P a eh ysta ch ys  Eig 
und M on olep ta th era  Eig ist die schmal lineare Aehrenform charak- 
teristisch, dabei ist die Aehre bei der Sektion P la tysta ch ys  etwas 
abgeflacht, wahrend sie bei den Formen der iibrigen genannten 
Sektionen ±  cylindrisch ist. Bei den Sektionen P leionathera  und 
M acrathera  kommen zuweilen auch lineare Aehrenformen vor, wo- 
gegen ovale (von verschiedener Breite), lanzettliche und elliptische 
Aehrenformen die herrschenden sind.
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Verhaltnisse zwischen Lange und Breite der Aehren.

Das V e r h a l t n i s  v o n A e h r e n l a n g e  z u r A e h r e n -  
b r e i t e  Lst meist ein konstantes Merkmal und kann auch (in einer 
gewissen Amplitudę) zu Klassifikationszwecken verwendet werden. 
So werden die nahestehenden Arten der Untersektion Libera der 
Sektion Pleionathera auch noch durch dieses Merkmal voneinander 
unterschieden, und z war folgenderweise:

Aegilopsańen Aehrenlange verhalt sich 
zu Aehrenbreite wie

Ae. triuncialis  L. 1 : 8  b is  1 : 1 0
Ae. biuncialis Vis. 1 :4  „ 1 :5
Ae. triaristata  W ilid . 1 : 3  5 „ 1 : 4.5
Ae. ovata L. 1 :2  „ 2 : 5

Behaarung der Aehre (hauptsachlich der Huellspelzen).

Die Mehrzahl der Aegi/opsarten weist sowohl Formen mit 
behaarten, ais auch solche mit kahlen (aber ±  rauhen) Aehren auf, 
doch sind die letzteren weit haufiger. Dies B e h a a r u n g s -  
m e r k m a l  kann auch in manchen Fallen ais Artenmerkmal ver- 
wertet werden. So sind z. B. Ae. crassa Boiss. und Ae. juuenale 
(Thellung) Eig ausschliefilich behaart, wahrend Ae. sąuarrosa L., 
Ae. uentricosa Tausch, Ae. uniaristata Vis. wie auch die Arten der 
subsect. Emarginata der SektionPlatystachys ausschliefilich rauh 
sind. Auch die Arten der Untersektion Adhaerens der Sekt. Plei
onathera sind vorwiegend rauh. Besonders wichtig erscheint dieses 
Merkmal bei Ae. mulica Boiss. Die eigenartige Behaarung ihrer 
behaarten Formen, das vollige Glattsein ihrer unbehaarten Formen 
(Taf. II a— b) ist eines der Merkmale, worauf wir uns bei der 
Auf steli ung einer besonderen Untergattung fur diese Art ge- 
stiitzt haben.

Briichigkeitsgrad der Aehre zur Reifezeit.

Bezuglich der B r i i c h i g k e i t  d e r  A e h r e  z u r  R e i f e 
z e i t  konnen zwei Haupttypen unterschieden werden.

1. D i e  A e h r e  f a l l t  a i s  G a n z e s  v o m  H a l m e  ab. 
In diesem Falle kommen immer am Aehrengrunede verkiim- 
merte Aehrchen (eine oder mehrere) vor, die am Halme auch 
nach dem Abfallen der Aehre zuriickbleiben (Taf. VIII f). 
Diese Verbreitungsweise ist die weit am haufigsten im Be- 
reiche der Gattung. Sie ist fur die Sekt. Macrathera und Plei
onathera (abgesehen von gewissen Formen von Ae. triuncialis
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L. und A e . K o tsch yi Boiss.1) ) : fiir A e .  longissim a  Schweinf. et 
Musch.2) und A e .  sp elto id es  Tausch charakteristisch und 
kommt, wenngleich seltener, auch bei A e .  cylindrica  Host und 
A e .  mutica Boiss, vor.

2. D i e  A e h r e  z e r f a l l t  i n e i n z e l n e  A e h r c h e n ,  In 
diesem Falle bleiben oft eine oder mehrere rudimentare oder 
verkleinerte oder sogar normale Aehrchen am Grunde der Aehre 
zuriick, Diese Verbreiteungsweise laBt zwei Typen unter- 
scheiden:

a) Das Aehrchen fallt mit dem zu ihm gehorenden, und zwar 
dem ihm am Grunde angewachsenen und seine unmittel- 
bare Fortsetzung nach unten bildenden Spindelgliede ab 
(Taf. Ia ) .  Dazu gehoren A e .  m utica  Boiss. (wenn es iiber- 
haupt zerfallt) und ein Teil der Sektion P ła tysta ch ys  ( A e .  
bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp„ A e .  sharonensis Eig. A e .  

ligustica Coss.).
b) Das Aehrchen fallt mit dem ihm anliegenden, dem nachst 

oberen Aehrchen gehorenden Spindelgliede ab (Taf. Ib ) .  
Dieser Bruchtypus ist fiir die Arten der Sektion P a c h y -  
sta ch ys  charakteristisch (die Aehre von A e .  uentricosa  

Tausch zerfallt zuweilen nicht), kommt oft bei A e .  cylin 

drica und seltener bei einigen Formen der Sektion P lei-  

onathera vor.

Vorhandensein verkummerter Aehrchen am Aehrengrunde.

Das Vorhandensein bzw. Fehlen v e r k i i m m e r t e r  A e h r 
c h e n  a m G r u n d e  d e r  A e h r e ,  wie auch die herrschende 
Zahl dieser Aehrchen ist eines der wichtigsten und konstantesten 
Merkmale, die bei der Einteilung in Arten und im geringeren Mafie 
in niedrige Sippen und auch in Sektionen in den Vordergrund ge- 
stellt werden mufi. Seine Wichtigkeit ais Artmerkmal triłt auch 
besonders bei den Sektionen P leionathera  und M acrathera  hervor. 
So zeigen z. B. die Arten der Sektion M acrathera  folgende Zahlen- 
verhaltnisse:

A e . caudata  L. -— meist 2 verkumm. Aehrchen.
A e . com osa  Sibth et Sm. —  meist 1 verkumm. Aehrchen.
A e . uniaristata Vis. —- meist 3 verkumm. Aehrchen.

') Die Aehren von A c. v a r ia b ilis  Eig. fallen ais Ganzes ab, zerfallen 
aber spater oft teilweise in einzelne Aehrchen.

-) Bei dieser Art fallt oft nur der groBte obere Teil der Aehre ab, 
wahrend die iibrigen Aehrchen nachher einzelweise abfallen oder festbleiben.
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Aehrchenform.

Die Aehrchen verandern innerhalb der Gattung ihre F o r m  
von einer ±  breit-elliptischen bis zu einer ±  breit-linealen einer- 
seits, andererseits von einer elliptischen, oberwarts gering ver- 
schmalerten Form bis zur Krugform (so daB sie ±  ein bauchiges 
oder S-formiges Profil haben). Demnach werden 3 Haupt form :n 
unterschieden, die bei gewissen Sektionen und Arten ais konstantę 
Merkmale erscheinen, bei anderen aber unkonstant sind:

1. Die lineare oder linear-schwach-elliptische Aehrchenform 
(Taf. IV k). Diese Form kommt haufig bei der Sektion P la - 
tysta ch ys , bei A e . cylindrica, A e .  squarrosa  (abgesehen von ssp. 
sirangulata) , A e .  caudata, A e .  mutica und zuweilen auch bei 
A e . variabilis, A e . K o łsc h y i und A e .  crassa vor.

2. Die elliptische Aehrchenform (Taf. IV i). Sie kommt am 
haufigsten bei Sektion Pleionathera, meist auch bei A e . unia- 

ristata, A e . com osa , A e .  crassa  und A e . jiw en a le  vor,

3. Die + eiformige unten aufgeblasene oben eingeschnurte Aehr
chenform (Taf. IV h). Sie ist fur A e .  uentricosa  charakteru 
stisch, kommt meist bei A e .  ovata, oft auch bei A e .  crassa und 
A e .  uariabilis und zumal bei A e . uniarisłata und A e .  biun- 
cialis vor.

AuBerdem ist es von Wichtigkeit, ob das Aehrchen elliptisch 
oder rundlich (im Querschnitt] ist; die Arten der Sektion P la ty -  
sta ch ys sind durch den ±  elliptischen Querschnitt ihrer Aehrchen 
(besonders an dereń oberen Teile) gekennzeichnet, wahrend die 
iibrigen Arten Aehrchen mit ±  rundlichem Querschnitt aufweisen.

Aehrchenzahl.1)

Die A e h r c h e n z a h l  ist (in einer gewissen Variations- 
amplitude) ein konstantes Merkmal, das sowohl bei der Einteilung 
in Sektionen wie auch in Arten und niedrigeren Einheiten verwertet 
werden kann. So z. B. ist fur die Sektion M acrathera  und P lei

onathera  gewohnlich eine geringe (2— 3 im Durchschnitt), fiir die 
Sektionen M on olep ta th era  und P a ch ysta ch ys  eine mittlere und fiir 
die Sektionen P la tysta ch ys  und A n ath era  eine hohere Aehrchenzahl 
kennzeichnend.

Die Aehrchenzahl hat ais Unterscheidungsmerkmal bei ver- 
schiedenen Arten ein und derselben Sektion einen besonders prak-

') Die am Grunde der Aehre sich befindenden verkiimmerten Aehrchen 
kommen hier nicht in Betracht.
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tischen W erl in der Seklion P leionathera, Untersektion Libera, die 
folgende Zahlen aufweist:

Aehrenzahl
Acgilopsiut

Variationsamplit. herrschend

Ae. triuncialis 2— 8 4— 5
Ae. biuncialis 2 - 3
Ae. triaristata 3 - 6 4
Ae- ovata 2 - 5 3

Auch das Vorhandensein kleinerer, oft steriler Aehrchen 
ebenso wie die Zahl dieser Aehrchen am Gipfel der Aehre kann 
zuweilen ais gutes Merkmal niitzen. Es darf aber nicht vergessen 
werden, da!3 zuweilen auch ein Teil oder sogar die Gesamtzahl 
dieser Aehrchen sich zu normalen fertilen Aehrchen entwickeln 
kann, und zwar dann, wenn den Pflanzen giinstige Bedingungen ge- 
boten werden. Andererseits weist oft dieselbe Art teils solche 
Formen auf. bei denen die oberen Aehrchen starker, teils andere 
Formen, bei denen sie schwacher entwickelt sind (z. B. A e .  tria- 

ristata).

Verhaltnisse zwischen Lange und Breite der Hullspelze.

Das V e r h a l t n i s  z w i s c h e n  d e r  L a n g e  u n d  d e r  
B r e i t e  d e r  FI ii 11 s p e 1 z e ist (in einer gewissen Varia- 
tionsamplitude) fur die Arteneinteilung ein konstantes Merkmal 
und kann zuweilen ais Unterscheidungsmerkmal zwischen nahver- 
wandten Arten dienen. So zeigen z. B. die Arten der Subsektion 
Libera  der Sektion Pleionathera  folgende Verhaltnisse:
Bei A e .  triuncialis —  Hullspelze um 4 mm langer ais breit; 
bei A e .  triaristata —  Hullspelze um 3— 4 mm langer ais breit; 
bei A e .  biuncialis —  Hullspelze um 3 mm langer ais breit; 
bei A e .  ovata —  Hullspelze um 2 mm langer ais breit.

Nervatur der Hullspelze.

Die Form der H u e l l s p e l z e n n e r v e n ,  ihr Bau und in 
gewissem Mafie auch ihre Zahl kónnen ais ein konstantes Merkmal 
(in einer gewissen Variationsamplitude) beim Unterscheiden von 
Arten und im gewissen Mafie auch von Sektionen verwendbar sein. 
So sind z. B. mehr oder weniger schmale, miteinander gleichbreite, 
parallel oder fast parallel verlaufende Huellspelzennerven (Taf. I c, 
II d) fur die Sektion P la tysta ch ys  charakteristisch. Derartige 
Nerven kennzeichnen auch A e .  squarrosa  und kommen haufig in der 
Untersektion A d h a eren s  der Sektion Pleionathera, oft auch bei A e .  
cylindrica  und zuweilen bei A e .  crassa vor. In den iibrigen Fallen



47

(abgesehen von A e . m ułica) sind die Nerven mehr oder weniger 
untereinander, sowie an verschiedenen Stellen desselben Nervs un- 
gleich breit, bogenformig oder fast S-formig (Taf. Iq ) .  Fur A e .  
m utica sind facherformig- oder parallelverlaufende Nerven charak- 
teristisch (Taf. I i).

Die Wichtigkeit dieses Merkmals tritt besonders beim Unter- 
scheiden zwischen Formen der Arten der Untersektion A d h a eren s  

und Arten der Untersektion Libera  der Sektion P łeion aih era  hervor.

Bau der Hiillspelzen-Spitze.

Der Bau der H i i l l s p e l z e n s p i t z e  ist eines der wich- 
tigsten Arten- und Seklionsmerkmale. Es kommen hier folgende 
Falle in Betracht:

1. Spitze quer oder etwas schrag abgestumpft, mit einer Ver- 
dickung unterhalb der hautigen Randleiste und mit einem oder 
selten zwei kleinen Zahnchen (Taf. I c, d). Charakteristisch 
fiir A e . ligustica, A e .  sp elto id es  und A e . sęuarrosa  (hier fehlt 
ófters die hautige Randleiste) kommt auch bei A e . crassa  und 
selten bei A e . uentricosa (bei beiden ohne hautigen Rand- 
leisten) vor.

2. Spitze mit 2 (sehr selten 3) Zahnen oder mit einem Zahne und 
einer Granne versehen. In diesem Falle variiert stark die 
GroGe des zwischen den benachbarten Zahnen oder Zahnen 
und Grannen sich befindenden Winkels oder Intervalls, sowie 
die GroGe und die Form der Zahne. So sind beispielsweise 
fiir die seitenstandigen Aehrchen der Arten der Sektion M acra- 
ihera groGe und spitze Zahne, sowie spitze Zwischenwinkel 
charakteristisch (Taf. I e), bei den Arten der Subsektion E m a r- 
ginata der Sektion P la ty  słać h y s  und der Sektion M on o lep ta - 
thera  kommen haufig kleine, oft stumpfe Zahne und minder 
spitze Zwischenwinkel oder Ausbuchtungen vor (Taf. I f, g). 
Eine Spitze mit 3 groGen Zahnen ist nur fiir die vollig oder 
teilweise unbegrannten Formen der Arten der Sektion P leion a - 
thera  charakteristisch (Taf. X e , f).

3. Spitze 2— 4 zahnig, fast gekerbt mit 2— 3 breiten und seichten 
Ausbuchtungen zwischen den Zahnchen; kommt bei A e .  crassa  
und A e . mutica vor (Taf. I h, i). Dieser Fali steht dem im 
Punkt 2 besprochenen Falle nahe.

4. Spitze abgerundet oder zugespitzt. Kommt am obersten Aehr
chen in denjenigen Arten vor, dereń Huellspelzenspitze der 
seitenstandigen Aehrchen den Punkten 2 und 3 entsprechen 
(Taf. Ik) .
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5. Die Spitze ist mit einer meist kraftigen Granne versehen, 
dereń Grund zumal von 1— 2 Nebenzahnen begleitet wird. 
Charakteristisch fur das oberste Aehrcben der Arten der Sek- 
tion M acrathera  und A e . cylindrica  (Taf. Im , n, p).

6. Die Spitze ist mit mehr ais einer Granne versehen (Taf. 1 1, o, 
q— v). Charakteristisch fiir die Arten der Sektion P leion a - 
thera, sowie fiir A e . jw eria lis  und kommt haufig bei A e . com osa  
(nur am obersten Aehrchen) vor.

Uebergang der Spelze in Grannen.
In der Art und Weise, in der die S p e l z e i n  G r a n n e  (oder 

Grannen) iibergeht, werden zwei Hauptfalle konstatiert.
1. Der obere Teil der Spelze geht in leiser Abstufung in eine 

Granne (oder Grannen) iiber, so dafl es kaum kenntlich ist, wo 
die Spelze aufhort und die Granne (Grannen) beginnt (Taf. 
In , o ) . Diese Uebergangsweise kommt haufig bei A e .  caudata, 
A e . com osa , A e .  longissim a, A e .  sp elło id es und oft auch bei 
A e .  crassa vor.

2. Die Spelzenspitze wird mehr oder minder deutlich von dem 
basalen Teile der Granne (oder der Grannen) unterschieden, 
entweder dadurch, daB sich die Huellspelzenspitze ±  plotzlich 
verschmalert, oder daB die Granne an ihrem Grunde von 
1— 2 Seitenzahnen begleitet wird (Taf. I p). Wenn die Spelze 
mehrgrannig ist, ist ihre Spitze deutlich erkennbar durch die 
zwischen den Grannen sich befindenden Winkel oder Inter- 
valle (mit Ausnahme von A e .  com osa ), sowie durch den Um- 
stand, daB die Grannen meist nicht in der gleichen Richtung 
mit der Spelze weitergehen, sondern ±  deutlich nach vom 
abslehen, wobei sie einen gewissen Neigungswinkel bilden 
(Taf. I q ) .  Dieser Fali ist der herrschende in der Gattung.

Grannenverhaltnisse.
Das V o r h a n d e n s e i n  beziehungsweise F e h l e n  d e r  

G r a n n e n  im allgemeinen, wie auch die S t e l l e ,  an der sie 
sich vorzugsweise entwickeln (Deckspelze oder Huellspelze), so
wie ihre Z a h 1 (auf die Spelze) sind auGerst wertvolle Merkmale 
bei der Gliederung der Gattung in Sektionen und Arten. Doch 
muG immer die Variationsamplitude der Grannen fiir jede einzige 
Art in Betracht gezogen werden, und dabei muG man sich folgen- 
den Grundsatz merken: Arten, dereń typische Formen eine be- 
stimmte Grannenzahl aufweisen, weisen haufig auch Formen mit 
abnehmender Grannenzahl bis Formen, bei denen Grannen ganz- 
lich fehlen, auf, (das Verschwinden der Grannen, zumindest der 
Huellspelzen, geht dabei immer in der Richtung von unten nach
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oben), aber nur sellen Formen mit zunehmender Grannenzahl‘ ). 
Was die Grannenzahl betrifft, so soli noch hier betont werden, daB 
auf ein und derselben Aehre verschiedene Aehrchen eine verschie- 
dene Grannenzahl haben konnen, und dali dabei die obersten Aehr
chen oft eine groBere Grannenzahl (mindestens in den Huellspel- 
zen) aufweisen, ais die seitenstandigen Aehrchen.

Bei der Sektion P leion ath era  isl die charakteristische Gran
nenzahl (in den begrannten Formen) immer groBer ais 1 auf die 
Spelze (mindestens an den Huellspelzen); dabei zeigen dort die 
Grannen eine kraftigere Entwicklung an den Huellspelzen ais an 
den Deckspelzen. Bei der Sektion M acrałhera  sind die Huellspel- 
zengrannen kraftig, die Deckspelzengrannen sehr schwach ent- 
wickelt und dabei nichl mehr ais einzahlig; nur die des obersten 
Aehrchens konnen bis 3 zahlig sein. Fur die Sektion M o n o lep ta -  
thera ist die Grannenzahl 1 charakteristisch; dabei sind hier die 
Deckspelzen nur am obersten Aehrchen begrannt, wogegen die 
Huellspelzen insgesamt oder fast insgesamt (auch die der seiten
standigen Aehrchen) begrannt sein konnen; die Grannen der Deck
spelzen aber zeigen eine kraftigere Entwicklung ais die der Huell
spelzen. Fur die Sektion P a ch ysta ch ys  ist wieder die Grannen
zahl 1 (per Spelze) charakteristisch; dabei sind hier die Deck
spelzengrannen kraftiger entwickelt, ais die Huellspelzengrannen 
(die sogar ganzlich fehlen konnen), Eine Ausnahme bildet A e .  
juvenalis, welche im Grannenmerkmale eine ausgesprochene Kon- 
vergenz mit der Sektion Pleionathera  zcigt, da die Grannenzahl 
ihrer Huellspelzen und zuweilen auch ihrer Dechspelzen gewohn- 
lich groBer ais 1 ist, wobei auch hier die Deckspelzengrannen kraf
tiger ais die Huellspelzengrannen entwickelt sind. Die Sektion 
P la tysta ch ys  ist durch einzahlige Deckspelzengrannen gekennzeich- 
net. Sektion A n a th era  hat iiberhaupt keine begrannten Formen.

Morphologischer Ban der Grannen.

Im allgemeinen wird bei der Granne die n e r v i g e  A u B e n -  
s e i t e  von der n e r v e n I o s e n  I n n e n s e i t e  (die der 
Aehrenachse zugewendet ist) unterschieden. Letztere ist meist ab- 
geflacht oder et was concav oder etwas convex, was aber nur wenig 
in Betracht kommt. Die Aufienseite hat wenigstens 3 Nerven und 
2 Zwischenfurchen, welche die Nerven voneinander sondern; (min
destens am unteren Grannenteile immer sichtbar). Diese Grannen-

') Bemerkenswert ist, dat) Arten (wenigstens ihre typischen Formen], 
die nur ani obersten Aehrchen begrannt sind, keine unbegrannten Formen 
aufweisen.

Fedde, Rep. Beih. LY7. 4
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seite kann eben, konvex oder dachig sein, und demgemaB unter- 
scheiden wir zwei Hauptgruppen.

1. G r a n n e n  a b g e f l a c h t ;  alle 3 Nerven befinden sich in 
derselben Hohe; der Querschnitt der Grannen stellt somit ein 
±  schmales Rechteck dar, oder ahnelt dem Querschnitt einer 
_t schwach konvexen oder schwach bi-konvexen Linse. (Von 
oben oder von der Seite gesehen, werden alle 3 Nerven wahr- 
genommen.) —  Die Grannen dieser Form konnen schmal 
(Tal. I w) oder breit (Tal. I x) sein. Die schmalere Form 
herrscht bei der Sektion P leion ath era  und A e .  jnvenalis vor, 
kommt auch im obersten Aehrchen bei den Arten der Sektion 
M acrathera  vor. Die breilere Form ist charakteristisch liir das 
oberste Aehrchen (zumindest bei den mittleren Grannen) der 
Arten der Sektion M acrathera, und kommt auch oft bei A e .  

craasa vor.
2. G r a n n e n  g e w o l b t  o d e r  d r e i k a n t i g ;  mittlerer 

Nerv +  slark uber die Seitennerven hervorspringend. (Von 
der Seite gesehen werden nur 2 Nerven und von oben zu- 
weilen nur einer, der miltlere, oder auch die Rand er der zwei 
seitlichen wahrgenommen.) Auch bei dieser Form werden 
zwei Kategorien unterschieden:
a) Grannen stark konvex, im Querschmll i  halbkreis- oder 

segmentlormig, oder wenn auch die Innenseite konvex ist, 
dem Querschnitt einer ungleichmaOig starken bi-konvexen 
Linse ahnlich (Tal. Iy ) .  Diese Grannenform herrscht bei 
A e .  longissim a und bei den obersten Aehrchen von A e .  

sp elto id es  vor.
b) Grannen dreikantig, im Querschnitt von der Form eines 

Dreiecks mit ±  schmaler Basis (Taf. I z— z,). Diese Gran
nenform ist fur A e .  bicornis, A e .  sharonensis, A e .  ligustica 
(nicht immer), A e .  aentricosa, A e .  squarrosa, A e .  cylin - 
drica, sowie fur die seitenstandigen Aehrchen von A e .  uni- 

aristata und A e .  caudata charakteristisch, und kommt auch 
bei A e . crassa vor.

Divergenz der Grannen.

Die Art und Weise, in welcher die G r a n n e n  v o n e i n a n -  
d e r  d i v e r g i e r e n ,  kann in gewissen Fallen ein wertvolles 
systematisches Merkmal bieten. Drei Moglichkeiten sind zu unter- 
scheiden:

1. Die Grannen sind gespalten, so dab die unteren Teile der zwei 
nebeneinander stehenden Grannen durch keine Zwischenraume
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voneinander gesondert sind (Taf. I o). In diesem Falle ist es 
beim ersten Anblick etwas schwer, die Stelle zu bestimmen. 
wo die Spelze und die Grannen beginnen. Diese Divergie- 
rungsweise ist A e .  com osa  eigen.

2. Die Grannen sind voneinander gesondert, so daB die unteren 
Teile je zwei benachbarter Gruppen miteinander einen Winkel 
bilden (Taf. I 1. q, r). Dieser Fali herrscht bei der Sektion 
P leionathera  vor.

3. Die Grannen sind voneinander entlernt, so daB die unteren 
Teile je zwei benachbarter Grannen voneinander durch T 
breite Zwischenraume getrennt sind (Taf. I u). Dieser Fali 
ist fur A e .  triuncialis, (besonders wenn die Spelzen zweigran- 
nig sind), und fur A e .  juvenalis charakteristisch, kommt auch 
bei A e .  variabilis, A e .  K o tsc h y i, A e .  triarisłała und A e .  biun- 
cialis vor.

Das Verschwinden der mittleren Granne.

Bei den dreigrannigen Spelzen kommt es zuweilen zur Ver- 
kiirzung der mittleren Granne oder sogar zu ihrem volligen Ver- 
schwinden. In letzterem Falle entsteht oft an der Stelle der mitt
leren Granne ein mehr oder minder breites Intervall zwischen den 
beiden Seilengrannen. Dieser Erscheinung begegnet man zuweilen 
bei A e .  uariabilis und A e .  biuncialis und ofter bei A e .  K o tsc h y i und 
besonders bei A e .  juuenalis und A e .  triuncialis. Bei letzterer, und 
zumal auch bei A e .  K o tsch yi, lassen sich zuweilen auf ein und der- 
selben Aehre alle Uebergange von einer normallangen Mittelgranne 
bis zu einem kurzeń Mittelzahn und bis zu einem volligen Fehlen 
derselben verfolgen (Taf. I r — u).

A e .  uariabilis, ebenso die spanisch-nordafrikanischen Formen 
von A e .  ouata und selten einige Formen anderer Arten der Sektion 
Pleionathera  weisen bisweilen Grannen auf, die aus zwei miteinan
der yerwachsenen Grannen zusammengesetzt sind (Taf, Iv ) .

Die Verwachsung der Karyopsen mit den Bliitenspelzen.

Zur Reifezeit v e r w a c h s e n  d i e  K a r y o p s e n  meist 
m it  der einen oder mit beiden B l i i t e n s p e l z e n ,  so daB man 
sie nur schwer von den Aehrchen entnehmen kann, wobei sie immer 
von den Spelzen abgerissen werden mussen. Seltener liegen die 
Karyopsen frei in den Spelzen, und wenn sie auch ihnen fest an- 
liegen, gelingt es doch, die Karyopse leicht herauszubekomme i. 
ohne dabei die Spelze zu beschadigen, Letzterer Fali ist kenn-
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zeichnend fur die Subsektion L ibera  der Sektion P leionathera, wah- 
rend der erstere Fali allen tibrigen Arten eigen ist.

Dieses Merkmal kann ais wertvolles Merkmal beim Unter- 
scheiden von verschiedenen Formen der Arten der Subsektion 
A d h a eren s  der Sektion Pleionathera  von den Arten der Subsektion 
Libera, denen sie auflerlich sehr ahnlich sind, dienen. (Bei der 
Nachpriifung dieses Merkmals muB darauf geachtet werden, ob die 
Karyopse ganz reif und normal ist, da ungeniigend reife Karyopsen 
bei den gesamten A eg ilo p sa rten  meist mit den Bliitenspelzen nicht 
verwachsen sind.)

*  *  *

AuBer diesen angefiihrten Merkmalen gibt es noch eine R e i h e 
m o r p h o l o g i s c h e r  M e r k m a l e ,  wie absolute Grannen- 
lange, Auseinanderspreizen der Grannen, ihr verschiedener Bau an 
ein und derselben Aehre, ihre Regelmafligkeit, beziehungsweise Un- 
regelmaBigkeit, Form der Huellspelzen etc., welche ais Hilfsmerk- 
male bei der Einteilung der Gattung in Sektionen, Arten und klei- 
nere systematische Einheiten verwendbar sein kónnten. Erwahnen 
wir hier noch unter den vegetativen Merkmalen die Hohe der 
Pflanze, die (in einer gewissen Variationsamplitude) beim Bestim- 
men gewisser Arten behilflich sein konnte, sowie die Zahl der Keim- 
wurzeln, Nach Koernicke soli A e .  sp elto id es  nur eine einzige 
Keimwurzel besitzen. Diese Angabe wurde von Frl. N. F e i n -  
b r u n n  (Ilebr. Universitat Jerusalem) zum Teil bestatigt; letztere 
beobachtet aber einerseits bei A e .  sp elto id es  und A e .  ligustica auch 
2— 3 Keimwurzeln, andererseits auch 1— 2 Keimwurzeln bei einigen 
anderen Arten, obwohl selten.

Fur systematische Zwecke sind auch g e n e t i s c h e  und 
c y t o l o g i s c h e  A n g a b e n i n  Betracht zu ziehen. Genetische 
Angaben iiber die Gattung A e g ilo p s  gibt es vorlaufig sehr wenig. 
Die Kreuzungsversuche, die mit A e g ilo p s - und Triticum arlen  ge- 
macht wurden, konnten wohl zur Systematik der Gattung A e g ilo p s  
vieles beitragen; die Versuche wurden aber einerseits, mit einer 
auBerst beschranklen Zahl von A e g ilo p sa ń e n  (fasl ausschlieBlich 
mit einigen Arten der Sektion P leion a th era ) gemacht, und, anderer
seits ist es unmoglich, die Richtigkeit der Bestmmung des A e g lo p s -  
Materials, das zu dem Hybridisationszwecke verwendet wurde, zu 
iiberpriifen, da gerade diejenigen Arten, die gewohnlich zu Kreu- 
zungszwecken mit Tritieum  dienten, (Arten der Sektion P leion a 

th era ), meist von den Botanikern schlecht unterschieden werden. 
Dagegen sind die c y t o l o g i s c h e n  A n g a b en  iiber die Gattung 
viel umfangreicher (siehe Tabelle), doch soli bei der Yerwendung
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Die cytologischen Angaben iiber Aegilopsarten
(hauptsachlich nach brieflicher Mitt. von E. S c h i e m a n n ,  Berlin).

Sectionen A r t e n
Clm

some

n.

)mo-
nzahl

2 n.

Ancitherci Ae. mutica Boiss.1) ................................... 14
Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp. • • 7 14
Ae. sharonensis E ig ............................... 14

Platy stachys ■ Ae. longissima Schweinf et Musch. • 14
Ae. ligustica  Coss.2) ............................... 7 14
Ae. speltoides Tausch .................... 7 14
Ae. sąuarrosa L . ....................................... 7 14

Pachy- Ae. crassa Boiss. ............................... 14,21 42
stachys Ae. jm enalis  (Thell.) E ig ..................... ca. 21

Ae. ventricosa T a u s c h ........................ 14
Monoleptathera Ae. cylindrica  H o s t ........................ ...  - 14 28

! Ae. caudata L . ....................................... - 14
Macrathera ' Ae. comosa Sibth. et Sm. . . . . 14

Ae. uniaristata V i s ............................... 14
Ae. yariabilis  Eig 14 28
Ae. Kotsdiyi Boiss. ............................ 28
Ae. triuncialis  L. ................ 14 28
Ae. columnaris Zhuk. 14 28

Pleionathera Ae. biuncialis V is.................................... 14 28
Ae. triaristata  W il ld . ............................ 14 ;2 128;42
Ae. umbellulata Zhuk. 7 14
Ae. ovata L. • 14 28

') Die C l i r o m o s o n e n z a h l e n  fiir Ae. mutica, Ac. sharonensis, 
Ae. longissima, Ae. variabilis und Ae. Kotschyi hat mir Frl. Dr. S c h i e m a n n  
aus einer in Publikation befindlichen Arbeit mitgeteilt. Das Materiał, auBer 
Ae mutica, entstammt unserer Sammlung aus Palastina. Wahrend der 
Correktur werde ich mit der Arbeit von N. S o r o k i n a  (Buli. appl. Bot. 
19 No. II 1928) bekannt, welche die Zahlen fiir Ae. longissima und Ae. vari- 
abilis bestatigt und fiir Ae. turcomanica ( = Ae. jm enalis [Thell.] Eig) ca. 21 
angibt.

-) In den inzwischen erschienenen Arbeiten von E. S c h i e m a n n  
(Ber. dtsch. Bot. Ges. 1928, 46. HJt 5 und Gen.-Vers.-Heft) sind:

Ae. ligustica mit Ae. speltoides var. ligustica bezeichnet 
„  columnaris ais „Battardtyp". „
„  umbellulata mit Ae. ovata var. anatolica. „



54

cytologischer Angaben fur die Klassilizierung der Gattung A eg ilo p s  
groBe Vorsicht geiibl werden. So zum Beispiel weisen die Arlen 
der Sektionen P a ch ysta ch ys, sowie der Sektion Pleionathera  ver- 
schiedene Chromosomenzahlen auf, ebenso gibt es Arlen, wie A e .  
crassa  und A e .  triaristata, dereń verschiedene Formen verschiedene 
Chromosomenzahlen aufweisen,

N i c h t  a l l e  a n g e f i i h r t e n  M e r k m a l e  h a b e n  
d e n s e l b e n  s y s t e m a l i s c h e n  W e r t .  Wahrend einige 
beim Bestimmen von Sektionen wichtig sind, konnen andere deisem 
Zwecke nur wenig oder fast gar nicht dienen. Im allgemeinen 
haben qualitative Merkmale einen gróBeren Wert ais die ąuantita- 
tiven. So ist, zum Beispiel, das Vorhandensein, beziehungsweise 
Fehlen der Grannen, der Ort ihres Aultretens, Verwachsseins oder 
Freisein der Karyopsen viel wichtige ais Grannenlange, Aehrchen- 
zahl usw. Ebenso ist das Vorhandensein mehrerer Grannen in der 
Sektion P leionathera, bei A e .  com osa  und bei A e .  jiw enalis viel 
wichtiger, ais die jeweilige Zahl der Grannen,

Auch ein und dasselbe Merkmal kann unter verschiedenen 
Umslanden verschiedenen Wert haben. Ais Beispiel konnen wir 
das Verschwinden der Grannen bei den gewohnlich begrannnten 
Formen bezeichnen. Unbcgrannte oder kurzbegrannte Formen von 
A e .  uariabilis kommen im ganzen Artareale neben normal begrann- 
ten Formen dieser Art vor und stehen (obzwar im geringeren 
MaBe) diesen meist parallel. Hier kann dieses Merkmal demzu- 
folge nur ais Varietatenmerkmal von Bedeutung sein, bei der Ein- 
teilung der Arten in Unterarten aber bezweifeln wir, ob es Ver- 
wendung finden kann. Anders aber sind die Verhaltnisse bei A e .  
triuncialis. Das Verschwinden der Granne ist A e . triuncialis nur 
im mitlelasiatischen Arealteile eigen, und auch dort ist diese Er- 
scheinung nur auf bestimmte Gebietc beschrankt. Bei dieser Art 
kann somit diese Erscheinung in den Komplex der Untergattungs- 
merkmale eingeschlossen werden. Auch die Behaarung der Aehre. 
die meist nur ais Varietatenmerkmal dient, ist beispielsweise bei 
A e .  crassa doch ein Artmerkmal, ebenso wie Kahlheit bei A e .  

aentricosa.
Unsere Studien iiber die Gattung A e g ilo p s  haben die Behaup- 

tung bestatigt, daB die g e o g r a p h i s c h e n  u n d  o k o l o g i -  
s c h e n  V  e r h a l t n i s s e  einer nahverwandten Pflanzengruppe 
sehr viel zu ihrer Systematik beitragen kiinnen. So wird beispiels
weise die Einteilung der Sektion P la ty sta ch y s  in Untersektionen 
und Arten durch die geographischen und okologischen Verhalt- 
nisse der einzelnen Arten stark unterstiitzt.

Unter den oben angefiihrten Merkmalen haben folgende den 
Yorzug:
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1. Aehrenform und in geringem Mafie anch Aehrchenform.
2. Briichigkeitsgrad der Aehre.
3. Vorhandensein bzw. Fehlen der Grannen, ihre Zahl, sowie die 

Stelle ihres Auftretens (Hiill- oder Deckspelze).
4. Verwachsensein oder Freisein der Karyopsen.
5. Zahl der verktimmerten Aehrchen.
6. Aehrchenzahl (exl. verkiimmerte Aehrchen).
7. Form der Hiillspelzenspitze.
8. Bau der Granne.

B. Spezieller Teil.

A egilops L. Gen. plant. (1737) p. 543 (N. 1450)

Einjahrige, niedrige oder hohe, meist biischelig verzweigte 
Graser. Halme zumindest am Grunde meist knickig auf- 
sleigend, seltener aufrecht, diinn oder zuweilen dick, der ganzen 
Lange nach oder bis :: oder bis 1 ihrer Lange beblattert; Blatter 
meist x  behaart; Blattscheiden zuweilen etwas aufgeblasen, meist 
mit bewimperten Randem; Blattspreiten schmal oder breitlinear, 
lang oder kurz, eben oder selten nach innen eingerollt, etwas steif, 
ausgespreizt, oder selten herabhangend. Oehrchen des Blattspreiten- 
grundes meist bewimpert. Blatthautchen hautig, kurz. Bliiten- 
stand eine Aehre. Aehre : eiformig (zuweilen kreisrund) oder 
lanzeltlich, oder zylindrisch oder linear zusammengedriickt, ganz 
oder teilweise begrannt oder unbegrannt, meist ±  rauh, seltener 
behaart oder selten glatt; Ahrenspindel der ganzen Lange nach 
(gliederweise) oder nur an 2— 3 Slellen oder ofters nur am unteren 
Teile briichig. Aehrchen linear oder breit-elliptisch oder krug- 
fórmig, am unteren Teile aufgeblasen und oberwarts eingeschniirt, 
einzeln, wechselstandig in den Aushohlungen der beiden Seiten der 
abgeflachten Spindel sitzend; die seitenstandigen Aehrchen mit ihrer 
u interseife der Spindel zugewendet, (so da fi ihre Spelzen perpen- 
dikular zur Spindelflache stehen), das oberste Aehrchen im Ver- 
gleich mit den iibrigen gegen 90 ’ umgewendet (so dafi seine Spel
zen zur Spindelflache parallel verlaufen); selten alle Aehrchen ±  
gleich grofi, meist unterstes verkiimmert oder ±  kleiner, die 
iibrigen gewóhnlicli gegen die Aehrenspitze zu allmahlich kleiner 
werdend oder 1— 3 obere meist unfruchtbare Aehrchen plotzlich 
kleiner werdend. Bliiten 2— 8, alle, aufier den 1— 3 oberen nur 
mannlichen oder neutralen, zwittrig, die 2 unteren ungestielt die 
iibrigen gestielt und iibereinander stehend. Hiillspelzen meist +
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gleich in Bau und Form, meist etwas kiirzer ais die Bliiten, zu- 
weilen bedeutend, meist kleiner an dem obersten Aehrchen; un- 
gleichseitig an den seitenstandigen Aehrchen, und gleichseitig am 
obersten Aehrchen, wo sie auch zuweilen etwas verschieden ge- 
staltet sind; knorplig oder lederartig, ungekielt oder nur Spuren 
eines Kiels, ±  rauh der Lange der Nerven nach oder behaart, 
mehrnervig; Nerven gerade, parallel, i  gleich Iang und ±  gleich breit 
oder ±  bogig, ±  schwach S-formig, ungleich iang und ungleich 
breit oder selten facherformig. Hiillspelzenspitze quer oder i  
schrag abgestumpft mit einer verdickten Randleisle und zuweilen 
auch mit hautigem Saume an der Innenseite, oder ofter mit 1— 4 
grofien oder kleinen Zahnen oder mit 1— 7 Grannen, oder mit 
Grannen und Zahnen versehen, in letzterem Falle meist etwas 
schmaler, ais der iibrige Hiillspelzenteil und mit dem Grannen- 
oder Zahngrunde einen gewissen Neigungswinkel bildend. Deck- 
spelzen ungekielt oder selten nur obcrwarts gekielt; die der unteren 
Bliiten (zumindest) meist langer ais die Hullspelzen, am oberen 
iiber den Hullspelzen hervorragenden Telle ±  knorpelig und mit 
deutlichen Nerven, die an der Spelzenspitze nicht zusammen- 
laufen; am unteren Teile meist papierartig, undeutlich genervt, die 
der seitenstandigen Aehrchen ungleichseitig, die des oberen Aehr
chen gleichseitig; Deckspelzenspitze mit mehreren Zahnen oder 
1—5 Grannen oder mil beiden zusammen versehen, selten ganz- 
randig, abgerundet. Vorspelzen hautig, kahnformig, zweikielig, an 
den Kielen bewimpert, an der obersten Btiite zuweilen O. Lodi- 
culae 2, bewimpert, Staubgefafie 3, Narben 2, fast sitzend. Kary- 
opse meist langlich-eiformig, an der Spitze behaart, an der Bauch- 
seite gefurcht, bei der Reife mit der Vorspelze oder auch mit der 
Deckspelze verwachsen oder seltener freibleibend, obwohl sehr fest 
in den Bliitenspelzen sitzend. Aehre bei der Reife ais Ganzes ab- 
fallend oder in einzelne Aehrchen zerfallend oder selten an 2— 3 
Stellen zerbrechend.

Die Gattung zerfallt in zwei Untergattungen:
Subgenus Eu-Aegilops Eig, (einschliefilich der Untergatun- 

gen Sitopsis, Cylindropyrum, Gastropyrum, Comopyrum, Uropy- 
rum, die von J a u b e r t  u n d  S p a c h  (1850— 53) aufgestellt 
wurden). Aehre kurz, mittellang oder selten Iang, breit-eiformig 
bis zlindrisch und breit-linear, meist aus wenigen, selten auch aus 
vielen Aehrchen zusammengesetzt, begrannt; (einige Arten haben 
vollig unbegrannte Formen), Aehrchen armbliitig, selten viel- 
bliitig, Hullspelzen meist nicht viel kiirzer ais die Bliiten; immer 
schmaler an ihrer Spitze ais in ihrer Mitte, rauh oder ±  ange- 
driickt behaart; Nerven ±  parallel oder bogig oder etwa S-formig, 
nie facherformig verlaufend, Deckspelze mit gezahnte oder be-
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grannter, sehr selten mit etwas abgerundeter Spitze, glatt, rauh oder 
behaart am oberen T eile1).

Zerfallt in 5 Sektionen:
P la tysta ch ys  Eig. M acrałhera  Eig.
P a ch ysta ch ys  Eig. Pleionathera  Eig.
M on olepta th era  Eig.

Subgenus Amblyopyrum Jaub. et Sp., Illustr. FI. Orient. 
IV, (1850— 53). —  Aehre lang, aus vielen Aehrchen zusammen- 
gesetzt, linear, unbegrannt; Aehrchen vielbliitig, Hiillspelzen meist 
viel kiirzer ais die Bliiten, Spitze der Hiillspelze so breit wie ihre 
Mitte, oder breiter, vollig glatt oder mit +  abstehenden abwarts 
oder aufwarts gerichteten Borsten bedeckt; Hullspelzennerven ±  
facherarig verlaufend, seltener parallel. Deckspelzenspitze abge- 
rundet und zuweilen etwas abgeflacht, ganz glatt oder am oberen 
Teile mit Borsten versehen -) Eine monotypische Sektion Aria 

thera Eig.
Eine Art A e .  m uiica Boiss.
Vom theoretischen Standpunkt aus, vermag vielleicht das vol- 

lige Fehlen begrannter Formen bei einer Sippe innerhalb der Gat- 
tung A e g ilo p s  noch keinen Grund dazu zu bieten, um diese Sippe 
aus dem Rahmen der Gattung auszuschliefien. Fur die subgene- 
rische Klassefikation aber hat dieses Merkmal sicherlich eine grofie 
Bedeutung, besonders wenn gemeinsam mit diesem noch eine Reihe 
ganz hervorragender Merkmale auftritt. Das gilt zunachst fur A e .  

m utica. Abgesehen von dem seltsamen Habitus, der A e . mutica  
schon beim ersten Anblick von den iibrigen Arten der Gattung 
unterscheiden lafit, und aufier dem volligen Fehlen begrannter 
Formen, das A e .  mutica eigen ist, gibt es noch eine Reihe wicb- 
tiger Merkmale, die in ihrer Gesamtheit uns berechtigen, fiir dese 
Art eine selbstandige Untergattung aufzustellen. Diese Merkmale 
sind folgende:

1. Die Spitze der Hiillspelze ist so breit wie ihre Mitte oder
breiter (Taf. I i).

2. Die Hullspelzennerven verlaufen oft deutlich facherformig.
3. Die Deckspelzenspitze ist abgerundet.

') Spica brevi, media, vel rarius Ionga, Iate-ovata usque cylindrica et 
late-lineari, aristata (speciebus nonnullis cum formis omnino muticis); spiculis 
saepe paucifloribus, glurnis ad apiccni semper quam ad medium angustioribus 
scabris vel adpresse pubescentibus; nervis parallelis vel arcuatis vel S- 
formibus, nunquam in flabellum divergentibus; glumellis inferioribus aristatis 
vel dentatis, rarissime ad apicem rotundatis. Sectiones 5.

') Spica longissima, inultispiculata, lineari, mutica; spiculis multifloribus; 
glumis quam flores multo brevioribus ad apicem et medium aequilatis vel 
ad apicem latioribus, laevibus vel patento-setulosis; nervis flabelliformibus, 
dtvergentibus vel parallelibus; glumellis ad apicem rotundatis. Sectio unica 
monotypa, A n a th cra  Eig.
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4. Die Hiillspelzen und der obere Teil der Deckspelze sind ent- 
weder vollig glatl oder mit ±  abstehenden Borsten bedeckt, 
(wogegen bei der Untergattung E u -A e g ilo p s  nur rauhe oder 
weich-haarige Formen vorkommen). Die Behaarung in der Sek- 
tion A n ałh era  ist von der des Subgenus E u -A e g ilo p s  auch ihrem 
besonderen Charakter nach verschieden. Ais accessorische 
Merkmale konnen noch folgende angesehen werden: die meist 
sehr lange Aehre, die Vielzahligkeit der Bliiten und die im 
Vergleich zu den Bliiten viel kiir zer en Hiillspelzen. Wenn 
wir noch hinzufiigen, dali A e . m ulica  hinsichtlich einiger Merk
male der Gattung A g r o p y r u m  naher ais der Gattung Aegy/ops 
steht, (wie es schon B o i s s i e r in 1844 mit Recht bemerkt 
hat), so ist das Aufstellen einer besonderen Untergattung fiir 
diese Art durchaus berechtigt und zur Geniige begriindet. Man 
muG aber betonen, dafi unsere Kenntnisse betrelfs dieser Art 
sehr sparlich sind. Die ungemeine Seltenheit dieser Art in 
den Herbarien (wenn vorhanden, fast immer nur in jungem 
Zustande), das vollige Fehlen von auf Beobachtungen iiber 
diese Art im Freien begriindeten Angąben, sowie das Fehlen 
genetischer und cytologischer Angaben machen es uns un- 
moglich, die Beschalfenbeit dieser Art eingehender und griind- 
licher kennen zu lernen.

S c h l i i s s e l  d e r  S e k t i o n e n .

1. Aehre immer unbegrannt, linear, meist sehr lang, aus vielen 
(7— 20) Aehrchen zusammengeselzt, glatt oder i  mit weifien, ±  ab
stehenden Borsten bedeckt; Hiillspelzen trapezformig (mit breiter 
Basis oben) oder rechteckig; Deckspelzenspitze 4 abgerundet
............................................................................. sect. Anathera Eig.

—  Aehre ±  begrannt, selten ganz unbegrannt, dann sind aber
eines oder mehrere Merkmale von den oben angefiihrten verschie- 
den ...........................................................................................................2

2. Aehre zylindrisch, i  lang; Aehrchen linear; Grannen drei- 
kantig, nicht mehr ais eine (fiir die Spelze), Hiillspelzengrannen an 
allen oder wenigstens am obcrsten Aehrchen vorhanden; Deckspel- 
zengrannen nur am obersten Aehrchen vorhanden und dabei kraf- 
tiger ais die Hiillspelzengrannen entwickelt; Karyopse zur Reife- 
zeit mit den Bliitenspelzen verwachsend; Aehre zur Reifezeit in 
einzelne Aehrchen zerfallend (wobei jedes Aehrchen mit dem ihm 
anliegenden Spindelgliede abfallt) oder ais Ganzes abfallend
.................................................................... sect Monoleptathera Eig.

—  Aehre anders gestallet ............................................... 3
3. Grannen nicht mehr ais eine auf die Spelze; Deckspelzen- 

grannen immer kraftiger ais die Hiillspelzengrannen entwickelt,
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die auch oft ganz fehlen konnen; Aehre zur Reifezeit in einzelne 
Aehrchen zerfallend oder sellen ais Ganzes abfałlend; reife Kary- 
opse mit den Bliitenspelzen verwachsen; [selten Aehre unbegrannt, 
dann flach, (±  breit-linear) und dr zweizeilig oder zylindrisch 
mit einer ganzrandigen oder mit 2— 4 kleinen Zahnchen und + 
breiten, seichten Ausbuchtungen dazwischen versehenen Hiill- 
spelze; selten mit grofieren Zahnen; und dann Aehrchen im unte- 
ren Teile eingeschniirt und mit stark iibereinandergreifenden Hiill-
spelzen] .................................................................................................. 4

—  Aehre anders g e s fa l t e t ....................................................... 5
4. Aehre immer +  rauh, entweder +  breit linear, i  zweizeilig,

meist der ganzen Lange nach begrannt, zur Reifezeit in einzelne 
Aehrchen zerfallend, wobei jedes mit dem seine unmittelbare Fort- 
setzung nach unten bildenden Spindelgliede abfallt oder linear, fast 
einzeilig oder ausgesprochen einzeilig, ais Ganzes abfałlend und 
dann Grannen meist nur am obersten Aehrchen vorhanden und sehr 
kraftig entwickelt; (selten alle Aehrchen begrannt und dann die 
der seitenstandigen Aehrchen bedeutend schwacher entwickelt). 
Aehrchen meist diinn, linear oder schmal-elliptisch, mindestens am 
oberen Teile abgeflacht . . sect. Platystachys Eig.

—  Aehre zylindrisch, zur Reifezeit in einzelne Aehrchen zer
fallend, wobei jedes Aehrchen mit dem ihm anliegenden Spindel- 
gliede abfallt; (sehr selten nichl zerfallend, dann aber Aehrchen 
im unteren Teile stark aufgeblasen und am oberen eingeschniirt); 
Aehrchen meist dick, niclit abgeflacht, entweder c breit-elliptisch 
oder d am unteren Teile aufgeblasen, am oberen Teile eingeschniirt

..................... sect Pachystachys Eig (z. T.).
5. (3) Aehre zylindrisch oder etwas lanzettlich, dick, dicht

behaart, in einzelne Aehrchen zerfallend; Grannen meist mehr ais 
eine auf die Spelze (wenigstens an den Hiillspelzen; Deckspelzen- 
grannen kraftiger ais Hiillspelzengrannen (zuweilen nur unbedeu- 
tend) entwickelt; Karyopsen zur Reifezeit mit den Bliitenspelzen 
verwachsend . . . .  sect. Pachystachys Eig (z. T.).

—  Aehre ais Ganzes abfałlend (sehr selten in einzelne Aehr
chen zerfallend, dann aber Aehre nicht dick, rauh, unbegrannt oder 
Grannen nur an den Hiillspelzen vorhanden, oder auch an den 
Deckspelzen in schwach entwickeltem Zustande vorhanden). Gran
nen immer ar den Hiillspelzen kraftiger, ais an den Deckspelzen 
entwickelt .............................................................................................. 6

6. Grannen nicht mehr ais eine auf die Spelze, und wenn am 
obersten Aehrchen mehr ais eine (bis drei), dann sind die basalen 
Teile der Grannen durch die Spalte (keine Winkel) gesondert. 
Unbegrannte Formen fehlen, Karyopste verwachsen
........................................................................ sect. Macrathera Eig.



60

—  Grannen mehr ais eine auf die Spelze (zumindest an den 
Hiillspezen) oder Aehre unbegrannt; sehr selten sind die Hiill- 
spelzen nur ein grannig, und dann Grannen des obersten Aehrchen 
von zwei ±  breiten Nebenzahnen begleitet, die vom Grannengrunde 
durch deutliche Winkel gesondert sind; sehr selten sind einige 
Grannen nur am obersten Aehrchen vorhanden, dann sind ihre 
basalen Teile durch Winkel oder Zwischenraume (keine Spalten) 
voneinander gesondert, Karyopse verwachsen oder nicht . . . .
.........................................................................sect. Pleionathera Eig.

S c h l u s s e l  d e r  A r t e n .
1. Alle Hiillspelzen unbegrannt (selten ±  langgezahnt) . . 2
—  Alle Hiillspellzen, oder ein Teil von ihnen begrannt . . 13
2. Deckspelzen des obersten Aehrchens immer begrannt, Gran

nen kraftig entwickelt, ±  konvex, breit, selten auch die der seiten
standigen Aehrchen begrannt, ihre Grannen aber dreikantig, be- 
deutend diinner und kiirzer ais die des obersten Aehrchens; Aehre 
lang, zylindrisch, einzeilig oder schwach zweizeilig am unteren Teil; 
zur Reifezeit ais Ganzes l) abfallend, (oder einige kleinere Aehr
chen am Halme zuriickbleibend); Aehrchen linear oder schmal- 
elliptisch, am oberen Teile stark zusammengedriickt, gegen die 
Aehrenspitze zu graduell kleiner werdend; Huellspelzen meist be- 
deutend kiirzer ais die B l i i t e n ........................................................3

—- Deckspelzen unbegrannt, und wenn begrannt, dann Aehre 
in einzelne Aehrchen zerfallend, oder eines oder einige der ubrigen 
oben angehihrten Merkmale anders g e s ta lte t .............................. 4

3. Hiillspelzenspitze der seitenstandigen Aehrchen quer oder
etwas schrag abgestumpft mit verdickter Randleiste, mit einem 
kleinen seitlichen Zahnchen und oft mit hautigem Saume an der 
Innenseite.............................................................A e .  sp e lto id es  Tausch.

—  Hiillspelze der seitenstandigen Aehrchen mit zwei durch 
einen ±  scharfen Winkel, seltener durch eine breite Ausbuchtung 
voneinander gesonderten Zahnen oder Zahnchen versehen. . . .
................................................... Ae. longissima Schweinf. et Musch.

4. (2) Deckspelzen unbegrannt, mit abgerundeter Spitze; Aehre 
lang, diinn, zylindrisch. Aehrchen 7— 18, linear, so lang wie die 
anliegenden Spindelglieder oder kiirzer; Hiillspelzen trapezformig 
(mit breiterer Basis oben) oder rechteckig, glatt oder mit weifien 
meist abstehenden Borsten dicht bedeckt; Koryopse zur Reifezeit 
mit den Bliitenspelzen verwachsen; Aehre meist in einzelne Aehr
chen zerfallend, wobei jedes Aehrchen mit dem ihm am Grunde 
angewachsenen und seine unmittelbare Fortsetzung nach unten

') Die verkummerten Aehrchen kommen hier nicht in Betracht.
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bildenden Spindelgliede abfallt oder ais Ganzes abfallt; verkiim-
merte Aehrchen meist 0...............................................Ae. mulica Boiss.

—- Aehre anders gestaltet ................................................... 5
5. Aehre ±  zweizeilig, breit linear, zur Reifezeit In einzelne

Aehrchen zerfallend, wobei jedes Aehrchen mit dem ihm anliegen- 
den, seine unmittelbare Fortsetzung nach unten bildenden Spindel
gliede abfallt; Aehrchen linear oder schmal-elhptisch, gegen die 
Ahrenspitze zu nicht kleiner werdend; Deckspelzen aller Aehrchen 
oder aller aufier den unteren begrannt; Grannen dreikantig ±  unter- 
einander gleich; selten alle Aehrchen oder alle Aehrchen auBer den 
oberen unbegrannt .............................................................................6

—- Aehre einzeilig, und wenn im unteren Teile zweizeilig, dann 
obere Aehrchen kiirzer und diinner ais die unteren, und samtliche 
Aehrchen vollig grannenlos; Aehre zur Reifezeit ais Ganzes ab- 
fallend oder in einzelne Aehrchen zerfallend, wobei jedes mit dem 
ihm anliegenden Spindelgliede abfallt............................................... 8

6. Hiillspelzenspitze der seitenstandigen Aehrchen quer oder 
etwas schief abgestumpf mit verdicktem Rande und oft hautigem 
Saume an der Innenseite und mit einem seitlichen kleinen Zahnchen.
................................................................................. A e .  ligustiea Coss.

—  Hiillspelzen der seitenstandigen Aehrchen mit zwei durch
ein ±  tiefe Ausbuchtung oder seltener durch einen Winkel von- 
einander gesonderten Zahnen, sehr selten mit e i n e m  Zahne ver- 
sehen, dann aber Spitze wie abgeslumpft aussehend, aber nicht 
verdickt ..............................................................................................7

7. Aehre meist gedrangt, 5— 8 cm lang, Aehrchen 5,5— 8,5 mm
lang, Grannen am Grunde nicht von Zahnen begleitet; niedrige 
G r a s e r ...........................................A e .  bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp.

—  Aehre meist nicht gedrangt, 7— 12 cm lang, Aehrchen
8— 13 mm lang, Grannen am Grunde meist von 1— 2 nicht groften 
Zahnen begleitet; hohe G r a s e r ..........................A e .  sharonensis Eig.

8. (5) Deckspelzen unbegrannt; Aehre ±  eifórmig oder lan-
zettlich, zur Reifezeit ais Ganzes abiallend, oder selten in einzelne 
Aehrchen zerfallend und dann Karyopse mit den Blutenspelzen 
nicht verwachsen; Hiillspelzen, zumindest die der seitenstandigen 
Aehrchen, immer mit ±  langen voneinander durch Winkel geson
derten Zahnen versehen (nicht abgestu m pft!).............................. 9

—  Deckspelzen unbegrannt oder begrannt; Aehre zylindrisch,
perlschnurformig oder nicht; Karyopse zur Reifezeit immer mit den 
Blutenspelzen verwachsen; Ahre meist in einzelne Aehrchen zer
fallend, selten nicht zerfallend............................................................ 11

9. Verkiimmerte Aehrchen am Grunde der A ehre—  1; Aehrchen 
2— 3, stark aufgeblasen; Karyopsen mit den Blutenspelzen nicht
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verwachsen. (Hiill- und Deckspelzen mit ziemlich langen Zahnen) 
...............................................Ae. ovata L. war. echinus (Godr.) Eig.

—  Verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehre 3, selten 2
oder 4. .................................................................................................. 10

10. Karyopse zur Reifezeit nich! verwachsen; Aehre lanzett-
lich, nach oben zu graduell diinner werdend, zur Reifezeit in ein- 
zelne Aehrchen zerfallennd oder ais Ganzes ablallend; Aehrchen 
elliptisch; Hullspelzen ±  rauh oder b e h a a r t ;..............................
..........................Ae. łriuneialis L. war. anathera. Hauss. et Bornm.

—  Karyopse zur Reifezeit verwachsen; Aehre ±  eiformig oder 
lanzettlich, zur Reifezeit ais Ganzes abfallend; Aehrchen meist 4 
aufgeblasen; Hullspelzen l  rauh, . . . Ae. wariabilis Eig (z. T.)

11. (8) Aehre behaart, dick, zylindrisch oder etwas perlschnur- 
fórmig, selten etwas zickzack, Grannen (wenn vorhanden) breit, 
flach, seltener 3-kantig; Hiillspelzenspitze meist nicht verdickt und 
mit 1— 4 kleinen Zahnen versehen, Nerven meist diinn, nicht
d e u t l ic h .............................. ......................................Ae. crassa Boiss.

—  Aehre rauh, Grannen (wenn vorhanden) immer drei- 
kantig..........................................................................................................12

12. Aehre meist zylindrisch, begrannt, selten unbegrannt, zur
Reifezeit in einzelne Aehrchen zerfallend; Aehrchen linear, sehr 
selten am unteren Teile schwach aufgeblasen; Hiillspelzn mit quer 
abgestumpfter und verdickter Spitze und mit einem (selten 2) 
kleinen Zahnchen versehen; ihre Seitenrander ein wenig oder gar 
nicht iibereinander greifend; Nerven schmal, parallel oder fast 
parallel .................................................................... Ae. sęuarrosa L.

—- Aehre perlschnurformig, begrannt, selten unbegrannt, zur 
Reifezeit in einzelne Aehrchen zerfallend oder nicht zerfallend: 
Aehrchen birnformig oder krugfórmig; Hullspelzen mit ihren Ran
dem stark iibereinander greifend, und mit 2, durch eine breite 
und seichte Ausbuchtung voneinande gesonderten Zahnen ver- 
sehen; selten ist die Spitze fast abgestumpft und ein wenig ver-
dickt; Nerven breit, deutlich, imgleich breit, ±  b o g ig .....................
.........................................................................A e. wentricosa Tausch.

—- Aehre unbegrannt. zur Reifezeit ais Ganzes abfallend 
Aehrchen linear oder schmal-elliptisch oder etwas aufgeblasen am 
unteren Teile; Hullspelzen mit 2— 3 spitzen, groflen, miteinander 
Winkel bildenden Zahnen versehen; Nerven diinn, deutlich, meist 
hervorspringend..............................  . Ae. wariabilis Eig (z. T .).

13. (1) Grannen der Hullspelzen aller Aehrchen oder zumin-
dest die der einen Hiillspelze der obersten Aehrchen mehr ais ein- 
zahlig.......................................................................................................... 14

—  Grannen der Hullspelzen nicht mehr ais eine auf die 
spelze. .................................................................................................. 23
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14. Aehre zylindrisch oder sehr schmal lanzettlich, dick, zur
Reifezeit in einzelne Aehrchen zerfallend; verkummerte Aehrchen 
am 'Grunde der Aehre 1— 2, seltener 0; Hiillspelzen behaart mit 
breiien, meist undeutlichen, etwas bogigen Nerven; Grannen der 
Hiiilspitze 2— 4-zahlig, regular, schmal, flach, voneinander durch
J breite Intervalle (nicht Winkel!) gesondert; Grannen der Deck- 
spelzen 1— 3-zahlig, etwas kraftiger, ais die der Hiillspelzen ent- 
wickelt. Karyopse zur Reifezeit verw ach sen ..................................
............................................................A e .  juoenalis (Thellung) Eig,

—  Aehre nicht in einzelne Aehrchen zerfallend, sehr selten
zerfallend (dann aber Aehre diinn, rauh, verkummerte Aehrchen 3, 
Nerven der Hiillspelze schmal und deullich und auch die iibrigen 
Merkmale anders ais bei letzteren)....................................................15

15. Aehre schmal-lanzettlich bis schmal-elliptisch und schmal- 
eifórmig; Grannen der Hiillspelzen des obersten Aehrchens (wenig- 
stens die der einen Hiillspelze) 3-, (sehr selten 2-) zahlig, von- 
einander durch einen Spalt gesondert, (kein Intervall); Hiillspel- 
zen der seitenstandigen Aehrchen unbegrannl, sehr selten eingran- 
nig; verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Ahre 1, selten 2; 
Karyopse zur Reifezeit verwachsen. A e .  com osa  Sibth. et Sm. (z. T.)

—  Grannen voneinander durch Winkel oder Intervalle (keine
Spalten) gesondert; Aehre anders gestaltet...................................16

16. Nerven der Hiillspelzen meist schmal, deutlich, parallel
oder fast parallel; verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrunde meist 
3, selten 2— 4; Karyopse zur Reifezeit mit den Bliitenspelzen ver- 
wachsen.....................................................................................................17

—  Hiillspelzennerven meist breit, meist + unregelmaBig, nicht 
parallel; verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrunde 1 oder 3, 
selten 2; Karyopse mit den Bliitenspelzen nicht verwachsen . . 18

17. Ahrchen klein, linear bis schwach-elliptisch, Hiillspelzen 
5— 6 mm lang, 3— 4 mm breit; Grannen auch an den Deckspelzen 
kraftig entwickelt, die der Hiillspelzen ±  gleich lang, sowohl in 
demselben Aehrchen, ais auch in verschiedenen, 2— 5 p, Spelz., oder 
die mittlere Granne selten (wenn 3 vorhanden) sich zu einem Zahn 
verkiirzend oder fehlend; dann sind die beiden Seitengrannen von- 
einander durch einen Zwischenraum getrennt . A e .  K o łsc h y i Boiss.

—• Aehrchen meist kraftiger entwickelt (im Vergleich mit A e .  
K o łs c h y i) , krugformig bis schwach elliptisch und linear; Hiill
spelzen meist 6— 8 mm lang, 4— 6 mm breit; Grannen an den 
Deckspelzen meist fehlend und an den Hiillsp. 2— 3, meist sehr un
regelmaBig, oft sehr kurz, (dann trelen an ihrer Stelle 1— 3 meist 
unregelmaBige Zahne auf)..........................A e .  uariabilis Eig (z. T.).

18. (16) Verkummerte Aehrchen am Grunde der Aehre fast 
immer 3. Aehre langlich, schmal lanzettlich, gegen die Spitze zu
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allmahlich schmaler werdend, 30— 60 mm lang (selten langer) und 
4— 7 mm breit. Aehrchen 3— 7, schmal-elliptisch bis fast linear, 
oberstes gewohnlich fruchtbar, mit einer kleinen Karyopse, Hiill- 
spelzen meist 8— 9 mm lang, 4— 5 mm breit. Grannen nicht mehr 
ais 3 per Spelze, die der Hiillspelzen des obersten Aehrchens flach 
und meist deutlich langer und breiter ais die libr i gen Grannen; 
mittlere Granne des obersten Aehrchens gewohnlich kraftiger ent- 
wickelt und mehr ausgespreizt ais die seitlichen; die der Hiillspelzen 
der seilenstandigen Aehrchen dreikantig oder abgeflacht schmal, 
meist 2— 3-zahlig auf die Spelze; (wenn 3-zahlig, dann ist die mitt
lere Granne gewohnlich kiirzer; wenn 2-zahlig, dann sind die Gran
nen an ihren basalen Teilen gewohnlich durch einen Intervall von- 
einander gesonderl), oder selten nur einzahlig (dann ist die Granne 
von einem Seitenzahn begleitet]. Deckspelzengrannen meist 0, 
wenn vorhanden meist nur e in za h lig .................. Ae. triuncialis L.

—  Aehre anders gestaltet............................................................ 19
19. Vekummerte Aehrchen am Grund der Aehre 3, selten 2 

oder 4; Aehre lanzettlich, oberhalb der fruchtbaren Aehrchen sich
plotzlich lang verschmalernd, 35— 70 mm lang. —  Aehrchen 

4— 6, gewohnlich 5; die 2— 3 unteren elliptisch, fruchtbar, die 
andern unfruchlbar (selten mil kleiner Karyopse), ofters kiirzer ais 
die Spindelglieder. Hiillspelzen 9— 13 mm lang; Hiillspelzengran- 
nen der fruchtbaren Aehrchen gewohnlich 2 auf die Spelze, e i n e 
viel breiter (besonders an ihren Basa); Hiillspelzengrannen der 
unfruchtbaren Aehrchen (sowie manchmal der fruchtbaren Aehr
chen) 3 auf die Spelze, ±  gleich breit, selten 2 auf die Spelze; 
Hiillspelzengrannen einen spitzen Winkel bildend (nicht ein Inter- 
vall). Deckspelzengrannen vorhanden mindestens an einem Teil 
der A e h rch e n ................................................... Ae. columnaris Zhuk.

—  Aehre anders gestaltet ........................................................20
20. Verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehre 3, sehr 

selten 2, Aehre lanzettlich, oberhalb der Mitte meist plotzlich 
schmaler werdend; 23— 33 mm lang (selten bis 45), 6— 8 mm breit 
(selten 10). Aehrchen meist 4, selten 3 oder 5— 6, elliptisch, die 2 
(oder 1) oberen gewohnlich stark verkleinert, steril; Hiillspelzen 
der unteren Aehrchen 8— 11 mm lang, 5— 7 mm breit; Hullspelzen- 
grannen des obersten Aehrchens meist 3 zahlig, die des zweitober- 
sten 2 (selten 3), die der unteren Aehrchen meist 2- oder 3-zahlig, 
sehr selten 4-zahlig; dabei sind die Grannen beim zweituntersten 
Aehrchen betrachtlich langer ais bei den obersten Aehrchen, und 
nur ein wenig langer ais beim untersten; (auf diese Weise enden 
oft alle Grannen der Aehre fast in derselben H ohe); Deckspelzen
grannen der unteren Aehrchen meist einzahlig die, der oberen 0

.........................................................................Ae. triarisłała Willd.
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—  Aehre anders g e s t a l t e t ........................................................21
21. Verkiimmerte Aehrchen ara Grunde der Aehre 3, Aehre 

breit-lanzettlich bis eiformig. Aehrchenzahl 4— 6, die 1— 3 oberen
.Aehrchen steril und plolzlich stark verjiingt, die iibrigen fruchtbar, 
elliptisch, plotzlich aufgeblasen oberhalb der Hiillspelzenmitte; Hull
spelzengrannen alle geichartig ges tatę t, die der oberen Aehrchen 
kiirzer und 3— 5-zahlig, die der unteren langer und 4— 6-zahlig; 
Deckspelzengranne den Hullspelzengrannen im Bau ahnlich, aber 
kiirzer ais sie und nur 2 -z a h lig .................Ae. umbellulatci Zhuk.

—  Aehre anders g e s ta lte t ........................................................22
22. Verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehre 1, sehr

selten 2. Aehre breit eiformig bis elliptisch und schmal-lanzettlich, 
raeist 10— 22 mm lang und 4— 9 mm breit. Aehrchen 3, selten 2 
oder 4, krungformig bis schwach elliptisch, oberstes meist klein und 
steril. Hiillspelzen meist 7— 8 mm lang, 5— 6 mm breit. Hull
spelzengrannen meist mehr ais 3-zahlig oder sehr selten 2-zahlig, 
(dann ist gewohnlich eine Granne breiter, und die Aehrchen sind oft 
stark aufgeblasen), gleich lang an den samtlichen Aehrchen, oder 
die des zweituntersten Aehrchens etwas langer ais die iibrigen. Deck- 
spelzengrannen meist ziemlich kraitig entwickelt (auch wenn die Hull
spelzengrannen 2-zahlig sind), etwas kiirzer ais die Hullspelzen
grannen, meist nicht weniger ais 2-zahlig. In seltenen Fiillen sind 
die samtlichen Grannen der Aehre verkiirzt.................. Ae. ovała L.

—  Verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehe 1, seltener 2. 
Aehre schmal-lanzettlich bis schmal-elliptisch, meist 20— 30 mm 
(bisweilen bis 40 mm) lang, 5— 7 mm breit. Aehrchen 2, seltener 3, 
oberstes fast immer fertil (meist mit kleinerer Karyopse), elliptisch, 
selten krugformig, schwach aufgeblasen, seltener ziemlich stark 
aufgeblasen. Hiillspelzen meist 8— 9  mm lang, 5— 6 mm breit. 
Hullspelzengrannen des obersten Aehrchens 3-zahlig, die der seiten- 
standigen Aehrchen 2- oder 3-zahlig, deutlich kiirzer ais die der 
obersten Aehrchen; doch nicht, oder nur etwas schmaler. Deck- 
spelzengrannen bedeutend kiirzer ais Hullspelzengrannen, doch an 
allen Aehrchen (wenigstens 1 auf die Spelze) vorkommend. . . .
................................................................  . . .  Ae. biuncialis Vis.

23. (13) Grannen der Deckspelzen, wenigstens des obersten
Aehrchens, kraftiger ais die der Hiillspelzen (und jedenfalls nicht 
schwacher) entwickelt, Ahre zur Reifezeit in einzelne Aehrchen 
zerfallend oder selten nicht zerfallend (zuweilen bei A e. ventricosa 
und bei A e. cy lin d r iea )......................................................................24

—  Grannen der Hiillspelzen bedeutend kraftiger ais die der
Deckspelzen entwickelt, die letzteren oft auch ganz unbegrannnt. 
Aehre zur Reifezeit ais Ganzes abfallend, sehr selten (bei Ae. triun- 
cialis) in einzelne Aehrchen zerfallend............................................... 26

Fedde, Rep. Beili. LV. 5.
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24. Grannen der Deckspelzen nur am obersten Aehrchen vor- 
handen, Hiillspelzengrannen an allen oder an einem Teile der 
Aehrchen vonhanden, sehr selten Hiillspelzen ganz unbegrannt; 
Aehre zylindrisch, nicht perlschnurformig, zur Reifezeit ais Ganzes 
abfallend oder in einzelne Aehrchen zerfallend: A e. cylindńca Host.

—  Deckspelzengrannen an allen Aehrchen oder zumindest an
denen des oberen Aehrenteiles vorhanden; Aehre zylindrisch, oft ±  
perlschnurformig...................................................................................... 25

25. Aehre ±  rauh, deutlich perlschnurformig, zur Reifezeit in
einzelne Aehrchen zerfallend oder nicht zerfallend. Hiillspelzen 
mit Ihre Randem stark iibereinandergreifend; Grannen dreikantig, 
an den Deck- und Hiillspelzen gleichgestaltet......................................
..........................A e. uentrieosa Tausch var. eomosa Coss, et Dur.

—  Aehre behaart, perlschnur- oder nicht perlschnurformig, zur
Reifezeit in einzelne Aehrchen zerfallend; Hiillspelzen ein wenig, 
seltener gar nicht mit ihren Randem iibereinandergreifend; Deck
spelzengrannen meist breit, flach, seltener dreikantig, aber auch 
dann etwas breiter und bedeutend dicker ais die diinnen und 
schwachen Hiillspelzengrannen ........................................................
...............................................Ae. erassa Boiss. var. glumiathera Eig.

26. (23) Aehre Iinear Aehrchen 4— 8, selten 3, linear, das 
oberste etwas kleiner ais die iibrigen; verkiimmerte Aehrchen 
meist 2; Hiillspelzengrannen entweder nur am obersten Aehrchen 
vorhanden, kraftig entwickelt, breit, flach, von der Hiillspelzen- 
spitze graduell ausgehend, (oder am Grunde etwas seitlich zu- 
sammengedriickt), oder auch an den seitenstandigen Aehrchen vor- 
handen, an denen sie dreikantig, diinn und bedeutend diinner und 
kiirzer ais die des obersten Aehrchens sind. Karyopse zur Reifezeit
mit den Bliitenspelzen verwachsen..............................Ae. eaudata L.

—  Aehre anders gestaltet............................................................27
27. Aehre lanzettlich bis eiformig-lanzettlich; Aehrchen 2— 3 

(sehr selten 4), unterstes Aehrchen eiformig bis langlich-eifórmig, 
+ aufgeblasen und oben eingeschniirt; oberstes Aehrchen bedeutend 
kleiner, ais die iibrigen, meist leer; verkiimmerte Aehrchen am 
Grunde der Aehre 3, selten 2; Hiillspelzen alle begrannt, Grannen 
des obersten Aehrchen flach, die der seitenstandigen Aehrchen drei
kantig (im Querschnitt ein Dreieck mit relativ schmaler Basis), nur 
ein wenig kiirzer ais die der obersten; Hiillspelzcnzahne der seiten- 
stehenden Aehrchen grofi, spitz; Karyopse zur Reifezeit mit den
Bliitenspelzen verw achsen.................................. Ae. uniaristata Vis.

—  Aehre anders gestaltet . ....................................................28
28. Verkiimmerte Aehrchen am Grunde 1, sehr selten 2; Aehr

chen 3, selten 1— 4, langlich schmal bis eiformig; Hiillspelzengran- 
nen meist nur am obersten Aehrchen vorhanden, an den seitenstan-
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digen Aehrchen meist O, sehr selten vorhanden, schmal und flach, 
Grannen des obersten Aehrchens meist graduell von der Iiiillspelze 
ausgehend oder ófters Hiillspelzenspitze seitlich zusammengedriickt; 
Hullspelzennerven i  bogig, breit, ungleich lang und ungleich breit;
Karyopse mit den Bliitenspelzen ver\vachsen..................................
........................................................Ae. comosa Sibth. et Sm. (z, T.)

—  Verkummerte Aehrchen am Grunde der Aehre 3, selten
2— 4; Aehre anders g esta lte t ............................................................29

29. Karyopse zur Reifezeit mit den Bliitenspelzen verwachsen; 
Grannen schmal und f l a c h ..................... Ae. uariabilis Eig (z. T.)

—  Karyopse nicht verwachsen; Grannen der seitenstandigen 
Aehrchen (wenn vorhanden) 3-kanzig . Ae. łriuncialis L. (z. T.)

Sectio Anathera Eig,

Aehre sehr lang (bis 24 cm), diinn, zylindrisch oder selten 
etwas zusammengedriickt, einzeilig, unbegrannt aus vielen Aehr
chen zusammengesetzt (10— 15 durchschnittlich, aber auch bis 18), 
zur Reifezeit meist in einzelne Aehrchen, die zusammen mit den 
ihnen gehorenden und ihre unmittelbare Fortsetzung nach unten 
bildenden Spindelgliedern abfallen, zerfallend; verkiimmerte Aehr
chen am Aehrengrunde meist 0. Aehrchen linear bis linear-ellip- 
tisch zuweilen etwas abgeflacht, 3— 4 mai langer ais breit, alle gleich 
gro!3 oder gegen die Aehrenspitze zu etwas kleiner werdend, oberer 
Teil des Aehrchen vom Spindelgliede etwas abstehend, selten ihm 
fest anliegend; dem Spindelgliede gleich lang oder etwas langer 
oder etwas kiirzer. Bliiten 5— 8. Hiillspelzen glatt (nicht rauh) 
oder ±  dicht mit Borsten bedeckt, meist bedeutend kiirzer ais 
Aehrchen (zuweilen mehr ais zweimal kiirzer), von der Form eines 
hohen Trapezes, dessen obere Basis breiter ais die untere ist, oder 
eines Rechtecks, mit facherformig, selten parallel verlaufenden, 
oberwarts etwas verdickten Nerven (Taf. l i ) .  Hiillspelzenspitze 
oft wie zerbissen mit 2— 4 kurzeń meist stumpfen Zahnchen ver- 
sehen, die voneinander durch Ausschnitte gesondert sind. Deckspel- 
zen lederig, kahnformig, im oberen Teile glatt oder behaart, zuweilen 
flach (zumindest bei den Deckspelzen der unteren Bliiten), mit 
verrundeter Spitze, Karyopse zur Reifezeit verwachsen.') —  Ein- 
zige Art —  A e mutica Boiss.

Ae. mutica Boiss., Diagn. plant., orient. nov., ser. 1, fasc. 5 
(1844) p. 73 (nur die behaarte Form); Cosson, App. FI, Juven. alt,

') Spica longissima multispiculata, linearis, mutica, dcmum ad articulum 
fragilis, spiculis linearibus. Spiculis rudimcntariis ad basim spicae saepe 
absentibus. Caryopsis glumellae et paleae adhaerens.
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Bul. Soc. Bot. Fr., XI (1864), p. 163 (beide die behaarte und die 
glatte Form); Boiss., FI. Or., V (1884) p. 678; (sowohl die be- 
haarten, wie auch die glalten Formen).

Sy n . :  A e tripsacoides Jaub. et Sp., 111. plant, orient., III 
(1846) p. 21 (die typische behaarte Form, sowie die glatte). —  
Ae. loliacea Jaub. et Sp., 111. plant, orient., IV (1850— 53) p. 23 
(die glatte typische Form und die behaarte Varietat). —  Trit. emar- 
ginatum Godr., Flor. Juven., ed. 1 (1853) p. 46; ed 2 (1854) p. 113. 
—  Trit mutieum (Boiss.) Hackel, Ann. Scott. Nat. Hist., (1907) 
p. 103. — Trit. mutieum (Boiss.) Hackel var. tripsacoides (Jaub. et 
Sp.) Thełl. ap. Zimmermann Advent. u. Ruder. Pfl., Mannheim 
(1907) p. 72 (nur die behaarte Form); Thelł., Florę adv. de Montp. 
(1912) p. 154.

S y n .  I c o n . :  Ae. tripsacoides Jaub. et Sp„ III (1846) tab. 
200. —  Ae. loliacea Jaub et Sp. 1. c. IV (1850—53) tab. 317.

Einjahrig. 70— 80 cm hoch; Halme wenig, meist aufrecht, 
wenigblattrig; Blatter etwas behaart oder kahl; Blattspreitenahr- 
chen meist stark bewimpert; iibrigens wie bei der Sektions- 
beschreibung.

A r e a ł :  Tiirkisches Armenien! Kleinasien: Paphlagonien! 
Cappadocien! Lydien!

Nach dem von mir untersuchten Materiał variiert diese Art in 
ihrem Grundbau nicht. Die Iiauptvariationen treten in Dicke sowie 
Lange der Aehre, in Aehrchenzahl, Form der Hiillspelzenspitze, 
Behaarung usw. auf.

Der Behaarung gemaO werden zwei Varietaten unterschieden:
var. ty p ica — Aehre j  mil weiCen Borsten bedeckt (Taf. lla).
var. loliacea l) Eig, Notes sur le genre Aegilops, 1928; (Jaub. 

et Sp. 1848— 50 pro sp.; forma glcbra Haussk. ad sched. Herb. 
Haussk.). —  Aehre kahl (Taf. II b).

Soweit sich nach dem Herbarmaterial beurteilten laOt, zeigt 
es sich, daf3 beide Formen liberał 1 nebeneinander auftreten; Ueber- 
gangsformen sind in verschiedenen Herbarien vertreten. (Siehe 
auch im Geographischen Teil.)

Sectio Piatystachys Eig.

Aehre lang, diinn, meist abgeflacht, schmal-linear, dann _i 
einzeilig, oder breit-linear, dann zweizeilig, zuweilen zickzack, 
begrannt oder sehr selten unbegrannt, zur Reifezeit in einzelne 
Aehrchen zerfallend, wobei jedes Aehrchen mit dem ihm am Grunde 
angewachsenen und mit ihm eine unmittelbare Fortsetzung bilden-

') Dieser Name palit nicht besonders zu der Varietat, da J a u b e r t  
und S p a c h s Ae. loliacea sowohl die glatte typische Form ais auch die 
behaarte unifaBte.
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den Spindelgliede abfallt, oder die Aehre ais Ganzes vom Haime 
abfallend oder selten in 2— 3 Stiicke zerbrechend. Aehrchen viel- 
zahlig (5— 20), alle gleich gro fi oder seltener gegen die Aehren- 
spitze und dem Aehrengrunde zu kleiner werden, linear, meist ±  
abgeflacht, 5— 6 mai langer ais breit, einander und den Spindel- 
gliedern angedriicM oder ofter lockerer und sogar etwas voneinan- 
der abstehend. Das dem Aehrchen anliegende Spindelglied be- 
deutend kiirzer oder nur ein wenig kiirzer ais das Aehrchen, oder 
so lang oder sogar noch etwas langer ais das Aehrchen. Htill- 
spelzen oft bedeutend kiirzer (halb so lang oder mehr) ais das 
Aehrchen; die der seitenstandigen Aehrchen mit abgestumpfter 
deutlich verdickter, von der Innenseite meist diinn besaumten und 
mit einem kurzeń Zahne versehener Spitze oder mit unverdickter 
SpiLze, die mit 2 (selten 1— 3) kleinen voneinander durch Winkel 
oder ausschnilte gesonderten Zahnen, (von denen einer sehr selten 
in eine kurze Granne iibergeht), versehen; die des obersten Aehr- 
chens mit meist dreieckiger oder abgerundeter Spitze. Grannen 
nur an den Deckspelzen, nicht mehr ais einzahlig, meist lang, aber 
meist kiirzer ais die Aehre, breit bi-konvex oder breit- oder schmal- 
dreikantig, kraftiger entwickelt, wenn nur am obersten Aehrchen 
auftretend, schwacher, wenn auch an den seitenstandigen vorhan- 
den, von der Deckspelze graduell oder plotzlich ausgehend und am 
Grunde meist von 1— 2 Nebenzahnen begleitet. Karyopse mit den 
Bliitenspelzen verwachsen 1). Ganz unbegrannle Formen kommen 
nur bei zwei Arten vor.

A r e a ł :  Kleinasien, Nordmesopotamien, Syrien, Palastina, 
Sinaihalbinsel, Aegypten, Cyrenaika.

5 Arten, die in zwei Untersektionen gruppiert sind.
I. Subsect. Emarginata Eig. —  Hiillspelzenspitze unverdickt 

mit 2, seltener 1— 3 voneinander durch einen Winkel gesonderten 
Zahnen versehen oder ausgerandet (Taf. I f ) .  Hullspelzen ca. um 
' .. kiirzer ais Aehrchen. Aehrchen relativ wenigbliitig. Keimwur- 
zeln 3 (seltener 2— 1) 2) .

A r e a ł :  Vorzugsweise auf lockeren sandigen Boden im siid- 
lichen Areał leil der Sektion.

Drei Arten: Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp., Ae. sharonensis 
Eig, A e. longissima Schweinf. et Musch.

') Spica saepe multispiculata, longa, tenuis, subcompressa, plerumąue 
aristata, demum aut ad spicularum articulos fragilis aut integra secedens, 
spiculis linearibus vel subellipticis; glumis semper exaristatis, gluniellis 
spicularum omnium, vel terminalium solum uniaristatis: spiculis rudimcnt.iriis 
ad basim spicae praesenlibus vel absentibus. Caryopsis glumellae et paleae 
adhaerens.

-) Glumae apice emarginatae vel retusae.
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II. Subsect. Truncata Eig. —  Hiillspelzenspitze abgestumpft, 
verdickt und mit einem kleinen seitlichen Zahnchen versehen oder 
ungezahnt (Taf. I c— d ) ; Hiillspelze schwach gekielt und meist fast 
halb so lang ais die Bliiten. Aehrchen relativ vielbliitig; Keimwur- 
zel meist 1— 2 (seltener 3)

A r e a ł :  Auf schwerem, oll feuchtem Boden des nordlichen 
Arealteiles der Sektion.

2 Arten: Ae. speltoides Tausch und Ae. ligustica Coss.

Die systematische Stellung der Untersektion Truncata ist noch 
nicht klar genug, da die Arten dieser Untersektion in mehreren 
Hinsichten von den Arten der Untersektion Emarginata weit ab- 
weichen. Durch das morphologische Merkmal ihrer Hiillspelzen 
(klein, Spitze abgestumpft, mit Verdick ungsleiste unterhalb des 
hautigen Saumes) nahern sich die Arten dieser Subsektion mehr 
Ae. squorrosa L. ais den iibrigen Arten der Sektion Platystachys.

Auch in pflanzengeographischer Hinsicht ist diese Untersektion 
von der Untersektion Emarginata weit verschieden. Wahrend nam- 
lich Ae. bicornis, Ae. sharonensis und Ae. longissima ausschlieBlich 
oder vorzugsweise lockere Sandboden des siidlichen Arealteils der 
Sektion (Siidpalastina, Sinaihalbinsel, Aegypten, Cyrenaika) be- 
wohnen, bcwohnen Ae. speltoides und Ae. ligustica ausschlieBlich 
schwere und oft auch feuchte Boden im nordlichen Arealteile der 
Sektion (Nordpalastina, Syrien, Kleinasien, Mesopotamien) und 
weisen im Vergleich mit den Arten der Untersektion Emarginata 
einen relativ mehr mesophilen Charakter auf.

Andererseits geniigen die angefiihrten Tatsachen noch kaum, 
um fur diese Arten (A e. speltoides und Ae. ligustica) eine beson- 
dere Sektion aufzustellen, da auBer den gemeinsamen morphologi- 
schen Sektionsmerkmalen, die beide Gruppen aufweisen, diese 
Gruppen auch in der Richlung ihrer Formengestaltung auBerst 
analog sind, und zwar erinnert Ae. speltoides sehr an Ae. longis
sima und Ae. ligustica an Ae. sharonensis. Diese ausgepragte 
Parallele bei den beiden Gruppen zeigt deutlich, daB ihre Arten 
systematisch miteinander verwandl sind. Wenn demnach keine aus- 
reichenden Griinde vorhanden sind, um fiir Ae. speltoides und Ae. 
ligustica eine besondere Sektion aufslellen zu konnen, geniigen doch 
ihre morphologischen Eigentiimlichkeiten, ihre geographischen wie 
okologischen Verhaltnisse vollstandig, um sie in eine besondere 
Untersektion einzuordnen.

')  Gluinae apice truncatae, iucrassatae.
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S c h l i i s s e l  d e r  A r t e n .  
d e r  S e k t i o n  P l a ł y s ł a c h y s .

1. Hiillspelze schwach gekielt; Hiillspelzenspitze der seiten-
standigen Aehrchen verdickt, quer oder etwas schrag abgestumpft 
und mit einem kleinen seitlichen Zahn v erseh en ..........................2

—  Hiillspelze ungekielt oder mit Spuren eines Kiels, Hiillspel- 
zenspitze unverdickt, mit 2 (selten 1-—3), einen breiten Winkel mit- 
einander bildenden Zahnen versehen, oder ausgerandet . . . .  3

2. Aehre schmal-linear .einzeilig, zur Reifezeit ais Ganzes ab-
fallend; Spindelglieder mit etwas bogigem geknicktem Grunde, 
etwas kiirzer ais die Aehrchen oder fast so lang; Grannen meist nur 
am obersten Aehrchen vorhanden, kraftig entwickelt, selten auch 
an den seitenstandigen Aehrchen, dann bedeutend kiirzer, diinner 
und gewohnlich ungleich lang..........................Ae. speltoides Tausch.

—  Aehre breit-linear, gewohnlich ausgepragt zweizeilig, zur
Reifezeit in einzelne Aehrchen zerfallend; Spindelglieder etwas 
bogig (nicht am Grunde geknickt), viel kiirzer ais die Aehrchen, 
Grannen an allen oder fast an allen Aehrchen gut entwickelt, die 
des obersten Aehrchens kraftiger ais sonst en tw ick elt.....................
.................................................................................Ae. ligustica Coss.

3. Grannen nur in den obersten Aehrchen vorhanden, lang,
kraftig, allmahlich von der Deckspelze ausgehend. Aehre lang, ein- 
zeilig, zur Reifezeit ais Ganzes abfallend, selten in 2— 3 Stiicke 
z e r fa lle n d ..............................Ae. longissima Schweinf. et Musch.

—  Grannen in allen oder in der gróBten Mehrzahl der Aehr
chen vorhanden, selten fast oder ganz fehlend, Aehre zweizeilig, 
zur Reifezeit in einzelne Aehrchen z e r fa lle n d ..............................4

4. Hiillspelzenspitze an beiden Seiten (oder nur an einer Seite) 
gezahnt (Zahne stumpf und kurz). Aehre 7— 12 cm lang, etwas 
locker. Aehrchen 8— 13 mm lang, meist hohere Graser . . . .
............................................................................. Ae. sharonensis Eig.

—  Hiillspelzenspitze ungezahnt. Aehre gedrangt, 5— 8 cm 
lang. Aehrchen 5,5— 8,5 mm lang. Meist niedrige Graser . . .
........................................................Ae. bieornis (Forsk.) Jaub. et Sp.

Durch die i  Briichigkeit der Aehre, durch das Abfallen der 
einzelnen Aehrchen mitsamt den ihnen am Grunde angewachsenen 
(ihnen angehore.iden) Spindelgliedern, wie durch das Vorkommen 
abgeflachter Aehren und Aehrchen und schwachgekielter Hiillspel- 
zen bei einigen Arten nahert sich diese Sektion und besonders die 
Arten Ae. bieornis und Ae. sharonensis den wilden Weizenarten, 
besonders Triticum aegilopoides Bal. Im Bau der Hiillspelzen er- 
mnern A e. speltoides und Ae. ligustica am ehesten an Ae. squar- 
rosa L., welche mit den ersteren noch einige Merkmale gemein hat,
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und diese drei Arten sind, vielleicht, ais Bindeglied zwischen den 
Sektionen Pachysłachys und Platystachys anzusehen. Ae. longis- 
sima nahert sich durch einige ihrer Merkmale A e. mutica und bildet 
vielleieht den Zusammenhang zwischen dieser iiberhaupt in der 
Gattung isoliert stehenden Art und den iibrigen Sektionen der 
Gattung. (Siehe auch im Geographischen Teil.)

A e. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp., 111. FI. Orient., IV 
(1850— 53) p. 10, tab. 309; Steud., Synops. plant. Gram. (1855); 
Boiss., FI. Or., V (1884) p. 677 (ex parte diag. et syn.).

I c o n , ;  Jaub, et Spach, 1. c. tab 309.
Syn. :  Trit. bicorne Forsk., FI. Aegypt.-Arab. (1775) p. 26; 

Dekle, Deser, de 1'Egypte, T. XIX (1824) pp. 182— 184; Ascherson., 
Aegilops speltoides und ihr Vorkomm. in Europa in Magyar, Bot. 
Lapok I, (1902) 6, p. 7.

N o n  Ae. bicornis Post, Flora ol Syr. Palest, Sinai (1896) 
p. 901; Muschler, A  Man. FI. of Egypt (1913) p. 156 '). —  N o n  
Tr. ligusticum Bertol., n e c Tr. speltoides Greń., n e c Ae. spetoides 
Tausch in Haussknecht, Symb. FI. Graec., in Thiir. Bot. Verh. N. F., 
XIII et X IV  (1899) p. 62. —  N o n  Ae. bicornis var. major Eig, nec 
var, mutica Post, in Notes sur de genre Aegilops, Buli. Soc. 
Bot. Geneve, ser. 2, vok XIX. łase. 2 (1928).

S y n ,  I c o n .  Delile, Deser. FI. d'Egypt, (1824) tab. 15, fig. 1.
Einjahrig, 15 45 cm hoch (meist 20—35), am Grunde biische- 

lig verzweigt, Halme am Grunde knickig, dann aulrecht diinn, bis 
dreiviertel ihrer Lange beblattert; Blattspreite schmal-linear, 2 bis
2,5 mm breit, kurz, zuweilen eingerollt. Aehre breit-Iineal, ge- 
drangt, 5— 8 cm lang (excl. Grannen), zweizeilig, meist begrannt: 
zur Reilezeit in einzelne Aehrchen zerlallend, wobei jedes mit dem 
ihm am Grunde angewachsenen und die unmittelbare Fortsetzung 
seines unteren Teiles bildenden Spindelglied abfallt. Zuweilen 
bleiben nur einige untere kurz- oder unbegrannte verkleinerte oder 
sogar verkummerte Aehrchen am Halme zuriick. Aehrchen ellip- 
tisch bis linear, gegen die Aehrenspitze zu nicht kleiner werdend,
5,5— 8,5 mm lang, abgeflacht, gleich grofi, meist 3-blutig, davon
1— 2 Bliiten unfruchtbar. Spindelglieder beinahe um die Halfte 
kiirzer ais Aehrchen, schwach bogig oder fast gerade (Aehren- 
spindel deshalb schwach-zickzack). Hiillspelzenspitze der seiten- 
standigen Aehrchen mit zwei durch einen Winkel oder einer Aus- 
buchtung gesonderten Zahnen versehen, sehr selten einzahnig (fast

') Obwohl in Aegypten nur Ae. bicornis vorhanden ist und Ae. slui- 
ronensis und Ae. speltoides ganzlich fehlen, ist doch Muschlers Beschreibung 
von Ae. bicornis vollig unkorrekt, weil sie der Post’chen Beschreibung dieser 
Art entnommen, welche teiiweise fiir Ae. sharonensis und teilweise fur 
Ae. speltoides zutrifft.
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abgestumpft). Deckspelze schmal-elliptisch, kahnformig, 4— 6 mm 
(selten 7,5 mm) lang, genervt und meist schwach gekielt am oberen 
Teile. Deckspelzenspitze in eine diinne, dreikantige, bei den unteren 
Aehrchen meist fehlende oder kurze, bei den iibrigen Aehrchen 
gleich lange Granne rapid iibergehend. Zahne zu beiden Seiten des 
Grannengrundes fast immer fehlend. Karyopse mit den Bliiten- 
spelzen verwachsen (Taf. I l i a,  f— h).

A r e a ł :  Cyrenaika! Aegypten! Sinaihalbinsel! Siidpalastina!
Diese Art variiert sehr wenig und hauptsachlich nur beziiglich 

der Aehren und Aehrchengról3e, sowie der Grofie der vegetativen 
Teile und des Grades der Grannenentwicklung (von vollstandig be- 
grannten bis unbegrannten Formen), Dem Vorhandensein, bzw. 
Febler der Grannen nach zerfallt die Art in zwei Yarietaten.

Var. typica, Alle Aehrchen oder alle auBer dem unteren 
begrannt. (Taf, III g.)

Cyrenaika! Aegypten! Sinaihalbinsel! Negeb (siidliches 
Palastina)!

Var, mutica (Aschers.) Eig. (Syn. Triłicum bicorne B, muti- 
cum Asch. in Magyar. Bot. Lapok I, (1902), 6, p. 10.) — Alle Aehr
chen auBer den obersten unbegrannt. (Taf. III h.)

Geographische Verbreitung wie bei typica, auch zusammen mit 
ihr, aber selten

In meiner kleineren Abhandlung iiber die Gattung Aegilops 
(1928) wurde Ae. bicornis in drei klimatische Rassen gegliedert, 
und zwar in eine cyrenaisch—agyptische, eine negeb-sinaische und 
palastinensische. Da aber letztere jetzt ais eine selbstandige Art 
herausgehoben wurde, werden wir auch die beiden erstgenannten 
Rassen iiberprufen miissen, um uns zu iiberzeugen, ob wirklich ein 
Grund vorhanden ist, sie ais zwei besondere Rassen anzusehen. 
(Siehe auch im Geographischen Teil.)

Ae, Sharonensis Eig in Notizbl. Bot. Mus. Dahlem (1928) 
X. p. 489.

S y n .  Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp. (ex parte): in Post, 
FI. of Syr. Palest. and Sinai (1896) p, 901; Muschler, A  Mannual 
FI. of Egypt. I (1912) p. 156. —  Ae. bicornis var. major et var. 
mutica Eig, Notes sur le gen. A eg., Buli. Soc. Bot. Gen., Ser. 2, 
XIX., fasc. 2 (1928).

Einjahrig, 40— 100 (meist 50— 70) cm hoch. Halme unten 
geknickt, dann aufrecht. Blatter groGtenteils grundstandig, wenige 
dreiviertel der Flalmlange erreichend. Blattspreite 5— 10 cm lang, 
gegen 3 mm breit, behaart oder kahl; Blattscheide gewimpert oder 
kahl; Blatthautchen kurz, hautig. Aehre ±  breit-linear, 7— 13 cm 
lang (ohne Grannen), fast immer ausgepragt zweizeilig, mehr oder 
weniger flach, meist begrannt; zur Reifezeit in einzelne Aehrchen
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zerfallend, wobei jedes mit dem ihm am Grunde angewachsenen 
und die Fortsetzung seines unteren Teiles bildenden Spindelgliede 
abfallt. Nur ein oder einige der untersten. meist kleineren oder 
sogar verkiimmerten Aehrchen bleiben meist am Halme zuriick. —  
Aehrchen linear-elliptisch, gegen die Aehrenspitze zu nicht kleiner 
werdend, 8— 13 mm lang, + abgeflacht, 3— 5-bliitig, davon die 
1— 2 oberen Bliiten unfruchtbar. Spindelglieder etwa 6— 10 mm 
lang, ±  bogenformig gekriimmt (Aehrenspindel desbalb zickzack.) 
Hiillspelzen meist 6— 7 mm lang, 2,5 mm breit, meist 6— 7-nervig; 
Nerven schmal, rauh, parallel oder fast parallel. Hiillspelzenspitze 
der seitenstandigen Aehrchen meist mit 2 kurzeń miteinander einen 
spitzen oder fast rechten Winkel bildenden Zahnen versehen oder 
±  ausgerandet; einer dieser (der Spindel zugewendeten) Zahne 
langer, selten zu einer bis 7 mm langen Granne verlangert, ein 
zweiter zuweilen iiberhaupt fehlend, so daB die Spitze abgestumpft 
erscheint; die Hiillspelzen des obersten Aehrchens wie die seiten
standigen gestaltet, oder 3-zahnig, oder auch ganzrandig, abge- 
rundet oder dreieckig. Deckspelzen kahnformig, meist schmal- 
elliptisch, etwa 8— 11 mm lang, deutlich 5-nervig am oberen Teile, 
gekielt, mit am oberen Viertel deutlich zusammengelegten (aber 
sich nicht beriihrenden) Halften, meist mit einer 40— 60 mm langen 
Granne versehen, die am Grunde von 1— 2 + breiten und kurzeń 
Zahnchen oder Zipfelchen begleitet sind. Grannen schmal, drei- 
kantig, rauh, mittlerer Nerv hervorspringend und von den beiden 
seitlichen durch weite (wenigstens am unteren Teil der Granne) 
Furchen gesondert; die des gipfelstandigen Aehrchens selten etwas 
kraftiger entwickelt, wahrend die der unteren Aehrchen meist 
schwach entwickelt sind oder ganzlicb fehlen. Karyopse zur Reife- 
zeit mit den Bliitenspelzen verwachsen') (Taf. III b— e).

In ihren Grundziigen (Bau der Aehre und des Aehrchens) 
variiert diese Art fast gar nicht. Die gewóhnlichen Variationen 
kommen nur in der +  ausgesprochenen Zweizeiligkeit der in der 
AehrengroBe, Aehrchenzahl und AehrchengroBe, im Grade der 
Grannenentwicklung (von vollstandigem Begranntsein bis zum vólli- 
gen Unbegranntsein), sowie in der Entwicklung der vegetativen 
Teile vor.

A r e a ł :  Palaslina auf trockenem Sandboden.

') Annua, 40 100 cm alta, culmis geniculato-ascendentibus, foliis pilosis 
vel glabris. Spica late-linearis, clistidia, compressa, 7 14 cm longa, saepe
laxa, rachis flexuosa articulationibus fragilis. Spicu'ae 8 17, elliptico-linares,
8 13 mm longae, apice spicae non diminutae. Flores 3 5, quarum 1 2
abortivae. Glumae 6 7 mm longae, 2.5 mm latae, exaristatae, 6 7 nerviae, 
ad nervos scabriusculae, ad apiceni eniarginntae, bidentatae. Glumellae navi- 
culares, 8—11 mm longae, ad apicem plicatae, bidentatae, in floribus ex- 
terioribus inter dentes aristatae. Caryopsis glumellae adhaerens. Cresc. 
P a 1 a s t i n a.



75

Dem Vorhandensein bzw. Fehlen der Grannen gema(5 unter- 
scheiden wir :

Var. typica. (Syn. Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp. var. 
major Eig, Notes sur le genre Aegilops, (1928). —  Alle Aehr- 
chen oder alle auGer dem untern begrannt (Taf. III b, d, e).

P a 1 a s t i n a , Scharonebene: Haifa, Kischonufer V. 1927, leg. 
E i g ;  Caesarea IV. 1926, leg. Z oh  a r y ;  Gan-Schmuel VI. 1922, 
leg. E i g ;  Benjamina, V. 1927, leg. E i g ;  Herzliah-Arsuf, IV. 1926, 
leg. Z oh  a r y ;  Magdiel, V. 1927, leg E i g ;  Schehunath-Borochov, 
V. 1926, leg. F e i n b r u n ;  Tel-Aviv, IV 1927, leg. E i g ;  Beer- 
Jakob, IV. 1927, leg. E i g. (Alles im Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!).

Var. mutica (Post) Eig. —  (Syn. Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. 
et Sp. var. mułica Post, in Post, Flora of Syria, Palestine and Sinai, 
(1896) p. 901). —  Alle Aehrchen oder alle auGer den obersten 
unbegrannt (Taf. I I Ic ).

P a 1 a s t i n a : Haifa, Kischonufer, leg. E i g VII. 1925 (Herb. 
Hebr. Univ. Jerusalem!).

Morphlogisch steht Ae. sharonensis Eig Ae. bicornis sehr nahe, 
hat aber auch vieles mit Ae. longissima gemeinsam; auch im edaphi- 
schen Sinne steht Ae. sharonensis naher Ae. bicornis ais Ae. longis
sima. Diese Stellung von Ae. sharonensis geht aus dem nachstehen- 
den Vergleich der drei genannten Arten miteinander hervor.

A. U n t e r s c h e i d e n d e  M e r k m a l e  z w i s c h e n  A e. 
s h a r o n e n s i s  u n d A e. b i c o r n i s .

Beim ersten Anblick gewinnt man zwar den Eindruck, daG Ae. 
sharonensis und Ae. bicornis zwei gute Arten sind, so deutlich sind 
die Unterschiede zwischen ihnen in der GroGe aller ihrer Teile. Ein 
naherer Vergleich der morphologischen Merkmale beweist uns aber, 
wie groG die Aehnlichkeit der beiden Pflanzen zueinander ist, so daG 
man leicht zu der Annahme gelangen kann, daG Ae. sharonensis nur 
eine vergróGerte Form von Ae. bicornis darstellt. Ais eine solche 
betrachteten wir sie solange uns nur sparliches Materiał von Ae. 
bicornis aus Palastina und der Sinaihalbinsel zur Verfiigung stand, 
und solange sich uns noch nicht die Gelegenheit geboten hat, die 
Art auf ihren natiirlichen Stationen Aegyptens kennen zu lernen, 
und ais solche, namlich ais eine klimatische gigantische Rasse von 
Ae. bicornis, haben wir sie auch veroffentlicht. Wir waren namlich 
der Ansicht, daG Aegypten, die Sinaihalbinsel und Palastina drei 
in bezug auf Niederschlagverhaltnisse voneinander verschiedene Ge- 
biete seien, und jedem einzelnen Gebiet auch eine besondere klima
tische Rasse von Ae. bicornis entspricht, und zwar tritt die groGte 
Form in Palastina auf, die mittlere in Aegypten und Cyrenaika 
und die kleinste auf der Sinaihalbinsel. —  Ais wir aber spater Ae. 
bicornis auf ihren agyptischen Stationen kennen lernten und die
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Verbreitung der beiden Pflanzen eingehender studiesten, kamen wir 
zur Erkenntnis, daB unsere Pflanze aus folgenden Griinden nicht 
mehr ais klimatische Rasse von Ae. bicornis zu gelten hat.

1. Im extremen Siiden Palastinas, dessen klimatische Ver~ 
haltnisse weit mehr denen des iibrigen Palastinas ais denen Aegyp- 
ten ahnlich sind, tritt gerade die kleinere Form von Ae. bicornis 
auf; und trotzdem ihre nórdlichen Stationen von den siidlichen 
Stationen der Ae. sharonensis nur durch wenige Kilometer entfernt 
sind, unterscheiden sich doch die beiden Arten in Siidpalastina 
auBerst scharf voneinander, wogegen man un'ter der agyptischen 
Ae. bicornis Exemplaren begegnet, die von den mittelgrofien Exem- 
plaren von Ae. sharonensis in Gról3e nicht verschieden sind.

2. Wollte man annehmen, daB einerseits A e. sharonensis, ande- 
rerseits Ae. bicornis aus dem extremen Siidpalastina wie aus der 
Sinaihalbinsel nur zwei klimatische Rassen darstellen, dann konnte 
man wohl erwarten, daB im Grenzgebiet beider Rassen Uebergangs- 
formen aufzufinden waren. Das ist aber nicht der Fali. Besondere 
Forschungen, die in dieser Richtung angestellt wurden, haben deut- 
lich gezeigt, daB in diesem Gebiet solche Uebergangsformen ganz- 
lich fehlen.

3. Die Areale der beiden Arten sind voneinander ganz geson- 
dert. Der verhaltnismaBig weite Losstreifen, der sich zwischen 
ihren Arealcn erstreckt, ist sicher nicht das einzige Hindernis, das 
dem Vorschreiten dieser Arten gegeneinander im Wege steht. Min- 
destens ist es fiir Ae. sharonensis nicht das einzige Hindernis, da 
letztere schon etwas nórdlicher von den Grenzen der Lósflache 
ihre siidliche Arealgrenze findet.

Diese pflanzengeographischen Ergebnisse haben uns den An- 
sto!3 gegeben, auch die morphologischen Merkmale beider Pflanzen 
neuerdings zu revidieren, und auf Grund dieser Nachpriifung kamen 
wir zuin Schlusse, daB es a u Ber dem auffallenden GroBenunter- 
schied noch eine Reihe anderer morphologischer Merkmale gibt, 
welche diese Arten voneinander unterscheiden. Diese, wenn auch 
nicht so auffallenden Merkmale sind konstant; wir fiihren im fol
genden die wichtigsten unter ihnen auf:

Ae. sharonensis. Ae. bicornis.
1. Aehre nur selten sehr ge- 1. Aehre meist sehr gedrangt, 

drangt, im jiingeren Zustand so- auch im jiingeren Zustande.
gar locker. Die Aehrchen be- 
riihren sich gewohnlich in ihren 
oberen Teilen nicht. Verhaltnis 
der Spindelgliedlange zur Aehr- 
chenlange meist 2 :3 , selten 
etwas mehr oder weniger.

Aehrchen in ihrer ganzen Lange 
fest zueinander gedriickt. Ver- 
haltnis der Spindelgliedlange zur 
Aehrchenlange 1 : 2, selten 
mehr, sehr selten weniger.
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2. Deckspelzenspitze mit 2— 1 
Zahnen oder Zipfeln am Grunde 
der Granne, sehr selten ohne 
Zipfel.

3. Nervenzahl der Hullsplzen 
6— 7, schwach hervorspringend.

4. Karyopsen nicht weniger 
ais 2, zuweilen auch 3 per 
Aehrcchen.

2. Deckspelzenspitze am 
Grunde der Granne ohne Zip
feln, sehr selten mit 2 Zipfeln.

3. Nervenzahl der Hiillspelzen 
4—-6, mehr hervorspringend (so- 
gar bei denjenigen agyptischen 
Formen, welche sich der GroGe 
nach Ae. sharonensis nahern, ist 
die Nervenzahl der Hiillspelzen 
im Vergleich zu der von Ae. 
sharonensis kleiner),

4. Karyopsen 2 oder 1 per 
Aehrchen. Hinsichtlich dieser 
Merkmale erinnert das Verhalt- 
nis dieser beiden Arten an das 
Verhaltnis von Triłicum dico- 
coides Koern. zu Tr. aegilopo- 
ides Bal.

Wir wollen noch hinzufiigen, daG Ae. hicornis etwa zwei 
Wochen friiher ais Ae. sharonensis zu bliihen beginnt und einen 
Monal friiher reif wird. In ihrer Keimung wie auch in ihrer vege- 
tativen Entwicklung sind beide Arten voneinander auch sehr verschie- 
den, was sich aus unseren zweijahrigen Aussaatsversuchen ergibt. 
An dieser Stelle soli auch nochmals betont werden, daG gewisse 
agyptische und cyrenaische kraftiger entwickelte Formen von Ae. 
bicornis (wie z. B. solche, die sich am Rande der Getreidefelder 
befinden) schwach entwickelten Exemplaren von A e. sharonensis 
derart ahnlich sehen, daG man sie kaum voneinander unterscheiden 
kann.

B. U n t e r s c h e i d e n d e  M e r k m a l e  v o n  A  e. s h a 
r o n e n s i s  u n d  A e. l o n g i s s i m a .

Beim Vergleich typischer Formen von Ae. sharonensis mit Ae. 
longissima tritt eine Fiille von Unterscheidungsmerkmalen hervor, 
von denen wir hier nur die wichtigsten ausfiihren wollen.

Ae. sharonensis.
1. Aehre zweizeilig, relativ 

breit, 7— 12 cm lang.
2. Aehrchen gegen dieAehren- 

spitze zu nicht kleiner werdend.

Ae. longissima.
1. Aehre einzeilig, rei. schmal, 

10 —20 cm lang.
2. Aehrchen, wenn auch unbe- 

deutend, gegen die Spitze der 
Aehre zu kleiner werdend,

3. Aehrchen 12— 14 mm lang.3. Aehrchen 10— 12 mm lang.
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4. Deckspelze 8— 10 mm lang, 
gekielt, mit deutlich zusammen- 
gelegten, aber sich nicht beriih- 
renden gleichbreiten oder fast 
gleich breiten Halften am oberen 
Viertel.

5. Deckspelzen in den siimt- 
lichen Aehrchen der Aehre rapid 
in eine Granne iibergehend. 
Spitze mit 2— 1 kurzeń, verhalt- 
nismafiig breiten meist stumpfen 
Zipfeln oder Zahnen versehen, 
welche mit dem Grannengrunde 
ein ±  weiten Sinus bilden.

6. Grannen plotzlich von der 
Spelze ausgehend schmal, drei- 
kantig, relativ kurz, mittlerer 
Nerv schmal, stark hervorsprin- 
gend und von den beiden seit- 
lichen durch breite, mindestens 
im unteren Teile der Granne sehr 
erkennbare Furchen gesondert, 
von Deckspelzenriicken plótz- 
lich sich erhebend.

7. Hiillspelzen 6— 7 mm lang,
2,5 mm breit (selten 2 oder 3 mm 
breit).

8. Hiillspelzennspitze mit zwei 
relativ kurzeń, breiteren Zahnen 
versehen, welche miteinander 
einen Winkel bilden, oder Spitze 
ausgerandet, oder nur einzahnig.

9. Aehre in einzelne Aehr
chen zerfallend.

4 Deckspelzen 8— 10 mm 
lang, die der seitenstandigen 
Aehrchen gekielt, mit deutlich 
zusammengelegten, zueinander- 
gedriickten, ungleich breiten 
Halften am oberen Drittel.

5. Deckspelzenspitze der sei
tenstandigen Aehrchen einer- 
seits oder beiderseits des Kiels 
gezahnt oder etwas schrag, sel- 
tener quer abgestumpft oder aus
gerandet, unbegrannt, Deckspel
zen des obersten Aehrchens all- 
mahlich in eine Grannne iiber- 
gehend, diese am Grunde meist 
mit 2 (selten 1) schmalen, rela- 
tiv langen, spitzen Zahnen, be- 
gleiet, welche mit dem Grannen
grunde keinen oder fast keinen 
Winkel bilden.

6. Grannen graduell von der 
Spelze ausgehend, breit konvex, 
lang. Mittlerer Nerv breit, meist 
abgeflacht, von den iibrigen 
nicht durch breite Furchen ge
sondert, und vom mittleren Nerv 
der Deckspelzen sich allmahlich 
erhebend.

7. Hiillspelzen 7— 8 mm lang, 
2 mm breit (selten 2,5, sehr sel
ten 3 mm breit).

8. Hiillspelzenspitze mit 2 Zah
nen versehen, die einen ±  
spitzen Winkel bilden.

9. Aehre ais Ganzes abfallend.

Wir hatten hier noch einige Merkmale anfiihren konnen, doch 
scheint es uns, daB die Angefiihrten schon geniigend sind. Hin- 
zuzufiigen sei noch, daB Ae. longissima hoher ist, daB sie gegen
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2 Wochen spater bliiht und dafi sie gegen einen Monat spater ihre 
Friichte reift ais Ae. sharomnsis, auch dann, wenn die beiden den- 
selben klimatischen und edaphischen Bedingungen ausgesetzt sind.

Nicht immer aber unterscheidet sich Ae. sharonensis so deut- 
lich von Ae. longissima. Die oben angefiihrten Unterscheidungs- 
merkmale treffen nur fiir den Fali zu, wenn man Ae. sharonensis 
mit denjenigen Pflanzen von Ae. longissima vergleicht, die von 
Dutzenden Stationen Aegyptens, Sinais, Siidpalastinas, Transjorda- 
niens aufgesammelt wurden; wenn man aber Ae. sharonensis mit 
Ae. longissima von der Kiistenebene Palastinas vergleicht, erschei- 
nen die oben angefiihrten Unterscheidungsmerkmale zuweilen nicht 
zupassend. Auf der Kiistenebene Palastinas, wo Ae. longissima 
und A e sharonensis nebeneinander stehen, zeigen die beiden Arten 
zueinander eine Merkmalkonvergenz, wodurch die Mehrzahl der 
oben angefiihrten Unterscheidungsmerkmale ganzlich verwischt 
wird. Der einzige deutliche Unterschied zwischen den beiden Arten 
besteht dann im Vorhandensein bzw, Fehlen von Grannen an den 
seitenstandigen Aehrchen. Der Umstand, dafi Ae. longissima ge- 
rade an diesen Stellen, (diese Stellen machen nur einen kleinen 
Teil ihres Aereals aus), an denen sie Ae. sharonensis raumlich 
nahesteht, eine deutliche Merkmalenkonvergenz aufweist, ist an und 
fiir sich von besonderem Interesse und bedarf noch einer Erklarung. 
Es ist schwer anzunehmen, dafi diese Uebergangsformen Spaltungs- 
produkte natiirlicher Hybriden sind, da wir noch keinen Ueber
gangsformen in den Grannen (wie es zwischen Ae. speltoides und 
Ae. ligustica vorkommt) begegnet sind.

Wie erwahnt, steht also unsere Pflanze systematisch zwischen 
Ae. bicornis und Ae. longissima, und zwar Ae. bicornis naher trotz- 
dem sie raumlich naher Ae. longissima steht. (Siehe Geograph. Teil.)

Ae. longissima Schweinf. et Muschl. in Muschl., A  Mannual. 
FI. of Egypt, I (1912) p. 156; Eig. A  second contrib. to the knowl. 
of FI. of Palestine (1927) p. 73.

I c o n. Eig, 1. c. tab, IV.
Einjahrig, am Grunde verzweigt, Halme 40— 110 (gewohnlich 

50— 80) cm hoch, knickig am Grunde, dann aufrecht, bis zu drei- 
viertel ihrer Lange, sparlich beblattert. Blattspreiten linear, lang, 
kahl oder behaart, eben oder eingerollt. Aehre schmal-linear, ein- 
zeilig, sehr selten etwas zweizeilig, gegen die Spitze zu allmahlich 
etwas diinner werdend, oft etwas abgeflacht, gerade oder ±  zick- 
zack, 10— 20 cm lang (im Durchschnitt; ohne Grannen); zur Reife- 
zeit ais ein Ganzes vom Halme abfallend, ofters nur der grófiere 
Teil der Aehre ais Ganzes abfallend, wahrend der andere Teil am 
Halme zuruckbleibt oder auch in mehrere Stiicke oder in ein-



80

zelne Aehrchen zerfallt. Aehrchen 8— 15 (variiert von 6— 20), 
linear, meist 12— 14 mm lang, ±  abgeflachl (besonders am oberen 
Teile), gegen die Aehrenspitze wie gegen die Aehrenbasis zu an 
Dickc und Lange abnehmend, 3— 5-bliidg, davon 1— 2 obere Bliiten 
unfruchtbar, Die den Aehrchen anliegenden Spindełglieder sind 
den Aehrchen gleich lang oder langer oder kiirzer ais sic, ±  bogen- 
formig (Aehrenspindel deshalb zickzack). Hiillspelzen elwa 7 bis 
8 mm lang, 2 mm (seltener 2,5 oder sogar 3 mm) breit, mit 6— 7 
rauhen, diinnen, regelmaBigen Nerven; Hullspelzenspitze der 
seitenstandigen Aehrchen meist mit zwei ±  langen (selten kurzeń) 
spitzen, miteinander meist einen scharfen Winkel bildenden Zahnen 
versehen; die des obersten Aehrchens, wie die der seiten
standigen Aehrchen, oder mit 3 Zahnen versehen, von denen zumal 
der mittlere sich zu einer kurzeń, bis 1 cm langen Granne verlan- 
gert, oder die Spitze ist dreieckig oder selten abgerundet. Deck- 
spelzen schmal elliptisch, kahnformig; die der seitenstandigen Aehr
chen unbegrannt, an ihrem oberen Drittel stark gekielt, mit un- 
gleich breiten Hiiliten, die zusammengelegten Deckspelzenspitze 
auf der einen oder auf beiden Seiten des Kiels mit voneinander 
durch einen Winkel oder einen Sinus gesonderten Zahnen ver- 
sehen oder selten etwas schrag oder quer abgestumpft; die des 
obersten Aehrchens in eine lange, breite, konvexe Granne all- 
mahlich iibergehend, beiderseits oder einerseits des Grannen- 
grundes i  tief gespalten, Lappen meist zugespitzt. Karyopse zur 
Reifezeit mit den Bliitenspelzen verwachsen (Taf. II c),

Diese Art variiert sehr wenig, vorzugsweise in Bezug auf die 
Lange der Aehre, die Spindelform (zickzack oder grade), wie auch 
die Aehrchenzahl, Grannenlange etc. Vorlaufig sind uns wich- 
tige und konstantę Abanderungen, die ais Varietaten unterschieden 
werden konnten, bei dieser Art noch nicht begegnet.

P a l a s l i n a :  C i s j o r d a n i e n ,  auf Sandboden oder
Kalksandsteinhiigeln des marinen Diluviums: Akko, leg. L a b i l -  
l a r d i e r e  1787 (Herb. Conserv Genf!); Benjamina, V 1925, leg. 
E i g; Gan-Shmuel, VI. 1922 leg. E i g; Petah-Tikwa, V. 1924, leg. 
H a r - L e v ;  Mikwe-Israel, V. 1925; Gederah, V. 1924, leg. E i g; 
Shehunath-Borohov, V. 1927 leg. F e i n b r u n; Magdiel, V. 1927, 
leg. Z c h a r y ;  Gaza, V. 1924, Tel-Arad, IV. 1922, Rafah, V. 1924, 
leg. Ei g .  —- T r a n s  j o r d a n i e n ,  vorzugsweise auf nubischem 
Sandsteine: Aufstieg von JabbokfluB, V. 1927, leg, E i g; Medschdal, 
V. 1927, leg. Z o h a r y ;  Umgebung von Amman, V. 1927, leg. 
F e i n b r u n ;  Wadi Waran (Gilead), V. 1927, leg. E i g ;  Hirbeth- 
Kimera, V. 1927, leg. Z o h a r y  (alle im Herb. Hebr. Univ. 
Jerusalem!). Aufstieg von Ein Musa, IV. 1886, leg. P o s t  (Herb, 
Post Beiruth!).
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A  e £ y p l e n , Mariut, 1890, Mariut-Mergheb, 1903, Alariut 
Abdekader 1903, alle leg, S c h w e l n f u r t  (Herb, Bot. Gart, 
Dahlem!). (Siehe auch im Georgraphischen Teil.)

Ae, ligustica Cosson, App.. FI. Juven. altera, in Buli. Soc. 
Bot. Fr. XI (1864) p. 164.

Sy n . :  Agropyrum ligusticum Savign. Diar. et Atti Congr. Sc. 
Genov., (1846) p. 138; —  Trił. ligusticum Bert., FI. Ital. VI (1846) 
p. 622 in add.; Park, FI. Ital. I (1848) p. 508; Richt., Plant. Europ., 
I (1890) p. 128. —  Ae. speltoides Jaub. et Sp., 111. plant, orient., 
vol. IV (1850— 53) p, 11; Steud., Synop. plant, gram., (1855). —  
Triticum obtusatum Godron in Mem. Ac. Montp,, I (1853) p. 545.
—  Ae. bicornis Boiss., FI. Or., V  (1884) p. 677 (diag. et syn. ex 
parte); Post, FI. of Syria, Palest. and Sinai (1896) p. 901 (diag. ex 
parte); Fiori et Paoletti, FI. Anal d’Ital. vol. I (1896— 1898) p. 108.
—  Trit. speltoides Asch, et Graeb. B II. Ligusticum Aschers. et 
Graeb., Synop. Mitteleurop. FI. II (1898— 1902) p. 712. —  Ae. 
speltoides var. ligustica F iori')., Nuov. FI. anal. d'Ital., I (1923— 25) 
p. 159; Eig, A  sec. cont. to the knowl. of FI. of Palest. (1927) 
p. 73. —  Ae. speltoides var. ligustica Bornm. in Beih. z. Bot. Cen- 
tralb. XXIV (1908) Abt. II, p. 438.

S y n .  I c o n . :  Ae. speltoides Jaub. et Sp., 111. plant. Orient., 
IV (1850— 53) tab. 316.

Einjahrig, Halme meisl minderzahlig, gegen 40— 60 cm lang, 
am Grunde biischelig verzweigt, aufrecht oder etwas knickig am 
Grunde, armblattrig. Blatter meist kurzhaarig; Blattspreiten 
ziemlich lang, schmal, zuweilen herabhangend. Aehre breit-linear,
6,5— 11,5 (meist 7— 8,5) cm lang, zweizeilig (selten fast einzeilig), 
abgeflacht, zur Reifezeit in einzelne Aehrchen zerfallend, wobei 
jedes mit dem ihnen am Grunde angewachsenen und die unmittel- 
bare Fortselzung des Aehrchens bildenden Spindelgliede abfa.lll ; 
verkummerte Aehrchen am Grunde der Aehre 1 oder 0. Aehr
chen 7— 11 (meist 8— 9), elliptisch bis schmal-lanzettlich oder 
linear, 9,5— 14 (meist 11— 13) mm lang, meist stark abgeflacht im 
oberenTeile, alle ±  gleichgroB oder die untersten (oder das unterste) 
kleiner, von den ihnen anliegenden Spindelgliedern bedeutend (bis 
zweimal oder mehr) langer, 4— 6- (meist 4— 5-) bliitig, davon 1— 3 
obere Bliiten steril; Spindelglieder kurz, am Grunde 1— 1,5 mm 
breit, kurz, etwas bogig (am Grunde nicht gekniet). Hiillspelzen 
7— 10-nervig, Nerven deutlich, rauh, parallel oder fast parallel; 
Hiillsp. der seitenstandigen Aehrchen 5— 7 mm lang, etwas gekielt, 
mit quer oder etwas schief abgestumpfter, verdickter, an der Innen-

') Wurde zuni ersten Mai von F i o r i  in 1907 beschrieben; ich konnie 
aber nicht ausfindig machen, wo diese Yarietat verbffcntlicht wurde.

Fedde, Rep. Beih. LV. 0
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seite meist diinnkantig besaumter Spitze, die mit einem vom Kieł 
ausgehenden Zahne abschlieBt; Hiillspelzen des obersten Aehrchens 
meist etwas langer, mit einer abgerundeten, ungezahnten Spitze. 
Deckspelzen 7— 10 mm lang, kahnformig, am oberen Teile seitlich 
zusammengedriickt, etwas gekiell und deutlich 5-nervig. Hiill- 
spelzenspitze rapid in eine dreikantige Granne iibergehend, die oft 
von 1— 2 kurzeń, breiten Zahnchen begleitet ist; Grannen am unte- 
ren Aehrchen oft kiirzer oder ganz fehlend, am obersten etwas 
kraftiger ais sonst entwickelt. Karyopse zur Reifezeit mit den 
Bliitenspelzen verwachsen (Taf. II d).

A r e a ł :  Kleinasien! Nordmesopotamien! Syrien! Palastina!
A s c h e r s o n  u n d  G r a e b n e r  (1898— 1902) faBten diese 

Art zusammen mit Ae. spelłoides Tausch ais eine Art auf, und 
dieser Auffassung folgten auch die iibrigen Autoren, die spaterhin 
diese Art behandelten. Anfanglich war es auch unsere Ansicht. 
Ais es uns jedoch gelang, die systematische Selbstandigkeit von 
Ae. sharonensis festzustellen und sie vom Formenkreie der Ae. 
bicornis abzusondern, fiel uns der ausgepragte Parallelismus 
zwischen Ae. longissima und Ae. sharonensis einerseits und Ae. 
spelłoides und Ae. ligustica andererseits auf (Taf. Ile und Taf. Ille ; 
Taf. II d, e ) ; dieser Parallelismus fiel uns friiher, ais wir noch 
Ae. sharonensis nur ais eine geographische Rasse von Ae. bicornis 
betrachteten, nicht auf. Ais wir das reife Materiał von Ae. ligustica 
und Ae. spelłoides, das wir vom Institule fur Vererbungsforschung 
in Berlin erhielten, sowie das von uns ausgesate Materiał priiften, 
kamen wir zu folgendem Schlusse: infolge des Vorhandenseins einer 
bestimmten Richtung in der Formengestaltung bei den Sippen der 
Sektion Platysłachys, diirfen Ae. ligustica und Ae. spelłoides ais 
selbstandigc, Ae. sharonensis und Ae. longissima parallel stehen le 
Arten belrachtet werden, obwohl die Unterscheidungsmerkmale der 
beiden letzteren scharfer ais die der ersteren ausgepragt sind. Diese 
Ansicht wird aber von den okologischen und geographischen Ver- 
haltnissen dieser erstgenannten zwei Arten nicht bestatigt. In Pala
stina sind uns namlich diese beiden Arten nicht nur in ein und 
derselben geographischen Zonę, wie auch nicht selten nur in den- 
selben edaphischen Bedingungen begegnet, sondern sie treten auch 
fast immer nebeneinander und gesellig auf. Leider sind diese Arten 
in Palastina, wo sie ihre siidliche Grenze haben (und wo wir sie 
naher studieren konnten), nur vereinzelt und einformig. Der enge 
geographisch-okologische Zusammenhang zwischen beiden Arten 
wird auch im iibrigen Areale dieser Arten bemerkbar, indem beide 
Arten, wenn man nach dem Materiał der groBen europaischen Her- 
barien, die wir unlersuchlen, urteilen darf, fast immer (z. B. aus 
Mardin, Kurdistan, war uns nur Ae. spelłoides begegnet), durch
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dieselben Sammler und an denselben Fundorten gesammelt wurden. 
Wenn wir noch hinzufiigen, daB das Vorkommen hybrider Formen 
zwischen diesen Arten keine seltene Erscheinung ist und das Vor- 
kommen der einfachen Mendelschen Spaltung in Fj-Baslarde sich 
zeigt, so miissen wir zu dem SchluB kommen, daB, obgleich wir 
sie ais selbstandige Arten auffiihren, ihr syslematischer Wert doch 
eng an der Grenze von Art und Unterart sleht.f Siehe Geogr. Teil!)

Ae, speltoides Tausch in Flora XX (1837) pp. 108— 109; 
Eig, A  sec. cont. Flor. of Palest. (1927) pp. 72— 73 (ex parte).

Sy n . :  Ae. Aucheri Boiss., Diag. plant, orient. nov., Ser. 1, 
fasc. 5 (1844) p. 73; Steud., Synop. plant, gram., (1855); Boiss., 
FI. Or., V (1884) p. 678; Post, FI . of Syr. Palest. and Sinai, (1896) 
p. 901; Fiori et Paol., FI. anal. d'It., I (1896— 98) p. 108. —  
Agropyrum Tourneforłii Savignone, Diar. et Atti Cong. Sc. Gen., 
(1846) p. 138. —  Ae. caudata Bert., FI. Ital., I (1846) p. 622; Rich
ter, PI. Europ. I (1890). —  Ae. macrura Jaub. et Sp„ Illust. plant, 
orient., IV (1850— 53) p. 21; Steud., Synop. plant. Gram., (1855). 
—  Ae. agropyroides Godr., FI. Juven., ed 1. (1853); ed. 2 (1854); 
Steud., Synops. plant, gram., (1855). —  Trit. speltoides Aschers. et 
Graebn. A. Aucheri Aschers. et Graebn., Synop. Mitteleur. FI., II 
(1898— 1902) p. 711. —  Ae. speltoides var. Aucheri Fiori, Nuov. 
FI. anal. dTtal., 1 (1923— 1925) p. 159; Eig, A  sec. contr, knowl. 
FI. of Palest. (1927) p. 73.

S y n .  I c o n. Ae. macrura Jaub. et Sp„ 111. plant, orient. 
nov„ IV (1850— 53), tab. 315.

Einjahrig. Halme am Grunde meist biischelig, verzweigt, 
gegen 40— 70 cm hoch, Blatler meist behaart, zuweilen herab- 
hangend. Aehre schmal.linear, 6— 15, meist 8— 11 cm lang (ohne 
Grannen), einzeilig oder schwach zweizeitil im unteren Teile, ge- 
wohnlich etwas abgeflacht, zuweilen zickzack, zur Reifezeit ais 
Ganzes abfallend. Verkummerte Aehrchen am Grunde der Aehre 1, 
sehr selten 0. Aehrchen 6— 15 (meist 7— 10), schmal-lanzettlich 
oder linear, meist stark zusammengedruckt am oberen Teile, 10— 18 
(meist 11— 15) mm lang, gegen die Spitze der Aehre zu stufenweise 
allmahlich kleiner werdend; die unteren der ihnen anliegenden 
Spindelglieder etwas (seltener betrachtlich) langer, die oberen meist 
mit ihnen gleich lang oder sogar etwas kiirzer, 4— 8- (meist 4— 6) 
bliitig, davon die 1— 3 oberen Bliiten steril; Spindelglieder lang, 
1,75— 2 mm breit am Grunde, mit bogigem oder etwas geknicktem 
Grunde. Hiillspelzen 7— 10-nervig, Nerven deutlich, rauh, parallel 
oder fast parallel; Hiillsp. der seitenstandigen Aehrchen 5— 7 mm 
lang, etwas gekielt, mit quer oder etwas schief abgestumpfter, ver- 
dickter, an der Innenseite meist dunnkantig besaumten Spitze, die
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mit einem vom Kiele ausgehenden Zahne abschliefit; Hiillspelzcn des 
obersten Aehrchens meist etwas langer, mit einer abgerundeten, un- 
gezahnten Spitze, Deckspelzen der seitenstandigen Aehrchen 8— 13 
(meist 8— 11) mm lang, kahnformig, am oberen Teile stark seitlich 
zusammengedruckt, 5-nervig und gekielt, mit einem kurzeń Zahne 
oder selten einer dreikantigen, gewohnlich kurzeń (an verschiedenen 
Aehrchen meist ungleich lang) Granne abschlieCcnd; die des 
obersten Aehrchens allmahlich oder seltener rapid in eine breite, 
dreikantige oder konvexe, lange, kraftige Granne iibergehend. 
Karyopse zur Reifezeit mit den Blutenspelzen verwachsen (Taf. I le ).

A r e a ł :  Kleinasien! Nordmesophtamien! Syrien! Palastina!
Dem Grannenmerkmale nach zerfallt die Art in zwei Varie- 

taten.
Var. typica. —  Grannen nur am oberen Aehrchen vorhan- 

den. —  Im ganzen Areale.
Var. polyathera Eig. —  (S y n.: Ae. Aucheri Boiss. var. 

polyałhera Boiss., FI. Or. V. (1884) p. 678). —  Grannen auch an 
den seitenstandigen Aehrchen vorhanden, kurz und ungleich lang. 
—  Syrien! Kleinasien! (Siehe auch im Geographischen Teil.)

Sectio Pachystachys Eig.

Aehre meist lang, zylindrisch oder perlschnurfórmig, dick (in 
den samtlichen Arten der Sektion sind dicke Formen vorhanden) 
oder ±  diinn, einzeilig, selten ±  zickzack (nur bei Ae. crassa) mit 
mittelgroOer Aehrchenzahl (5— 8 im Durchschnitt); zur Reifezeit 
in einzelne Aehrchen zerfallend, wobei jedes mit dem anliegenden 
Spindelgliede abfallt, oder seltener nicht zerfallend (bei Ae. ven- 
tricosaj. Verkummerte Aehrchen am Grunde der Aehre 0, seltener 
vorhanden. Aehrchen eiformig, ±  stark aufgeblasen, am oberen 
Teile verschmalert oder eingeschniirt, bis linear, ca. 2,5 mai langer 
ais breit, mit dem anliegenden Spindelgliede gleich lang oder fast 
gleich lang und ihm fest angedriickt, obere kiirzer und diinner, ais 
sonst. Hiillspelzenspitze meist quer abgestumpft, ±  verdickt, mit 
mit 1— 2 kurzeń Zahnen, oder unverdickt, mit 1— 4 Zahnchen ver- 
sehen, unbegrannt oder seltener begrannt. Grannen dreikantig oder 
flach (breit oder schmal), kiirzer ais die Aehre), meist plotzlich 
von der Spelze ausgehend; gewohnlich nicht mehr ais einzahlig 
(per Spelze) (A e. juvenalis bis 4-zahlig), meist nur an den Deck
spelzen vorhanden, selten auch an den Hiillspelzen, doch hier 
schwacher (meist viel schwacher) entwickelt. Grannengrund von 
den 1— 2 nebenstehenden Zahnen durch deutliche Winkel geson-
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dert oder Nebenzahne fehlend. Karyopse mit den Bliitenspelzen 
verwachsen ').

Die Arten dieser Sektion sind wahrscheinlich die einzigen der 
Gattung, die bei geschlossenen Hiillspelzen bliihen. —  Kurzbe- 
grannte und unbegrannte Formen sind bei allen Arten der Sektion 
bekaunt. (Ausnahme Ae. jiwenalis).

A r e a ł :  Russ. Mittelasien! Afghanistan! Kaschmir! Be- 
ludschistan! Persien! Mesopotamien! Syrien! Palastina! Cyre- 
naika! Tunis! Algerien! Marokko! Iberische Halbinsel! Italien!

Die Sektion zerfallt in 3 Untersektionen:
I. Subsecl. Oligomorpha Eig. —  ^.ehre dick oder diinn, 

zylindrisch, sehr selten perlschnurfórmig, rauh; Hiillspelzennerven 
schmal, parallel oder fast parallel verlaufend; Hiillspelzenspitze ab- 
gestumpft, verdickt und mit einem (selten 2) kurzeń Zahnchen ver- 
sehen; Grannen schmal-dreikantig nur an den Deckspelzen vor- 
kommend, nicht mehr ais eine per Spelze* 2) . —  Variiert sparlich.

Eine A r t : ............................................................Ae. sąuarrosa L.
A r e a ł :  Der asiatische Arealteil der Sektion.
II. Subsect. Polymorpha Eig. —  Aehre meist dick, behaart, 

perlschnurfórmig oder sellener zylindrisch, bei der Reife in ein- 
zelne Aehrchen zerfallend; Hiillspelzen schmalnervig, Nerven bogig, 
nicht deutlich; Hiillspelzenspitze meist abgestumpft, verdickt, ein- 
zahnig oder unverdickt 1— 4-zahnig; Grannen breit oder schmal, 
abgeflacht, seltener 3-kantig, einzahlig, meist nur an den Deck
spelzen vorhanden, oder 1— 4-zahlig sowohl an den Deckspelzen, 
ais auch an den Hiillspelzen vorkommend s) . —  Aufierordentlich 
formenreich.

2 Arten: . . Ae. crassa Boiss. und Ae. juvenałis (Thell.) Eig.
A r e a ł :  Der asiatische Arealteil der Sektion.
III. Subsect. Occidentalis Eig. —  Aehre dick oder diinn, 

rauh, perlschnurfórmig, zur Reifezeil in einzelne Aehrchen zer
fallend oder selten nicht zerfallend; Hiillspelzennerven breit, deut
lich bogig, ungleich breit. Rander der Hiillspelze stark iibereinander 
greifend, besonders im oberen Teile, Hiillspelzenspitze etwas oder

*) Spica ±  longa, cylindrica, moniliformis, plerumque crassa, plerumque 
aristata, demum ad arłiculos fragilis, raro non fragilis, spiculis ovalibus, ±  ven- 
tricosis vel linearipus; anstis latis et planis vel triangularibus, plerumque 
singularibus (excl. Ae. jm enalis), ad glumellam robustioribus, ad glumam 
saepe absentibus; spiculis rudimentariis ad basim spicae saepe absentibus; 
caryopsis glumellae et paleae adhaerens.

2) Spica scabra, cylindrica, rarissime paulin moniliformiter contracta; 
rachis valde fragilis; glumae apice truncatae, muticae; aristis triangularibus.

3) Spica adpresse pubescens, cylindrica vel moniliformiter contracta, 
rachis valde fragilis; glumae apice truncatae vel 2—4 denticulatae vel 1—4 
aristatae; glumellae apice 1—4 aristatae, aristis planis latis vel angustis, vel 
triangularibus.
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gar nicht verdickt, meist (zumindest an den seitenstandigen Aehr- 
chen) mit 2 Zahnen oder mit einem Zahn und mit einer Granne 
versehen. Grannen einzahlig nur an den Deckspelzen, selten auch 
an den Hiillspelzen vorhanden L) . —  Variiert wenig.

Eine A r t ...............................................Ae. ventricosa Tausch.
A r e a ł :  Der afrikanisch-europaische Arealteil der Sektion.
Die Fixierung der systematischen Stellung von Ae. venłricosa, 

Ae. squarrosa, Ae. crassa und Ae. juuenalis2) ist fur den, der sich 
mit der Syslematik dieser Gattung befafit, eine der schwierigsten 
Probleme. Das vollstandige geographische Isoliertsein von Ae. ven- 
łricosa, die Unterschiede in der Chromosomenzahl, wie auch Unter- 
schiede in vielen morphologischen Merkmalen (wie Grannenbau 
etc.) sind dem Zusammenfassen aller dieser genannten Arten zu 
einer Sektion hinderlich. Aber eine Anzahl gemeinsamer Merk- 
male (Sektionsmerkmale), sowie die auffallende Aehnlichkeit der 
verschiedenen Formen der Arten dieser Sektion untereinander und 
der oft vorkommende Parallelismus bei den Variationen aller drei 
Grundarten (A e. squarrosa, Ae. crassa, Ae. uentricosa) dieser Sek
tion (Taf. IV a— e) zeigt doch, daf3 diese Arten, morphologisch be- 
handelt, zu einer Sektion zusammengefaflt werden diirfen. Sollte 
jede einzige dieser Arten eine besondere Sektion darstellen, dann 
waren ihre Sektionsmerkmale sehr schwach und die. Gleichwertig- 
keit der Sektionen wiirde danin ter leiden. Die Merkmale, durch 
die sich diese Arten voneinander unterscheiden, sind im allgemeinen 
nicht deutlicher ausgepragt ais z. B. Merkmale, durch die die Arten 
der Untersektion Truncała sich von den iibrigen Arten der Sek
tion Platystachys unterscheiden; sie sind jedoch deutlicher ais 
z. B. die Merkmale, durch die sich die Arten der Untersektion 
Emarginata voneinander unterscheiden; diese Arten sollen also 
innerhalb der Sektion (abgesehen von Ae. juuenalis), wie es auch 
bei den Arten der Untersektion Truncała der Fali ist, in Unter- 
sektionen gesondert werden. Bei solchem Verfahren wird auch 
die mehr oder minder starkę Gleichwertigkeil der hóheren sysle- 
matischen Einheiten der Gattung beibehalten.

Unter den drei Grundarten dieser Sektion nimmt Ae. crassa 
eine Mittelstellung zwischen Ae. uentricosa und Ae. squarrosa ein; 
beide letztere Arten sind systematisch voneinander weiter entfernt, 
ais jede einzelne der genannten Arten von Ae. crassa. In eben 
demselben Verhaltnis stehen die genannten Arten auch in pflanzen- 
geographischer Hinsicht zueinander.

Spica scabra, moniliformis, rachis valde fragilis, raro non fragilis; glumae 
apice bidentatae, dente rachi contigua aristata vel non aristata; glumellae ad 
apicem saepeM'aristatae,'aristis triangularibus.

-) Da Ac. jw enalis uns noch , sehr wenig bekannt ist, bezieht sich 
folgendes hauptsachlich auf die iibrigen Arten der Sektion.
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Wie schon erwahnt, ist die auBere Aehnlichkeit einiger For- 
men dieser Arten so groB, dafi man sie oft sehr schwer voneinander 
unterscheiden kann. Man kann leicht Aehrchen von Ae. crassa 
und Ae. squarrosa (Taf. IV c— e) oder von der ers teren und Ae. 
ventricosa (Taf. IV a— b) und zuweilen sogar von Ae. sąuarrosa und 
Ae. ventricosa, (wenn auch weniger ahnlich), die sich scheinbar 
nur dadurch voneinander unterscheiden, daB das eine kahl und 
das andere behaart ist und nur bei naherer Beobachtung werden 
noch andere Unterscheidungsmerkmale wahrnehmbar. Vielleicht 
gehoren einige kahle Formen von Ae. crassa, die P o p o v a (1923) 
beschrieben hat und die sonst nirgends erwahnt werden, gewissen, 
Ae. crassa ahnlichen Formen von Ae. sqarrosa an. Meiner Mei- 
nung nach sollte die Tatsache, daB verschiedene Arten dieser Sek- 
tion eine verschiedene Chromosomenzahl aufweisen, nicht iiber- 
schatzt werden, da innerhalb der Gattung Aegilops auch eine 
andere Sektion vorkommt, und zwar ist es Sect. Pleiothera, dereń 
einheitlicher Charakter von niemandem, der nur auch ein wenig 
mit der Gattung Aegilops vertraut ist, bezweifelt wird, und dereń 
Chromosomenzahl doch nicht bei allen Arten die gleiche ist. Es 
kommen sogar in diesern Gattung Arten vor, bei welchen verschie- 
dene Formen verschiedene Chromosomenzahlen haben. Auch der 
Umstand, daB die Grundarten entweder ausschlieBlich kahl oder 
ausschlieBlich behaart sind, spricht vielleicht fur das Zusammen- 
fassen aller dieser Arten in eine Sektion, die unter anderem auch 
mit dem konstanten Behaarungsmerkmal ihrer Arten gekennzeich- 
net ist. Die Mehrzahl der Sektionsmerkmale tritt, wie im folgen- 
der dargestellt, bei den 1— 2 Arten dieser Gruppe deutlicher 
und bei den 1— 2 iibrigen weniger deullich hervor.

Merkmale Ae. venłricosa Ae. crassa Ae. sęuarrosa

Aehrendicke ofters dick gewohnlich dick dick und diinn

Aehrchenform immer aufgeblasen meist aufgeblasen zylindrisch, sehr 
selten aufgeblas.

Uebereinandergrei- 
fen der Hiillspel- 
zenrander

stark gering nicht oder sehr 
selten gering

Begranntsein der 
Hiillspelzen oft selten nie ‘3

Verbreitungsweise 
der Aehre

in einz. Aehrchen 
zerfallend, selten 
nicht zerfallend

in einzelne Aehr
chen zerfallend

in einzelne Aehr
chen zerfallend

Grannenform dreikantig
breit, flach, selten 
schmal, flach oder 

dreikantig
dreikantig

')  Doch glaube ich, daB noch Formen von Ae. sęaarrosa mit begrannien 
Hiillspelzen aufzufinden sind. — Ais ich zu Leningrad das Institut flir An- 
gewandte Botanik besuchte, fiel mir eine abgebrochene Aehre von Ae. sąuatrosa
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S c h l i i s s e l  d e r  A r t e n  d e r  S e k t .  P a c h y s t a c h y s .

1. Grannen mehrzahlig, an den Hullspelzen und zuweilen auch
an den Deckspelzen vorkommen; Aehre b e h a a rt ..............................
.................................................................... Ae. juvenalis (Thell.) Eig.

—  Grannen einzahlig (auf die Spelze), selten Aehre gran-
nenlos. .................................................................................................. 2

2. Aehre behaart, gewohnlich dick, perlschnurformig oder
zylindrisch; Grannen vorzugsweise an den Deckspelzen vorkom~ 
mend, flach (breit oder schmal), seltener dreikantig, die der Hiill- 
spelze (wenn vorhanden) immer dreikantig, d i i n n .....................
..................................................................................... Ae. crassa Boiss.

—  Aehre ±  rauh, diinn oder dick...............................................3
3. Aehre perlschnurformig; Hiillspelzenspitze (zumindest die

der seilenslandigen Aehrchen) mit zwei kleinen, voneinander durch 
einen ±  breiten Sinus gesonderten Zahnen versehen, von denen sich 
einer zuweilen zu einer Granne verlangert. Hiillspelzennerven 
S-formig, breit, ungleich b r e i t ......................Ae. ventricosa Tausch.

—  Aehre zylindrisch, sehr selten ein wenig perlschnurformig; 
Hiillspelzenspitze abgestumpft, verdickt, mit einem (selten 2) kurzeń 
Zahnchen versehen; Nerven schmal, parallal verlaufend, gleich brei .
......................................................................................Ae. sęuarrosa L.

(Siehe auch im Geographischen Teil.]

A e, sąuarrosa Linn., Sp. pl. ed. I (1753) p. 1051; Linn. Sp. 
pl„ ed II (1763) p. 1489; Schreb., Besch. Gras., II. 2 (1769) 
p. 44— 45; Tausch, Flora, XX (1837) p. 108; Jaub. et Spach, Illust. 
Pl. Or. vol. IV (1850— 54) p. 12; Boiss., FI. Or. V. (1884); Popova, 
Wild spezies of Aegilops and mass.-hybrid w. wheat in Buli. of 
appl. Botany and pl. breed. V. XIII (1922 -23) p. 464— 65.

I c o n , :  Schreb., 1. c., tab. 22 f. 2; Jaub. et Spach, 1. c. pl. 310, 
(Optima!)

Sy n . :  „Gramen loliaceum spurium, spica crassiore, aristata“ 
Buxbaum, Plant, minus cogn., cent. V  (1728) p. 31. —  Triticum 
Aegilnps P.-Beauv. Agrostog. (1812) (nomen solum); Roemer et 
Schult. Syst. veget. II (1817) p. 769. —  Triticum sęuarrosum 
Raśpail in Ann. sc. nat., ser. 1. V  (1825) p. 435. —  Aegilops Tau- 
schii Cosson, Not. sur quelq. plant. crit. rar. ou nouv., II (1849) 
(Juillet 1850) p, 69; Godron, FI. Juv„ ed 1 (1853). ed 2 (1854); 
Steudel, Synop. plant. Gram. (1885). —  Triticum Tauschii (Cosson) 
Schmalhausen, Flora des mittl. und siidl. RuBl. II (1827) p. 652 
(russisch).

mit kurzbegrannten Hullspelzen auf; leider hatte ich nicht die Moglichkeit, 
diese Aehre naher zu untersuchen, um mich zu iiberzeugen. ob sie wirklich 
zu Ae. sq nu misa gehortc.
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S y n .  I c o n. Buxbaum, 1. c. pl. L. fig. I.
N o n :  A e. squarrosa Cavan. Deser. pl. Hisp. (1791) p. 62; 

Desf., Flora atl., II (1799— 1800) p. 384; Willd., Spec., ed. III 
(1805) p. 944; Lamarck et DC., FI. Franę., III (1805) p. 79 et p. 721 
addit.; Lamarck, Encycl. bot., suppl. II (1811) p. 540; Mutel, FI. 
Franę. (1834); Kunth, Enum. plant., supp. tomi primi (1835) 
p. 371— 72; Tenore, FI. Nap. V (1835— 36) p. 289; Coss. Not. sur 
quelq. pl. crit. rares ou nnuv., II (1849) p. 69; Greń. et Godr., FI. 
franę. III (1855) p. 621. —  n o n  A e. sguarrosa var. pubescens 
Regel. Desc. pl. nov. VIII in Act. Hort. Petr. VII (1880),

N o n  I c o n. Ae. sęuarrosa Cavan. 1. c. (ab. 90, fig. 2; Lam. 
Encycl. bot. Illust. (1786) pl. 839, fig. 3; Mutel, I. c. Tab. 
XCII. fig. 648.

Einjahrig. Halnie einzeln oder verzweigt, gegen 20— 30 cm 
hoch, diinn meist aufsteigend, zuweilen knickig, am unleren Teile, 
dreiviertel ihrer Lange oder selten der ganzen Lange nach be- 
blattert. Blattspreiten ziemlich lang, schmal-Iinear, kahl oder be- 
haart. Aehre meist lang, dick oder diinn, einzeilig linear-zylin- 
driscb oder selten perlschnurfórmig, gegen die Spitze zu diinner 
werdend, +  rauh, zur Reifezeit in einzelne Aehrchen, die zusam- 
men mit den ihnen anliegenden Spindelgliedern abfallen, zerfal- 
lend. —  Aehrchen 5— 13 (meist 7— 10), zylindrisch( zus. mit d. 
Spdgl.) dem Spindelgl. gleich lang, 3— 5- (meist 4-) bliitig. Verkiim- 
merte Aehrchen am Grunde der Aehre 0 oder selten 1— 2. Hiillspel- 
zen fast rechteckig, Nerven schmal, deutlich, parallel oder fast pa- 
rallel verlaufend, gleich breit. Spitze der Hiillspelze quer abgestumpft 
am Rande, deutlich verdickt, einzahnig (Zahn klein) und zuweilen 
mit einer hautigen Randleiste an ihrer Innenseite. Deckspelzen 
hautig, am oberen Teile etwas verdickt und gekielt; Kieł mit einem 
Zahne oder einer Granne abschliefiend, die zuweilen von 1— 2 kur
zeń breiten Seitenzahnen begleitet ist. Grannen dreikantig, die der 
unteren Aehrchen kiirzer ais die der oberen. Karyopse zur Reife
zeit verwachsen (Taf. IV d; V a— c).

A r e a ł :  Kaschmir! Afghanistan! Russisch Zentralasien! 
Persien! Transkaukasien!

In ihren Grundziigen variiert diese Art sparlich, dagegen 
variiert sie mannigfach in Dicke und Lange der Aehre, Zahl und 
Grólle der Aehrchen und der Grannenliinge (bis zum ganzlichen 
Verschwinden der Grannen) etc. Eine Ausnahme bilden nur ge- 
wisse siidkaspische Formen, die im Bau der Aehren und Aehrchen 
von der typischen Form wesentlich abweichen. DemgemaB wer- 
den diese ais Unterart (ssp. strangulata) abgesondert.
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Ssp. eusquarrosa Eig. —  Aehre zylindrisch, Aehrchen linear, 
Hiillspelzen 2— 3 mm langer ais breit’ ).

Var. typica, —  Aehre meist dick; Aehrchenzahl groC, 
Aehrchen 6— 10 mm lang, 3,5— 4,5 mm breit. Grannenlange der 
ganzen Aehre vorhanden oder nur an den untersten Aehrchen 
fehlend (Taf. V a) 2).

Afghanistan! Turkestan! Per sień! Transkaukasien!
Var. M eyer’ Griseb. in Ledebour, FI.Ross. (1853). - Aehre 

diinn, relativ kurz. Aehrchenzahl gering (4— 8), Aehrchen 4— 6 mm 
lang, 2— 3 mm breit. Alle oder alle aufier den untersten begrannt 
(Taf, Vb ) .

Afghanistan! Turkestan! Persien! Transkaukasien!
Diese Varielat weist eine weite Vcrbreitung auf (iiberall zu- 

sammen mit den typischen Formen), und es kommt gewohnlich 
(nach Herbarmaterial urteilend) eine ganze Reihe von Uebergangs- 
formen zwischen den extrem dicken Aehren der typischen Formen 
und den extrem diinnen Aehren der var. Meyeri raumlich neben- 
einannder vor. Doch da einerseits die Aehren und AehrchengroBe 
erblich ist, andererseits im siidkaspischen Gebiete mehr diinnanrige 
ais dickahrige Formen konzentriert sind, glauben wir, daB diese 
Varietat G r i s e b a c h s  weiter beizubehalten ist.

Var. anathera Lig. —  Alle Aehrchen oder alle, aufier den
1— 2 oberen kurzbegrannlen Aehrchen, unbegrannt. Aehre meist 
diinn, selten auch ziemlich dick :‘) .

A f g h a n i s t a n ,  leg. G  r i f f i t h , 1862 (Herb. Bot. Gart. 
Dahlem!); T r a n s k a u k a s i e n ,  Elisabethpol, Georgia, 1834 
(Herb. Bot. Gart, Dahlem!), D a g e s t a n ,  leg. A l e x e e n k o ,  
1898 (Herb. Bot. Gart. Leningrad!); C a t a o n i s c h e r  T a u r u s ,  
leg. H a u s s k n e ch  t , 1865 (Herb, Boiss!).

Fur diese Varietat gilt fast dasselbe was schon von var. Meyeri 
gesagt wurde.

Ssp. strangulata Eig. Notes sur le genre Aegilops, pro var. 
Buli. Soc. Bot. Geneve, Ser. 2, XIX (1928)

Aehre kurz, fast perlschnurfiirmig; Aehrchen kurz, dick, dem 
Grunde zu mehr oder weniger aufgeblasen. Hiillspelzen so breit 
ais lang oder urn 1— 1,5 mm langer ais breit (Taf. V c ) .

P e r s i e n ,  Astrabadensische Provinz, leg. K i r i 1 o v (Herb. 
Boissier! Herb. Bot. Gart. Dahlem!); Kiiste des astrabadischen 
Golfes (Herb. Bot. Gart. Leningrad!) K a u k a s u s ,  Apscharon 
(Herb. Bot. Gart. Leningrad!)

’ ) Spica cylindrica: spiculae lineares; glumae 2 3 mm longiores quam
Iatae.

2) Spica . crassa, multispiculata, aristata, vel spiculae inferiores muticae; 
spiculae 6 10 mm longae, 3,5—4,5 mm Iatae.

3) Spica mutica, vel 1—2 spiculae superiores breviter aristatae.
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Eine sehr deutliche Form, die in gewissem Mafie der perl- 
schnurformigen Formen von Ae. crassa und Ae. venłricosa homolog 
ist, und, wie es scheint, auch eine begrenzte Vorbereitungsregion 
umfafit.

P o p o v a (1. c.) beschrieb einige Varietaten dieser Art auf 
Grund der Aehren und Korner farbę: var. albenscens, var. ferru- 
ginea, var. brunnea. (Siehe auch im Georgraphischen Teil.)

A e. crassa Boiss., Diagn. pl. or. nov., ser. 1, fasć. 7 (1846) 
p. 129; Steud., Syn. pl. gram. (1855); Boiss., FI. Or., V (1884) 
p. 677; Post, FI. of Syria, Palest. and Sinai (1896) p. 900 (an var. 
palaesłina?); Popova, W ild spec. of Aeg. and mass-hybr. w. 
wheat, in Buli. of appl. Botany and Plant Breeding, XIII, 
1922— 23, Petrograd.

S y n .  Trit. crassum Aitchison et Hemsley in Trans. Linn. 
Soc„ ser. 2, III (1886) p. 127 (siehe auch Syn. von Ae. crassa Boiss. 
var. macrathera Boiss.)

Einjahrig, Halme mehrzahlig, zuweilen dick, gegen 20— 30 cm 
hoch, ±  knickig am unteren Teile, dann meist aufsteigend und auf- 
breit linear, kahl oder behaart; Blattscheiden zuweilen stark auf- 
recht, meist der ganzen Lange nach beblattert. Blattspreiten meist 
getrieben. Aehre meist lang, dick, zylindrisch, selten zickzack, gegen 
die Spitze zu diinner werdend, behaart, zur Reifezeit in einzelneAehr- 
chen zerfallend, wobei jedes mit dem ihm anliegende Spindelgliede 
abfallt. Aehrchen 5— 11 (meist 5— 7), dem ihm anliegenden Spindel
gliede gleich lang, 3— 5- (meist 4-) bliitig, langlich-eiformig, am 
unteren Teile etwas aufgeblasen, am oberen verschmalert 
bis eiformig und bis zylindrisch (zusammen mit dem Spindelgliede), 
Verkummerte Aehrchen am Grunde der Aehre 1— 2 oder 0. Hiill- 
spelzen meist etwas oder gar nicht ubereinandergreifend; Nerven 
meist deutlich, schmal oder  ̂ breit, bogig oder fast parallel, 
meist miteinander ungleich breit; Hiillspelzenspitze abgestumpft, 
verdickt oder unverdickt, mit 1— 4 (meist 2) durch einen ±  breiten 
und seichten Sinus gesonderten Zahnen versehen, meist unbegrannt 
oder selten mit einer meist kurzeń Granne versehen. Deckspelzen 
hautig oder knorpelig, am oberen Teile verdickt und meist etwas 
gekielt; Spitze meist mit einem Zahne oder einer Grannne abschlie- 
Bend, an dereń Grunde sich noch 1— 2 Seitenzahne befinden. Gran- 
nen der Deckspelze meist breit, selten schmal, abgcflacht oder drei- 
kantig, am oberen Aehrchen kraftiger ais je entwickelt oder uber- 
haupt nur am obersten Aehrchen vorhanden. Grannen der Hiill- 
spelzen (wenn vorhanden) diinn, dreikantig, viel schwacher ais die 
der Deckspelze entwickelt. Karyopse zur Reifezeit mit den Bliiten- 
spelzen verwachsen (Taf. IV a, c, e; V d— f).
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A r e a ł :  Afghanistan! Russisch-Zentralasien! Persien!
Mesopotamien! Syrien! Palastina!

Die Variationsamplitude dieser Art ist aufierst gród und in 
dieser Beziehung kann man diese Art nur mit Ae. uariabilis Eig 
vergleichen. Es variieren bei dieser Art gerade die wichtigsten 
Merkmale, wie Form der Aehre und des Aehrchens, Bau sowie 
Ansatzstelle der Grannen, sowie auch Lange der Aehre. 
Zahl und GrolJe des Aehrchens usw. Bei dieser polymorphen Art 
kennen wir weder die Abanderungsgrenze der morphologischen 
Merkmale verschiedener Formen noch bestimmte geographische 
Regionenn, die nur gewisse Formen bewohnen, und dies macht 
die Einteilung dieser Formen in systematische Einheiten schwierig. 
Wir wollen aber bemerken, dali eine in Syrien und Palastina ver- 
breitete exlreme Form (var. palaestina) ein fast isoliertes Areał 
besitzt.

var. typica. —  Aehre meist +  perlschnurformig oder seltener 
zylindrisch; Aehrchen langlich-eiformig bis eifórmig, am unteren 
Teile etwas oder stark aufgeblasen, oben verschmalert oder ±  ein- 
geschniirt; Grannen der seitenstandigen Aehrchen kurz, die der
1— 2 oberen Aehrchen etwas langer (Taf. V d).

Turkestan! Persien! Mesopotamien! Afghanistan!
var. palaestina Eig, Notes sur le genre Aegilops, in Buli. Soc. 

Bot. Geneve, 1928, ser. 2, XIX, fasc. 2 (auch Tafel). —  Aehre 
10— 15 cm lang (exkl. Grannen), zylindrisch oder ±  zickzack; 
Aehrchen 7— 11, linear, 12— 14 mm lang; Hiillspelzenspitze diinn. 
hautig; Grannen 5— 8 cm lang, nur im obersten Aehrchen vor- 
kommend; Grannennerven gleich dick, deutlich mit schmalen 
Zwischenfurchen

P a l a s t i n a .  Jerusalem, leg. Z oh  a r y  1924; Rafah, leg. 
E i g 1924 (Herb. Hebr. Univ. Jerusalem). —  S y r i e n :  Damaskus, 
leg. L a b i l l a r d i e r e  (Herb. Conserv. Genf!), Mardin, leg. 
P o s t  1894 (Herb. Post! Herb. Boiss!).

Diese Varietat erscheint in bezug auf ihre Aehrenform zylin
drisch (zuweilen zickzack), das Fehlen der Grannen an den seiten
standigen Aehrchen (wahrend das oberste sehr langbegrannt ist) 
und in bezug auf die Aehrenlange ais extremes Glied im Formen- 
kreise der Ae. crassa.

var. glumiaristata Eig. (1. c.). —  Hiillspelzen, alle oder teil- 
weise, mit dtinnen, dreikantigen, bis 2,5 cm langen Grannen versehen 
(Taf. V e).

A f g h a n i s t a n ,  leg. A  i t c h i s o n 1884— 85 (Herb. Bot. 
Gart. Dahlem!); T u r k e s t a n ,  Amu Darja, IV. 1915, leg. 
P o p o v a (Herb. Bot. Gart. Leningrad!); P e r s i e n ,  Prov. 
Hamadan, leg. P i c h l e r  1882 (Herb. Boiss!).



var. macrathera Boiss. FI. ar., V (1884) p. 677; Post, FI. of 
Syr„ Palest. and Sinai (1896) p. 901.

S y n .  Ae. platyathera Jaub. et Sp„ Jll. pl. or. IV  (1850— 53) 
p. 17; Steud., Syn. pl. gram. (1855); Coss., App. FI. Juv. alt., 
in Buli. Sc. Bot. Fr. XI (1864) p. 163. —  Trił. macratherum Richt., 
Pl. Europ., I (1890) (nomen solum). Trił. crassum (Boiss.) Aitch. 
et Hemsl. var. macratherum (Boiss.) Thell., FI, advent. Montp. 
(1912), p. 150.

S y n .  I c o n . :  Ae. platyathera Jaub. et Sp„ 1. c. pl. 313. —
Deckspelzen der 3— 4 oberen Aehrchen lang; sonst wie bei 

var. typica.
AIghanistan! Turkestan! Persien! Mesopotamien! Nord- 

syrien!
P o p o v a  (1923) beschreibt eine Reihe von Varietaten bei 

dieser Art, die auf Farbę und Behaarung der Aehre, sowie Farbę 
der Karyopsen und Grannenlangen begriindet sind. Behaarte 
Aehren haben var. ffauescens, rubiginosa und fuluiginosa. Kahle 
Aehrchen haben die Varietaten brunnea und lutescens. Von be- 
sonderem Interesse sind die letzten 2 Varietaten, da bis jetzt nie- 
mand (aufier P o p o v a) kahle Formen von Ae. crassa erwahnt 
hat, und da auch ich solchen nicht begegnet bin. Es sind also noch 
in diesem Falle genauerer Angaben zu erwarten. (Siehe auch im 
Geographischen Teil.)

Ae. juvenalis (Thellung) Eig. —
S y n .  Trit. juuenale Thellung in Fedde, Rep. III (1907) 

p. 281— 282. —  Trit. turcomanicum Roshewitz in Not. Syst. Herb. 
Hort. Bot. Petrop., IV 1923 (ohne Beschreibung) *).

Einjahrig, 20— 40 cm. hoch; Halnie am unleren Teile knickig- 
aufsteigend, dann aufrecht, kahl oder fast kahl. Blatter breit, 
308 cm lang und 4— 5 mm breit. Aehre mittelgrofi, dick, einzeilig, 
linear oder fast schmal-lanzettlich, etwas perlschnurformig, gegen die 
Spitze zu diinner werdend, behaart, in einzelne Aehrchen zerfallend, 
die mit den ihnen anliegenden Spindelgliedern abfallen. Aehrchen 
4— 7 (ófters 4— 5), elliptisch, im unteren Teile schwach aufgeblasen, 
oben etwas eingeschnurt. Verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrund
1— 2, seltener 0. Hiillsp. etwa 8 mm lang und 6 mm breit, oberwarts 
mit ihren Seitenrandern ubereinandergreifend, behaart; Hullspel- 
zennerven breit, meist nicht ganz deutlich, schwach bogenformig. —  
Hiillspelzenspitze der seitenstandigen Aehrchen mit 1— 4 schmalen 
und flachen Grannen, dereń basale Teile voneinander durch ±  
breite Zwischenraume gesondert sind, oder mit 1— 2 Grannen und

')  Obwohl der Name, welchen R o s h e w i t z  der Pflanze gegeben 
hat, mehr zutreffend ist, ist doch der Name Ae. jwenalis gesetzmaBiger, und 
daher haben wir ihn beibehalten.
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1— 2 Zahnen verseheti; die des obersten Aehrchens ineist mit einer 
Granne und zwei N e. be n zahnen versehen, oder auch 2 oder 3-gran- 
nig. Deckspelzen lederig, genervt, oben behaart, um ein Drittel 
langer ais Hiillspelzen, mit einer Granne und zwei Seitenzahnen, 
oder selten mit 3 Grannen versehen, wobei die Deckspelzengrannen 
viel (oder nur etwas) kraftiger entwickelt sind ais die Hiillspelzen- 
grannen. Karyopsen verwachsen (Taf. V g — h).

S i i d - F r a n k r e i c h :  Port Juvenal, bei Montpellier, leg. 
T o  u c h y  1857 (Herb. Univ. Montpellier! adventiv); M e s o p o -  
t a m i e n :  Wiiste Singara, leg. H a u s s k n e c h t ,  1867 (Herb. 
Hausskn.!); T u r k e s t a n ,  leg. A n t o n o v ,  (Herb. Bot. Gart. 
Leningrad!)

Ais T h e 11 u n g seine neue Art beschrieb, glaubte er einen 
Hybrid von Ae. cmssa Boiss und Ae. triuncialis L. vor sich zu 
haben, was aber, meiner Meinung nach, ganzlich unbegriindet ist. 
Es darf doch die innige Verwandschaft dieser Art zu Ae. crassa 
nicht bezweifelt werden. Diese VerwandscHaft ist so deutlich, dafi 
man, meiner Meinung nach, die Selbstandigkeit dieser Art sogar 
bezweifeln kann. Unsere Kenntnisse iiber diese Pflanzen sind je- 
doch vorlaufig noch gering, und solange wir nicht iiber vollstandi- 
gere systematische sowie geographisch-ókologische Angaben ver- 
fiigen, vermogen wir nichts entscheidendes iiber den Artenwert 
dieser Pflanze aussagen.

H a u s s k n e c h t  sammelte diese Art im Jahre 1867; sie 
befindet sich in seinem Herbarium zu Weimar unter dem Namen 
Ae. laticuspis Boiss. —  In Boissiers Herbarium fehlt jedwede Spur 
einer solchen Pflanze, ebenso begegnete ich keiner einzigen Be- 
merkung iiber eine solche Pflanze. —  Herr R o s h e w i t z  (Bot. 
Mus. Leningrad) benannte im Jahre 1923 diese Pflanze Triticum 
turcomanicum, ohne dabei eine Beschreibung beizufiigen. Aber die 
Aehren, die ich personlich seitens Herm R o s h e w i t z 1) erhalten 
habe gehóren zweifellos zu Ae. juuenalis (Thellung) Eig.

Der Grundunterschied zwischen dieser Art und Ae. crassa 
besteht nicht darin, dafi erstere begrannte Hiillspelzen aufweist, da 
doch Ae. crassa schon eine Varietat besitzt (var. glumiathera) , 
dereń Hiillspelzen begrannt (eingrannig) sind, sondern darin, dafi 
die Spelzen von Ae. juuenalis mehrgrannig sind (Hiillspelzen 
immer, Deckspelzen oft). Wenngleich dieses Merkmal morpholo- 
gisch sehr wichtig ist, erscheint es mir doch zweifelhaft, ob es ein- 
zig und allein ausreicht, um Ae. juuenale ais eine selbstandige Art 
von Ae. crassa zu sondern. Bemerkt sei namlich, dafi bei Ae.

')  An dieser Stelle sei es mir erlaubt, Herrn R. J. R o s c h e w i t z  flir 
die liebenswiirdige Erlaubnis seine Kartothek iiber die Gattung Aegilops 
durchschauen zu dlirfen, meinen ergebensten Dank auszusprechen.
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crassa meist die Spelzen gezahnt sind, und der Ersatz von Zahnen 
durch Grannen kann ais kein entscheidendes Merkmal bei der Art- 
bestimmung gelten. Es treten aufierdem bei Ae. jmenalis hinsicht- 
lich der Grannenzahl alle Uebergangsformen auf, und es kommen 
auch solche Formen vor, bei denen sowohl die Hiillspelzen wie 
auch die Deckspelzen eingrannig sind, also Formen, die in diesen 
Merkmalen mit Ae. crassa var. glumiathera vollstandig identisch 
sind. Demnach miissen hier noch andere korrelative Merkmale 
gesucht werden, durch welche der Unterschied zwischen diesen 
Arten genauer hervorgehoben wird. Das reiche Materiał dieser 
Art, das Prof. P a v i 11 a r d (Univ. Montpellier) mir hófl. einge- 
sandt hat, und fur das ich ihm meinen besten Dank ausspreche, 
besteht leider aus zu jungen Exemplaren. Selbst die Exemplare 
dieser Art, die ich im Herbarium Haussknecht und im Herbarium 
des Boatnischen Gartens zu Leningrad untersuchte (obwohl etwas 
reifer), waren so gering an Zahl, dali es mir unmoglich war, eine 
vollstandige Kenntnis iiber die Morphlogie dieser Art zu gewinnen. 
Doch scheint es mir, dali sich hier einige andere Unterschiede be- 
merkbar machen, die spater (wenn sie ais richtig erkannt werden) 
ermóglichen werden, einen Merkmalkomplex aufzustellen, der 
diese Arten voneinander wird unterscheiden lassen kónnen. So 
z. B. sind bei Ae. juaenalis die Hiillspelzen kiirzer und breiter ais 
bei A e. crassa, die Aehre zuweilen fast schmal-lanzettlich, die 
Grannnen anders gebaut ais bei A e. crassa. Ae. crassa ist aber so 
polymorph, da!3 friihzeitige Schliisse nur mit groller Vorsicht er- 
laubt sind. —  Obwohl A e. juaenalis mehrgrannig ist, steht sie doch 
beziigłich des Grannenmerkmals in keinem schroffen Gegensatz zu 
den Merkmalen ihrer Sektion, da auch bei ihr, wie bei den iibrigen 
Arten ihrer Sektion, die Deckspelzengrannen kraftiger ais die Hiill- 
spelzengrannen entwickelt sind. (Siehe auch im Georgraph.Teil.)

A e. ventricosa Tausch in Flora, XX (1837) p. 108; Parlat., 
FI. Itak, vol I (1848) p. 514; Jaub. et Sp., 111. plant, orient., IV 
(1850— 53) p. 16; Coss. et Dur., Florę d'Algerie (1867); Will. et 
Lange, Prod. FI. Hisp., I (1870) p. 108; Fiori, Nuov. FI. Anal. 
d’Ital„ I (1923— 25) p. 160.

S y n .  Ae. squarrosa Cavanilles, Ic. et desc. plant. Hisp. 
(1791) p. 62; Willd., Spec. plant., ed. III (1805) p. 944; Mutel, FI. 
franę. (1834); Kunth, Enum. plant. supp. T. I (1835) p. 372; 
Tenore, FI. Nap., V (1835— 36); Coss., Not. sur quelq. plant, de 
Franęe. crit. rar. ou nouv„ II (1849) p. 68. —  Ae. fragilis Parlat., 
FI. Itak, I (1848) p. 515. —  Trit. uentricosum Cessati, Passerini et 
Gibelli, Comp. FI. Itak, IV (1869) p. 86; Richt,, PI. Europ. I 
(1890); Aschers. et Graebn., Syn. Mitteleur. FI. II (1898— 1902)



p. 711. — A e . subulata Pomel, Nouv. mat. FI. Atl., (1874) p. 388.
S y n .  I c o n. A e . sęuarrosa Cavan, 1, c„ tab, 90, fig. 2; Mutel,

1. c., tab. XCII, fig. 648.
Einjahrig, Halme mehrzahlig, meist ziemlich dick, 20— 30 cm 

hoch (im Durchschn.), ' knickig aufsteigend am unteren Teile oder 
nur knickig, der ganzen oder fast der ganzen Lange nach beblat- 
tert; Blattspreiten meist breit linear, kahl oder selten behaart; 
Blattscheiden meist etwas aufgetrieben am oberen Teile, Aehre 
meis lang, ±  dick, seltener diinn, perlschnurformig, stufenweise 
gegen die Spitze zu diinner werdend, ±  rauh, begrannt, selten 
unbegrannt; zur Reifezeit in einzelne Aehren zerfallend (dabei 
jedes mit dem ihm anliegenden Spindelgliede abfallend), oder 
nicht zerfallend. Verkummerte Aehrchen am Aehrengrunde 0, 
seltener 1— 2. Aehrchen 5— 10 (meist 6— 7), 4— 6-bliitig, eiformig, 
mit den ihnen anliegenden Spindelgliedern gleich lang; am Grunde 
stark aufgeblasen, am oberen Teile meist stark, aber stufenweise 
verschmalert und oft etwas eingeschniirt. Hiillspelzenrander stark 
iibereinander greifend; Hiillspelzennerven bogig, deutlich, ±  breit, 
dicker am unteren Teile, ungleich dick; Hiillspelzenspitze der 
seitenstandigen Aehrchen quer abgestumpft, etwas verdickt oder 
unverdickt, mit zwei durch einen breiten Sinus gesonderten 
kurzeń Zahnen versehen, von denen sich einer, der schmalere aber 
langere (der Spindel zugewendete) zuweilen zu einer Granne ver- 
langert, (die aber meist kiirzer ais die Granne der Deckspelze ist); 
Hiillspelzenspitze des obersten Aehrchen 3-zahńig, mittlerer Zahn 
meist zu einer Granne sich verlangernd, oder nur einzahnig (und 
eingrannig), oder sogar abgerundet oder schlieBlich auch zugespitzt. 
Deckspelzen hautig, am oberen Teile verdickt und schwach gekielt, 
Spitze meist in eine Granne auslaufend, an dereń Grunde sich
1— 2 kleine Seitenzahne befinden. Grannen dreikantig, einzahlig 
(per Spelze), die der Deckspelzen kraftiger entwickelt, ais die der 
Hiillspelzen, von den unteren Aehrchen nach den oberen zu an 
Lange zunehmend, kiirzer ais die Aehre. Karyopse zur Reifezeit 
verwachsen (Taf. IV b, Taf. V i — k).

A r e a ł :  Cyrenaika! Tunisl Algerienl Marokkol Iberische 
Halbinsel 1 Italien!

A e . oenłricosa zeigt eine gewisse Aehnlichkeit mit A e . uniari- 
stata Vis. Auch Iiegt das Areał von A e . uentricosa dem von A e . 
uniaristata naher ais den Arealen der iibrigen Arten von P ach y- 
stachys. Eine Reihe morphologischer Grundmerkmale beweist je- 
doch (siehe Sekt Pachysłachys) deutlich, daB diese Art zur Sek- 
tion Pachystaehys gehort. —  Im Grundbau der Aehre und des 
Aehrchens variiert diese Art sehr sparlich. Sie andert haupt- 
sachlich in der Art und Weise des Schmalwerden des oberen Aehr-
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chenteiles, in der Grannenlange (von normaler Lange bis zum volli- 
gen Verschwinden), in Dicke und Lange der Aehre, in Aehrchen- 
zahl etc., ab.

In bezug auł Grannenverhaltnisse zerfallt diese Art in folgende 
Varietaten:

var. vulgaris Eig. —  Syn. subv. łruneata Coss. et Dur., 
ex parte, in FI. d'Alg., 1869 . —  Grannen nur an den D eck- 
spelzen vorhanden, an allen oder an allen aufierd den unteren 
Aehrchen auftretend; Hiillspelzen unbegrannt oder die des ober- 
sten Aehrchens kurzbegrannt. —  Haufigste Form dieser Art. 
(Taf. V i.) —  Spanien! Marokko! Algerien! Cyrenaika!

var. comosa Coss. et Dur., (pro subv., 1. c.)
Syn. :  Ae. fragilis Parł., FI, Ital. I (1848) p. 514. —  Alle 

Spelzen oder alle aufier denen der untersten Aehrchen begrannt 
(Taf. IV b). —  Eine haufige Form. —  Spanien! Marokko! A lge
rien! Sizilien!

var. truncata Coss. et Dur. (pro subv., 1. c.). —  Grannen 
kurz, nur an den 1— 2 oberen Aehrchen vorhanden oder 0 
(Taf. Vk ) .  —  Marokko! Algier! Cyrenaika!

C o s s o n  e t  D u r i e u  (1. c.) beschreiben ihre subv. comosa  
ais „spica majore“ und subv. łruneata ais „spica graciliore“ . Nach 
dem von mir gesehenen Materiał sind zwar die unbegrnnten Aehren 
meist diinn,doch werden auch unbegrannte dick Aehren aufgefun- 
den, und umgekehrt begegnet man auch begrannten (sowohl an den 
Hiillspelzen ais auch an den Deckspelzen) und diinnen Aehren. 
Diesem Typus gehórt auch Ae. fragilis Parł. an. (Siehe auch im 
Geographischen Teil.)

Sectio Monoleptathera Eig.

Aehre lang, diinn, zylindrisch, einzeilig, H begrannt, aus einer 
mittelgrofien (durchschnittlich 8— 10) Aehrchenzahl zusammen- 
gesetzt, die gegen die Aehrenspitze zu ein wenig kleiner werden, 
zur Reifezeit in einzelne Aehrchen zerfallnd, wobei jdes mit dem 
i hm anliegenden Spindelgliede abfallt, oder ais Ganzes vom Halme 
abfallend; verkiimmerte Aehrchen am Aehrchengrunde 1— 2 oder 
seltener 0. Aehrchen zylindrisch, meist 3— 3,5 mai langer ais 
breit, fast so lang wie das ihm anliegende und angedriickte Spindel- 
glied. Grannen dreikantig, kiirzer ais die Aehre, nach obenhin an 
Lange zunehmend, von der Spelze plotzlich ausgehend, nicht mehr 
ais eine an jeder Spelze, an den Hiillspelzen der samtlichen oder 
der Mehrzahl der Aehrchen und an den Deckspelzen nur des ober- 
sten Ahrchens vorkommend, dabei an den Deckspelzen kraftiger, 
ais an den Hiillspelzen, entwickelt. Hiillspelzenspitze der seiten- 
standigen Aehrchen mit meist kurzem, breitem und stumpfem Zahne

Fedde, Rep. Beih. LV. 7
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und mit einer kurzeń, mit dem Zahne einen spitzen oder fast recb- 
ten Winkel bildenden Granne versehen (Taf. 1 g), die sich zu- 
weilen zu einem scharfen Zahne verkurzt; der aufiere (breite) Zahn 
fehlt zuweilen ganzlich, dann erscheint Hiillspitze wie abgestumpft; 
Hiillspelzenspitze des obersten Aehrchens oft mit 3 miteinander 
einen spitzen Winkel bildenden Zahnen versehen, von denen sich 
der mittlere meist zu einer Granne verlangert, wahrend die seit- 
lichen zuweilen ganz fehlen. Karyopse mit den Bliitenspelzen 
verwachsen *).

Einzige Art —  A e . cylindrica  Host.
In der systematischen Stellung dieser Art herrscht keine ge- 

nugende Klarheit. So z. B. fassen A s c h e r s o n  und G r a e b -  
n e r  (1898— 1902) diese Art zusammen mit A e .  caudata L. ais 
eine Art auf, und fuhren jede einzeln ais eine Unterart auf. Auch 
F i o r i (1923— 1925) und einige andere Autoren folgen diesem Bei- 
spiel; die Mehrzahl der Autoren aber betrachten A e  cylindrica. 

wenn auch ihre nahe Verwandtschaft zu A e .  caudata betonend, ais 
eine selbstandige Art. B o i s s i e r  hingegen bemerkt die Ver- 
wandtschaft zwischen A e .  caudata L. und A e . com osa  Sibth et Sm., 
nicht aber die zwischen ersterer und A e . cylindrica. Auch wir sind 
derselben Ansicht, und zwar glauben wir, dafi A e . cylindrica  von 
A e .  caudata weiter absteht, ais von A e .  com osa. Danach darf also 
von einem Zusammenfassen der beiden Arten ( A e .  cylindrica  und 
A e .  caudata)  zu einer Art keine Rede sein.

Die wichtigsten morphologischen Unterscheidungsmerkmale 
zwischen A e .  caudata und A e . cylindrica  sind folgende:

A e . cylindrica.

1. Grannen gewohnlich an den 
Hiillspelzen der meisten Aehr- 
chen vorhanden. Obzwar die 
Grannen der obersten Aehr- 
chen viel kraftiger ais die der 
iibrigen sich entwickeln, ist doch 
hier der Unterschied zwischen 
der obersten und den iibrigen 
Grannen bedeutend kleiner, ais 
bei A e .  caudata.

A e .  caudata.

1. Grannen hauptsachlich an 
den Hiillspelzen des obersten 
Aehrchens vorhanden und selte- 
ner auch an denen der seiten- 
standigen Aehrchen, dann aber 
erheblich diinner und kiirzer ais 
erstere.

') Spica multispiculata, longa. tenuis, cylindrica, aristata, aut demum 
ad articula fragilis, aut demum integra secedentis; spiculis linearibus, aristis 
triangularibus, pierumque ad glumam spicuiarum omnium, vel spicularum 
superiorum solum praesentibus et ad glumellam spicularum terminalium solum 
praesentibus, sed hic robustioribus; spiculis rudimentariis ad basem spicae 
praesentibus vel absentibus; caryopsis glumellae et paleae adhaerens.
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2. Deckspelzen des obersten 
Aehrchens begrannt, ihre Gran- 
nen meist viel kraftiger, ais die 
der Hiillspelzen.

3. Grannen des obersten Aehr
chens meist bedeutend kiirzer 
ais die Aehre.

4. Hiillspelzengrannen des 
obersten Aehrchens dreikantig, 
plotzlich von der Spelze aus- 
gehend. Hiillspelzenspitze bei- 
derseits des Grannengrundes mit 
je einem stumpfen, kurzeń Zahn 
versehen, welcher mit dem Gran- 
nengrunde einen spitzen oder 
fast rechten Winkel bildet, oder 
seltener Hiillspelzen ungezahnt, 
dann erscheint die Spitze ±  ver- 
schmalert (in diesem Merkmale 
bildet sie einen Uebergang zu 
Ae. caudata). Oft treten Zahne 
nur in der einen Hiillspelze des 
Aehrchens auf, wogegen sie an 
der zweiten fehlen.

5. Aeufierer Zahn der Hiill- 
spelzen der seitenstandigen 
Aehrchen meist kurz und breit 
am Grunde, mit dem zweiten 
Zahne oder mit der Granne 
einen weiteren (ais bei Ae. cau
data), zuweilen einen fast rech
ten Winkel bildend.

6. Aehrchen meist 6— 8, selten 
5 oder 9, sehr selten 4— 10 
(variiert von 4— 10).

7. Verkummerte Aehrchen am 
Aehrengrunde 1— 2 oder 0.

8. Fruchtende Aehre in ein- 
zelne Aehrchen zerfallend oder 
ais Ganzes vom Halme ab- 
fallend.

9. Aehrchen meist dicker, ais 
bei Ae. caudata.

2. Deckspelzen des obersten 
Aehrchens nie oder sehr selten 
begrannnt, Grannen dann bedeu
tend diinner und kiirzer ais die 
der Hiillspelzen.

3. Grannen des obersten Aehr
chens meist langer ais die Aehre.

4. Hiillspelzengrannen des 
obersten Aehrchsens flach, breit 
und stufenweise oder etwas 
plotzlicher von der Hiillspelze 
ausgehend. Hiillspelzenspitze 
selten an der einen oder beiden 
Seiten des Grannengrundes mit 
je einem Zahn versehen, welcher 
mit dem Grannengrunde einen 
spitzen oder gar keinen Winkel 
bildet.

5. Aeufierer Zahn der Hiill
spelzen der seitenstandigen 
Aehrchen meist + lang und spitz 
mit schmalem Grunde, mit dem 
zweiten Zahne (oder mit der 
Granne) einen spitzen Winkel 
bildend,

6. Aehrchen meist 4— 5, sel
ten 6, sehr selten 7— 8 oder
2— 3 (variiert also von 2 bis 8).

7. Verkiimmerte Aehrchen am 
Aehrengrunde 2, selten 3.

8. Fruchtende Aehre ais Gan
zes abfallend.

9. Aehrchen diinn.
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Die angefiihrten Unterscheidungsmerkmale von A e . cylindrica 
und A e . caudata geniigen zwar vollstandig, um die genannten Arten 
ais selbstandig zu betrachten, sie sind aber unzureichend, um diese 
Arten in verschiedene Sektionen unterzubringen, Dazu mussen 
noch andere Grunde angefiihrt werden.

Wenn die Unterscheidungsmerkmale zwischen A e . caudata 
und A e . cylindrica mit denen zwischen A e . caudata und A e . cotnosa 
vergleicht (siehe Abschn. A e . com osa), sieht man, dali A e . caudata 
mehr mit A e . comosa ais mit A e . cylindrica verwandt ist, obgleich 
in zwei wichtigen Merkmalen wie Aehren- und Aehrchenform A e . 
caudata der A e . cylindrica nahersteht. Die Verwandtschaft von 
A e . caudata md A e . comosa tritt besonders deutlich hervor, wenn 
man A e . caudata mit A e . comosa var. ambigua ( A e . ambigua 
Haussk).) vergleicht, da diese Varietat ebenso wie A e . caudata nur 
einzahlige Hiillspelzengrannen am oberstn Aehrchn autweist. A e . 
comosa var. ambigua ist zwar durch andere Merkmale von A e .  
caudata wohl unterschieden, jedoch steht A e . caudata dieser Form 
der A e . comosa viel naher ais der A e . cylindrica. Sollte die An- 
sicht H a u s s k n e c h t s  sich bestatigen, daB A e . ambigua Haussk. 
ein Hybrid zwischen A e . comosa und A e . caudata ist, so wurde 
unsere Annahme dadurch bestatigt werden, zumal diese hybride 
Form eine weite Verbrilung aufwist, wogegen hybride Formen 
zwischen A e . cylindrica und A e . caudata iiberhaupt nicht bekannt 
sind. DaB A e . comosa  naher zu A e . caudata ais zu A e . cylindrica 
steht, wird auch durch die pflanzengeographischen Verhaltnisse 
dieser drei Arten wie auch durch cytologische Angaben gestutzt 
(siehe Tabelle).

Es ergibt sich nun aus dem Gesagten erstens, daB A e . cylin
drica, wie es auch aus dem Vergleich dieser Art mit A e . caudata 
zu ersehen ist, ais selbstandige Art anzusehen ist, und zweitens, 
daB A e . caudata naher zu J\e. comosa ais zu A e . cylindrica steht; 
folglich bedingt das Zusammenfassen der beiden ersteren in 
eine Sektion (M acrathera) noch durchaus nicht die Zu- 
gehorigkeit von A e . cylindrica zu dieser Sektion.

Diese SchluBfolgerung wird auch noch durch folgende Tat- 
sachen gestutzt. W ie schon gezeigt wurde (siehe Abschnitt iiber 
Morphol. Merkmale), sind Bau der Grannen, ihre Zahlenverhal t- 
nisse, sowie ihre vorzugsweise Entwicklung an der Hiill- oder an 
der Deckspelze fur die Einteilung der Gattung in Sektionen wert- 
vol!er, weil sie kostanle und charakteristische Merkmale sind, und 
alle Sektionen der Gattung werden durch diese Merkmale deutlich 
voneinander unterschieden. So entwickeln Arten der Sektion 
Pleionathera mehrzahlige Grannen an jeder Spelze, wobei sie an 
der Hullspelze immer kraftiger ais an der Deckspelze sind. Auch bei
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den Arten der Sektion Macrathera treten die Grannen vorzugs- 
weise an den Hiillspelzen auf, wobei der Unterschied in der Ent- 
wicklung zwischen den Hiillspelzen- und der Deckspelzengrannen 
hier noch groBer ais bei der Sektion Pleionathera ist. Aber nur 
am obersten Aehrchen sind sie zuweilen mehrzahlig, an den libr i - 
gen Aehrchen hingegen nicht mehr ais einzahlig. Bei den Arten 
der Sektion Pachysłachys sind die Grannen nicht mehr ais ein
zahlig (fur die Spelze), kommen aber vorzugsweise an den Deck
spelzen vor. Nur A e . juvenalis bildet hier eine Ausnahme, da 
seine Grannen meist mehrzahlig sind, doch sind auch bei dieser 
Art die Grannen der Deckspelze etwas kraftiger ais die der Hiill- 
spelze entwickelt. Bei der Sektion Plalysłachys treten die Grannen 
nur an den Deckspelzen auf, wobei sie stets einzahlig sind, (fast 
das umgekehrte Verhaltnisse ais wie bei der Sektion Macrathera). 
Bei der Sektion Anathera fehlen die Grannen iiberhaupt. Nun sind 
die Hullspelzengrannen bei A e . cylindrica in ihrer Gesamtheit zwar 
zahlreicher ais die der Deckspelzen, (da sie meist in den samtlichen 
oder fast in den samtlichen Hiillspelzen und nur in den Deck
spelzen des obersten Aehrchens vorkommen), jedoch an den Deck
spelzen kraftiger ais an den Hiillspelzen. Es nimmt also A e. 
cylindrica beziiglich der Grannenverhaltnisse eine Mittelstellung 
zwischen den iibrigen begrannten Sektionen der Gattung ein. Bei 
samtlichen Sektionen (der Untergattung Eu-Aegilops) zeigt es sich, 
daB, wenn die Zahl der Hullspelzengrannen (bezw. Deckspelzen
grannen) groBer ais die der Deckspelzengrannen (bezw. Hullspel
zengrannen) ist, die ersteren auch kraftiger ais die letzteren ent
wickelt sind (A e . jiwenal bildet meist eine Ausnahme). Bei A e . 
cylindrica aber sind diese Merkmale voneinander getrennt, und 
zwar ist hier die Grannenzahl groBer an den Hiillspelzen, dagegen 
sind sie kraftiger an den Deckspelzen.

Schon durch diese Merkmale unterscheidet sich also A e . cylin
drica deutlich von den Arten der Sekbon Macrathera; hinzu kommt 
noch eine Reihe anderer Unterschiede, wie Grannenbau, GroBe der 
sich zwischen den Grannen oder zwischen der Granne und den 
Zahnen befindenden Winkel, Bau der Hiillspelzenspitze der seiten- 
standigen Aehrchen, Briichigkeit etc. Wenn wir noch zuletzt hin- 
zufiigen, daB die Areale von A e . cylindrica und der Arten der 
Sektion Macrathera sich nur in einem unwesentlichen Teile decken, 
und daB schlieBlich fiir die ganze Sektion Macrathera die Chrorno- 
somenzahl 7 (n), fiir A e . cylindrica die Zahl 14 (n) charakte- 
ristisch ist, dann erscheint es am richtigsten, fiir diese Art eine 
besondere Sektion aufzusfellen. Hierfiir spricht auch noch, daB 
dieser Art A e . triuncialis, und zwar bestimmte Formen der ssp.
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orientalis Eig, nahe steht, wenn auch nicht so nahe wie A e . caudata. 
A e . cylindrica kann somit ais Verbindungsglied der Sektionen 
Macrathera und Pleionathera betrachtet werden. (Siehe auch im 
Geographischen Teil.)

A e. cylindrica Host, Gram. Aust., II (1802) p. 6; Willd., 
Sp. pl. ed. 3 (1805) p. 943; Lamark, Encycl. suppl. II (1811) 
p. 540; Kunth, Enum. plant. supp. T. I (1835); Tenore, FI. Nap. V 
(1835— 36); Parlat., FI, Itak, I (1848) p. 513; Coss., Not. plant, 
crit. II (1849) p. 67; Jaub. et Sp., 111. pl. or. IV (1850— 53) p. 14; 
Boiss., FI. Or., V  (1884) p. 675; Halacsy, Consp. FI. Graec., III 
(1904) p, 433. Popova, W ild spedes of A e g. and the mass-hybr. 
with wheat, in Buli. appl. Bot. and pl. breed. XIII (1922— 231, 
Petrograd, p. 463— 4.

I c o n . :  Host, 1. c., t. 7.: Reichenb. Agrost. Germ, (1834) 
tab. VIII; Reichenb., Deutsch. FI., II (1846) tab. CXIV; Jaub. et 
Sp., 1. c., pl. 311 (optima!).

Sy n . ;  A e . nova Winter. Ind. hort. Bot. Univ. Hung., (1788); 
Gram. Hung. exsic., edit. Instit. Sem. Reg. Hung. Budap. No. 97 
(1910). —  A e . caudata Link, Symb. FI. Graec. in Linnaea IX (1834) 
p. 131; Tausch, Flora, XX (1837) p. 107; Griseb., Spić. FI. rumel. 
ct bitli., II (1844) p. 425; Reichenb., Deut. FL, II (1846) p. 23; 
Griseb., Gram. in Ledeb. FI. Ross., IV (1853); Steud., Synops. 
plant. Gram. (1855); Neilr., Diag. Ung. u. Slav„ GefaBpf., (1867) 
p. 140. —  Trit.'cylindricum  Cesati, Passerini et Gibelli, Comp. FI. 
Itak, IV (1869) p. 86; Thelk, FI. adv. de Montp. (1912) p. 146. — 
Trit. caudatum Godr. el Greń.; Kuntze, Plant, orient-ross., Acta 
Hort.. Petrop. XX (1887), p. 256. —  Trit. cylindricum  Ces. in 
Richt., Plant europ. I (1890) p. 128; Schmalhausen, FI. mittl. und 
sudl. RuBlands (1897) p. 661. —- Trit. caudatum Godr. et Greń. 
B. Tr. cylindricum  Aschers. et Graebn., Syn. Mitteleur. FL, II 
(1898— 1902) p. 710. —  A e . caudata L. var. cylindrica Fiori, Nuov. 
FI. anal. d ’Italia (1823 1925) p. 160.

N o n :  Sibth. et Sm., FI. Graec. I (1806) p. 75; Sibth. et Sm., 
Prod. FI. Graec. I (1806) p. 72; Link, Symb. FI. Graec., Linnaea IX 
(1834) p. 131; Tausch, Flora, XX (1837) p. 107; Steud., Synop. 
plant. gram. (1855).

N o n  I c o n . :  Sibth. et Sm. FI. Graec., I (1806) p. 95.
Einjahrig, biischelig verzweigt. Halme 20— 40 cm (durch- 

schnittlich) hoch, aufrecht, am Grunde zuweilen etwas kinickig. 
Blattspreite schmal, linear, behaart oder kahl. Aehrchen 3— 4- 
bliitig; Hullspelzennerven breit oder nicht breit, etwas bogig oder 
fast parallel, meist ziemlich deutlich; Deckspelzen am oberen Teile
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derb, genervt, 2— 3- (am obersten Aehrchen immer 3-) zahnig; 
mittlerer Zahn am obersten Aehrchen zu einer Granne sich ver- 
langernd, die viel kraftiger und langer, ais die Hiillspelzengranne 
ist. Sonst wie bei der Sektionsbeschreibung (Taf. VI a— b).

A r e a ł :  Ungarn! Nordliche Balkanhalbinsel! Kreta! Klein- 
asien! Nordsyrien! Persien! Russisch Zentralasien! Kaukasus! 
Krim! SiidruBland!

In ihren Grundziigen variiert diese Art iiberhaupt nicht. Ihre 
variablen Merkmale sind Aehrenlange, Aehrchenzahl, Aehrchen- 
groBe, Grannenentwicklung (bis zur fast volligen Unbegranntheil), 
Behaarung, Aehrenfarbe etc.

Nach den Grannenverhaltnissen werden folgende Varietaten 
unterschieden:

var. typica. —  Hiillspelzengrannen an den samtlichen Aehr
chen oder an allen auBer den untersten yorhanden.1) (Taf. VI a.) 
Ueber das ganze Artareal verbreitet.

var. pauciaristata Eig. —  Hiillspelzengrannen nur am ober
sten Aehrchen vorhanden, zuweilen auch kurze Hiillspelzengran- 
nen auch an den 1— 2 nachst unteren Aehrchen2) (Taf. VI b).

K a p p o d o c i e n :  Caesareebene, leg. B a l a n s  a 1886
(Herb. Bossier!). R u m  a n i e n ,  Focsani, leg. S a v u l e s c u ,  
1923 (Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!); O s t s e r b i e n ,  ca. Prev- 
lua, leg. A d a m o v i c  1890 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!); B u ł 
g a r  i e n , bei Sliven, leg. S c h n e i d e r ,  1907 (Herb. Bot. Gart. 
Dahlem!); R u  BI a n d ,  Chersoń, leg. R e h m a n n  (Herb. Bot. 
Gart. Dahlem!).

Eine iiber das ganze Artareal verbreitete Form, wenn auch in 
den Herbarien weniger haufig, ais die typische Form. —  Zwischen 
dem Typus und der Varietat werden Uebergangsformen ange- 
troffen.

P o p  o v a  (1923) beschreibt eine Reihe von Varietaten dieser 
Art auf Grund der Behaarung und Farbę der Aehre sowie der 
Karyopsen. Behaarte Aehren haben die Varietaten flauescens, 
rubiginosa, fuliginosa. Kahle Aehren haben die Varietaten albes- 
cens, ferruginea, brunnea. Beziiglich der Grannenverhaltnisse bei 
diesen Varietaten ist uns nicht klar, wie sich P o p o v a s  Varie- 
tiiten zu den Grannenmerkmalen verhalten. (Siehe auch im 
Geographischen Teil.)

')  Glumae omnes ±  aristatae.
-) Glumae 1 -2  spicularum terminalium aristatae, caeterum muticae.
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Sectio Macrathera Eig.
Aehre meist kurz, seltener lano, sehr schmal-lanzettlich bis 

lanzettlich oder schmal-elliptisch bis linear, aus wenigen (durch- 
schnittlich 2— 5), gegen die Aehrenspitze zu meist stufenweise 
kleiner werdender Aehrchen zusammengesetzt, zur Reifezeit ais 
Ganzes abfallend, Verkummerte Aehrchen am Aehrengrunde 1— 2, 
seltener 3. Aehrchen linear bis elliptisch oder eifórmig, (dann oben 
eingeschniirl und am Grunde aufgeblasen), 2— 3 mai langer ais 
breit (bei Ae. caudata 4— 5 mai), so lang wie das ihnen anliegende 
Spindelglied oder etwas langer und ihm meist schwach oder selten 
fest angedriickt. Grannen meist kraftiger an den Hullspitzen des 
obersten Aehrchen und schwach an den Hullspitzen der seitenstan- 
digen Aehrchen entwickelt oder an letzLeren ganzlich fehlend; an 
den Deckspelzen viel schwacher ais an den Hiillspelzen entwickelt, 
dabei meist nur an den obersten Aehrchen vorkommend. Hiill- 
spelzengrannen des obersten Aehrchens 1— 3-zahlig, sehr lang, 
langer ais die Aehre, breit, flach (mindestens die mittlere flach, 
wenn drei vorhanden), stufenweise oder etwas rapid von der Hiill- 
spitze ausgehend (Taf. I n— o ) ; wenn mehrere Grannen vorhandeu 
sind, oder wenn die Grannen von Nebenzahnen begleitet sind, sind 
ihre basalen Teile durch Spalten (keine Winkel) voneinander ge- 
sondert (Taf, I o), Hiillspelzenspitze der seitenstandigen Aehren 
mit 2 langen, breitbasigen, miteinander spitze Winkel bildenden 
Zahnen versehen, von denen sich zuweilen einer (der der Spindel 
zugewendete) zu einer meist dreikantigen Granne verlangert. 
Karyopse mit den Blutenspelzen verwachsen 1),

A r e a ł :  Balkanhalbinsel! Archipel! Syrien! Assyrien!
3 Arten: Ae. caudata L., Ae. comosa Sibth. et Sm,, Ae. uniari- 

stata Vis. (Siehe auch im Geographischen Teil.)

S c h l u s s e l  d e r  A r t e n ,
1. Aehren linear oder fasl linear. Verkiimmerte Aehrchen am 

Aehrengrunde meist 2, selten 3. Aehrchen linear 4— 8; oberstes 
Aehrchen nur ein wenig kleiner ais die ubrigen oder fast so groG 
wie sie. Grannen der Hiillspelzen einzahlig . . . Ae. caudata L.

—  Aehren schmal-lanzettlich bis elliptisch und schmal-eiffir- 
mig; Aehrchen schmal-elliptisch bis eifórmig (dann oben einge- 
schniirt, unten aufgeblasen) ............................................................ 2

') Spica paucispiculata, plerumque brevis, rarius longa anguste lanceolata 
usque lanceolata et anguste elliptica usque linearis, aristata, demum integra 
secedens; spiculis linearibus, usque ellipticis et ovatis, ventricosis, aristis 
triangularibus vel planis, plerumque singularibus, vel ad spiculum terminalem 
ternatis robustis ad glumam spiculae terminalis et tenuibus, vel nullis ad 
glumas spicularum lateralium, ad giumellam nullis vel ad glumellam spiculae 
terminalis tenuibus sołum et brevibus; spiculis rudimentariis ad basim spicae 
semper praesentibus; caryopsis glumellae et paleae adhaerens.
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2. Verkummerte Aehrchen 3, selłen 2. Aehrchen 2— 3 (sehr 
selten 4); oberstes Aehrchen stark verkleinert, Hiillspelzenspitze 
der seitenstandigen Aehrchen mil einer dreikantigen Granne und 
mit einem groBen mit dem Grannengrunde einen spitzen Winkel 
bildenden Zahne verseh en .................  . . . A e . uniaristata Vis.

—  Verkummerte Aehrchen 1, selten 2. Aehrchen 3 (selten
2— 4); Grannen meist nur an den Hiillspelzen des obersten Aehr- 
chens vorhanden, 3-zahlig oder an der einen Spelze 3-, an der 
zweiten 1-zahlig oder an beiden 1-zahlig, sehr selten auch an den 
seitenstandigen Aehrchen vorhanden (dann auch diese flach) . .
..............................................................................................A e . comosa.

Ae.caudata Linn., Spec. plant. ed. 1 (1753) p. 1051 (non plant, 
typ. Herb. Linn.); ? L. Spec. plant. ed. 2 (1763) p. 1484 (an var. 
połyathera Boiss.? an A e . cylindrica H ost.?); Lamarck, Encycl, Bot. 
II (1786) p. 346; Willd. spec. plant., ed. 3 (1805) p. 943; Mutel, 
FI. Franę., (1834) p. 155; Kunth, Enum. Plant, suppl. T. I (1835) 
p. 372; Tenore, FI. Nap. V (1835— 36) p. 289; Jaub. et Spach, 
Illustr. pl. or. IV (1850— 53) p. 15; Boiss., FI. Or. V  (1884) p. 675 
(exl. var. H eldreichii); Husnot. Gram. spont et cult. (1896 —1899); 
Halacsy, Consp. FI. Graec. III (1904) p. 432.

I c o n: Mutel, 1. c., tab. XCII, fig. 649; Jaub. et Spach, 1. c. 
tab. 312 (optima!); Husn., 1. c„ tab. XXX.

S y n :  Grctmen creticum, spica gracdi, in duas aristas longis- 
simas et asperas abeunte Tournefort Coroll., Inst. plant, orient, reg. 
obser. recen. (1703) p. 29. —  A e . cylindrica Sibth. et Sm., Flora 
Graeca I (1806) p. 75— 76; Sibth. et Sm. Prod. FI. graec. I (1806) 
p. 72; Link, Symb. FI. Gr. in Linaea IX (1834) p. 131; Tausch, 
Flora, XX (1837) p. 106; Steud., Synop. Pl. Gram. (1855). —  Trił. 
caudatum Godr. et Greń. in Greń. et Godr., FI. de Franęe, III 
(1855) p. 603; Richt. Plant, europ., I (1890); Thell., FI. adv. Montp. 
(1912) p. 146. —  Trit. caudatum Aschers. et Graebn. A. Trit. 
eucaudatum  Asch. et Graebn. (excl. var. Heldreichii)  in Aschers. et 
Graebn. Synop. Mittel. FI. II (1898— 1902) pp. 708— 710. —  A e . 
caudata L. var. typica Fiori, Nuov FI. anal. d'Italia (1923— 25)
p. 160.

S y n .  I c o n :  A e . cylindrica Sibth. et Sm. 1. c., tab. 95 
(optima!).

N o n :  Link, Symb. FI. Graec. in Linnaea IX (1834) p. 131; 
Tausch, Flora XX (1837) p. 106; Griseb., Spić. FI, rumel. et bith., 
II (1844) p. 425; Bert,, FI. Itak, VI (1846) app., p. 622; Reichenb., 
Deutsch. FI., II (1846) p. 23; Griseb,, Gram. ex Ledeb., FI. Ross., 
IV (1853); Steud., Syn. pl. Gram. (1855); Neilreich, Diag. Ung. 
u. SIav. GefaBpl. (1867) p. 140; Post, FI. Syr. Palest. and Sinai,
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(1896} p. 899, nec non var. polythera 1. c. (beide A e. uariabilis Eig). 
—  n o n :  Trit. caudahim Godr. et Greń. in Kuntze, Plant, orient.- 
ross., Acta Hort. Petrop. XX (1887) p. 256.

Einjahrig, Halme meist hoch, aufrecht, selten knickig aufstei- 
gend. Blattspreiten schmal-Iinear, meist behaart. Aehre zylin- 
drisch, diinn, fast kahl oder + stark rauh, gegen die Spitze zu ein 
wenig dunner werdend, zur Reifezeit ais Ganzes abfallend. Aehr- 
chen 4— 8 (meist 4— 6, sehr selten weniger), zylindrisch (zusammen 
mit dem anliegenden Spindelgliede), dem Spindelgliede gleich lang, 
4— 5 mai langer ais breit, 3- (sehr selten 4-) bliitig. Verkummerte 
Aehrchen am Grunde der Aehre 2, selten 3. Hiillspelze ±  rauh, 
mit deutlichen, schmalen, fast parallelen Nerven, Hullspelzenspitzę 
der seitenstandigen Aehrchen mit 2 spitzen, mittelgroBen (im Ver- 
gleieh zu den ubrigen Arten der Sektion) miteinander einen scharfen 
Winkel bildenden Zahnen versehen, von denen sich einer (der der 
Spindel zugewendete) zuweilen zu einer dreikantigen, schmalen, 
meist kurzeń Granne verlangert, die bedeutend kurzer ais die des 
obersten Aehrchens ist; die des obersten Aehrchens mit einer 
langen breiten Granne versehen, die von der Hiillspelze meist 
graduell auslauft (Taf. I n ); Grannengrund zuweilen von neben- 
stehenden Zahnen begleitet, die nur durch eine Spalte voneinander 
gesondert sind( kein Winkel). Deckspelze hautig, oberwarts ver- 
dickt und genervt, ihre Spitze mit 2— 3 Zahnen versehen, von denen 
sich einer zuweilen in eine schwache, kurze, nur am obersten Aehr* 
chen vorkommende Granne verlangert. Karyopse zur Reifezeit mit 
den Bliitenspelzen verwachsen (Taf. VI c— d).

A r e a ł :  Siidliche Balkanhalbinsel! Archipel! Kreta! Klein- 
asien! Syrien! Assyrien! Nordmesopotamien (Urfa!)!

Im Grundbau der Aehre und des Aehrchens andert diese Art 
nicht ab. Sie variiert nur im Grade der Begranntheit der Aehre 
(seitenstandige Aehrchen begrannt oder unbegrannt), in Aehrchen- 
lange, Aehrchenzahl, Lange der Grannen des obersten Aehrchens 
etc. —  Den Grannenverhaltnissen nach werden bei dieser Art zwei 
Varietaten unterschieden.

var. typica (non Fiori ') ). —  Hiillspelzen der seitenstandigen 
Aehrchen unbegrannt (Taf. VI c).

Griechenland! Archipel: Chios! Rhodos! Karpathos! etc. 
Kleinasien!

var. polyathera Boiss., FI. Or., V (1884) p. 675. —  Hiill- 
spelzen der seitenstandigen Aehrchen mit schmalen, ±  langen 
Grannen versehen (Taf. VI d).

’ ) Unter dem Namen Ac. caudata L. faBt F i o r i  Ae. caudata und 
Ae. cylindrica Host zusammen, und seine var. t y p i c a  entspricht der 
L i n n e ’ schen Ac. caudata.
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Griechenland! Archipel! Kleinasien! Ąssyrien! Syrien! 
Nordmesopotamien: Urfa!

Diese Varietat scheint uns schon deshalb gut zu sein, da relativ 
wenig Uebergange zwischen ihr und der typischen Form vorhanden 
sind, und auch dadurch, dafi sie im ostlichen Arealteil der Art 
weithaufiger ist, ais die typische Form, welche im westlichen Areał - 
teile der Art weit haufiger ist.

Ihrem Aehren- und Aehrchenbau zufolge nimmt diese Art in 
der Sektion Macrathera eine etwas isolierte Stellung ein, da sie 
lineare oder fast lineare Aehren und Aehrchen hat, wahrend die 
iibrigen Arten der Sektion nie eine solche Aehrenform aufweisen. 
Doch nahert sich A e . caudała auch im Bau der Aehre und Aehrchen 
gewissen Formen von A e . comosa, die im Bau der Aehren und 
Aehrchen auBerst variabel ist, und zwar A e . comosa var. ambigua, 
Diese beiden, A e . caudała und A e . comosa var. ambigua, nahern sich 
auch bezuglich der Grannenzahl einander, da A e . comosa var. 
ambigua zuweilen nur eingrannige Hiillspelzen am obersten Aehr
chen aufweist (Taf. VII d). —  Auch die geographischen und oko- 
logischen Verhaltnisse dieser Art sind von denen der iibrigen Arten 
der Sektion nichl wesentlich verschieden, nur erscheint das Areał 
von A e . caudała betrachtlich grofier ais das der iibrigen Arten. 
Dagegen deckt sich das Areał von A e . comosa, die unserer Art am 
nachsten sleht, fast ganz oder vorwiegend ganz mit dem von A e. 
caudała. —  Es scheint uns deshalb trotz des abweichenden Baues 
der Aehre und des Aehrchens nicht begrundet zu sein, fur A e. 
caudała eine besondere Untersektion aufzustellen. (Siehe auch im 
Georgraphischen Teil.)

Ae. comosa Sibth. et Sm. (sensu stricto; ssp. typica Eig) in 
Sibth. et Sm., Prodr. FI. Graec., I (1806) p, 72; FI. Graec., I (1806) 
p. 75; Chaub. et Bory, Nouv. FI. du Pelop. et des Cycl. (1838) p. 8; 
Steud., Synops. plant Gram. (1855); Boiss., FI. Or. V  (1884) 
p. 676; Post, FI. of Syria, Palest. and Sinai (1896) p. 900 (diag. 
spec. ex parte, excl. var.); Haussk., Symb. ad flor. graec., Mittheil. 
Thuer. Bot. Ver. N. F., XIII (1899) p. 62— 63 (incl. ssp. H etd- 
reichii Eig); Halacsy, Consp. FI. graec., III (1904) p, 433— 434.

I c o n :  Sibth. et Sm., FI. graec. I (1806) tab. 94 (optimal).
S y n :  A e . connała Steud., Synop. plant. gram. (1855) (Mifi- 

bildung von A e . com osa?). —  Trit. com osum  Richter, Plant. Europ., 
I (1890) (nomen solum!); Thell., FI. adv, Montp. (1912) p. 148 
(diagn. ex parte).

N o n :  A e . comosa var. brachythera Post, FI. of Syr„ Palest. 
and Sinnai (1896) p. 900 (siehe auch Lit. und Syn. von var. 
ambigua und ssp. Heldreichii).
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Einjahrig, Halme diinn, mehrzahlig, gegen 15— 30 cm hoch, 
meist aufrecht. Blattspreiten schmal linear, meist behaart. Aehre 
linear-lanzettlich bis schmal-elliptisch und bis schmal-eiformig, kurz, 
diinn oder dick, rauh oder etwas behaart, gegen die Spitze zu 
allmahlich diinner werdend; zur Reifezeit ais Ganzes vom Halme 
abfallend. Aehrchen 3 (seltener 4, oder 2— 1), langlich-schmal bis 
eiformig (maximale Dicke am unteren Teile der Hiillspelze), etwas 
kiirzer ais die ihnen anliegenden Spindelglieder, 3— 4 mai langer 
wie breit, 3— 4-bliitig. Verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrunde 1 
(selten 2). Hiillspelze ±  rauh bis schwach behaart mit ihren oberen 
Teilen etwas iibereinandergreifend, mit ungleich breiten, ±  bogigen 
Nerven; Hiillspelzenspitze der seitenstandigen Aehrchen mit zwei 
spitzen, miteinander einen spitzen Winkel bildenden Zahnen ver- 
sehen, von denen sich einer (der der Spindel zugewendete) zu- 
weilen zu einer Granne verlangert ’ ) ; die des obersten Aehrchens 
stufenweise in 1— 3, meist sehr lange Grannen iibergehend. Basal- 
teile zweier benachbarter Grannen miteinander keinen Winkel bil- 
dend (gespalten!) und deshalb schwer voneinander unterscheidbar 
(Taf. Io) .  Deckspelze hautig, am oberen Teile knorpelig und 
deutlich genervt, Spitze mit 2— 3 kleinen Zahnen versehen, von 
denen sich einer (oder selten mehrere) am obersten Aehrchen zu 
einer kurzeń, schwach entwickelten Granne verlangert. Karyopsen 
mit den Bliitenspelzen verwachsen (Taf. VII; VIII a— e).

A r e a ł :  Siidliche und siidostliche Balkanhalbinsel! West- 
liches Kleinasien!

Eine polymorphe Art, die in Bau der Aehren und Aehrchen, 
Lange und Zahl der Grannen etc. abandert. Die Art wird einge- 
teilt in:

Subsp. eu-com osa Eig.
Aehre schmal-lanzettlich, diinn; Aehrchen 2— 4, langlich, 

schmal, fast nicht oder nur wenig aufgeblasen, Hiillspelzenzahne 
meist ziemlich klein (im Vergleich mit ssp. Heldreichii) ; oberstes 
Aehrchen klein, meist mit 3-zahligen (auf die Spelze) 7— 12 cm 
langen Grannen versehen, seltener mit minderzahligen bis ein- 
zahligen (auf die Spelze) ■). (Taf. VII.)

var. typica.— (S y n: var.major Haussk. ex parte; Haussk., 
Symb. FI. Graec., 1899). —  Aehrchen fast nicht aufgeblasen, Hiill- 
spelzengrannen des obersten Aehrchens 3-zahlig (per Spelze) 3) 
(Taf. VII a— b).

‘ ) Mir selbst ist diese Form nicht begegnet, aber J a u b e r t und S p a c h 
(1848 -1850), H a u s s k n e c h t  (1899), D e  H a l a c s y  (1904) fiihren sie an

2) Spica angustissime-lanceolata, 2 4 spicuiata, spiculae angusto- 
oblongae, non vel vix ventricosae; glumae spiculae terminalis saepe tri- 
aristatae, rarius uni vel biaristatae

3) Glumae spiculae terminalis 3-aristatae.
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A  11 i c a: Phaleron, leg. H e 1 d r e i c h 1895 (Herb. Bot. Gart. 
Dahlem! Herb. Bot. Gart. Leningrad!); Pentelikon, leg, H a u s s -  
k n e c h t  1885 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!). —  K l e i n a s i e n :  
Smyrna, leg. F l e i s c h e r  1827 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!); 
Lydia, Buurbaschi, leg. B o r n m u l l e r  1906 (Herb. Bot. Gart. 
Dahlem!).

var. thessalica Eig. —  ( Sy n :  var. m ajor Haussk. ex parte.
1. c.), —  Aehrchen mehr aufgeblasen (ais var. typica)-, Hiillspelzen- 
grannen des obersten Aehrchens 1-ziihlig an der einen und 3-zahlig 
an der zweiten Spelze ’ ) (Taf. VII e— k).

G r i e c h e n l a n d :  Thessalia-Ebenen, Aivali, leg. H a u s s -  
k n e c h t  1888 (Herb. Hausskn.! Herb. Bot. Gart. Dahlem!). Attica, 
Phaleron (Grasswiesen), leg. H a u s s k n e c h t  1885 (Herb. Bot. 
Gart. Dahlem!).

var. ambigua Eig. —  S y n :  A e . ambigua ( A e .  caudała X  
A e . co m o sa ) Haussk.; Haussk., Symb. ad FI, Graec., Mitteil. Thiir. 
Bot. Ver., N. F., XIII (1899) p. 62— 63; Halacsy, Consp. FI. Graec. 
III (1904) p. 434. —  Hiillspelzengrannen des obersten Aehrchens 
nur 1-ziihlig, oft einerseits oder beiderseits des Grannengrundes 
(an einer oder selten auch an beiden Hiillspelzen) von je einem 
Zahne oder einer kurzeń Seitengranne begleitet, sonst wie bei var. 
łyp ica  (Taf. VII c— d).

A t t i c a :  leg. H e 1 d r e i c h 1877 (Herb. Bot, Gart. 
Dahlem! Herb. Boiss.!); Athen, leg. H a u s s k n e c h t  1885 
(Herb. Haussk.! Herb. Bot. Gart. Dahlem!).

Ssp. Heldreichii (Holz.) Eig. -— Jaub. et Sp., III. pl. or. IV 
(1850— 53) p. 19 (sub A e .  com osa) -, Boiss., FI. Or., V  (1884) p. 676 
(sub var. su bu en tricosa ); Post, FI. of Syria, Palest. and Sinai (1896) 
p. 900 (sub var. subuentricosa); Haussk., Symb. ad flor. graec. in 
Mitteil. Thiir. Ver., N. F., XIII (1899) p. 62 (sub var. subuen- 

łricosa ).

I c o n :  Jaub. et Sp., 1. c., tab. 314 (sub A e .  com osa)-, Post,
1. c„ p. 900 (forma non typica!).

S y n: A e . H eldreichii Holz., Herb. norm. plant. exs. flor. 
Heli. (1881) No. 898 et 986 (nomen solum!); Halacsy, in Zeit. d. 
bot. Gesel. (1886) p. 763; Halacsy, Consp. FI. Graec,, III (1904) 
p. 433. —  A e  caudała var. H eldreichii Boiss,, FI. Or. V  (1884) 
p. 675. —  Trił. H eldreichii Richt., Plant. Europ. I (1890) (nomen 
solum!); Thell., FI. adv. Montp., (1912) p. 148 (diag. ex parte). —  
A e . turcica Azn., FI. de Constant., Buli. Soc. Franę. XLIV (1897) 
p. 177.

) Glumae spiculae terminalis altera tri —, altera uniaristatae.
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Achrc lanzettlich bis schmal lanzettlich; Aehrchen 4— 1, lang- 
lich-eifórmig bis fasl lanzettlich, aufgeblasen. Hiillspelzenzahne 
der seitenstandigen Aehrchen kraftig entwickelt (im Vergleich mit 
ssp. eu-comosa). Oberstes Aehrchen ziemlich grol3, seine Hiill- 
spelzen ungleichmaGig begrannt, nieist die eine mit einer Granne, 
die zweite mit drei Grannen versehen, 4— 8 cm lang (selten bis 
10 cm), seltener Grannenzahl geringer (bis 1 an jeder Spelze) oder 
grober (bis 3 an jeder Spelze) ]) (Taf. VIII a— e).

var. achaica Eig. —  Hiillspelzengrannen des obersten Aehr- 
chens 3-zahlig2). —  Selten. (Taf. VIII a.)

A c h a  i a: bei Pellene, leg. H e l d r e i c h  1887 (Herb. Bot. 
Gart. Dahlem!)

var. subventricosa Boiss, (siehe Litt. und Syn. von ssp. 
Heldreichii). —  Hiillspelzen des obersten Aehrchens die eine 3-, 
die andere 1-grannig’) (Taf. VIII b— c). Die am meisten ver- 
breitete Form der Unterart Heldreichii.

T h e s s a 1 i a. Aivali, leg. H a u s s k. 1885 (Herb. Bot. Gart. 
Dahlem! Herb. Bot. Gart. Leningrad!); A t t i c a ,  leg. H e l d 
r e i c h  1881 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!). M a k e d o n i e n ,  
Saloniki, leg. A b d - d e r - R a h m a n - N a d j i ,  1889 (Herb. Bot. 
Gart. Dahlem!); R u m e 1 i e n , Konstantinopel, leg. A z n a v o u r  
1899 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!).

var. biaristata Eig. —  Hiillspelzengrannen des obersten Aehr
chens 1-zahlig oder zuweilen die eine Hiillspelze noch mit einem 
langen Seitenzahn oder mit einer kurzeń Seitengranne yersehen *) 
(Taf. VIII d— e).

G r i e c h e n l a n d :  Morea, leg. C h a u b e r t  (Herb. Con- 
serv. Genf!); Sparta, L e n o r m a r d ,  1844 (Herb. Boiss.!).

Die angefuhrten Varietaten weisen vielfach Zwischenformen 
auf. —  Var. thessalica nimmt eine Mittelstellung zwischen den 
beiden Unterarten ein,

Trotz des reichhaltigen Materials, das mir beim Bearbeiten 
dieser Art zur Verfiigung stand, sind mir doch einige Fragen be- 
ziiglich der Einteilung dieser Art in Varietaten unaufgeklart ge- 
blieben. Diese werden hoffentlich durch reichere Sammlungen, 
wie durch unmittelbare Beobachtungen der genannten Formen auf 
ihren natiirlichen Standorten, sowie mit Hilfe genetischer Angaben 
ihre Losung finden.

') Spica lanceolata usque angusto-lanceolata, 1 4 spiculata; spiculae 
ovato oblongae, ventricosae; glumae spiculae terminalis saepe altera 
triaristata, altera uniaristata, vel rarius duae uniaristarae vel duae triaristatae. 

J) Glumae spiculae terminalis 3-aristatae.
3) Glumae spiculae (erminalis altera tri, altera uniaristatae.
4) Glumae spiculae terminalis uniaristatae.
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H a u s s k n e c h t  beschreibt einc var. polya th era  (Syn. var. 
pluriaristata Halacsy, 1904), bei der die friillspelzen der seiten- 
standigen Aehrchen angeblich eingrannig sind. J a u b e r t  e t  
S p a c h (1848— 50) veranschaulichen eine solche Aehre auf 
Tafel 314 (zweite Aehre von rechts aus) und diese ist auch von 
P o s t  (1896) in seiner Flora abgebildet. Im Haussknechtherbar 
selbst ist mir diese Varietat nicht begegnet. Die einzige Pflanze 
dieses Herbars aus Orman Magula, die ais var. polya th era  bezeich- 
net war, gehórte einer nicht typischen Form von A e . triuncialis an. 
Auch in den iibrigen Herbarien, wo ich Materiał von A e g iło p s  unter- 
suchte, fand ich, abgesehen von einigen dieser Art gehorenden 
Aehren, bei denen eine Fliillspelze der vorobersten Aehrchens ein
grannig war, diese Varietat uberhaupt nicht. Var. polya th era  
Haussk. bedarf also noch einiger Nachpriifung.

Ueber den Umfang des Formenkreises von A e .  com osa  sprechen 
sich verschiedene Autoren verschieden aus. Die Mehrzahl der 
Autoren, die diese Art behandelten, schliefien ssp. H eldreichii aus 
dem Formenkreise von A e . com osa  aus und fiihren sie ais eine 
selbstandige Art auf ( H a l a c s y  1904, A z n a v o u r  1897 und 
andere). Dagegen sind Autoren wie z. B. H a u s s k n e c h t  
(1899), der Ansicht, da 13 A e .  H eldreichii nur eine Varietat von A e .  
com osa  darstellt. H a u s s k n e c h t  selbst entzieht dem Formen
kreise von A e .  com osa  eine andere Form, die seiner Meinung nach 
eine Hybridform zwischen A e . caudata und A e .  com osa  ist, und 
benennt sie A e .  am bigua. Diesem Verfahren stimmen auch 
H a l a c s y  und andere bei. Auch wir sind beziiglich A e .  H e ld 

reichii mit H a u s s k n e c h t  derselben Ansicht, glauben jedoch, 
dafi H a u s s k n e c h t s  A e . am bigua nur eine Varietat von A e .  
com osa  darstellt. Die Hauptmerkmale, die A e .  H eldreichii von 
A e .  com osa  unterscheiden lassen, sind angeblich zwei: 1. die Aehr
chen von A e .  H eldreichii sind mehr aufgeblasen ais bei A e . co m o sa ;

2. die Zahl der Hiillspelzengrannen des obersten Aehrchens bei 
A e .  H eldreichii ist 3 und 1 (und nicht 3 und 3, wie sie bei A e .  
com osa  ist). Wir konnen ais bezeichnend noch hinzufiigen, da!3 die 
Grannen von ssp .H eldreich ii bedeutend kurzer, und dali das oberste 
Aehrchen meist relatiy grófier ais bei der typischen A e .  com osa  ist. 
Diese angegebenen Unterschiede gelten aber nur dann, wenn man 
extreme Formen beider Typen miteinander vergleicht. Wer aber 
beide Unterarten umfangreicher studiert hat, der wei!3 wohl, dafi 
es eine Reihe intermediarer Formen zwischen ihnen gibt. (Taf. 
VII e— k.) So tritt z. B. zwischen der aufgeblasenen Aehrchen- 
form von ssp. H eldreichii und der diinnen von ssp. eu -com osa  eine 
vollstandige Stufenleiter von Uebergangsformen auf. Dasselbe gilt 
auch von Grannenzahl und Grannenlager 13 und 3 und lang bis
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3 und 1 und kurz). Ferner t̂ ibt es, wie schon friilier gezeigt wurde, 
Formen, bei denen die Hiillspelze des obersten Aehrchens nur je 
eine einzige lange Granne haben (Taf. VII d; VIII e). —  Das Vor- 
kommen eines parallelen Abanderungszyklus in den Grannenver- 
haltnissen bei beiden in Rede stehenden Unterarten kann noch 
nicht ais Beweis der Selbstandigkeit von A e. Heldreichii angesehen 
werden. Die Kurze der Aehre, Dicke des Aehrchens, sowie die 
Abnahme der Grannen an Zahl und GroBe sind wahrscheinlich 
Merkmale, die innig miteinander zusammenhangen. Doch von einer 
vollstandigen Korelation kann hier keine Rede sein, da z. B, diinn- 
ahrige Formen mit kurzeń Grannen und dickahrige mit langen 
Grannen bekannt sind. (Taf. VII b; VIII c).

Typische Formen von A e . comosa und ssp. Heldreichii wie 
auch Zwischenformen sind (nach dem Herbarmaterial zu urteilen) 
mehr oder minder iiber das ganze Artareal verteilt. Diese Gleich- 
mafiigkeit in der geographischen Verbreitung spricht auch gegen 
die Selbstandigkeit von A e . Heldreichii.

H a u s s k n e c h t  (1899) teilt A e . comosa in 3 Varietaten ein. 
Bei dieser Einteilung bedient er sich der Pflanzenhohe, Aehren- 
und Grannenlange, sowie des Aufgeblasenseins und der GroBe der 
Aehrchen, wahrend der die Grannenzahl in diesem Falle gar nicht 
in Betracht zieht. Wir sind der Ansicht, daB die Grannenzahl 
ais konstantes Merkmal angesehen werden muB, und deshalb soli 
es auch bei der Einteilung der Art in Varietaten nicht unberiick- 
sichtigt bleiben. Seine Art A e . ambigua (A e . comosa X _ A e .  
caudata)  stellt H a u s s k n e c h t  dagegen fast nur auf Grund 
der Zahlenverhaltnisse der Grannen des obersten Aehrchens auf, 
und zwar mit folgender Begriindung: Bei A e . comosa sind die 
Hiillspelzengrannen 3 und 3, oder 3 und 1-zahlig. Bei A e . caudata 
sind die Hiillspelzengrannenn 1-zahlig. Bei A e . ambigua sind die 
beiden Hiillspelzengrannen zwar einzahlig, werden aber von Seiten- 
zahnen oder von kurzeń und diinnen Seitengrannenn begleitet, Um 
zu beurteilen, ob A e . ambigua wirklich eine Hybridform zwischen 
A e. caudata und A e . comosa darstellt, wollen wir die Unterschei- 
dungsmerkmale der zwei genannten Arten betrachten, und unter- 
suchen, welche von ihnen bei A e . ambigua autreten.

A e . comosa (typische Form).

1. Aehre schmal-lanzettlich.
2. Aehrchen schmal-elliptisch.
3. Aehrchenzahl 3, selten 2 

oder 4.

A e . caudata.

1. Aehre linear.
2. Aehrchen linear.
3. Aehrchenzahl 4— 8 (meist 

4— 6, sehr selten weniger.)
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4. Obersles Aehrchen bedeu- 
tend (gegen 2 mai) kiirzer ais 
die iibrigen, oft unfruchtbar, sel- 
len fruchtbar. dann sehr klein- 
kornig.

5. Hullspelzenrander des sei- 
tenstandigen Aehrchens beson- 
ders am oberen Teile iiber- 
einandergreifend; Nerven i  bo- 
gig, weniger hervorspringend ais 
bei Ae. caudata. Hiillspelzen- 
zahne etwas seitwarts geneigl 
und unverdickt.

6. Grannen stufenweise von 
der Hiillspelze ausgehend.

7. Grannen der Iiiillspelzen 
des obersten Aehrchens 3-zahlig.

8. Grannengrund (zumindest 
der der mittlereh Granne) flach 
oder fast flach, dunner und brei- 
ter ais bei Ae. caudata.

9. Grannennerven fast gleich 
dick, sehr einander genahert.

10. Deckspelzen des obersten 
Aehrchens oft begrannt, Gran
nen ziemlich lang.

11. Verkummerte Aehrchen 
1, selten 2.

4. Oberstes Aehrchen nur ein 
wenig kleiner ais die iibrigen, zu- 
weilen alle Aehrchen fast gleich 
lang, meist fruchtbar, mit nor- 
malen oder fast normalen Kary- 
opsen.

5. Hullspelzenrander der sei- 
tastandigen Aehrchen nur ein 
wenig oder fast gar nicht iiber- 
einandergreifend; Nerven meist 
fast parallel, mehr hervorsprin- 
gend ais bei Ae. comosa; Hiill- 
spelzenzahne meist etwas oben 
verdickt,

6. Grannen etwas schroff von 
der Hiillspelze ausgehend, so 
daB man beim naheren Betrach- 
ten den Grannengrund leicht 
von der Hiillspelze unterschei- 
den kann.

7. Grannen der Hiillspitze des 
obersten Aehrchens 1-zahlig.

8. Grannengrund t abgerun- 
det und dicker.

9. Mittlerer Nerv der Granne 
meist etwas kraftiger ais die der 
iibrigen Nerven entwickelt, Ner- 
ven besonders am untćren Teile 
der Granne durch Zwischenfur- 
chen deutlich voneinander ge- 
sondert.

10. Deckspelze des obersten 
Aehrchens sehr selten begrannt; 
Grannen bedeutend kiirzer ais 
die der Deckspelze des obersten 
Aehrchens von A e. comosa.

11. Verkummerte Aehrchen 2, 
selten 3.

Abgesehen vom angefiihrten Merkmal 7 unseres Vergleichs Ae. 
ambigua Haussk. in allen Merkmalen mit Ae. comosa (typische 
Formen) iiberein. Unter Hausknechts Materiał von Ae. ambigua 
begegnet man zwar auch Exemplaren, dereń Aebren dunner und

Fedde, Rep. Beih. LV. 8
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dereń Aehrchen mehr linear ais die von A e . comosa zu sein 
scheinen, doch glaube ich, dali dieses Aussehen nur dem jugend- 
lichen Zustande der Pflanze zuzuschreiben ist, und daher er- 
schienen sie wohl H a u s s k n e c h t  „ais ob sie sich nicht weiter 
entwickeln wiirden". Die gróBte Mehrheit des verhaltnismaBig 
reichen Materials dieser Form, das ich in den Herbarien gesehen 
habe, zeigte sich aus vollstandig normal entwickelt. Auch durch 
das Grannenmerkmal kann A e . ambigua nicht ais eine von A e . 
comosa scharf unterscheidbare Form angesehen werden, da einer- 
seits Uebergangsformen zwischen typischen Formen von A e . comosa  
und A e . ambigua vorkommen; andererseits sind auch Formen von 
A e . comosa ssp. Heldreichii bekannt, die eine gleiche Grannenzahl 
mit A e . ambigua aufweisen, und die niemand ais Hybridformen 
zwischen A e  comosa und A e . caudata hatte betrachten konnen. Es 
gibt also keinen Grund, A e . ambigua ais Hybridform zwischen A e .  
comosa und A e . caudata anzusehen. (Siehe auch im Geographi- 
schen Teil.)

A e. uniai istata Visiani, FI. Dalmatica III (1852) p. 345 
(excl. syn. A e . ouata Alsch.); Freyn. Die FI. von Sud-Istr., Verh. 
Zool.-Bot. Gesellsch. in Wien XXVII (1878), p. 483; Fiori, Nuov.
FI. Anal. d'Ital., I (1923— 25), p. 160.

S y n :  A e . Notarisii Clementi, sertulum orient. (1855) p. 99; 
Tschihatcheff, Asie Mineure, Botanique II (1866) p. 583. —  A e . 
uniaristata Steud., Synops. plant, gram., (1855) p. 354. —  Triticum 
uniaristatum Riclit., PI. Europ. I (1890) p. 128 (nomen solum); 
Aschers. et Graebn., Synops. Mitteleur. FI., II (1898— 1902) p. 708.

S y n .  I c o n: A e . Notarisii Clementi: 1. c., tab. 5, fig. 1 
(optima!).

Einjahrig. Halme meist mehrzahlig, gegen 15— 30 cm hoch, 
meist knickig. Blattspreiten schmal-linear, meist behaart; Blatt- 
scheiden meist am oberen Teile behaart. Aehre kurz, lanzettlich 
bis eiformig-lanzettlich, kahl, gegen die Spitze zu stark diinner 
werdend, begrannt, zur Reifezeit ais Ganzes abfallend. Verkiim- 
merte Aehrchen am Aehrengrunde 3, selten 2. Aehrchen 2— 3- 
(sehr selten 4), meist 4-bliitig, eiformig bis Ianglich-eiformig, auf- 
geblasen, oben ziemlich tief eingeschniirt (aber nicht plotzlch),
2,5— 3 mai langer ais breit; unterstes Aehrchen mindestens um 
ein Drittel oder ein Viertel kiirzer ais das ihm anliegende Spindel- 
glied; oberstes Aehrchen betrachtlich kleiner ais die iibrigen, meist 
unfruchtbar. Hiillspelzen ±  rauh, mit bogigen, breiten, ungleich 
breiten Nerven. Hiillspelzenspitze der seitenstandigen Aehrchen 
mit einem langen, spitzen, sehr breitbasigen Zahne und mit einer • 
schmalen, dreikantigen Granne versehen (Taf. I e ) ; beide mit ihren 
basalen Teilen einen spitzen Winkel bildend; Hiillspelze des ober-
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sten Aehrchens stufenweise oder schroff in eine breite flachę 
Granne iibergehend; Granne zuweilen einerseits oder beiderseits 
von je einem langen, spitzen, mit dem Grannengrunde einen sehr 
spitzen Winkel bildenden Zahn begleitet; mittlerer Nerv der Gran- 
nen stark heryorspringend, eine Fortsetzung des meist stark hervor- 
springenden mittleren Nerv der Hiillspelzen darstellend. Deck- 
spelzen hautig, die der seitenstandigen Aehrchen mit fast zusam- 
mengelegten Halften am oberen Teile; Deckspelzenspitze der 
seitenstandigen Aehrchen mit spitzen schmalen Zahnen versehen, 
von denen sich zuweilen einer zu einer kurzeń Granne verlangert, 
die des obersten Aehrchens mit einer schwachen kurzeń Granne 
versehen, und von 1— 2 spitzen Nebenzahnen begleitet. Karyopse 
zur Reifezeit mit den Bliitenspelzen verwachsen. (Taf. VIII f.)

A r e a ł :  Nordwestliche Balkanhalbinsel! Morea! Klein- 
asien: Scutari! Maltepe (bei Ismid!).

A e. uniaristata ist auBerst konstant, und yorlaufig fanden wir 
noch keine Form, die ±  vom gewóhnlichen Typus abweicht. Die 
Konstanz dieser Art steht wahrscheinlich in direktem Zusammen- 
hang mit der Lagę ihres Areals, das yorzugsweise im nordlichen 
Arealteil der Gattung liegl, wo uberhaupt Formenkonslanz inner- 
halb der Gattung A egilops herrscht.

Ais V i s i a n i diese Pflanze beschrieb, glaubte er, daB sie 
A e. cylindrica am nachsten stehe. Unserer Meinung nach steht 
diese Art A e . comosa am nachsten, und zwar gewissen Formen der 
Unterart Heldreichii. Von typischen Formen von A e . comosa ssp. 
Heldreichii unterscheidet sich A e . uniaristata sehr gut, und zwar 
durch folgendes Merkmal. Wahrend bei den typischen Formen 
von A e . comosa ssp. Heldreichii die eine Hullspelze des obersten 
Aehrchens 3-grannig, die zweite 1-grannig ist, und die der seiten
standigen Aehrchen uberhaupt unbegrannt sind, sind bei A e . unia
ristata die samtlichen Hiillspelzen der Aehre mit je einer Granne 
yersehen. Von A e . comosa ssp. Heldreichii var. biaristata ist A e .  
uniaristata viel schwieriger zu unterscheiden, da bei dieser Varietat 
beide Hiillspelzen des obersten Aehrchens nur eingrannig sind. Die 
Aehnlichkeit zwischen A e . comosa und A e . uniaristata geht jedoch 
noch weiter; wie wir schon friiher erwahnt haben (siehe Abschnitt 
A e . com osa), gibt es eine Varietat, und zwar A e . comosa var. polya- 
thera Haussk., bei der auch die Hiillspelze der seitenstandigen 
Aehrchen begrannt sind. Folglich, wenn A e . comosa einerseits eine 
Form aufweist, dereń oberstes Aehrchen eingrannige Hiillspelzen 
nat und andererseits Formen hat, bei denen zwar das oberste Aehr
chen normal begrannt ist, aber auch die seitenstandigen Aehrchen 
begrannt sind (var. polyathera), kónnte man auch erwarten, daB 
auch eine solche Form gefunden wird, bei der alle Hiillspelzen
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eingrannig sein werden. Und tatsachlich ist mir eine Form von 
var. biaristała begegnet, bei der auch das voroberste Aehrchen ein- 
grannige Spelzen hat (Taf. VIII e); J a u b e r t  u n d  S p a c h  
(1850— 53) veranschaulichten (in Tafel 314, dritte Aehre von links 
aus) eine Aehre, bei der alle Hullspelzen eingrannig sind. Eine 
derartige Form von A e. cornosa, fur die vielleicht der Name confusa 
zutrifft, wird zwar anfanglich aut A e . uniaristata schlieBen lassen. 
Bei naherer Untersuchung IaBt sich aber A e . uniaristata sogar leicht 
von den ihr auBerst ahnlichen extremen Formen von A e . comosa  
unterscheiden.

A e . uniaristata.
1. Oberstes Aehrchen bedeu- 

tend kleiner ais die iibrigen, zu- 
weilen keine Bliiten ęnthaltend, 
fast immer unfruchtbar.

2. Verkiimmerte Aehrchen 2, 
selten 3.

3. Hullspelzenzahne sehr kraf- 
tig entwickelt, breitbasig,

4. Der zwischen Zahn und 
Granne sich befindende Sinus ist 
breit und tief.

5. Grannen 4— 5 cm lang (im 
Durchschnitt).

6. Aehre etwas rauh.

A e . comosa var. confusa.
1. Aehrchen gegen dieAehren- 

spitze zu t  stufenweise kleiner 
werdend; oberstes Aehrchen 
nur unwesentlich kleiner ais die 
iibrigen (auch dann, wenn die 
Aehre aus drei Aehrchen zusam- 
mengesetzt ist), meist fruchtbar, 
wenn auch kleinkórnig.

2. Verkummerte Aehrchen 1, 
selten 2,

3. Hullspelzenzahne kleiner 
und diinner.

4. Der zhischen Zahn und 
Granne sich befindende Sinus ist 
schmaler und seichter.

5. Grannen 5— 7 cm lang (im 
Durchschnitt).

6. Aehre meist ±  stark rauh
oder schwach behaart.

Ais wertvollstes Unterscheidungsmerkmal kann jedoch hóchst- 
wahrscheinlich der Bau der Grannen an den seitenstandigen Aehr
chen angesehen werden. Die Hullspelzengrannen der seitenstan
digen Aehrchen sind bei A e . uniaristata dreikantig, im Querschnitt 
ein hohes Dreieck mit schmaler Basis, wahrend sie bei A e . comosa  
var. confusa flach zu sein scheinen. Doch, wie gesagt, sah ich diese 
Varietat nur auf der Abbildung J a u b e r t s  u n d  S p a c h s ,  wo 
diese Einzelheit nicht klar genug ist; die mir zur Verfugung ge- 
standenen Aehren von den seitenstandigen Aehrchen aber, bei 
denen nur das voroberste begrannt war, wiesen flachę Grannen auf: 
man kann aber wohl annehmen, daB solcher Grannenbau uberhaupt 
dieser Varietat eigen ist.

A e . uniaristata, die sich morphologisch an A e . comosa an- 
schlieBt, steht der zweiten Art der Sektion, A e . caudata, hingegen
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ziemlich fern, da man bei A e . uniaństata nie Uebergange zu der fur 
A e . caudata sehr charakteristischen, linearen Aehren- und Aehr- 
chenform begegnet, wogegen die Aehren von A e . comosa Ueber
gange zu linearen Aehren und Aehrchenform aufweisen. In dieser 
Beziehung nimmt A e . comosa eine zentrale Stellung in der Sect. 
Macrathera ein, wie A e . crassa in der Sect. Pachystachys. Unter 
den Arten der anderen Sektionen scheint mir A e . uniaństata mor- 
phologisch naher zu A e . uentricosa ais zu anderen Arten zu stehen; 
auch im geographischen Sinne stehen sich diese Arten ziemlich 
nahe. (Siehe auch im Geographischen Teil.)

Sectio Pleionathera Eig.
Aehre meist kurz, selten lang, breit-eiformig (fast rundlich) bis 

eifórmig, schmal-lanzettlich und linear, aus wenigen (2— 5, sehr 
selten mehr) Aehrchen zusammengesetzt, zur Reifezeit ais Ganzes 
abfallend oder selten in einzelne Aehrchen zerfallend, wobei jedes 
Aehrchen mit dem ihm anliegenden Spindelgliede abfallt; verkiim- 
merte Aehrchen am Aehrengrunde 1— 4, nach dem Abfallen der 
Aehre am Halme zuriickbleibend. Aehrchen krugformig (mit stark 
eingeschnurlem Halse) bis elliptisch und linear, gegen die Aehren- 
spitze zu oft kleiner werdend, 2— 3 mai langer ais breit (im Durch- 
schnitt), eines oder einige der unteren Aehrchen meist deutlich 
langer ais die ihn enanliegenden Spindelglieder; dabei nimmt diese 
Langendifferenz gegen die Aehrenspitze hin ab, so da!3 die oberen 
Aehrchen den ihnen anliegenden Spindelgliedern gleich lang und 
sogar etwas kurzer ais sie sind. Grannen meist schmal und flach 
(Taf- Iw ), i  gleich lang, oder ófters ungleich lang; dabei befinden 
sich die langsten (mindestens die der Hiillspelzen) am obersten 
oder am zweituntersten Aehrchen, zuweilen alle oder zum Teil sich 
zu Zahnen verktirzend; bei den begrannten Formen mehr ais eine 
Granne per Spelze vorhanden (2— 7, zumindest an den Hiillspel- 
zen ); Hiillspelzengrannen zahlreicher und kraftiger ais Deckspel- 
zengrannen, Grannengriinde fast immer deutlich von der Spelze 
unterschieden, je zwei einen deutlichen Winkel oder ±  weites 
Interval bildend (Taf. I q— v). Grannenzahl des obersten Aehrchens 
oft groBer ais die der iibrigen; die der einen Hiillspelze ist (in 
denselben Aehrchen) zuweilen groBer ais die der zweiten Hiill- 
spelzen. Hiillspelzenspitze nie abgestumpft. Karyopse bei den 
meisten Arten frei, nur bei zwei Arten verwachsen’ ).

M Spica paucispiculata, brevi=, t- ovata, vel elliptica, vel lanceolata, 
raro elongaio-linearis, plerumque aristata. demum integra secedens; spi- 
culis 2—5, ventricosis, vel ' ellipticis, raro linearibus; arislis semper plus 
quam una (ad glumas saltem): ad glumas rohustioribus, raro spica prope vel 
omnino mutica; spiculis iudimentariis ad basim spicae semper praesentibus; 
caryopsis libera vel adhaerens.
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A r e a ł :  Kaukasus! SiidruBland! Krim! Balkanhalbinsel! 
Italien! (samt Inseln)! Frankreich! Iberische Halbinsel! Kana- 
ren! Marokko! Algerien! Tunis! Tripolitanien mil Cyrenaika! 
Aegypten! Sinaihalbinsel! Palastina! Syrien! Kleinasien! Me- 
sopotamien! Transkaukasien! Persien! Russisch Zentralasien!

Die Sektion Pleionathera zerfallt in zwei Untersektionen:
I. Subsect. Adhaerens Eig. —  Karyopste verwachsen. Hull- 

spelznerven meist schmal, dunn, alle + gleichbreit, parallel oder 
fast parallel, gewohnlich sehr deutlich, Zwischenfurchen meist 
deutlich breit, gleich breitJ) (Taf. II, v; X ),

2 Arten. A e . uariabilis Eig. und A e . K ołschyi Boiss.
A r e a ł  : UmlaBt vorzugsweise den siidlichen Arealteil der 

Sektion, und dabei ihren aridesten Teil.
II. Subsect. Libera Eig. —  Karyopste frei. Hullspelzennerven 

meist breit, oft nicht sehr deutlich, ungleich lang und ungleich breit. 
Zwischenfurchen seicht, meist unregelmaBig2). (Taf. I q— s; 
XIV d e.)

6 Arten: A e . triuncialis L., A e . columnaris Zhuk., A e . biun- 
cialis Vis., A e . triaństata W illd ., A e . umbellulata Zhuk. und A e .  
ovata L.

A r e a ł :  UmfaBt den nordlichen Arealteil der Sektion und 
die weniger ariden Gebiete ihres siidlichen Arealteils.

Die geographische Verschiedenheit dieser beiden Untersektio
nen tritt, beispielsweise im sudostlichen Winkel des Mittelmeer- 
gebietes, sehr deutlich hervor, und zwar in Siidpalastina, der Sinai
halbinsel und in Aegypten, wo die Subsect. Libera ganzlich fehlt, 
wahrend die Subsect. Adhaerens reichlich vertreten ist. (Siehe auch 
den Geographische u Teil.)
B e s t i m m u n g s s c h l u s s e l  d e r  A r t e n  d e r  S e k t i o n

P l e i o n a t h e r a .
1. Karyopsen zur Reifezeit mit den Bliitenspelzen verwach-

sen; Hiillspelzennerven meist schmal, dunn, i  gleich breit, parallel 
oder fast parallel, oft stark hervorspringend; Furchen zwischen den 
Nerven meist breit. Verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrunde 3, 
selten 2— 4  ..........................................................................................2

—  Karyopsen irnmer frei; Hullspelzennerven meist breit, oft 
nicht sehr deutlich, ungleich breit und ungleich lang, meist nicht 
parallel; Furchen meist unregelmaBig. Verkummerte Aehrchen 
1—3 (selten 4 ) ......................................................................................3

2. Aehrchen klein, linear bis schwach elliptisch, Hullspelzen
5— 6 mm lang, 3 4 mm breit; Grannen auch der Deckspelzen
kraftig entwickell, die der Hullspelzen J gleich lang. sowohl in den-

') Caryopsis adhaerens; nervis plerumqne angustatis, <- aequalibus.
') Caryopsis libera; neryis plerumque dilalatis f inaequalibis.
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selben Aehrchen ais auch in verschiedenen, 2— 5 p. Spelz., oder die 
mittlere Granne (wenn 3 vorhanden) sich zu einem Zahn verkiirzend 
oder fehlend (dann sind die beiden Seitengrannen voneinander 
durch einen Zwischenraum getrennt) . . . .  Ae. Kołschyi Boiss.

—  Aehrchen meist kraftiger entwickelt (im Vergleich mit Ae.
Kołschyi), krugformig bis schwach elliplisch und linear; Hiillspelzen 
meist 6— 8 mm lang, 4— 6 mm breit; Grannen an den Deckspelzen 
meist fehlend und an den Hiillsp. 2— 3 meist sehr unregelmaBig, oft 
sehr kurz oder fehlend, (dann treten an ihrer Stelle 1— 3 unregel- 
mabige Zahne a u f ) ...............................................Ae. variabilis Eig.

3. Verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrund fast immer 3. 
Aehre langlich schmal lanzettlich, gegen die Spitze zu schmaler 
werdend, 30— 60 mm lang (selten langer) und 4— 7 mm breit, 
Aehrchen 3— 7, schmal-elliptisch bis fast linear, oberstes fast immer 
fruchtbar, meist mit einer kleinen Karyopse. Hiillspelzen 8— 9 mm 
lang, 4— 5 mm breit. Grannen nicht mehr ais 3 auf die Spelze 
(sehr selten gar fehlend); die der Hiillspelzen des obersten Aehr- 
chens flach und meist deutlich langer und breiter ais die iibrigen 
Grannen; die mittlere Granne des obersten Aehrchens gewohnlich 
kraftiger entwickelt und mehr angespreizt ais die seitlichen; die 
der Hiillspelzen der seilenstandigen Aehrchen dreikantig oder ab- 
geflacht schmal, meist 2— 3-zahlig (wenn 3-zahlig, dann ist die 
mittlere Granne meist kiirzer; wenn 2— 3-zahlig, dann sind die 
Grannen an ihren basalen Teilen gewohnlich durch einen Intervall 
yoneinander gesondert), oder selten nur einzahlig (dann ist die 
Granne noch von einem Seitenzahn begleitet). Deckspelzengrannen 
meist 0, wenn vorhanden meist nur einzahlig . . Ae. łriuncialis L.

—- Aehre anders g e s ta lte t ....................................................... 4
4. Verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehre 3; Aehre

breit-lanzettlich bis eiformig. Aehrchenzahl 4— 6, die 1— 3 oberen 
Aehrchen steril, plotzlich stark verjiingt, die iibrigen fruchtbar, 
elliptisch, plotzlich aufgeblasen oberhalb der Hiillspelzenmitte; 
Hiillspelzengrannen alle +  gleichartig gestaltet, die der oberenAehr- 
chen kiirzer und 3— 5-zahlig, die der unteren langer und 4— 6- 
zahlig; Deckspelzengrannen den Hiillspelzengrannen im Bau ahn- 
lich, aber kiirzer ais sie, und meist nur 2 -z a h I ig ..........................
......................................................................... Ae. umbellulata Zhuk.

—  Aehre anders g e s ta lte t ........................................................5
5. Verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehre 3, sehr sel

ten 2; Aehre lanzettlich, oberhalb der Mitte meist schnell schmaler 
werdend, 23— 33 mm lang (selten bis 45), 6— 8 mm breit (selten 
10 mm). Aehrchen meist 4, selten 3 oder 5, elliptisch, die 2 (oder 1) 
oberen gewohnlich stark verkleinert, steril; Hiillspelzen der unteren 
Aehrchen durchschnittlich 8— 11 mm lang, 5— 7 mm breit; Hiill-
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spelzengrannen des obersten Aehrchens meist 3-zahlig, die des 
zweitobersten 2-zahlig (sehr sellen 3-zahlig), die der unteren meist
2- oder 3-zahlig, sehr selten 4-zahlig; dabei sind diese Grannen 
beim zweitnntersten Aehrchen meist betrachtlich langer ais bei den 
obersten Aehrchen nnd nur ein wenig langer ais beim untersten, 
(auf diese Weise enden oft alle Grannen der Aehre fast in der- 
selben H ohe); Deckspelzengrannen der unteren Aehrchen meist ein- 
zahlig, die der oberen 0 .................................. Ae. triarisłała Willd.

—  Aehre anders g e s ta lte t ........................................................6
6. Verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehre 3, selten 2 

oder 4. Aehre lanzettlich,oberhalb der fruchtbaren Aehrchen sich
plotzlich lang verschmalemd, 35— 70 mm lang. Aehrchen 4— 6, 

gewohnlich 5; die 2— 3 unteren elliptisch, fruchtbar, die anderen 
unfruchtbar (selten mit kleiner Karyopse), oft kiirzer ais die Spin- 
dclglieder. Hiillspclzcn 9— 13 mm lang. Hiillspelzengrannen der 
fruchtbaren Aehrchen gewohnlich 2 auf dic Spelze, eine viel breiter 
(bcsonders an ihrer Basis); Hiillspelzengrannen der unfruchtbaren 
Aehrchen (sowie manchmal der fruchtbaren Aehrchen) 3 auf die 
Spelze, ' gleich brcit, selten 2 pro Spelze. Hiillspelzengrannen- 
basen einen spitzen Winkel bildend (nicht ein Interwali). Deca- 
spclzcngranncn vorhandcn mindestens an cincm Teil der Aehrchen.

....................................................................  Ae. columnaris Zhuk.
Aehre anders gestaltet ........................................................ 7

7. Verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrunde 1, seltener 2. 
Aehre schmal-lanzettlich bis schmal-elliptisch, meist 20— 30 mm 
lang (seltener bis 40 mm), 5— 7 mm breit. Aehrchen 2, seltener 3. 
oberstes fast immer fertil (meist mit kleinerer Karyopse), elliptisch, 
seltener krugfórmig, schwach aufgeblasen, seltener ziemlich stark 
aufgeblasen. Hiillspelzen meist 8- -9 mm lang, 5— 6 mm breit. 
Hiillspelzengrannen des obersten Aehrchens 3-zahlig, die dei seiten- 
slandigen Aehrchen 2- oder 3-zahlig, deutlich kiirzer ais die des 
obersten Aehrchen, doch nicht oder nur etwas schmaler. Deck- 
spelzengrannen bedeutend kiirzer ais Hiillspelzengrannen, jedoch 
an allen Aehrchen (wenigstens 1 fiir die Spelze) vorkommen . .
......................................................................................Ae. biuncialis Vis.

—  Verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrunde 1, sehr selten 2. 
Aehre breit eiformig bis elliptisch und schmal-lanzettlich, meist 
10— 22 mm lang und 4—9 mm breit. Aehrchen 3, selten 2 oder 4, 
krugfórmig bis schwach elliptisch, oberstes meist klein und steril. 
Hiillspelzen meist 7— 8 mm lang, 5— 6 mm breit. Hiillspelzengran
nen meist mehr ais 3-zahlig oder sehr selten 2-zahlig, (dann ist eine 
Granne breiter und die Aehrchen oft stark aufgeblasen), +  gleich 
lang an den samtlichen Aehrchen oder die des zweituntersten Aehr
chen etwas langer ais die iibrigen. Deckspelzengrannen meist ziem-
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lich kraftig entwickelt (auch wenn die Hiillspelzengrannen 2-zahlig 
sind), etwas kiirzer ais Hiillspelzengrannen, meist nicht weniger 
ais 2-zahlig. In seltenen Fallen sind die samtlichen Grannen der 
Aehre verkiirzt, kónnen auch teilweise fehlen A e .  ovała  L.

A e. variabilis Eig spec. nov. — S y n .  A e .  triuneialis L. var. 
braehyałhera  Boiss. (paBt nur zu ssp. cylin d rosta ch ys) FI. Or., V 
(1884) p. 674; Post, FI. of Syr., Pal. a. Sinai (1896) p. 899; Muschl,. 
A  Man. FI. of Egypt, voI. I (1912) p. 156. —  A e .  caudata et A e .  
eaudała var. p olya th era  Post, FI. of Syria, Palest and Sinai (1896) 
p. 899— 900. —  Trit. łriunciale var. brachyatherum  Aschers. et 
Graebn., Synops. Mitteleur. FI. II (1898 -1902) p. 707. —  Trit. 

p eregń n u m  Hackel in Ann. of Scott. Nat. Hist. Quart Mag. (1907) 
pp. 101— 103 ')-

Einjahrig, Halme sich biischelig verzweigend, am Grunde 
knickig aufsteigend, oberwarts aufrecht, 15— 40 cm hoch. Blatter 
(Scheide und Blattspreite) behaart oder kahl, 3— 12 cm lang. 
Blattspreitenohrchen gewimpert oder kahl. Blatthautchen kurz, 
meist ganz. Aehre breit-eiformig bis linear, von 12— 13 mm bis 
70— 75 mm lang (excl. Grannen) und 3— 5 mm bis 15 -20 mm 
breit, zur Reifezeil ais Ganzes abfallend (spaterhin zuweilen die 
ganze Aehre oder ihr oberer Teil in einzelne Aehrchen zerfallend, 
jedes begleitet von dem neben ihnen stehenden Spindelgliede). 
Aehrchen 2— 7 (meist 3— 5), krugfórmig bis elliptisch und linear, 
meist nicht aneinander wie auch nicht den Spindelgliedern ange- 
driickt, gegen die Aehrenspitze allmahlich kleiner werdend, oder 
selten oberstes Aehrchen plotzlich und betrachtlich kleiner werdend,
3— 6- (meist 4— 5-) bliitig, davon 1 3 Bliiten unfruchtbar und
2— 4 fruchtbar, oberstes Aehrchen gewohnlich nur einkornig (Korn 
kleiner ais gewohnlich), selten 2-kornig oder steril. A lle Aehrchen 
oder nur die unteren ein wenig langer ais die anliegenden Spindel- 
glieder oder ihnen gleich lang, oder sehr selten sogar kiirzer. Ver- 
kiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehre meist 3 (selten 2— 4 
ausnahmsweise 1). Hiillspelzen meist derb, rauh, die der unteren 
Aehrchen 6— 8 mm lang, 4- -6 mm breit, Hiillspelzennerven schmal, 
meist untereinander gleich lang und gleich breit. deutlich +  hervor- 
tretend, mit breiten, gleich breiten Zwischenfurchen (Taf. I I ; X ). 
Grannen schmal, flach, glatt am Grunde, stark polymorph und unbe- 
standig in Zahl und Langer, zur Reifezeit meist spreizend; Hiill- 
spelzengrannen meist gleich breit oder die der unteren Aehrchen

1) Entspricht nur einer ' erhaltnismaBię seltenen, nicht typischen (nn- 
begrannt etc.) t-orm unseier Pflanze. Aus diesem Grunde wie auch aus 
anderen im historischen Teil (1907 H a c k e l )  angefiihrten Grunden be- 
schlossen wir den Namen Ac. vorinbilis F.ig dem Namen Ac. prrcęrinn 
(Hackel) Eig vorzuziehen.
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breiter, cder eine von ihnen (besonders im unteren Aehrchen) be- 
trachtlich breiter ais die iibrigen (Taf. Iv) ,  meist alle gleich lang 
oder etwas ungleich lang (Langendifferenz 4— 8 mm) oder mitt- 
lere Hiillspelzengranne der seitenstandigen Aehrchen betrachtlich 
kiirzer ais die seitlichen oder mittlere Hiillspelzengranne des ober- 
sten Aehrchens langer ais die seitlichen (selten auch umgekehrt): 
Hiillspelzen des obersten Aehrchen 3-zahlig, die der seitenstandigen 
Aehrchen 2— 3-zahlig; wenn 2-zahlig, erscheint nicht selten an der 
Stelle der mittleren Granne ein langer Zahn oder ein ±  breites 
Intervall (kein W inkel); zuweilen treten auch andere Zahlenkombi- 
nationen auf, doch iiebersteigt die Zahl der Hiillspelzengrannen 
niemals die Zahl 3; Deckspelzengrannen schwach entwickelt, ofl 
lehlend. Wenn vorhanden, 1-zahlig (auf die Spelze), sehr selten
3-zahlig, kiirzer und diinner ais Hiillspelzengrannen oder ofter in 

lange Zahne verwandelt. Karyopse zur Reifezeit +  mit den 
Bliitenspelzen verwachsen'). (Taf. IX, X, XI.)

A r e a ł :  Marokko! Cyrenaika! Aegypten! Palastina!
Syrien! Kreta! Cypern! Siidgriechenland! Siiditalien!

Die iiberaus gro Be Variationsamplitude dieser Art umfaBt mit 
einigen ihrer Merkmale die Variationsamplitude der ganzen Sektion 
nnd iibersteigt sogar diese. Demzufolge sehen viele Formen dieser 
Art den iibrigen Arten der Sektion und zuweilen auch Arten ande- 
rer Sektionen auBerst ahnlich. Diese Art kommt daher in ver- 
saiedenen Herbarien mit verschiedenen Artennamen bezeichnet vor, 
(A e. orała, A e . biuncialis, A e . łriuncialis, A e . łriarisłata, A e .  
caudata, A e . com osa).

Unter den stark variablen Merkmalen dieser Art kommen die 
folgenden hauptsachlich in Betracht: 1. Aehrenform, 2. das Ver- 
haltnis der Aehrenlange zur Spindelgliedlange, 3. Aehrchenform,
4. Lange und Breite der Grannen, wie ihr Auftreten iiberhaupt,
5. das Verhaltnis der Aehrenlange zur Aehrenbreite. Das Konzen- 
triertsein dieser Formenmannigkeit in einem derart beschrankten 
Gebiete wie in Palastina erlaubt nicht bei der Einteilung der Art in 
niedrigere systematische Einheiten auch geographische Verhaltnisse 
in Betracht zu ziehen. Nach dem syrischen, sowie agyptischen, ziem- 
lich reichhaltigen Materiał, das wir gesehen haben, zu urteilen, ist 
diese Art auch in Syrien und in Aegypten sehr formenreich. Frag- 
mentarische Angaben iiber diese Art von ihrem iibrigen Arealteile * 3

') Annua, culmis numerosis, 15—40 cm altis, geniculato-ascendentibus, 
spica ovata, lanceolata vel lineari, demum ad apieem culmi integra secedens; 
spiculae 2 7 (saepe 3 -5), ±- ventricosae ve1 ellipticae vel lineares; flores
3—6 (saepe 5); spiculae rudimenta’ iae ad basim spicae 3, glumae
3 aristatae vel aristatae et denlatae; aristae saepe valde inequales; glumellae 
spicularum inferiorum saepe muticae, spiculae terminales aristatae, interdum 
spica omnino vel parte exaristata; caryopsis glumellae et paleae adhaerens.
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beweisen auch, daB die Hauptformen dieser Art dort weitverbreitet 
sind. Doch werden in Palastina schon bei einigen Formen dieser 
Art verschiedene okologische Verhaltnisse bemerkbar, so daB wei~ 
lere Forschungen in dieser Richtung hoffentlich imstande sein wer
den, die Klassifikationen dieser polymorphen Art zu erleichtern. 
Die morphologischen Merkmale, die hier bei der Einteilung der 
Art in Unterarten und Varietaten hauptsachlich in Betracht kom- 
men, erwiesen sich in unseren Aussaatversuchen im Laufe von zwei 
Jahreszeiten ais konstant. Wir teilen die Art hauptsachlich dem 
Aehrenbau entsprechend in 2 Unterarten ein:

Subsp. eu-variabilis Fig et Feinbrun ‘).
Aehre breit eiformig bis schmal-lanzettlich, von 15— 20 mm bis 

35— 40 mm lang und von 5— 6 mm bis 12— 13 mm breit. Aehr- 
chen 2— 6 (meist 3— 4), die unteren 1— 3 meist bedeutend langer 
ais die ihnen anliegenden Spindelglieder, die dabei auch ±  kiirzer 
ais die Hiillspelzen sind. Hiillspelzen meist 6— 8 mm lang, 4— 6 mm 
breit; verkummerte Aehrchen 3, selten 2 oder 4; begrannte Formen 
vorherrschend, dabei Grannen nur an den Hiillspelzen oder auch 
an den Deckspelzen vorhanden -). (Tal. IX a, X.)

Var. ty pica. —  Aehrchen schmal eiformig oder lanzettlich. 
Aehrchen 2— 4 (meist 3), gewohnlich nicht sehr gedrangt, 1 2 3 auf- 
geblasen, am oberen Teile ' eingeschniirt (krugfórmig); untere 
Aehrchen meist bedeutend langer ais die anliegenden Spindel
glieder. Grannen gewohnlich nur an den Hiillspelzen vorkommend 
und an den Deckspelzen iiberhaupi fehlend, oder auch in den 
Deckspelzen des obersten Aehrchens vorhanden. Hiillspelzen des 
untersten Aehrchen zuweilcn unbegrannl oder kurz begrannt '). 
(Taf. IX a; X  c.)

A e g y p t e n :  Alexandria, leg. P f u n d (Herb. Bot. Gart. 
Dahlem!). —  P a l a s t i n a :  Askalon, IV. 1927 leg. S m o ł y ;  
Nes-Ziona, IV. 1926, Schechunath Borochov, IV. 1927, Benei-Brak,
III. 1926, leg. E i g ;  Herzliah, V. 1928, leg. Z oh  a r y ;  Chedera,
IV . 1926, Mr. Carmel, V. 1927, Zwischen Beth-Dagan und Dschebel- 
Germak, IV . 1926, leg. E i g ;  Jerusalem V . 1924, leg. Z o h a r y ;  
Wadi Farah, IV . 1927. leg. E i g ;  Amman, V . 1927, leg. N. F e i n 
b r u n  (alles im Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!), —  K r e t a :  leg. 
R e v e r c h o n  1883 (Herb. Bornm.!)

') Die Einteilung der Art in Unterarten und Varietaten wurde zusammen 
mit Frl N. F e i n b r u n  ausgeftihrt, die sich mit dem Feststellen der Ver- 
erbungslahigkeit der Merkmale dieser Art mittels Aussaatsversuch im Laufe 
von 2 Saisons beschaftigte.

2) Spica ovata vel lanceola’a, 15—30 mm — 35 40 mm longa et 
5 - 6  mm—12—16 mm lata; spiculae 2 - 6 (saepe 3 4).

3) Spica angusto-ovata usque lanceolata; spiculae 2 4 (saepe 3) +  
ventricosae; glumae J aristatae; glumellae spicularum lateralium muticae, 
spiculae terminales aristatae vel muticae.
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Var. multiaristata Eig et Feinbrun. —  Samtliche D eck- 
spelzen t  begrannt, sonst wie bei var. typica').  (Taf. X b .) —  
Diese Form ist selten in Palastina, aber in Syrien verbreitet.

S y r i e n :  Beirut, leg. P o s t  1898 (Herb. Post Beirut!); Tri- 
poli, leg. B l a n c h e  1868 (Herb. Post, Beirut!). —  P a l a s t i n a :  
Amman, V 1927, leg. Z oh  a r y ;  zwischen Ber-Scheba und Daha- 
rieh, XI, 1906, leg. E i g  (Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!).

Var. mutica Eig et Feinbrun. —  Grannen 0 oder ofter nur 
im oberen Teile der Aehre vorhanden, kurz. Bei den unbegrannten 
cder fast unbegrannten Formen erscheint die Aehre meist mehr ge- 
drangt, sonst wie var. typica (Taf. X e — f) J).

P a l a s t i n a :  Schechunath-Borochow, V  1927, leg. Z o 
li a r y; Hedera, IV 1927, leg. E i g (Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!).

Var planispicula Eig et Feinbrun. —  Aehrchen 2— 4 
(meist 3), gewohnlich gedrangt, elliptisch (nicht aufgeblasen). 
Hiillspelzen langer und schmaler, Grannen meist langer ais bei 
var. typica, meist fast parallel. Sonst wie bei var. typica ). 
(Taf. X  g -h .)

P a l a s t i n a :  Galilea; Jebl-Jermak VI. 1926, leg. E ig . 
Wadi Kalaat el Kadi, VI 1926, leg. Z o h a r y  (Herb. Hebr. Univ. 
Jerusalem!).

var. latiuscula Eig etFeinbrun.— Aehre meist breit-eiformig. 
Aehrchen 3— 5 (meist 4), kraftig entwickelt, krugformig. Spindel- 
glieder bedeutend kiirzer von den ihnen ansitzenden Aehrchen. 
Grannen nur in den Hiillspelzen vorhandcn und zuweilen kurz im 
untersten Aehrchen'). (Taf. X  a.)

P a l a s t i n a :  Karmel, IV 1927, Gedera, IV 1927, leg. 
S m o ł y  (Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!).

var. intermedia Eig et Feinbrun. —  Aehre lanzettlich oder 
schmal-elliptisch, Aehrchen 3— 6 (meist 4), oberwarts schmaler 
oder selten gleich breit, untere meist etwas langer ais das Spindel- 
glied. Hiillspelzengrannen an allen Aehrchen vorhanden oder 
zuweilen an den untersten Aehrchen fehlend. Deckspelzengrannen 
meist 0 oder nur an den obersten Aehrchen vorhandenr') . 
(Taf. X i— k.)

G r i e c h e n l a n d :  Athen, leg. V a v i 1 o v 1926 (Aehren im 
Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!). —  P a l a s t i n a :  Haifa, IV 1926, 
leg. E i g; Herzlia, XI, 1926, leg. Z a h o r y; Schechunath-Borochov, * 3

') Ut in var. typica, sed glumellae inferiores omnes aristatae.
-) Ut in var. typica, sed spica mulica vel pars superioris solum aristata.
3) Spiculae 2—4 (s^epe 3), ellipticae, (haud ventricosae), aristatae, 

aristae saepe elongatae adpressae.
ł ) Ut in var. typica, sed spica late-ovata, spiculae 3—5 (saepe 4), majores. 
®) Spica lanceolata vel angusto-elliptica; spiculae 3 4 (saepe 4), aristae 

ut in var. typica.
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IV, 1927, leg. F e i n b r u n ;  Askalon, IV, 1927, leg. S m o ł y :  
Gilead, Migdal, V  1927, leg. E i g (alles im Herb. Hebr. Univ. Jeru- 
salem!). —  A e g y p t e n :  Mariut-Mergheb, leg. S i ^ h w e i n -  
f u r t h ,  1903 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!).

var. peregrina (Hackel) Eig et Feinbrun, ( Sy n :  Trit. p e r e -  

grinum  Hackel in Ann. Scott. Nat. Hist. Quart. Mag 1907 
pp. 101— 103). —  Wie bei var. interm edia, nur Grannen ganzlich 
feblend (wie bei Tr. peregrinum  Hackel) oder nur verkiirzte und 
unregelmaBige an den obersten Aehrchen vorhanden '), (Tal. 
X  m— p.)

E n g 1 a n d: Leith, leg. F r a s e r 1906 (adventivl Herb. Roy. 
Bot. Gart. Edinburgh!). —  C y  r e n a i k a :  Derna, leg. T a u b e r t 
1887 (Herb. Boissier!). —  P a l a s t i n a :  Schechunat-Borochov, 
IV. 1927, leg. Z o b a r y ;  Benjamina, V. 1927, Hedera, XI. 1926, 
leg. Ei g .  (Alles im Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!).

Subsp. cylindrostachys Eig et Feinbrun.
Aehre sehr schmal lanzettlich bis linear, 35— 75 mm (meist 

40— 50 mm) lang, 3,5— 5,5 mm breit; Aehrchen 3— 7 (meist 5), 
die 1— 3 unteren etwas langer ais die neben ihnen stehenden Spin- 
delglieder, die iibrigen ihnen gleich lang oder etwas kiirzer oder 
etwas langer ais sie, oder selten alle Aehrchen kiirzer ais die 
Spindelglieder. Hiillspelzen 7— 8 mm lang, 4— 5 mm breit, mil 
den Spindelgliedern gleich lang oder kiirzer. Verkiimmerte Aehr
chen meist 2— 3, selten 1, seltener 0. Begrannte Formen selten. 
Wenn begrannt, dann Hiillspelzengrannen nicht lang, die Deckspel- 
zengrannen fehlen oder kurz, dann aber nur im obersten (selten 
auch an den seitenstandigen) Aehrchen vorhanden"). (Taf.
IX b, XI.)

var. aristata Eig et Feinbrun. —  Grannen aller Aehrchen 
untereinander J gleich lang oder beim untersten kurz oder ganz
lich fehlend3). (Taf. XI a— b.)

I t a l i e n :  Gallipoli, leg. G r o s s  1881 (Herb. Conserv. 
Genf! Herb. Boiss!); —  M a r o c c o :  Chaonia, Fedhala, leg. 
P i t h a r d 1912 (Herb. Conserv. Genf!). —  P a l a s t i n a :  Shec- 
hunath-Borochov, IV. 1927, leg. Z o h a r y; Wadi Arah, V. 1927, 
leg. F e i n b r u n ;  Kakun, V  1927, leg. Ei g .  (Alle im Herb. 
Hebr. Univ. Jerusalem!).

var. brachyathera Eig et Feinbrun. —  ( Sy n :  A e .  triun- 
cialis L. var. brachyathera  Boiss., FI. Or., V. (1884) p. 674). —

') Ut in var. intermedia, sed spica multica, vel in parte superiore solum 
breviter aristata

2) Spica angustissime lanceolata vel cylindrica, 35 75 (saepe 40 60) 
longa, 3,5—5 mm lata; spiculae 3—7 (saepe 5); glumae-t aristatae; glumellae 
mnticae.

3) Spiculae omnes +  longiaristatae vel spiculae inferiores solum muticae.



126

Aehre unbegrannt oder am oberen Telle mit unregelmaBigen Gran- 
nen versehen'). (Tal. IX b, XI e— g.)

S y r i e n :  Berg Abtadir, leg. B l a n c h e  1889 (Herb. Bois- 
sier!). —  P a l a s t i n a :  Jordantal Ghor, leg. P o s t ,  1886 (Herb. 
Post, Beiruth!); Gilead, Migdal-Gerash, V. 1927, leg Z o h a r y ;  
Judea, Ruhama, IV. 1922, Shekhunat-Borohov, V. 1924, leg. E i g; 
Wadi Arah, V. 1927, leg. F e i n b r u n  (alles im Herb. Hebr. Univ. 
Jerusalem!).

var. elongata Eig et Feinbrun. —  Aehre diinn. Alle Aehr- 
chen kiirzer ais Spindelglieder. Grannen 0, .oder nur unregulare 
und kurze Grannen am oberen Teile der Aehre vorhanden* 2) . 
(Tal. XI h.)

P a l a s t i n a :  Wadi Kefrin Schitimebene, leg. D i n s m o r e  
1911 (Herb. Hebr. Univ. Jerusalem! Herb. Dinsmore, Jerusalem!).

Trotz der groBen Aehnlichkeit, die viele Formen von Ae. uaria- 
bilis mit den Arten der Subsekt. Libera aulweisen, kann man sie 
doch (mindestens im reifen Zustande) leicht von den letzteren 
durch ihre verwachsene Karyopse wie auch durch den besonderen 
Bau. und die Form der Hiillspelzennerven unterscheiden. P o s t  
(1896) verwechselte diese Art mit Ae. comosa und Ae. caudata. 
Wenn bei diesen' Arien das Verwachsensein der Karyopsen auch 
nicht ais Unterscheidungsmerkmal niitzen kann, da auch bei Ae. 
caudata und Ae. comosa die Karyopsen verwachsen sind, so sind 
doch die morphologischen Unterschiede zwischen den beiden letz- 
leren und Ae. uariabilis (sogar in den extremen Formen) so groB, 
daB man sie hier kaum besprechen darf.

Anders ist aber das Verhaltnis von A e. uariabilis zu der 
zweiten Art der Untersekt. Adhaerens —  Ae. Kotschyi. Zwar lassen 
sich die typischen Formen dieser beiden Arten gut voneinander 
unterscheiden, doch gibt es eine Reihe von Uebergangsformen, die 
besonders im Gebiet, in dem die Areale dieser Arten zusammen- 
trelfen, haufig vorkommen. Das Vorkommen dieser Uebergangs
formen, vielleicht auch Hybridformen, zwischen beiden Arten kann 
aber keinen Anlafl zur Vereinigung der beiden Arten geben, da 
sie, abgesehen davon, daB ihre typischen Formen sehr verschieden 
sind, auch verschiedene Verbreitungsregionen und verschiedene 
okologische Verhaltnisse aufzuweisen haben (siehe im Geographi- 
schen Teil dieser Arbeit). Die am deutlichsten hervortretenden 
Merkmale, durch die sich Ae. Kotschyi oon A e. uariabilis unter
scheiden, bestehen in Form und Bau des Aehrchens und der Hiill- 
spelzen, in Form der Grannen und ihrer RegelmaBigkeit, in der

') Spiculae omnes muticae vel spiculae superiores breviter aristatae.
2) Spiculae articuli rachidis breviores; spica mutica, vel spiculae 

superiores breviter aristatae.
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Gedrangtheit der Aehre, im Grannenentwicklungsgrad, in der Form 
der Deckspelzen, im Vorkommen 4— 5-zeiliger Spelzen. (Siehe auch 
den Geographischen Teil.)

Ae. Kotschyi Boiss., Diag. pl, or. nov. Ser. I, fasc. 7 (1846) 
p. 129; Steud., Synop. plant. gram. (1855); Eig. Not. sur le gen. A eg. 
in Bul. Soc. Geneve, Ser. 2, XIX fasc. 2 (1928)

S y n :  Ae. geniculata Figorie et Notaris, Agrost. Aegypt. 
Phrag. Pars I (1851) p. 18. —  A e. triuncialis L. var. Kotschyi 
Boiss., FI. Or. V. (1884) p. 674. —  Trit. triunciale Godr. et Greń. 
var Kotschyi Achers. et Graebn., Synops. Mitteleur. FI. II, (1898 
bis 1902) p. 707. —  Ae. triuncialis L. var. leptostachya Bornm., 
(—  A e. Kotschyi var. leptostachya Eig) Bornm. Beit. Kenn. FI. 
Syr. u. Palast. in Verh. k. k. Zoo.-bot. Ges. Wien (1898) p. 109.

Einjahrig, 15— 25 cm lang, Halme meist biischelig, am Grunde 
knickig aufsteigend, oberwarts aulrecbt. Blatter meist kahl oder 
schwach behaart, Blattspreite 3— 7 cm lang; Blattspreitenohrchen 
meist stark bewimpert. Aehre schmal-lanzettlich bis linear-lan- 
zettlich (selten sogar linear), meist 20— 30 mm lang (excl. Grannen) 
und 2,5— 5 mm breit, gegen die Spitze zu allmahlich schmaler 
werdend; zur Reifezeit ais Ganzes abfallend oder sehr selten in 
einzelne Aehrchen zerfallend, wobei jedes mit dem ihm anliegen- 
den Spindelgliede abfallt. Aehrchen 2— 6 (meist 4), meist linear, 
seltener elliptisch-linear, fast immer aneinander oder an den Spin- 
delgliedern gedrangt, die unteren Aehrchen meist 3— 4-bliitig, da- 
von die 2— 3 seitlichen Bluten fruchtbar, und die 1— 2 oberen ge- 
stielten Bluten unfruchtbar; das oberste Aehrchen meist 3-bliitig, 
davon nur eine Bliite fruchtbar (mit kleinerer Karyopse), selten alle 
steril. Spindelglieder der unteren Aehrchen meist kiirzer ais an- 
liegende Aehrchen, die des obersten Aehrchen so lang ais sein 
Aehrchen; selten alle Spindelglieder den ihnen anliegenden Aehr
chen gleich lang. Verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrunde 3, 
selten 2 oder 4. Hiillspelzen 5— 7 mm lang, 2,5— 4 mm breit, oft 
betrachtlsich kiirzer ais Bliiten, mit schmalen, gleich breiten, paral- 
lelen oder fast parallelen Nerven und breiten und deutlichen 
Zwischenfurchen. Grannen flach, schmal, am unteren Teile kahl, 
allmahlich diinner werdend (nur bei den normal begrannten For- 
men). Hiillspelzengrannnen einander gleich lang (25— 35 mm im 
Durchschnitt) oder etwas ungleich lang (Langendifferenz gegen
2— 5 mm), meist 3-zahlig oder seltener 2-zahlig, (dann erkennt 
man zuweilen, daB die mittlere Granne ausgefallen ist; an ihrer 
Stelle erscheint ein langer Zahn oder ±  breites Intervall, kein 
Winkel!), oder 2— 5- (besonders am obersten Aehrchen) zahlig. 
Deckspelzengrannen 1— 3-zahlig, bei den mit Hiillspelzengrannen
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versehenen Formen meisL kraftig entwickell und etwas kiirzer ais 
die Hiillspelzengrannen oder ihnen gleich lang. Die gesamte Gran- 
nenzahl des Aehrchens bei den normal begrannten Formen betragt 
meist 8— 14. Karyopse, zur Reifezeit mit den Bliitenspelzen ver- 
wachsen. (Taf. XII.)

A r e a ł :  Tunis! Cyrenaika! Aegypten! Sinaihalbinsel!
Palastina! Mesopotamien! Pcrsien! Kaukasus!

Diesc Art variiert sehr mannigfach, und zwar hauptsachlich im 
Verhaltnis der Aehrenlange zur Aehrenbreite, sowie der Aehr- 
chenlange zur Spindelgliedlangc, in der AehrengrbBe, RegelmaBig- 
keit, Richtung und GroBe der Grannen etc.; doch sind uns keine 
Formen begegnet, die ais Unterarten verwerte wcrden konnten,

var. typica, —  Aehre sehr schmal-lanzettlich, meist kurz; 
Aehrchen diinn, die unteren etwas langer ais die nebenstehenden 
Spindel glieder; Hiillspelzeri 5 —6 mm lang, 2,5—-3 mm breit. 
Grannen aufrecht, fast parallel '). (Taf. XII b.)

P e r s i e  n: Sabst-Buschom, leg. K o t s c h y  1845 (Herb. 
Boiss.!). — E u p h r a t ,  leg. C h e s n e y 1832 (Herb. Conserv. 
Genf!). —  S y r i s c h e  W i i s t e :  zwischen Hama und Palmyra, 
leg. B l a n c h e  1872 (Herb. Bornm.!). —  K a u k a s u s :  Baku 
(Herb. Akad. Leningrad!).

var. leptostachya (Bornm.) Eig. — S y n :  A e. triuncialis var. 
ieptostachya Bornm., Beitr. z. Kennl. d. FI. Syr. u. Pal. 1898 p. 109. 
—  Aehre ganz hnear, lang, meist in cinzelne Aehrchen zerfallend. 
Grannen ausgespreizt, sonst wie bei var .typica ~). (Taf. XII c.)

A s s y r i e n :  Dschebel Hamrin, leg. B o r n m  ii l l e r  1893 
(Herb. Bornm.!; Herb. Bot. Gart. Dahlem!).

var. palaestina Eig. —  Aehre lanzettlich. Aehrchen 4— 5, 
betrachtlich dicker ais bei var. typica und var. leptostachya, unter- 
stes mindestens meist bedeutend langer ais Spindelglied, Hiillspel- 
zen 5 -7 mm lang, 3,5— 4 mm breit (im Durchschnitt also breiter 
ais dic var. typica); Grannen gleich lang, langer ais bei var. typica, 
regelmaBig, meist ausgespreizt, im unterstcn Aehrchen meist je 3 
(selten 4) auf die Hiillspelze und 2 auf die Deckspelze, am obersten 
Aehrchen je 3-—4 (selten 5 oder 2) auf die Hiillspelze und meist 
3 an der Deckspelze der einen Bliite und 1 an der der zweiten 
Bliite :i) . (Taf. XII a, e.).

Eine konstantę Form, die iibcr den ganzen siidlichen Areał - 
teil der Art wic auch im Kaukasus vcrbreitet ist.

*) Spica angusto-lanceolata; spiculae tenues; glumae 5—3 mm longae,
2,5 mm latae; aristae adpressae.

2) Ut in var. typica, sed spica linearis, in spiculas secedens, et aristae 
divaricatae.

3) Spica lanceolata, usąue angusto-lanceolata; spiculae crassiores quam 
in var. typica; glumae 6 -7 mm longae, 3,5 4 mm latae, saepe 3 4 
aristataefglumellae saepe biaristatae, aristae spicularum omnium I aequilongae.
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S y r i e n: Damaskus, leg. D i n g 1 e r 1874 (Herb. Boi. Gart. 
Dahlem!). —  P a l a s t i n a ,  Steppenregion Sudpalastinas, Jordan- 
lal und Transjordanien: Zwischen Beer-Scheba und Daharije, X. 
1926, Tel-Arad, IV. 1922, Jericho, IV. 1927, Wadi Farah, IV. 1927, 
leg. E i g; Zwischen El-Muakdar und Elkarama, V. 1927, leg. 
Z o h a r y; Amman, leg. F e i n b r u n. (Alle in Herb. Hebr. Univ. 
Jerusalem!). —  S i n a i: El-Arish, leg, A s c h e r s o n  1887 (Herb. 
Bot. Gart. Dahlem!); ibidem, leg. E ig  1924 (Herb. Hebr. Univ. 
Jerusalem!). —  A e g y p t e n :  Mariut, leg. S c h w e i n f u r t h ,  
1903 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!). —  C y r e n a i k a :  Benghase- 
Lihadabna, leg R o h l f s ,  1869 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!); Ben- 
gasi, leg. R u h m e r 1883 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!). —  T u ni s: 
leg. K r a 1 e k 1854 (Herb. Bot. Gart. Leningrad! Herb. Univ. 
Roma!). —  K a u k a s u s :  Baku, 1887 (Herb. Bot. Gart. 
Leningrad!).

var. caucasica Eig. —  A ehre schmal-lanzettlich; Aehrchen 
etwas langer ais die Spindelglieder, Grannen relativ kurz, schmal, 
oft ungleich lang; Hiillspelzengrannen 2— 3-zahlig, dabei mittlere 
Granne oft sehr verkiirzt oder sogar verschwunden, und dann sind 
die beiden seitlichen Grannen voneinander durch ein Intervall 
(keinen Winkel) gesondert. Deckspelzengrannen meist einzahlig ’ )

T r a n s k a u k a s i e n :  Mardakiany, bei Baku, leg. S o r o 
ki  n a ,  1927 (Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!, wurde hier ausgesat 
zusammen mit var. hirta aus den Aehren, die wir von Fr. S o r o -  
k i n a aus dem Institut fiir Angew, Bot. und Genetik zu Leningrad 
bekommen haben).

var. hirta Eig. —  Aehre behaart, sonst wie bei var. caucasica* 2) . 
(Taf. XII d.) Die einzige wirklich behaarte, fur diese Art be- 
kannte Form.

T r a n s k a u k a s i e n :  Mardakiany, bei Baku, leg. S o r o - 
k i n a ,  1927 (Herb. Hebr. Univ. Jerusalem!)

Diese Art beschrieb zuerst B o i s s i e r  in seiner Diagnoses 
plantarum orientalium novarum, ser. I, 7 (1846) p. 129. Spater 
anderte er seine Ansicht iiber diese Art und fiihrte sie in seiner 
Flora Orientalis (1884) nur ais Varietat von Ae. triuncialis L, mit 
folgender Beschreibung auf: „Spica tenuior, spicula rudimentaria 
basilari unica, aristae strictissimae non divergentes, tenuissimae 
abbreviatae‘ ‘. In der Zahl verkummerter Aehrchen hat sich B o i s 
s i e r  geirrt, da Ae. Kotschyi (auch an den authentischen Exem- 
plaren) 3 (selten 2) verkiimmerte Aehrchen aufweist. Ware die

')  Spica angusto-lanceolata; glumae 2—3 aristatae; arista media inter- 
dum abbreviata; giumellae inferiores saepe uniaristatae.

2) Ut in var. caucasica, sed hirta.

Fedde, Rep. Beih. LV. 9
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Zahl der verkummerten Aehrchen in den von A e .  K o tsc h y i gesam- 
melten Exemplaren nur 1, desto weniger konnte man dann diese 
Pflanzen mit A e .  trłuncialis vereinigen, die durch den Besitz dreier 
verkummerter Aehrchen gekennzeichnet ist. Doch liegt der Schwer- 
punkt der besonderen Eigenschaften von A e .  K o tsc h y i jedenfalls 
nicht in den Merkmalen, die von B o i s s i e r sowohl in seiner 
ersten ais auch in seiner zweiten Beschreibung angegeben werden, 
Diirfte man mit Boissiers Beschreibung rechnen und nicht mit den 
von K o t s c h y  in Sabst-Buschom gesammelten Originalpflanzen, 
dann hatte vielleicht B o i s s i e r , ais er A e .  K o tsc h y i in seiner 
Flora Orientalis dem Formenkreise von A e . triuncialis zufugte, wohl 
Recht haben konnen, da die Beschreibung B o i s s i e r s  A e .  K o tsc h yi  
(aufler in der Zahl der verkiimmerten Aehrchen) gewissen Formen 
von A e .  triuncialis L. gut antrifft. Doch gehoren, meiner Meinung 
nach, die Pflanzen K o t s c h y s  von Sabst-Buschom, obwohl man 
bei ihnen infolge ihres unreifen Zustandes das wichtigste Karyop- 
senmerkmal (frei oder verwachsen) nicht nachpriifen kann, ohne 
jeden Zweifel zu A e .  K o tsch yi, wie ich diese Art auffasse; deshalb 
behalten wir auch fiir diese Art den Namen, den ihr B o i s s i e r  
gegeben hat, bei. Wir erlauben uns jedoch zu bemerken, daB
1. die Beschreibung B o i s s i e r s  in den Diagnosen sowie in Flora 
Orientalis fiir diese Art nicht zutrifft, und da(3 2. K o t s c h y s  
Originalpflanzen (unsere var. typica) zu einer relativ seltenen Form 
(im Vergleich zu den iibrigen Formen dieser Art) gehoren. (Siehe 
auch den Geographischen Teil.)

A e. triuncialis Lin., spec. plant., ed. 1 (1753) p. 1051, ed. 2 
(1763) p. 1489 (syn. Gouan, Host reg. Montp. ex parte); 
Schreb., Beschr. d. Graes. (1769) pp. 80— 82; Lamarck, 
Encyc. II (1786) p. 345— 346; Desf., FI. atl. II (1799— 1800) 
p. 384; Willd., Spec. plant., ed. 3 (1805) p. 1943 (excl. 
obs. post diag.); Requien, ex Bert., FI. Ital. 1 (1833) p. 785; 
Parlatore, FI. Ital. I (1848); Koch. Synop. FI. Germ. et 
Heli., pars II (1857) p. 720; Coss. et Dur., FI. d'Alger (1867); 
Duv..-Jouve, sur quel. Aeg. de France, Buli. Soc. Fr. XVI (1869) 
p. 381; Freyn, FI. sud. Ist., Verh. Zool.-Bot. Gesel. in Wien, XXVII 
(1878) p. 483; Boiss., FI. Or. V  (1884) p. 674 (excl. varietates); 
Post, FI. of Syr., Palest. and Sinai (1896) p. 899 (excl. var. b ra ch y- 
athera Boiss.); Husnot, Gram. spont et cult. (1896— 1899) p. 77; 
Halacsy, Consp. FI. Graec. III (1904) p. 431; Popova, W ild sp. 
of A e g. and the mass-hybr. with wheat in Turkest., Buli. of Appl. 
Botany and PI. Breeding, XIII (1922— 23) pp. 462— 63.

I e o n ;  —  Schreb., 1. c., tab. 27, fig 2; Lamarck, 1. c., pl. 839, 
fig. 3; Host, Gram. Aust. II (1802), tab. 6; Mutel, FI, Frań., (1834)
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tab. XClI, fig. 647; Reichenb. Agrost. (1834) tab. VIII; Reichenb., 
Deut. Flor. (1846), tab. CXIV; Husnot, I. c., tab. XXX.

S y n ;  —  A e .  elongata  Lamarck, FI. Franę. III (1778) p. 632. 
— A e . echinata Presl, Cyp. et Gram. Sic., (1820) p. 47; Tenore, FI. 
Nap. V (1835— 36) p. 288; Steud., Synop. plant, gram., (1855) 
p. 354. —  Triłicum  łriunciale Raspail in Ann. sc. nat., ser. 1, V 
(1825) p. 435. —  A e .  triaristata Requien ex Bert., FI. Ital., I (1833) 
p. 785. —  A e .  persica  Boiss., Diagn. plant, orient., Nov. Ser. I, 7 
(1846) p. 120 (—  A e .  iriuncialis L. var. persica  (Boiss.), Eig). —  
Trił. triunciale Greń. et Godr., FI. de France, III (1855) p. 601; 
Aschers. et Graebn., Syn. Mitteleur. FI. (1898— 1902) p. 706 (excl. 
varietates). —- A e .  croatica Gdgr. in schedae Florae croaticae 
(1889?), No. 6046.

Einjahrig. Haime meist nicht vielzahlig, gegen 20— 35 cm 
hoch, meist knickig am Grunde, am oberen Vierlel unbeblattert. 
Blatter meist kurz behaart, Blattspreiten schmal-linear, gegen
2—  6 cm lang. Aehre schmal-lanzettlich, nach oben zu allmahlich 
schmaler werdend, 30— 60 mm lang, (selten langer), 4— 7 mm 
breit (Lange ; maximale Breite =  8 : 1  oder 10 : 1), meist begrannt, 
selten fast oder gar unbegrannt, zur Reifezeil ais Ganzes abfallend 
oder selten in einzelne Aehrchen zerfallend, wobei jedes Aehrchen 
mit dem ihm anliegenden Spindelgliede abfallt. Verkiimmerte Aeh:- 
chen am Grunde der Aehre fast immer 3, selten 2. Aehrchen meist
4— 5 (seltener 3 oder 6, sehr selten 7— 8 oder 2), schmal-elliptisch, 
die unteren langer ais die ihnen anliegenden Spindelglieder, die 
iibrign den Spindelgliedern gleich lang oder etwas langer oder 
etwas kiirzer. Bliiten des untersten Aehrchens meist 4-zahlig, da- 
von 2 sitzend, fruchtbar und 2 gestielt, unfruchtbar; die des ober- 
sten Aehrchens meist 3-zahlig, davon nur eine fruchtbar (meist mit 
kleinerer Karyopse) oder seltener alle unfruchtbar. Hiillspelzen 
7— 10 mm lang (meist 8— 9  mm), 3,5— 5,5 mm breit (meist
3—  4 mm) mit fast bogigen, ungleich breiten, meist etwas abge- 
flachten Nerven und seichten unregelmaGigen, seichten Zwischen- 
furchen. Hiillspelzengrannen meist glatt am Grudę, nach der Spitze 
zu allmahlich schmaler werdend, ungleich lang, die des obersten 
Aehrchens 50— 60 mm lang (variiert 45— 70), meist breiter und 
langer ais die der seitenstandigen Aehrchen, 3-zahlig, mittlere 
Granne breiter, langer und ausgespreizter ais die seitlichen und 
um 20— 25 mm langer ais die deę seitenstandigen Aehrchen; die 
der seitenstandigen Aehrchen meist schmal, 2— 3-zahlig, mittlere 
Granne, (wenn vorhanden), meist kiirzer ais die seitlichen oder zu 
einem Zahne verkleiner (Taf. I s— t) oder fehlend; dann aber sind 
die beiden Grannen an ihren basalen Teilen durch ein ±  breites 
Intervall (Taf. I u) oder selten durch einen Winkel yoneinander
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gesondert. Deckspelzengrannen der seitenstandigen Aehrchen 
meist fehlend, selten vorhanden, dann aber schwach entwickelt, viel 
diinner und kiirzer ais die der Hiillspelzen, meist 1-zahlig (auf 
das Aehrchen), im obersten Aehrchen meist vorhanden (mindestens 
in einer Bliite), 1-zahlig und zuweilen von 1— 2 kiirzeren Neben- 
grannen begleitet. Karyopse frei (Taf. XIII a— e).

Die typischen Formen von A e. triuncialis werden von typi- 
schen Formen von Ae. triaristata W illd. durch folgende Merkmale 
unterschieden:

Die Aehre ist schmal-lanzettlich, gegen die Spitze zu allmah- 
lich schmaler werdend (und nicht lanzettlich, am oberen Teile 
plotzlich schmaler werdend); Lange : Breite =  8 :1  oder 10- 1  
(nicht 4 : 1 ) ;  sie ist 30— 60 mm lang und 4— 7 mm breit (nicht 
23— 33 mm lang und 6— 8 mm breit). Oberstes Aehrchen meist 
fruchtbar (nicht meist unfruchtbar); Aehrchen schmal-elliptisch, 
die obersten Grannnen die langsten (nicht die des zweituntersten 
Aehrchens die langsten); Langendifferenz bei den Grannen ver- 
schiedener Aehrchen 25 mm (nicht 4— 10 mm), mittlere Lange der 
langsten Grannen etwa 50— 60 mm lang nicht 35— 45 mm), mitt
lere Hiillspelzengrannen der seitenstandigen Aehrchen zuweilen 
sich zu einem Zahne verkiirzend und, wenn fehlend, beide Grannen 
voneinander durch ein breites Intervall gesondert (nicht durch einen 
scharfen Winkel, und Zwischenzahn fast nie vorhanden). Deck
spelzengrannen des obersten Aehrchens kraftiger entwickelt ais die 
der seitenstandigen, die auch meist ganzlich fehlen (nicht die Deck
spelzengrannen der seitenstandigen Aehrchen immer vorhanden und 
an den obersten Aehrchen ganzlich fehlend oder sehr schwach 
entwickelt).

Andererseits werden seltene Formen von Ae. triuncialis mit 
2— 3-zahligen Aehrchen durch folgende Merkmale von Ae. biun- 
cialis Vis. unterschieden:

Verkiimmerte Aehrchen 3, selten 2 (und nicht 1, selten 2); 
die Hiillspelze ist durchschnittlich um 4 mm langer ais breit (nicht 
um 3). Langendifferenzen zwischen Grannen verschiedener Aehr
chen gegen 25 mm (nicht 14— 15), Grannen des obersten Aehr
chens breiter ais die iibrigen, mittlere Granne des obersten Aehr
chens mehr ausgespreizt ais die iibrigen (und nicht fast gleich breit 
und fast gleichmaBig ausgespreizt). Wenn mittlere Grannen in den 
seitenstandigen Aehrchen fehlen, ist an ihrer Stelle meist ein 
Zwischenzahn vorhanden (nicht kein Zahn vorhanden). Deckspel- 
zengranne schwach entwickelt oder meist fehlend (nicht fast immer 
vorhanden).
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A r e a ł :  Afghanistan! Russisches Zentralasien! Transkauka- 
sien! Persien! Mesopotamien! KleinasienI Syrien! Tunis! 
Algerien! Marokko! Pyrenaen-Halbinsel! Frankreich! Apenninen- 
halbinsel! Balkanhalbinsel! Krim!

Trotz der weiten Verbreitung dieser Art ist doch ihre Varia- 
tionsamplitude relativ gering. Formen, die in der Gestaltung der 
Aehre und Aehrchen wesentlich vom Typus abweichen, waren uns 
iiberhaupt nicht begegnet. Nur hinsichtlich ihrer Grannenverhalt- 
nisse (Vorkommen oder Fehlen, Lange, Richtung, Zahl) variiert 
diese Art mannigfach; (so z, B. ist uns eine vollstandige Stufen- 
leiter von Zwischenformen von den normal begrannten bis ganzlich 
unbegrannten Formen begegnet (Taf. XIII a— d). Abgesehen da- 
von variiert diese Art auch in der Behaarung der Aehre, Farbę etc. 
Es treten sehr selten auch Formen auf, d"e bei der Reife in einzelne 
Aehrchen zerfallen, ein Merkmal, das wahrscheinlich mit der 
Grannenverkiirzung oder dem Verschwinden der Grannen im Zu- 
sammenhang steht. Im Zusammenhang mit dem Verschwinden der 
Grannen steht auch das Merkmal der Divergenz der Grannen und 
Zahne (wenn nur 2 vorhanden) unter einem Winkel.

Die Art wird in zwei morphologisch-geographische Unterarten 
gegliedert:

Subspec. eu-triuncialis Eig.
Hiillspelzen mit 2— 3 gut entwickelten Grannen versehen; wenn 

mittlere Hiillspelzengranne der seitenstandigen Aehrchen ver- 
schwindet, dann bleiben fast immer die basalen Teile der seitlichen 
Granne durch einen ±  breites Intervall (keinen Winkel) gesondert. 
Deckspelzen der seitenstandigen Aehrchen unbegrannt oder seltener 
nur eingrannig, die des obersten Aehrchens meist mit I— 2 +  Iangen 
Grannnen versehen; Aehre ais Ganzes abfallend1).

Im ganzen Areale der Art verbreitet.
var. typica. —  Grannen 4 ausgespreizt, die des obersten 

Aehrchens langer ais in den iibrigen, Hiillspelzengrannen der 
seitenstandigen Aehrchen 2— 3; wenn 3 vorhanden, ist die mittlere 
bedeutend kiirzer ais die seitlichen2). (Taf. XIII a.)

Im ganzen Artareale.
var. constantinopolitana Eig. —  Hiillspelzengrannen 3, 

lang, gleich lang in demselben Aehrchen, aneinandergedrangt 
(auch die des obersten Aehrchens); die der unteren Aehrchen

')  Glumellae inferiores spicularum inferiorum saepe muticae, spiculae 
terminales saepe aristatae; glumae spicularum inferiorum triaristatae, vel 
biaristatae et unidentatae, vel biaristatae, — hasi aristarum remoti, — spi
culae terminales triaristatae; spica matura ad apicem culmi integra secedens.

2) Aristae spiculae terminalis longioribus et latiorihus divaricatis; glumae 
spicularum inferiorum triaristatae, arista media breviore, vel biaristatae.
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mit denen des obersten Aehrchens gleich lang oder die des letz- 
teren etwas langer ’ ). (Taf. XIII e.)

K o n s t a n t i n o p e l :  Ins. Chalki, leg. M u r m a n  1876 
(Herb. Boiss.!).

Diese Form hat schon C l e m e n t i  in seinen Sertulum orien- 
tale (1855) erwahnt.

Ssp. orientalis Eig.
Deckspelzen unbegrannt. Hullspelzen des obersten Aehrchens 

mit 1— 3 Grannen versehen, die der seitenstandigen mit einer 
Granne und mit 1 (sehr selten 2) Zahne oder nur mit Zahnen ver- 
sehen, selten samtliche Aehrchen unbegranht. Zahne und Gran
nen an basalen Teilen voneinander immer durch einen Winkel ge- 
sondert; Aehre ais Ganzes abfallend oder in einzelne Aehrchen 
zerfallend ~).

Nur im asiatischen Arealteile der Art.
Im Bau der Hiillspelzenspitze erinnern manche Formen dieser 

Unterart an Ae. cylindrica Host, und zwar haben diese Formen wie 
letztere 2 Zahne oder einen Zahn und eine Granne, die durch einen 
Winkel gesondert sind.

var. assyriaca Eig. —  Notes sur le genre Aegilops Bul. Soc. 
Bot. Geneve, Ser. 2, XIX, fasc. 2 (1918).— Hullspelzen der seiten
standigen Aehrchen mit einem langen und dunnen Granne ver- 
sehen, die des obersten Aehrchens 1— 3-grannig. (Tal. XIII b.)

A s s y r i e n :  Berg Kuh-Sefin, IV. 1893; Kerkuk, VI. 1893, 
leg. B o r n m u l l e r  (Herb. Bornm.l Herb. Bot. Gart. Dahleml).

var. persica (Boiss. pro sp., Eig 1. c.). —  Hullspelzen des 
obersten Aehrchens 1— 3-grannig, selten auch die der 1— 2 nachst 
oberen Aehrchen mit 1— 2 kurzeń Grannen versehen. (Taf. XIII c.)

Persien! Afghanistan! Transkaspien!
In der oben erwahnten Abhandlung habe ich Ae. persica Boiss. 

naher besprochen und habe dort bewiesen, dafi diese Pflanze, die 
nach B o i s s i e r Ae. cylindrica am nachsten stehen sollte, nichts 
mehr ais eine Varietat von triuncialis darstellt und nicht mehr ais 
ein Glied in der Kette von den normal begrannten bis vollig unbe- 
grannten Formen dieser Art.

var. anathera Hausskn., et Bornm. in Bornm..Beitr.Kennt. 
FI. Syr. u. Pales., Verh. K-K, Zoo.-Bot. Ges., Wien (1896), p. 109: 
( Sy n :  var. exaristata Eig .1 c.). —  Alle Aehrchen unbegrannt oder 
nur oberstes Aehrchen ±  langzahnig. (Taf, XIII d.)

') Aristis glumae 3, aequilongis et aequilatis adpressis.
-) Glumellis muticis; glumis spiculae terminalis 1 3-aristatis, spicularum 

inferiorum uniaristatis, vel muticis, rarius spica omnino mutica; spica matura 
ab apice culmi integro sccedens vel interdum ad articulum fragilis.
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T r a n s k a s p i e n  (Herb. Detsk. Selo! Inst. Appl. Bot. 
Leningrad!); P e r s i e n: Buschir, leg. B o r n m i i l l e r  1893 
(Herb. Bornm.!).

Diese Varietat zeigte schon im ersten Aussaatsjahre deutliche 
Uebergange zu var. persica. Es ist naheliegend, dafi hier dieselben 
Verhaltnisse vorherrschen wie bei A e .  uariabilis Eig, und zwar 
zeigen sich einige unbegrannte Formen konstant, wahrend andere 
gelegentlich in den obersten Aehrchen Grannen aufweisen.

P o p o v a  (1923) fiihrte von dieser Art 9 Varietaten auf, die 
auf Behaarung und Farbę der Aehre, wie auf der Farbę der Kary- 
opsen begriindet sind. Behaarte Aehren haben var. flavescens, var. 
n igro-flau escens; var. rubiginosa, var. nigro-rubiginosa. Kahle 
Aehren haben var. a lb e sc em , var. n igro-albescen s, var. ferrugenia, 
var. nigro-ferruginea, var. brunnea. W ir wissen aber nicht, ob 
diese Varietaten beziiglich der Grannenverhaltnisse den typischen 
Formen angehoren oder nicht. (Siehe auch im Geographischen Teil.)

A e, columnaris Zhuk. —  siehe Nachtrag.
A e. biuncialis Visiani, FI. Dalmatica, I (1842), Tab. 1, fig. 2 

(nomen et fig. solum!); Mały, Enum. Plant. (1848) (nom. solum!); 
Vis. Flor. Dalm. III (1852) p. 344 *).

I c o n: Vis. FI. Dalm. I (1842) Tab. 1, fig. 2.
S y n :  A e .  in term ed ia ? Steud., Syn. Plant. gram. (1855) 

(mindestens gilt es fur die Exsiscata, auf die sich Steudel stiitzt). —  
A e .  m acrochaeta  Shuttl. et Huet (nur behaarte Formen): ex Duval- 
Jouve, Sur quelq. A e g . Frań., Buli. Soc. Bot. Franę., XVI (1869) 
p. 384; Husnot, Gram. spont. et cult., (1896— 99) p. 77. —  Trit. 
ovatum  Godr. et Greń. var. bispiculaium . Kuntze, Plantae orient.- 
ross., Acta Hort. Petr. XX (1887) p. 256. —  Trit. biuncile Richt. 
Plant. Europ. I (1890) p. 127 (nomen solum). —  Trit. m acrochae- 
tum  Richt., Plant. Europ. I (1890) p. 127 (nomen solum). —  Trit. 
ouatum  ssp. biunciale Aschers. et Graebn., Synop. Mitteleurop. FI. 
II (1898— 1902) p. 705. —  A e .  ovata  L. var. biuncialis Vis. in 
Halacsy, Consp. FI. Graec., III (1904) p. 431; Fiori, Nuov. FI. An. 
dTtalia (1923— 1925) p. 160.

S y n .  I c  on . Husn., Gram. spont. et cult. (1896— 1899), tab. 
XXX, sub A e .  m acrochaeta  Shuttl. et Huet.

Einjahrig. Halme meist vielzahlig, gegen 15— 30 cm hoch. 
aufrecht oder etwas knickig am unteren Teile, am oberen ein Viertel 
bis ein Drittel unbeblattert. Blatter meist kahl oder bewimpert, 
seltener behaart; Blattspreite meist kurz (gegen 2— 5 cm), schmal- 
linear Blattscheide etwas aufgetriebener am oberen Teile. Aehre

')  Zuerst wurde also die Abbildung und der Name dieser Pflanze veróffentlicht 
(1842), dann ihr Name ohne Abbildung (1848), und zuletzt ihre Diagnose (1852).
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schmal-lanzettlich bis schmal-elliptisch, meist locker, etwa 20 bis 
30 mm lang (ohne Grannen), (selten langer), 5— 7 mm breit (Lange 
zur Breite meist wie 5 : 1 bis 4 : 1 sich verhaltend), begrannt, zur 
Reifezeit ais Ganzes vom Halme abfallend. Verkiimmerte Aehr- 
chen am Grunde der Aehre 1, selten 2. Aehrchen meist 2, selte- 
ner 3, gegen die Aehrenspitze zu unbedeutend kleiner werdend, 
meist schmal bis breit-elliptisch, zuweilen am unteren Teile ±  auf- 
geblasen und oben ±  eingeschniirt; unterstes Aehrchen etwas 
langer ais das ihm anliegende Spindelglied, zweites (wenn 3 vor- 
handen) dem Spindelglied fast gleich lang; Bliiten im untersten 
(oder in den untersten) Aehrchen 4-, sehr selten 5-zahlig, davon die 
beiden seitlichen sitzend, fruchtbar und die iibrigen gestielt, un- 
fruchtbar, im obersten Aehrchen 3— 4-zahlig, davon 1, selten 2 
fruchtbar (kleinere Karyopsen ais sonst bildend), selten unfrucht- 
bar. Hiillspelzen meist 8— 9 mm lang (am unteren Aehrchen), 
gegen 5— 6 mm breit, begrannt; Nerven ±  bogig, breit, ungleich 
breit, abgeflacht, Zwischenfurchen seicht, gewóhnlich unregelmafiig. 
Grannen der Hiillspelzen meist bis zum Grunde glatt, selten rauh, 
gleich breit, nach ihrer Spitze zu allmahlich schmaler werdend, 
in verschiedenen Aehrchen ungleich lang, die des obersten Aehr- 
chens 3-zahlig, 40— 50 mm lang, mittlere Granne etwas langer, 
die des seitenstandigen Aehrchens 2 - 3-zahlig, um etwa 14— 15 mm 
kurzer ais die des obersten Aehrchens, wenn 3-zahlig, dann mitt
lere Granne etwas kurzer ais die seitlichen, wenn 2-zahlig, dann 
sind die basalen Teile der Grannen durch einen Winkel, seltener 
durch ein Intervall (ohne Zwischenzahn) voneinander gesondert. 
Deckspelze hautig, am oberen Teile knorpelig, meist begrannt, 
Grannen der Deckspelze immer deutlich kurzer, minderzahliger und 
schwacher entwickelt ais die der Hiillspelzen, immer mehr ais 
eine (per Aehrchen) vorhanden, die der seitlichen Aehrchen meist 
2-zahlig (per Aehrchen selten mehr oder weniger), die des ober
sten Aehrchens meist 3- oder 4-zahlig (selten weniger). Kary- 
opse frei. (Taf. XIV d— g.)

Unterscheidet sich von Ae. ovata hauptsachlich durch folgende 
Merkmale: Die Pflanze ist hoher, Aehre schmal-lanzettlich (nie 
eiformig), ihre Lange verhalt sich zu ihrer Breite wie 4 : 1 oder 
5 :1  (nie 2 : 1 oder 5 : 2 ) .  oberstes Aehrchen kraftiger entwickelt 
und meist fruchtbar, Langendifferenz zwischen Aehrchen und Spin- 
delglieder kleiner ais bei Ae. ovafa; Aehrchen meist nicht aufge- 
blasen (bei Ae. ovata meist aufgeblasen); Blutenzahl meist 4 (nicht
4— 5), Hiillspelzen langer und schmaler; Hiillspelzengrannen fast 
bis zum Grunde glatt (und nicht meist rauh), die des obersten Aehr
chen am langsten (nicht kurzer); Langenunterschied der Grannen 
verschiedener Aehrchen 14— 15 mm (nicht 2— 5 mm); mittlere
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Lange der langsten Grannen 40— 50 mm (nicht 25— 33), mittlere 
Hiillspelzengranne des untersten Aehrchens etwas kiirzer, die des 
obersten Aehrchens etwas langer ais die beiden seitlichen (der- 
artige RegelmaBigkeit weist Ae. ovała nie auf), Hiillspelzengrannen 
meist 3-zahlig, seltener 2-zahlig (nicht doch 4- oder 3- oder 5- 
zahlig), samtliche Grannen schwacher ausgespreizt (ais bei Ae. 
ovata), Deckspelzengrannen bedeutend kiirzer ais Hiillspelzengran- 
nen. Karyopse langer.

A r e a ł :  Kaukasus! SiidruBland! Krim! Balkanhalbinsel! 
Italien! Frankreich! Algier!? Palastina! Syrien! Mesopota- 
mien! Kleinasien! Transkaukasien!

Die Variationsamplitude dieser Art ist eine verhaltnismafiig 
geringe. Es variieren im gewssen MaBe nur folgende Merkmale: 
Aehrenform (von ±  bret elliptisch bis ±  krugformig, mit einge- 
schnurtem Halse), Lange und Breite der Grannen, Behaarung etc. 
Von dieser Art kenne ich nur eine einzige ±  deutlich vom Typus 
abweichende und innerhalb eines beschrankten Gebietes verbreitete 
Form (var. archipelagica).

var. typica, —  Aehrchen elliptisch oder annahernd krugformig. 
Hullsp. meist 8— 9 mm lang, 5— 6 mm breit, ±  rauh. Verkummerte 
Aehrchen gewohnlich 1 1). (Taf. XIV d— e.) —  Diese Varietat ist 
mit Ausnahme von Frankreich fast uber das ganze Artareal ver- 
breitet.

Transkaukasien! Krim! Balkanhalbinsel! Apeninhalbinsel! 
Kleinasien! Syrien! Palastina!

var. macrochaeta (Shuttl. et Huet) Eig: 1, c. —  S y n :  
Ae. macrochaeta Shuttl. et Huet in Duv-Jouve, sur quelqu. Ae. 
Frań., Buli. Soc. Bot. Frań., (1869) —  Aehre behaart, weiBlich 
(Taf. X IV  f.)

Frankreich (nur diese Form )! Kleinasien! Rumanien! Grie- 
chenland!

var archipelagica Eig. — Aehrchen am oberen Teil ±  tief 
eingeschniirt imd unten aufgeblasen (krugformig, maximale Dicke 
etwa unterhalb der Hullspelzenmitte); Hullspelzen 6— 7 mm lang,
4— 5 mm breit; verkiimmerte Aehrchen am Grunde der Aehre 
meist 2; Spindelglieder sowohl der fruchtbaren wie auch der ver- 
kiimmerten Aehrchen stark verlangert2) . (Taf. X IV  g.)

I n s e l  C y t h n o s ,  leg. B a s - T  u n l u s ,  1892 (Herb. Bot. 
Gart. Dahlem!); I n s e l  S y r a ,  leg. O c t a v a  e t D e n i s  (Herb. 
Conserv. Genf!); I n s e l  K a r p a t h o s ,  leg. M a j o r  1886

’ ) Spiculae ellipticae vel paulo ventricosae; glumae saepe 8—9 mm 
longae, 5 - 6 mm latae; spiculae rudimentariae saepe singulae.

2) Spiculae A valde ventricosae; glumae 6 7 mm longae, 4 5 mm 
latae; spiculae rudimentariae saepe 2.



138

(Herb. Boiss.!); I n s e l  C e o  (Cycladen), leg. H e  1 d r  e i c h  
1898 (Herb. Conserv. Genf!); I n s e l  C y p e r n ,  leg. S i n t e n i s 
e t  R i g o  1880 (Herb. Bot. Gart. Dahlem!). (Siehe auch im 
Geographischen Teil.)

•
A e . triaristata Willd., Spec. pl. ed. III (1805) p. 743 

(excl. obs. post diagn.: excl. syn. Host; non plant. typ. Herb. Will- 
denow!); Knuth, Enum, plant. Tom. I (1835) supl. p. 371; Reichen- 
bach, Deutschl. Flora (1846) p. 43; Parlatore, FI. Ital. voI. I (1848) 
p. 511; Duval-Jouve, Sur quel, Aeg. de Frań., Buli. Soc. Bot. Frań. 
XVI (1869) p. 381; Freyn, FI. Siid-Ist., Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 
XXVI (1878) p. 483; Husn. Gram. spon. cult. (1896— 99) p. 77.

I c o n :  Reichenbach, Agrost. Tab. VIII (1834); Reichenbach, 
Deutschl. Flora (1846) Tab. CXIV.

S y n :  „G ra m en  spicatum , durioribus et crassioribus lacustis, 
spica brevi“ :  Scheuchzer.Agrostog., (1719) p. 11. —  A e .  ova ta : 
Gouan, Hort. Reg. Monsp. (1762) p. 515 (diag. ex parte?); Linn, 
Spec. plant., ed. II (1763) p. 1489 (ex parte); Lamarck, Encyc. II 
(1786) p. 346; Roth, Bot. Abh. u. Beob. (1787) p. 45; Roth, Obs. 
bot. Ann. d. Bot. Usteri (1793) p. 46; Lamarck et DC., FI. Franc., 
III (1805) p. 79. —  P h leu m  A e g ilo p s : Scopoli, Flora camiolica, I 
(1772) p. 55 (non exsic. Scopoli in Herb. Horti Berolinense). —  
A e . n eglecta : Reąuien, ex Bert., FI, Ital. I (1833) p. 786; Tenor., 
Fl. Nap. IV (1835— 36) p. 287; Steudel, Synops. Plant. Gram. 
(1855) p. 354. —  A e .  ouata L. var. triaristata Griseb.: Grisebach, 
Spicil. Florae rumelicae et bithynicae, vol II (1844) p. 425. — 
Triticum  triaristatum  Godr. et Greń.: Greń. et Godr., Flor. Franc., 
‘III, 2 (1856) p. 602. —  A e .  ouata var. triaristata Cosson et Durieu, 
Fl. d'Alg. (1867) p. 211; Boiss., Fl. Or. (1884) p. 674; Post, Fl. 
of Syr., Pal. and Sinai (1896) p. 899. —  Triticum  ouatum  B. triari

statum  Asch. et Graeb.: Asch. et Graeb. Synop. (1899— 1902) II, 
p. 705. —  A e .  ouata var. triaristata Willd.: Halacsy, Consp. Fl. 
Graec., III (1907) p. 431. A e .  m ixta  Sennen in schedae, Pl. 
d Espagne, (1917), No. 3234.

S y n .  I c o n :  Scheuchzer Agrost., (1719), Tab. I, fig. 2, 
A.B.C.; Sibth. et Smith., Fl. Graec. I (1806) Tab. 93 (sub A e .  
ouata, —  optima!).

No n .  Reąuien ex Bert., Fl. Ital., Vol. I (1833) p. 786; Mutel, 
Fl. Franc. 1834. —  non A e . triaristata var. trispiculata Hackel in 
Batt. et Trąb., Fl. d'Alg. (1884). —  non A e .  triaristata var. robusta  
Hackel in Batt. et Trąb. Fl. d'Alg. (1884). —

N o n  I c o n .  Mutel, Fl. Franc. (1834), Tab. XCII, fig. 646.
Einjahrig. Halme meist nicht vielzahlig, gegen 25— 30 cm 

hoch, aufrecht oder etwas knickig am Grunde, unbeblattert am
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obersten Viertel oder Drittel. Blatter behaart und bewimpert 
oder kahl. Blattspreiten gegen 3— 6 cm hoch. Aehre lanzettlich, 
gewóhnlich am oberen Teile plotzlich schmaler werdend, gedrangt, 
zusammengezogen, 23— 33 mm lang (selten bis 45), 6— 8 mm breit 
(selten bis 10), (Lange : Breite =  4 : 1 ) ,  begrannt, zur Reifezeit 
ais Ganzes vom Halme abfallend. Verkiimmerte Aehrchen am 
Grunde der Aehre 3, selten 2. Aehrchen meist 4 (selten 3 oder
5— 6), die 2 unteren schmal- oder brei-elliptisch, verhaltnismadig 
gród, dicht aneinanderliegend, fruchtbar, die 2 oberen klein steril 
und stark von den unteren herausragend, unterste meist bedeutend 
langer ais das ihm anliegende Spindelglied, meist 4-blutig, davon 
2 Bliiten sitzend, fruchtbar und 2 gestielt, unfruchtbar. Oberstes 
(oder obere) Aehrchen zuweilen 1— 2 unfruchtbare Bliiten ent- 
haltend oder ganz leer. Hiillspelzen gewóhnlich gegen 8— 11 mm 
breit, begrannt, mit ±  bogigen, ungleich breiten, abgeflachten Ner- 
ven und seichten, ungleich breiten Zwischenfurchen. Hiillspelzen- 
ćrannen etwa 35— 45 mm (variiert 25— 55 mm) lang am Grunde 
glatt, nach oben hin meist allmahlich schmaler werdend, die des 
zweituntersten Aehrchens langer ais die des obersten Aehrchens, 
und meist etwas langer ais die des untersten Aehrchens (Langen- 
differenz der Grannen verchiedener Aehrchen 4—-10 mm), so dad 
oft alle fast in gleicher Hohe abschlieden; meist 3-zahlig, die der 
unteren Aehrchen 3— 2-zahlig, die des obersten Aehrchens 
fast immer 3-zahlig, wenn 4 Aehrchen vorhanden, zweit- 
oberstes 2-zahlig (sehr charakteristisch fiir diese Art); wenn 
2-zahlig, die basalen Teile beide Grannen miteinander einen spitzen 
Winkel bildend, ohne Zwischenzahn. Deckspelzengrannen un
gleich oder gleich lang, die der unteren Aehrchen meist 2— 4-zahlig 
(per Aehrchen; lange Grannen meist nur 2), in den oberen Aehr
chen meist 0, und wenn vorhanden, viel schwacher ais die unteren 
entwickelt. Samtliche Grannen bei der Aehrenreife meist schwach, 
selten stark gespreizt. Karyopse frei. (Taf. X IV  a— c.)

Wird von typischen Formen von Ae. ovata  durch folgendes 
unterschieden:

Die Pflanze ist hoher, Aehre langer, schmaler; Lange : Breite 
=  4 :1  (nicht 2 : 1 oder 5 : 2 ) ,  nach oben hin sich plotzlich ver- 
schmalernd. Aehrchen meist 4 (nicht meist 3) elliptisch (nicht 
aufgeblasen). Hiillspelzen der unteren Aehrchen groder, um 3 mm 
langer ais breit (und nicht um 2 mm). Bliiten meist 4 (nicht 
meist 5). Verkiimmerte Aehrchen meist 3 (nicht meist 1). Gran
nen glatt am Grunde (nicht rauh). Langendifferenz der Grannen 
verschiedener Aehrchen 4— 10 mm (nicht 2— 5 mm), mittlere 
Lange der Grannen 35— 40 mm (nicht 25— 35)., Herrschende 
Grannenzahl der Hiillspelzen 3 (nicht 4 oder 5). Grannen
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schwacher ausgespreizt (ais bei A e .  ovata), die des obersten Aehr- 
chens meist nicht mehrzahliger ais die unteren (bei A e .  ovała  meist 
mehrzahliger). Deckspelzen des obersten Aehrchens meist unbe- 
grannt (bei A e .  ovata  begrannt).

A r e a ł :  Krim! Balkanhalbinse)! Italien (und Inseln)!
Frankreich! Pyrenaenhalbinsel! Algerien! Tunis! Tripolitanien! 
Kleinasien! Kurdistan! Ost-Assyrien! Transkaukasien!

Die Variationsamplitude dieser Art ist zwar sehr groG, greifl 
aber wenig den Grundbau der Aehre und des Aehrchens an. Die 
am meist variablen Merkmale sind: Aehrchenzahl, Aehrchenform 
(+  breit-elliptisch) und AehrchengroGe, Zahl, Lange sowie Aus- 
gespreiztheit der Grannen, Behaarung der Aehre, GroGe und 
Fruchtbarkeit des obersten Aehrchens. In geographischer Hinsicht 
sind vorlaufig keine besonderen Aerealteile bemerkbar, welche der 
morphologischen Einteilung dieser Art entsprechen konnten. Stark 
vom Typus abweichende Form ist uns in Boissiers Herbarium unter 
den Namen A e . ovata  L. var. Lorentii Boiss. begegnet1).

Ssp. typica Eig.
Aehre lanzettlich bis eiformig-lanzettlich; Aehrchen 3— 5, die 

unteren ±  breit-elliptisch, meist 8— 11 mm lang, die oberen +  weit 
aus den fruchtbaren Aehrchen stark hervorragend. Grannen 2— 3 
(selten 4), ±  gleich breit2).

var. vulgaris Eig. —  Aehre ±  behaart oder stark rauh, 
Hiillspelzen der unteren Aehrchen meist 8— 9 mm lang und
5— 6 mm breit3). (Taf. XIV  c.)

Die weitverbreiteste Form.
Kaukasus! Krim! Balkanhalbinsel! Frankreich! Italien! 

Spanien! Nordafrika! Kleinasien!
var. quadriaristata Eig. —  Grannen (mindestens der unte

ren Aehrchen) 3— 4 4).
T a u r u s ,  leg. B a u r  1926 (Herb. d. Inst. f. Vererbungsfor- 

schung, Berlin, No. 27, 118, Taurus 9!).
var. trojana Eig. —  Notes sur le genre A e g ilo p s , Buli. 

Soc. Bot. Gen., XIX, Ser. 2, fasc. 2 (1928). —  Aehre grau, sehr 
stark behaart; unteres Aehrchen sehr kraftig entwickelt. Hiill- 
spelzen ca. 12 mm lang und 8 mm breit, obere Aehrchen diinn, 
Grannen sehr ausgespreizt. (Taf. X IV  b.)

')  Frl. Dr. Schiemann (Berlin) teilte mir (brieflich) mit. daB es in dieser Art 
Formen gibt mit einer Cłiromosonenzahl von n -  21 fgewóhnlich n—14) Ich 
habe nur zu wenig Materiał von diesen Formen mit n 21 gesehen, um zu einem 
SchluB iiber den morphologisch-systematischen Wert derselben zu kommen.

2) Spica lanceolata usque ovato-lanceolata, 3—5-spiculata; spiculae 
inferiores 8 -1 1  mm longae, superiores valde eminentes; glumae 2 3 (raro 4) 
aristatae; aristae ±  aequales.

3) Glumae spicularum inferiorum 8^ 9  mm longae, 5—6 mm latae.
4) Glumae 3—4-aristatae.



K l e i n a  s i e ń ,  Thymbra ca. Troja, leg. C a l v e r t  (Herb. 
Bot. Gart. Dahlem!).

Ssp. contracta Eig.
Aehre kurz, breit-eiformig, fast kreisrund. Untere Aehrchen 

kleiner (gegen 7 mm lang), oberwarts am Grannengrunde stark 
eingeschniirt, oberstes ±  tief zwischen die fruchtbaren Aehrchen 
eingesenkt, und von denen nur ein wenig hervorragend; Grannen 
2-zahlig (seltener 3-zahlig, stark ungleich breit1). (Taf. XIV a.)

Eine A e .  ovata  L, var. latiaristata Lnge parallele Form,
C i i  i c i  a , Trache, leg. P e r ,  IV. 1872 (Herb. Boiss.!).
Obgleich B o i s s i e r dieser Pflnze das Synonym A e .  Lorentii 

Hochst. anfiihrt, bin ich doch im Zweifel, ob die Pflanze Hoch- 
steters mit der B o i s s i e r s  identisch ist, und daher auch konnte 
ich den Namen ssp .Lorentii nicht annehmen. (Siehe auch im Geo- 
graphischen Teil.)

Ae, umbellulata Zhuk. —  siehe Nachtrag.

Ae. ovata Linn. Spec. plant, ed 1 (1753) T. II, p. 1050 
(excl. syn. Scheutz. pl. typ. Lin. ex parte); Lin., Spec. plant., ed. II 
(1763), T. II p. 1789 (ex parte); Desf., FI. Atl. (1800) p. 383; 
Host, Gram. aust., II (1802) p. 5; Willd. spec. plant., ed. III (1805) 
T. IV, p. 742. Sibth. et Sm., FI. Graec., vol I (1806) p. 74 (aufier 
Anfangssatz; excl. syn. Scheuchz.); Kunth, Enum. pl. sup. T. I 
(1835) p. 371; Tenor. Flor. Nap., V  (1835) p. 287; Griseb., Spec. 
FI. rum. et bith., vol. II (1844) p. 425 (excl. var. triaristała) ; 
Reichenb., Deutsch. FI., Bd, II (1846) p. 23; Parł., FI. Ital., vol, I 
(1848) p. 510; Koch, Synops. FI. Germ. et Helv., ed. 2, T. II (1857) 
p. 720; Coss. et Dur., FI. d'Alg. (1867) (excl. var. łriarisłata) ; 
Duv.-Jouve, Buli. Soc. Bot. Fr., T. XVI (1869) p, 381; Freyn, FI, 
Siid-Istr., Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XXVI (1878) p. 483; Boiss., 
FI. Or., V  (1884) p. 673 (excl. varietates); Post, FI. Syr., Palest. 
and Sinai (1896) p. 899 (excl. varietates); Husn., Gram. spont. et 
cult. (1896— 1899) p. 77; Halacsy, Consp, FI. Graec., III (1904), 
p. 430 (excl. varietates); Lojac. Pojero, FI. Sic., III (1908), p. 569.

I c o n: Lamarck, Encycl. (1783) pl. 839, fig. 1; Host, Gram. 
austr. II (1802), tab. 5; Pal. de Beauv., Agrost. (1812), tab. 20, 
fig. 5; Mutel, Florę Franc. (1834) tab. XCII, fig. 645; Reichenb., 
Agrost. (1834), tab. VIII et Deutsch. Flora, (1846) tab. CXIV.

S y n :  A e .  geniculała Roth, Bot. Abh. u. Beob. (1787) p. 45; 
Roth, Obs. bot. ann. d. Bot. Usteri (1793) p. 41; Roth, Cat. Bot. 
(1799) p. 121. —  Trił. ovału m  Rasp. in Ann. soc. nat. ser. 1, V 
(1825) p. 435. —  A e .  ovała  L. var. genuina Griseb,, Spicil. FI. rum.

')  Spica brevis, late-ovata, spiculae inferiores 7 min longae, infra 
aristarum ±  contractae; aristae valde inaeąuales.
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el bith., voI. II (1844) p. 425. —  Trii. ovatum  Godr. et Greń. in 
Greń. et Godr., FI. de Franc., vol. III (1855) p. 601. —  A e . ovata  
L. var. uulgaris Coss. et Dur., Florę d'Alg. (1867). —  A e .  nigricans 
Jord. et Fourr., Breviar. plant nov., Fasc. II (1868) p. 128— 132. —  
A e . divaricata Jord. et Fourr. 1. c. — A e .  sicula Jord. et Fourr. 
1. c. —  A e .  procera  Jord. et Fourr. 1. c. —  A e . uirescens Jord. et 
Fourr. 1. c. —  A e .  erratica Jord. et Fourr. 1. c. —  A e .  uagans Jord. 
et Fourr, 1. c. —  A e . parvula  Jord. et Fourr. 1. c. —  A e . erigens  
Jord. et Fourr. 1. c. —  A e .  publiglum is Jord. et Fourr. 1. c. —  A e .  
m icrostach ys Jord. et Fourr. ]. c. —  Trit ovatum  Godr. et Greń. A. 
eu -ova łu m  Aschers. et Graebn., Synop. d. Mitteleur. FI. Bd. II 
(1898— 1902) p. 704. A e .  Fausii Sennen in sched. Plantes 
d’Espagne, No. 4220 (1921). —- A e . ovata  var. typ ica  Fiori, Nuov. 
FI. an. d'Ital., vol. I (1923— 25) p. 160.

N o n .  non A e. ovata: Gouan, Hort. reg. Monsp. (1762); ? 
Linn, spec. plant., ed. II (1763) p. 1489; Lamarck, Encycl. II (1786) 
p. 346; Roth, Bot. Abh. u. Beob, (1787) p. 45; Roth, Obs. bot., 
Ann. d. Bot. Uslr. (1793) p. 41; Lamarck et DC., FI. Franc., T. III 
(1805) p. 795. non Ae. ovata var. triaristata Griseb., spić. FI. 
rumel. et bith., vol. II (1844) p. 425. —  non A e. ovata var. triaristata 
Coss. et Dur., FI. d ’Alg. (1867) p. 211; Boiss. FI. Or. V (1884) 
p. 674. —  non Trit. ouatum var. bispiculatum Kuntze, Plan. orient.- 
ross., Acta Hort. Petr., T. X  (1887). —  non Trit. ovatum ssp. tria- 
ristatum Asch. et Graebn., nec non var. macrachaetum Asch. et 
Graebn., nec non ssp. biunciale Asch. et Graebn., nec non var. 
Lorentii Asch. et Graebn., Synops. Mitteleur. FI., II (1893— 1907) 
pp. 705— 706.

S y n .  I c o n .  Ae. triaristata, Mutel. FI. Franę. (1834), tab. 
XCII, fig. 646.

N o n  I c o n :  Sibth. et Sm. FI. Graeca, vol. I (1806) tab. 93.
Einjahrig, biischelig verzweigt. Halme knickig aufstehend, 

vielzahlig, gegen 10— 20 cm hoch, oberes Drittel oder Viertel un- 
beblattert; am Grunde vielblatterig, sonst armblatterig; Blatter 
meist mit langen abstehenden Haaren bedeckt oder kahl, Blatt- 
scheiden am oberen Teile meist etwas aufgetrieben. Blattspreiten 
meist kurz gegen 2— 5 cm lang, linear, breit, an der Spitze ver- 
schmalert, eben oder selten eingerolll. Aehre breit-oval bis schmal- 
elliptisch, 10— 22 mm lang (excl. Grannen), 4— 9 mm breit, fasi 
2— 3 mai so lang ais breit, begrannt (sehr selten fast unbegrannt), 
zur Reilezeit ais Ganzes abfallend. Verk£immerte Aehrchen am 
Aehrengrunde 1, selten 2. Aehrchen 2— 4 (meist 3), eifórmig bis 
langlich-eiformig, am unteren Teile meist ±  aufgeblasen, oberwarts 
±  tief eingeschniirt (krugformig) bis elliptisch, nicht aufgeblasen, 
einander stark genahert, unterstes Aehrchen meist bedeutend langer
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ais das ihm anliegende Spindelglied, zweitunterstes nur ein wenig 
langer. Bliiten im unteren Aehrchen meist 5 (selten 4), davon 
2 (sehr selten mehr) ungestielt, fruchtbar und 3 gestielt, unfrucht- 
bar, im obersten Aehrchen meist 2, unfruchtbar (selten eine kleinere 
Frucht bildend). Hiillspelzen 7— 8 mm lang, 5— 6 mm breit, mit 
bogigen, abgeflachten, ungleich breiten Nerven und meist seichten, 
ungleich breiten Zwischenfurchen; Hiillspelzengrannen etwa 20 bis 
Aehrchens um 2— 5 mm langer ais die des obersten und ein wemg 
33 mm lang (variiert 17— 40), meist bis zum unteren Teile raub, 
gleich breit und allmahlich schmaler werdend, die des mittleren 
langer ais die des untersten Aehrchen, die des mittleren Aehrchens 
meist 4- (selten 3- oder 5- oder sogar 2-) zahlig per Spelze, die 
des obersten Aehrchens meist mehrzahliger, die des unteren zu- 
weilen wenigerziihliger. Deckspelzengrannen meist an ein und der- 
selben Spelze ungleich lang, gewohnlich alle kiirzer ais die Hiillspel- 
zengrannen oder nur 1— 2 (per Aehrchen) so lang oder fast so lang 
wie die Hiillspelzengrannen, die der unteren Aehrchen 2- (seltn 
1-, seltener 3-) zahlig, die des obersten Aehrchens (an welchem 
meist nur eine Deckspelze begrannt ist) 3-zahlig, davon 2 kiirzer. 
Samtliche Grannen der Aehre sind zur Reifezeit ausgespreizt. 
Karyopsen frei. (Taf. X V  a— f.)

A r e a ł :  Krim! Balkanhalbinsel! Italien (mit Inseln)! Frank- 
reich! Pyrenaenhalbinsel! Kanaren! Marokko! Algerien! Tunis! 
Tripolis! Cyrenaika! Palastina! Syrien! Kleinasien! Persien! 
Transkaukasien!

Die Variationsamplitude dieser Art ist im allgemeinen sehr 
groB. Die variierenden Hauptmerkmale sind: Kompaktheit der 
Ahere, Form des Aehrchens (seine Aufgeblasenheit im allgemei
nen), sowie die Stelle der maximalen Dicke, Grannenverhaltnisse 
(Zahl, Grofie, Bau), Aehrenform, AehrengroBe, Behaarung der 
Ae hre AehrchengroBe etc. Die Art zerfallt in zwei morphologisch- 
geographische Unterarten.
Subsp. eu-oyata Eig. —

Aehrchen 2— 4 (meist 3), krugformig (mit langem Halse und 
aufgeblasenem unteren Teile, wobei die maximale Dicke sich am 
unteren Teile des Aehrchens befindet) oder elliptisch oder fast 
elliptisch, meist nicht allzusehr aneinander gedrangt. Grannen 
meist alle ±  gleich breit (Ausnahme var. africana), ein wenig un
gleich lang, die der Hiillspelzen der unteren Aehrchen 3— 5 (sehr 
selten weniger), meist 4-zahlig, und die des obersten Aehrchens
4— 7-zahlig (meist 5-zahlig) 1).

') Spica 2 —4 (saepe 3) spiculata, spiculae plus minus ventricosae: glumis 
spicularum inferiorum 3—5 (saepe 4) aristatae, spiculae terminales 4—7 
(saepe 5) aristatae, omnibus ±  aequilatis et aeguilongis.
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var. vulgaris Eig l) (non var. vulgaris Coss. et Dur. 1807). -— 
Aehrchen krugformig, ±  rauh. Hiillspelzengrannen der frucht- 
baren Aehrchen 3— 5- (meist 4-) zahlig2 3 4). (Taf. X V  a.)

Diese herrschende Form ist fast iiber das ganze Artareal ver- 
breitet.

Palastina! Syrien! Kleinasien! Balkanhalbinsel! Italien! 
Frankreich! Spanien! Marokko! Algerien! Tunis!

var. hirsuta Eig. —  Aehre ±  behaart, sonst wie bei var. 
vulgaris :;) .

Zwar fast im ganzen Areał vorkommend, doch weniger ver- 
breitet ais var. vulgaris.

Syrien! Griechenland! Frankreich! Spanien! Algerien! 
Marokko!

var. airicana Eig. —  Aehrchen krugformig, kahl ±  rauh. 
Hiillspelzengrannen 2— 3, gleich lang und meist ungleich breit ').

M a r o k k o ,  Casa Blanca, leg. H a c k e l  1871 (Herb. Bot. 
Gart. Dahlem!). C y r e n a i k a ,  Derra, leg. T a u b e  r t 1887 
(Herb. Boiss.!).

var. eventricosa Eig. —  Aehrchen klein elliptisch, nicht 
aufgeblasen, behaart5). (Taf. XV b.)

F r a n k r e i c h :  Rochelle, leg. L e t o u r n e a u x ,  1858 (Herb. 
Bornm.!). S p a n i e n :  Andalusien, Bez, Malaga, leg. B r a n d t ,  
1913 (Herb. Bot. Gart, Dahlem!), M a r o k k o :  Bekrit, leg. J o h a n -  
d i e z  1925 (Herb. Conserv. Genf!). A l g e r i e n :  Cala Raia, 
leg. D u h a m e l ,  1871 (Herb. Boiss.!). K r e t a :  leg. P i n e r ,  
1928. P a l a s t i n a :  Hermon, leg. E ig  1924 (Herb. Hebr. Univ. 
Jerusalem!).

Moglich, dafi diese Varietat in manchen Stationen eine Ge- 
birgsform ist. —  In Palastina begegnete ich dieser Form nur auf 
dem Hermongebirge (1700 m). Nach zweijahriger Aussaat ver- 
anderten sich die Aehren betrachtlich, sie wurden groBer und auf- 
geblasener. Leider konnten wir reife Aehren dieser Varietat aus 
anderen Arealteilen fiir Aussaat nicht erhalten.

Ssp. atlantica Eig.
Aehrchen 2— 5, die unteren meist sehr dick und zuweilen fast 

kugelig, alle fest aneinander gedrangt (so daB an der hinteren Seite 
des zweiten und zuweilen auch des dritten Aehrchens, infolge star-

')  Die Varietatennamen Ac. ovała var. vulgaris Coss. et Dur., sowie 
var. genuina Grisb. und var. typica Fiori sind hier zu nicht passend, da in 
diesen Varietaten die ganze Ae. ovata L, wie wir sie verstehen, enthalten 
ist, wahrend diese Autoren unter Ae. ovcita auch Ae. triaristata Willd. und 
meist auch Ae. biuncialis Vis. verstanden.

2) Spiculis infra medium ventricosis; glumis 3—5 (saepe 4) aristatis.
3) Ut in var. vulgaris, sed spica ±  hirsuta.
4) Ut in var. vulgaris sed glumis 2—3 aristatis; aristis saepe inaequilatis.
r’) Spiculis ellipticis, non ventricosis, -j hirsutis.
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ken Druckes, zwei fliigelahnliche hervorragende Gebilde enlslehen), 
so dafi die Aehrchen meisi schwer voneinander zu trennen sind. 
Grannen 2— 3 (selten auch 4-) ziihlig, meist unregelmaBig, eine 
meist breiter ais die iibrigen derselben Spelze

Eine polymorphe Unterart, die in Nordafrika und in Spanien 
endemisch ist, und die meist durch die sehr gedrangten dicken und 
oft fast kugeligen unteren Aehrchen und meist unregelmaBigen 
Grannen gekennzeichnet ist.

Spanien! Marokko! Algerien! Tunis!

var. latiaristata Lange, Pugel. plant. imp. hispanic. 
Nat. For. Kjob., 2. Aart, II. (1860) p. 56. —  Aehre kurz, breit- 
eiformig, fast kreisrund. Aehrchen meist 3, stark aufgeblasen 
(maximale Dicke ungefahr bei der Hullspelzenmitte), oben einge- 
schniirt, seltener elliptisch; oberstes Aehrchen tief zwischen die 
fruchtbaren eingesenkt. Grannen 2—3-zahlig, von denen eine mełst 
bedeutend breiter ais die zweite ist. (Taf. XV c— d.).

M a d r i d , ex Herbario Reichenbachii fil. (Herb. Bot. Gart. 
Leningrad!). M a r o k k o :  Timansom, leg. G a n d o g e r  (Herb. 
Conserv. Genf!), Chenifra, leg. J o h a n d i e z ,  1925 (Herb. Con- 
serv. Genf!). A l g e r i e n :  Oran, leg. B o u r g e a n  (Herb. Con- 
serv. Genf!), ibidem leg. M u n b y  (Herb. Conserv. Genf!).

var. brachyathera (Pomel) Eig. —  Syn. A e .  brachyaihera  

Pomel, Nouv. mat. FI. Atl. (1874) p. 388. —  Aehre langlich, 
schmal-eiformig bis lanzettlich. Aehrchen 3— 5, stockweise iiber- 
einander geordnet, aufgeblasen, oben stark emgeschniirt, (maximale 
Dicke an der Hullspelzenmitte); Grannen 2— 4 (meist 2— 3) un
regelmaBig, abgekiirzt (besonders die unteren). (Taf. X V e.)

A l g e r i e n ,  Oran, leg. D e b e a u x ,  1883 (Herb. Cons. 
Genf!); Algerien, leg. V a v i l o v  1926 (Herb. Hebr. Univ. Jeru- 
salem!).

var. echinus (Godron) Eig. —  Syn, A e . echinus Godron, 
Flor. Juv. 1853; Triłicum  ovatum  (L.) Raspail subsp. eu -ova tu m  
Asch. et Graebn. var. echinus (G odr) Thell. —  Aehrchen 2— 3. 
Grannen auf ±  lange Zahne reduziert, sonst wie var. brachyathera  

(Taf. X V  f).
F r a n k r e i c h ,  Porte Juvenal, VII. 1851 (Herb. Univ. 

Montpellier!).
Es ist auBer Zweifel, daB diese adventive Pflanze in Nord

afrika zu Hause ist. (Siehe auch im Geographischen Teil.)

') Spiculis 2 5, craSsis, saepe subglobosis, glumis saepe 2—3-aristatis, 
aristis saepe inaequalibus.

Fedde, Rep. Beih. LV. 10
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Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  S e k t i o n  P l e i o n a t h e r  a.

Im allgemeinen stellt die Sektion P leionathera  eine natiirliche 
Sektion innerhalb der Gattung dar. Im groBen und ganzen ist sie 
gut von den iibrigen Sektionen abgesondert, und nur selten begegnet 
raan bel ihr einer Form, welche sich etwas schwierig von den ubri- 
gen Sektionen unterscheidet; so sind z. B. gewisse Formen von A e .  
triuncialis L. (im unreifen Zustande) schwer unterscheidbar von 
A e .  cylindrica  Host. Dagegen sind die gegenseitigen Verhaltnisse 
der Arten innerhalb der Sektion viel verwickelter und das Unter- 
scheiden gewisser Formen verschiedener Arten voneinander inner
halb dieser Sektion ist vielleicht das schwierigste Problem, welches 
die Systematik dieser Gatlung bietet (Taf. IV f— g). Unsere gegen- 
wartige Kenntnis dieser Sektion erlaubt uns nicht immer mit Sicher- 
heit zu entscheiden, welcher Art diese oder jene fragliche Form 
zuzurechnen ist.

Ais ich das sehr reichhaltige Materiał dieser Sektion in den 
groBen europaischen Herbarien (Moskau, Leningrad, Berlin, W ei
mar, Geni, Florenz, Rom u. n. a.) untersuchte, begegnete ich oft 
Herbarbógen, die nicht nur Rassenpopulationen, sondern auch 
Artenpopulationen enthiąlten, und zwar waren auf je einem Bogen 
2— 4 verschiedene Arten mit denselben Artnamen bezeichnet. Es 
ist auch kein Wunder, da die Mehrzahl der Botaniker in dieser 
artenreichen Sektion nur 2 Arten anerkennen: A e .  ovata L. und 
A e .  triuncialis L. Unter den Hunderten Exemplaren von A e .  biun- 
cialis Vis„ welche ich gesehen habe, waren sogar in groBen russi- 
schen Herbarien, wo diese Art reichlich vertreten ist, nur 2— 3 
Exempłare richtig bestimml. Besonders groB ist die Verwirrung 
in denjenigen Herbarien, in welchen reichliches Materiał von A e .  

uariabilis Eig und A e .  K o tsc h yi Boiss. vorliegt, wie z. B. in den Her
barien von P o s t ,  S c h w e i n f  u r t h ,  u. a. In diesen Herbarien 
wurden verschiedene Formen dieser Arten nicht nur mit verschie- 
denen Arten der Sektion P leionathera, sondern auch mit Arten 
anderer Sektionen verwechselt. Diese Verwirrung ist leicht zu 
erklaren. Der aufierordentliche Polymorphismus mancher Arten 
dieser Sektion (Taf. X— X I), der Parallelismus in ihrer Variierung, 
ihre Merkmalenkonvergenz, die bei ihnen vorkommenden trans- 
gressiven Reihen hinsichtlich des Ineinanderdringens der Merk- 
male (Taf. IV f—-g), das Vorkommen fruchtbarer Hybride in der 
Natur, ihre sich oft deckenden Areale, wie auch ihre meist gemein- 
samen Standorte, das alles hat sicherlich AnlaG zu dieser Verwir- 
rung gegeben.

Im Grunde genommen gibt es kaum ein einziges Merkmal, 
welches fur diese oder jene Art allein charakteristisch sein konnte. 
Vielmehr handel t es sich hier um einen Merkmal enkomplex. Das
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erschwert sehr die Aufslellung eines Schliissels zum Bestimmen 
der Arten dieser Seklion und zwingt uns in den Artbeschreibungen 
auch auf Einzelheiten einzugehen. Anders verhalten sich die Unter- 
sektionen; diese werden leicht und gut voneinander unterschieden, 
vorausgesetzt, daB die Aehren reif genug sind.

SchlieBlich soli noch bemerkl werden, daB die Arten der 
Untersektion Libera  im nordlichen Areałteile der Sektion (dieser 
Arealteil, welcher iiberhaupt durch Konstanz der Arten gekenn- 
zeichnet ist) noch gul unterscheidbar sind; Schwierigkeiten bietet 
diesbeziiglich nur der sudliche, besonders der afrikanische Areal
teil der Sektion.

Geographischer Teil.
GroBe und Grenzen des Gattungsareals.

Das Areał der Gattung A e g ilo p s  erstreckt sich zwischen 0° und 
95°— 100° ostlicher Lange (von Ferro ') ) und zwischen 26° und 
50' nordlicher Breite und umfafit somit eine ca, 100 Langenngrade 
lange und ca. 25 Breitengrade breite Flachę in Gestalt eines Vier- 
ecks ') , dessen Lange ca. viermal so groB ist ais dessen Breite. 
48° oder 50' OeL. ist der Mittelmeridian des Gattungsareals, 
38° NB. seine Mittelparallele. (Taf. XVI, Kartę 1.)

Seine nórdliche Grenze erreicht das Areał im nordlichen 
Ungarn (mit A e .  cylindrica  Llost); seine siid liche und westliche 
Grenze —  auf Tenerifa (mit A e . ovała  L .); die sudliche, vielleicht, 
auch in Persien (mit A e .  crassa Boiss.), und seine ostliche Grenze 
—  in Kaschmir, und im óstlichen Afghanislan mit A e .  squarrosa  L., 
in der russischen Provinz Semipalatinsk mit A e . cylindrica  Host.

Innerhalb ihrer Arealgrenzen weist die Gattung im groBen 
imd ganzen eine weite Verbreitung auf; sie ist, abgesehen von 
Wustengebieten und Hochgebirgen, iiberall im Gebiete anzutreffen, 
und kann wohl ais eine Gattung von weitem Anpassungsvermogen 
angesehen werden.

Im Suden erreicht die Gattung die ihr moglichste Grenze, in
dem sie dort Meere (Persischen Golf etc.) und Wiisten unmittel- 
bar beriihrt. Zuweilen dringt sie auch tief in die Halbwiistenregio- 
nen hinein; so bedeckt z. B. A e . K o tsc h y i in der der Wiiste an- 
grenzenden Halbwiiste des sudlichen Palastinas und Transjorda-

') Der Beąuemlichkeit wegen benutzen wir hier den Ferromeridian 
(18° ostlich von Greenwich), da auf den Kanarischen Inseln die Westgrenze 
des Gattungsareals ver!5uft.

2) Richtiger: Ein Trapez, dessen Idngere Basis die Stidgrenze des Areals 
und dessen ktirzere Basis seine Nordgrenze ausmacht. In der geogr. Breite 
von Frankreich ist dieses Trapez etwas ausgebuchtet.
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niens relativ weite Flachen, Im Westen erreicht das Areał seine 
mogliche Grenze auf dem atlantischen Kiistengebiete Marokkos und 
auf der Pyrenaenhalbinsel, und sogar noch mehr westlich auf den 
Kanarischen Inseln. —  Ueber seine ostliche Grenze sind wir uns 
vorlaufig nicht im Klaren, da uns Materiał von Aegilops vom ost- 
lichen Arealteile nur wenig begegnet ist. Doch bemerkl man deut- 
lich, daB in dem Mafie, wie sich die Gattung dem Hochgebirge 
Zentralasiens nahert, ihre Artenzahl schnell abnimmt, bis sie sich 
schliefilich im ostlichen Afghanistan, Kaschmir und Beludschistan, 
sowie im Chinesisch-Turkestan auf eine einzige Art beschrankt, 
(die Angaben aus diesem Gebiete sind freilich unvolIstandig und 
unzuverlassig), und zwar ist es A e, squarrosa, dereń ostliche Areal- 
grenze wir vorlaufig nicht genau feststellen kónnen. Wir kónnen 
daher fast mit Sicherheit behaupten, dafi die Hohe dieser Berg- 
region infolge ihrer besonderen klimatischen Bedingungen einer der 
Hauptfaktoren, wenn nicht der einzige ist, der dem Vordringen der 
Gattung nach Osten hin Schranken setzte. Weniger unterrichtet 
sind wir iiber die Verbreitungshindernisse an der Nordgrenze des 
Areals. Ausschlaggebend sind auch hier sicherlich die klimatischen 
Bedingungen, die im Grenzgebiete des Areals bei ca, 46°— 48° N.B. 
vorherrschen. Welche Faktoren hier aber hauptsachlich in Be- 
tracht kommen, ist noch nicht klar genug, da diese Grenzlander 
klimatisch sich verschieden verhalten: die wichtigsten sind wahr- 
scheinlich die mehr oder minder gleichmaBige Verteilung der jahr- 
lchen Niederschlagsmenge, sowie der strenge langandauernde Win
ter, wahrend das Gattungsareal vorzugsweise durch ungleichmaBige 
jahrliche Verteilung der Niederschlagsmenge, wie durch hoher- 
lemperierles kontinentales Klima mit hochtemperiertem Sommer 
gekennzeichnet ist.

Das Verhalten der Aegilopsfioren verschiedener 
Lauder zueinander.

Wie verhalten sich nun die verschiedenen Lander des Gattungs- 
areals hinsichtlich der Verbreitung sowie der Artenzahl der 
Gattung?

Ein Blich auf die Verbreitungstabelle der Arten (siehe Tabelle) 
geniigt schon, um sich zu iiberzeugen, daB Syrien-Palastina mit 15 
und Kleinasien mit 13 Arten die artenreichste Aegilops-Flora in 
sich bergen. Auch an Grundtypen-Sektionen zeigen sich die ge- 
nannten Lander am reichslen. Von den sechs Sektionen, in welche 
die Gattung gegliedert wird, weisen Syrien-Palastina, sowie Klein
asien je 5 auf. Hinsichtlich der Sektionszahl (we der Artenzahl) 
nimmt sogar Syrien-Palastina eine etwas hohere Stellung ais Klein
asien ein, da in den ersteren Landem nur die monotypische, inner-
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halb der Gattung Aegilops isoliert stehende Sektion Anałhera fehlt, 
wahrend in Kleinasien die relativ formen- und artenreiche Sektion 
Pachysłachys nicht vorkommt. Aufler dem Reichtum an Arten und 
Sektionen, durch den schon allein diesen Landem eine zentrale 
Stellung im Areał der Gattung zukommt, bilden sie auch den geo- 
graphischen Mittelpunkt der zwischen 37°— 63° Oe.L. und 
33°— 38° N.B. sich erstreckendem Gebiete, innerhalb der samtliche 
Arten von Aegilops konzentriert sind. Diese zentrale Stellung 
Palastina-Syriens und Kleinasiens wird dadurch noch mehr erhoht, 
daI3 sich hier (in Kleinasien mit einer Neigung nach Syren) Mttel- 
merdian und Mittelparallele des Areals kreizen, mit anderen W or- 
ten, dafi sich hier das Zentrum des Gattungsareals befindet. So- 
mit befinden sich Palastina-Syrien und Kleinasien gleichzeitig im 
Zentrum sowohl des Gattungsareals, ais auch des Artenreichtums, 
und weisen die arten- und sektionsreichste Flora von Aegilops auf.

Gehen wir nun zu den Nachbarlandern dieses Gebietes iiber 
und beginnen mit der Balkanhalbinsel. — Obwohl sie 9 Arten von 
Aegilops aufweist, die in 3 Se tionen zusammengefaBt sind, ist sie 
nicht nur um 4 Arten und 2 Sektionen geringer sogar ais die Klein
asiens, sondern sie ist im Vergleich mit Kleinasien von untergeord- 
neter Bedeutung auch aus folgenden Griinden:

1. Die Balkanhalbinsel wurde floristisch weitaus griindlicher 
ais Kleinasien erforscht, und wahrend von der ersteren wichtige 
Fundę von Aegilops kaum zu erwarten sind, verspricht doch in 
dieser Beziehung Kleinasien verhaltnismafiig viel. So ist z. B. zu 
erwarten, dafi man Ae. variabilis Eig, die unter anderem auch in 
Syrien, im siidlichen Griechenland und auf Kreta vorkommt, noch 
im mediterrannen Kleinasien antrifft, und da!3 Ae. Kotschyi, die 
von der Cyrenaika iiber Aegypten, Palastina, Syrien, Nordmeso- 
potamien bis Transkaukasien verbreitet ist, noch im siidwestlichen 
Teile Kleinasiens usw.

2. Weil die Nachbarlander der Balkanhalbinsel keine anderen 
Arten von Aegilops (abgesehen von Ae. uentricosa Tausch) aufzu- 
weisen haben, ais die, die auf der Balkanhalbinsel selbst vorkom- 
men, wahrend hingegen die Nachbarschaft Kleinasiens einerseits 
die agyptisch-palastinensische Artengruppe (A e. bicornis (Forsk.) 
Jaub. et Sp., A e. sharonensis Eig, Ae. longissima Schw. et Muschl.) 
und andererseits die Arten der asiatischen Gruppe (A e. sguarroso 
L., Ae. crassa Boiss., A e. jiwenale (Thell.) Eig) aufzuweisen hat.

3. Alle Kleinasien benachbarten Lander weisen eine arten
reiche Aegilops-Ylora. auf, was von einem grofien Teile der mit der 
Balkanhalbinsel benachbarten Lander nicht gesagt werden kann.

Die Bergregion ostlich von Kleinasien (Armenien, Transkauka
sien, Nordpersien, Kurdistan, Assyrien) weist, wenn wir sie ais eine
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geographische Einheit betrachten, 12 oder 13 Arten auf, d. h. nur 
etwas weniger oder ebensoviel wie Kleinasien selbst. Doch soli 
auch diese Region, wie die Balkanhalbinsel, beziiglich ihrer Stel- 
lung im Gattungsareale nur ais ein Arealteil von sekundarer Be- 
deutung betrachtet werden, fast derselben Griinde wegen, die oben 
fur die Balkanhalbinsel angefuhrt wurden.

Gehen wir jetzt zur Betrachtung der iibrigen Arealteile iiber. —
1. E u r o p a :  Schon die westliche Nachbarin der Balkanhalb
insel, die Apenninen-Halbinsel, weist nur 6 Arten auf (wenn wir 
dabei Ae. ventricosa und Ae. variabilis ais indigen betrachten, 
was noch zu bezweifeln ist). Diese Arten gruppieren sich in zwei 
oder (wenn Ae. uentricosa sich dort ais adventiv herausstellen wird), 
nur in eine Sektion. Westlich der Apenninen-Halbinsel sinkt die 
Artenzahl bis auf 5— 4, nordlich der Balkanhalbinsel bis auf 2— 1; 
in der ostlichen Richtung steigt sie in der Krim bis 5( und, wenn 
Ae. squarrosa mitgezahlt werden darf, auf 6). —  2. A f r i k a :  
S c h 1 i e 13 e n wir hieran der Beąuemlichkeit wegen auch die 
Sanaihalbinsel, die nachste siidliche Nachbarin Palastinas. Sie be- 
sitzt nur 3 Arten, was auch durch ihren Halbwustencharakter leicht 
erklarlich ist. Aegypten weist hingegen 4 Arten auf, die 2 Sek- 
tionen angehóren. Es ist besonders interessant, dafi keine der 
agyptischen und sinaitischen Arten in Kleinasien aufgefunden 
wurde. Westlich von Aegypten erhebt sich die Artenzahl bis auf
5— 6, und in der Cyrenaika sogar Representanten von 3 Sektionen 
auf. —  3. A  s i e n : O estlicher von der obengenannten Bergregion 
(zwischen Kaukasus und Mesopotamien) nimmt die Artenzahl rasch 
ab (von 5 bis zu einer Art und von 3 bis zu einer Sektion),

Aus dem Gesagten geht also deutlich hervor, dali nur Klein
asien und Syrien-Palastina und im geringen Mal3e auch die Balkan
halbinsel (einschliefilich Ostmediterranen-Inseln), sowie die Berg
region zwischen dem Kaukasus und Mesopotamien die sektionen- 
und artenreichste Flora von Aegilops beherbergen. Fiigen wir 
noch hinzu, dafi einerseits die genannten Lander grófitenteils wah- 
rend der Entstehungs- und Hauptentwicklungsperiode der Gattung 
eng miteinander im Zusammenhand standen und dafi andererseits 
diese Lander eine zentrale Stellung im Gattungsareal einnehmen 
and aufierdem noch eng nebeneinander liegen, so sind wir auf 
Grund des Gesagten berechtigt, dieses Gesamtgebiet ais „zentrales 
Massiv“ des Gattungsareals zu bezeichnen (Taf. XVI, Kartę 1). In 
diesem Massive bilden Syrien-Palastina und Kleinasien den Mittel- 
punkt, sowohl durch ihre reiche Aegilops-Flora wie auch durch 
ihre zentrale Lagę im Massive selbst. In das zentrale Massiv 
kónnte man auch die gebirgige Krim einschliefien, die wahrschein-
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lich ihre Aegilops-Flora direkt dem zentralen Massive zu ver- 
danken hat, dereń nordliche 1SI achbarschaft sich ais schon sehr 
artenarm zeigt.

Nachdem wir im allgemeinen den Artenreichtum der Aegilops- 
Flora in verschiedenen Regionen festzustellen versuchten, wollen 
wir zunachst einen Ueberblick geben iiber die geographischen Ver- 
haltnisse bei den verschiedenen Sektionen. Vor allem aber wollen 
wir in allgemeinen Ziigen die Wanderungswege der Gattung vom 
zentralen Massiv aus verfolgen.

Auf den ersten Blick hin scheint die Sache nicht allzu ver- 
wickelt zu sein, da doch die drei kontinentalen Teile, auf denen 
die Gattung vorkommt (von Kaschmir in Asien bis zu der Pyre- 
naenhalbinsel in Europa und bis Marokko in Afrika), ein konti- 
nuierliches Festland bil den. Versucht man aber die geographische 
Verbreitung der Gattung etwas eingehender zu studieren, stofit man 
unmittelbar auf eine Reihe pflanzen-geographischer Probleme, wie 
z. B. das Vorkommen einer Aegilops-Flora auf verschiedenen Inseln 
und dabei in verschiedener Gruppierung, weiter auf das Isoliert- 
sein des Areals von Ae. ventricosa von den iibrigen Arealen dieser 
Sektion, sowie auf die Zerrissenheit dieses Areals, endlich auf das 
vollstandige Fenlen der 4 weitestverbreiteten Arten im siidwest- 
lichen Arealteile der Gattung etc., lauter Probleme, die das Ver- 
standnis der Gattungsverbreitung aufierordentliche erschweren. 
Zur Klarung dieser, sowie auch anderer uns inleressierender 
Fragen mussen wir die allgemeinen Angaben der historischen Geo
logie des von uns behandelten Gebietes in Betracht ziehen. Diese 
Angaben wollen wir hier kurzwegs anfiihren: Im oberen Eozan 
und im Oligozan befand sich der grofite Teil des gegenwartigen 
Gattungsareals noch unter Wasser. Vom Miozan an, besonders 
im Pliozan, bis zum Quartar erfolgte eine Reihe starker Verande- 
rungen in der Meer- und Land-Verteilung im ganzen mediterranen 
Gebiete. Im oberen Miozan erreichte wahrscheinlich das Fest
land, das dann den groCten Teil des Mittelmeeres umfafite, sein 
Maximum ( L a p p a r e n t  1909); dagegen breitete sich im unteren 
Pliozan das Meer sehr stark aus, um sich im oberen Pliozan und 
im Anfang des Quartars wieder zu verschmalern. Endlich er
folgte wiederum im Quartar ein Fortschreiten des Meeres gegen 
das Festland und damals erlangte das Mittelmeergebiet die end- 
giiltige Gestaltung. Wahrend dieser Zeitraume waren die Kon- 
tinente der Alten Welt durch verschiedene, 1 breite Landbriicken 
verbunden, die fur eine mehr oder minder langere Zeit wahrten, 
und hauptsachlich in 4 Richtungen gingen. 1. Zwischen Spanicn
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und Marokko, 2. zwischen dem mittleren Nordafrika und Sardinien, 
sowie Siiditalien (und Frankreich?) und wahrscheinlich auch 
zwischen der Balkanhalbinsel und Sizilien, 3. zwischen der Sinai- 
halbinsel und Aegypten (welche noch gegenwartig existiert),
4. zwischen Kleinasien und der Balkanhalbinsel (einschliefilich der 
Inseln des ostlichen Mittelmeeres).

Nur mit Hille dieser geologisch-historischen Angaben, die auf 
eine breite Migrationsmoglichkeit zwschen den mediterranen Lan
dem hinweisen, und zwar auf Wegen, auf denen heutzutage jede 
Moglichkeit einer unmittelbaren Migration ausgeschlossen ist, wer- 
den wir imstande sein, die Hauptmigrationswege der Gattung eini- 
germafien zu verstehen, Gehen wir jetzt zur Betrachtung der 
einzelnen Sektionen uber:

Sectio Anathera Eig.
A r e a ł :  endemisch in Kleinasien und im turkischen Arme- 

nien: Tiirkisches Armenien; Kleinasien: Paphlagonien, Cappado- 
cien, Lydien, siidlicher Pontus. (Taf. XVI, Kartę 2 a,)

Einzige Art Ae. mulica Boiss. —  Ich hatte keine Gelegenheit, 
diese Art an ihrem natiirlichen Standort zu beobachten, In der 
Literatur fand ich auch keine besonderen Angaben uber die okolo- 
gischen Verhaltnisse dieser Art. Es scheint, dali es sich hier um 
eine Steppenpflanze handelt, da ich keinem Exemplar aus den 
Kustenregionen Kleinasiens in den Herbarien begegnet bin. Be- 
merkenswert ist, da!3, nach dem Herbarmaterial zu urteilen, die 
2 Formen (behaarte und glatte) gewohnlich zusammen auftreten, 
wie auch, dafl Zwischenformen vorhanden sind.

Sectio Platystachys Eig.
A r e a ł :  Kleinasien; Kurdistan; Nordmesopotamien; Syrien; 

Palastina; Sinaihalbinsel; Aegypten; Cyrenaika. (Taf. XVI, 
Kartę 3.)

5 Arten: Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp., A e. sharonensis 
Eig, Ae. longissima Schw. et Muschl., Ae. ligustica Coss., Ae. spel- 
toides Tausch.

A e . b i c o r n i s  ( Fo r s k . )  J a u b .  e t  S p a c h .
A r e a ł :  Siidpalastina (N egeb1) ) ;  Sinaihalbinsel (in beiden 

auf lockeren Sandboden langs der Kiiste, bis gegen 60— 70 km 
landeinwarts; doch nicht auf Diinen); Unteragypten (lockerer 
Sandboden); Cyrenaika. (Taf. XVI, Kartę 3 a.)

Das Areał erstreckt sich somit zwischenen: 38°— 53° Oe.L. 
(von Ferro) und 31 — 33 N.B.; es hat bei 46° seinen Mittelmeri- 
dian, bei 32 seine Mittelparallele und in dem siidostlichen Winkel

’ ) Ais Negeb wird der siidlichste, verhaltnismaBig aride Tei! Palaestinas
bezeichnet.
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des Mittelmeeres, ungefahr an der georgraphischen Breite von 
Gaza und westlich von Aegpten, sein Zentrum.

Die Exemplare von Aegypten und der Cyrenaika haben meist 
eine weit kraftigere Entwicklung (Taf. III f) ais die aus dem Negeb 
Palastinas und der Sinaihalbinsel. Interessant scheint nur die 
Tatsache zu sein, dali in Rafah (Negeb), wo die Niederschlags- 
verhaltnisse jedenfalls nicbt ungunstiger ais in Aegypten sind, diese 
Art doch ausschliefilich kleinwiichsige Formen mit kleiner Aehre 
aufweist (Taf. III g— h). Noch interessanter ist aber, daI3 diese 
Art, die in Negeb die Nordgrenze ihrer Verbreitung an der Linie 
Rafab-Beersheba erreicht, keinen Schritt nordwarts gegen die sich 
bessernden Niederscblagsverhaltnisse hin vorruckt. Móglicherweise 
liegt die Hauptursache hierfiir in der Beschaflenheit des Bodens. 
Diese Pflanze bewohnt namlich, wie schon erwahnt, ausschliefilich 
lockere Sandbóden.. Derartige Bóden sind zwar auch in Palastina 
auch sonst zur Geniige vorhanden, doch sind die Sandbóden des 
Negebs von denen der iibrigen Kiistenebene Palastinas durch eineu 
breiten Streifen von relativ kompaktem Lófiboden gesondert. Und 
dieser Boden scheint wohl die Verbreitung dieser Pflanze in ihrer 
Nordrichtung ani starksten zu hindern. Es kónnten freilich hier 
auch klimatische Momente ausschlaggebend sein. Jedenfalls ist 
Ae. bicornis nordwarts nicht weiter vorgeriickt.

Das Entstehungszentrum dieser Art liegt wahrscheinlich weit 
siidlicher ais die Linie Rafah-Beersheba, und zwar in Aegypten 
selbst oder nordwestlich von Aegypten, doch keinesfalls westlich 
von Aegypten, wo das Artareal sein geographisches Zentrum hat. 
Zu dieser Annahme berechtigen uns unter anderem folgende Tat- 
sachen: a) Von den samtlichen Arten der Sektion Platystachys 
kommt westlich von Aegypten nur Ae. bicornis vor. b) Triticum 
dicoccoides Koern., sowie T. agegilopoides Bal., Arten, die der Sek
tion Platystachys verwandt sind, fehlen nicht nur in den westlichen 
Nachabrlandern Aegyptens, sondern auch in Aegypten selbst, so
wie in der Sinaihalbinsel.

Der zwischen der Linie Rafah-Beersbeba und Aegypten sich 
erstreckende Arealteil darf jedenfalls nicht ais ein disjuncter be- 
trachtet werden, da in diesem Gebiete eine Anzahl von Fundorten 
der Art bekannt ist, obwohl auch hier das Areał nicht ganz konti- 
nuierlich ist, sondern eine Reihe von voneinander durch wandernde 
Dunen gesonderte „Inseln" darstellt. Dagegen ist der Arealteil 
zwischen Aegypten und der Cyrenaika disjunkt. Weitere flori- 
stisce Forschungen werden jedoch vielleicht imstande sein, die 
Liicken dieses Areałteiles auszufiillen.

Die Verbreitung dieser Art erfolgte zweifellos noch in einer 
feuchteren Periode und erst spaterhin, ais die Trockenheit in die-
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sem Teil des Mittelmeergebietes allmahlich gestiegen war, so da6 
die Wiiste an einigen Stellen dem Mittelmeer sich nahrte, wurde 
an diesen Stellen das Areał zerrissen und dadurch luckenhaft.

Hinsichtlich der Variabilitat zeigt diese Art groBe Bestandig- 
keit. Sie variiert hauptsachlch in zwei Merkmalen, im Grannen- 
entwicklungsgrade (bis zu volliger Unbegranntheit) und in der 
Gro Be ihrer samtlichen Organe. Wahrend man der ersten Varia- 
tion iiberalj im Artareal begegnen kann, tritt die zweite Variation 
vorzugsweise in Aegypten und in der Cyrenaika auf, wo auch For- 
men vorkommen, die in GróGe an Formen von A e. sharonensis er- 
innern.

Fassen wir zusammen:
1. Das Areał dieser Art umfaBt den siidóstlichsten (trocken- 

sten) Winkel des Mittelmeergebietes,
2. Die Verbreitung dieser Art steht mit den edaphischen Be- 

dingungen (Sandbóden) im Zusammenbange und ist auf ein relativ 
regenarmes Gebiet beschrankt.

3- Beide Momente scheinen ais Schranken der Weiterverbrei- 
tung der Art nach Osten und Nor den gewirkt zu haben,

4. Das Areał dieser Art hat im Gebiete zwischen Aegypten 
und Cyrenaika eine Lucke, die durcb das Auftreten einer trockene- 
ren Periode entstanden ist.

5. Die Art variiert sparlich.

A e . s h a r o n e n s i s  E i g.
A r e a ł :  Palastina (Kiistenebene) (Taf. XVI, Kartę 3b) .
Diese Art ist ein besonders interessantes Beispiel fur engen 

Endemismus, der auf einem offenen Terrain vorkommt und schein- 
bar mit den Bodenverhaltnissen zu Zusammenhange steht. Inner- 
halb ihrer Arealgrenzen kommt die Pflanze nur auf lockerem Sand
boden sowie auf Verwitterungsprodukten des marinen Diluvium- 
gesteins vor. Da aber die Flachę der genannten Boden in der 
Kiistenebene Palastinas stellenweise durch schweren alluvialen 
Boden oder durch nicht vollstandig verwittertes Gestein des 
marinen Diluviums unterbrochen wird, so erscheint das Areał dieser 
Art luckenhaft. Ihre nordliche Arealgrenze erreicbt die Pflanze 
bei Haifa, und man wird ihr wahrscheinlich auch noch etwas nord- 
lich davon bei Akko begegnen konnen. Nordlich von Akko hat 
wahrscheinlich das sich dem Meere nahernde Galilaagebirge dem 
Vorschreiten der Pflanze Schranken gesetzt. Jedenfalls ist diese 
Pflanze in Posts Herbarium (Beiruth), wie auch in groflen euro- 
paischen Herbarien, die ich besuchte, nur aus Palastina vertreten. 
Was der Verbreitung dieser Art nach dem Suden im Wege steht, 
ist uns noch nicht geniigend klar. Man konnte wohl meinen, daB
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es die relativ breite, zwischen der Kiiste und dem siidlichen Judaa- 
gebirge sich befindende LoBflache ist, die sie daran hindert. Doch 
ist dies sicherlich nicht das einzige Hindernis, da das Areał dieser 
Art die nordliche Lofigrenze nicht erreicht. Vermutlich beteiligen 
sich auch klimatische Faktoren (Regenmangeł!) daran.

Die Variationsamplitude dieser Art ist sehr beschrankt, ob- 
wohl sie die von Ae. bicornis iibersteigt, Bei dieser Art kennen wir 
namlich Abanderungen in den Grannen (bis zur vólligen Unbe- 
granntheit), im Grade der Zweizeiligkeit (bis zu fast einzeiligen 
Formen, die sehr an Ae. longissima erinnern), sowie in der GroBe 
samtlicher Pflanzenteile.

A e . l o n g i s s i m a  S c h w e i nf .  e t  M u s c hl.
A r e a ł :  Aegypten, Sinai, Pałastina (Cis- und Transjorda-

nien). (Taf. XVI., Kartę 3 c.)
Das Areał erstreckt sich also zwischen 47°— 54 Oe.L. (Ferro) 

und 31J— 33 N.B.; es hat bei 51" seinen Mittelmeridian, bei
32° seine Mittelparallele und in dem sudostlichen Winkel des 
Mittelmeeres sein Zentrum (etwa in der Breite von Gaza).

Das Artareal liegt also teiłweise noch im zentralen Massiv des 
Gattungsareals. Zusammen mit Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp. 
bewohnt diese Art die trockenste und warmste Region des Mittel- 
meergebietes. In Pałastina und auf der Sinaihalbinsel mindestens 
(aus Aegypten besitzen wir keine naheren Angaben), steht das Vor- 
kommen dieser Pflanze mit dem Vorkommen lockerer Sandboden 
im Zusammenhange, obwohl dieser Zusammenhang nicht so eng 
ist, wie bei Ae. sharonensis Eig und Ae. bicornis. Im westlichen 
Pałastina ist sie auf den lockeren Boden wie auf dem Marinen 
Diluviumgestein der Kiistenebene weit verbreitet, Doch kommt sie, 
im Gegensatz zu Ae. sharonensis, zuweilen auch auf schwereren 
Boden vor, die sich in der Nahe ihrer gewohnlichen Standorte be- 
finden. Auf schwereren Boden hat die Pflanze immer ein diirf- 
tiges Aussehen, niedrigen Wuchs, eine sparliche Bestockung usw., 
und man erkennt es gleich, daB diese Pflanzen hier nicht auf ihrem 
optimalen Standort sind. Schweren, dem gewohnlichen Stand
orte der Pflanze entfernten Boden, bewohnte sie niemałs. Diese 
Eigenschaft, schwerere Boden zu ertragen, hat die Pflanze wahr- 
scheinlich ihre Verbreitung zu verdanken, die weit gróBer ist, ais 
die ihr am nachsten verwandte Art, A e. sharonensis. Die einzelnen 
„Inseln", auf denen die Art massenhaft und in kraftig entwickelten 
Formen auftritt, und die von dem Auftreten von Marinen Dilu- 
viumgestein und sandigem Boden bedingt sind, sind durch Zwischen- 
raume, die von relativ diirftigen und vereinzelten Individuen be
wohnt sind, miteinander verbunden. Aehnliche Yerhałtnisse herr-
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schen auch in Transjordanien. Dort entwickelt Ae. longissima auf 
dem nubischen Sandsteine und auf seinen Verwitterungsprodukten 
sehr kraftige Pflanzen, wogegen an den den nubischen Sandstein- 
ablagerungen sich anschliefienden schweren Boden die Pflanzen 
nur selten und in durftigem Zustande vorkommen. Im extremen 
Siiden Palastinas tritt sie auf halbleichtem LoBboden auf, und da- 
her ist es wahrscheinlich, dafi die beiden, relativ weit entlegenen, 
parallelen, durch einen LandpaB von Gebirgen und sonst schweren 
Boden geschiedenen und isolierten Stationen von Cis- und Trans
jordanien sich irgendwo auf der Sinaihalbinsel tref fen. Ob auch 
die sinaitischen Stationen dieser Pflanze mit den agyptschen in 
direktem Zusammenhang stehen, ist uns momentan noch unklar. 
Wir sind der Meinung, da!3 ein solcher Zusammenhang wohl 
existiert, doch, sollte auch ein solcher fehlen, dann ware das 
Fehlgebiet kein weites, und das Areał konnte doch wohl ais ein 
kontinuierliches bezeichnet werden.

Ae. longissima variiert sehr sparlich und vorwiegend quanti- 
tativ: in Aehren und AehrchengroGe, Grannenlange usw. Das 
agyptische Materiał dieser Aegilops-Art, das ich untersucht habe, 
erwies sich ais sehr einformig. Dasselbe gilt auch fur das sinaitische 
und transjordanische Materiał. Nur in Cisjordanien begegnen wir 
Formen, die vom herrschenden Typus deutlich abweichen und sich 
mit einigen Merkmalen Ae. sharonensis nahern.

Das Zentrum der Formen mannigfaltigkeit dieser Art liegt so- 
mit an der nordlichen Grenze ihres Areals.

Beziiglich des Entstehungszentrums dieser Art wird vermut- 
lich vor allem Palastina in Betracht kommen oder jener Teil der 
Sinaihalbinsel, der viel naher Palastina ais Aegypten liegt. Zu 
dieser Annahme berechtigen uns folgende Tatsachen: 1. Palastina 
ist der einzige Ort, in dnem alle Arten der Sektion Platystachys 
ebenso wie die ihnen nahestehenden wilden Weizenarten vorkom- 
men. 2. In Palastina weist diese Art die grollte Mannigfaltigkeit 
der Formen auf.

Fassen wir zusammen:
1. Das Areał dieser Art umfafit einen Siidostwinkel des Mittel- 

meergebietes und es erreicht seine Nordgrenze nordlicher ais 
Ae. bicornis.

2. Wie Ae. bicornis und Ae. sharonensis bewohnt auch Ae. 
longissima lockere Sandboden, jedoch, im Gegensatz zu den beiden 
ersteren, tritt letztere auch auf Nubischem Sandstein auf, ebenso 
auf halbleichtem Lofiboden, zuweilen auch auf schweren Boden, die 
sich in der Nahe ihres sandigen Standortes befinden.

3. Ae. longissima variiert iiberhaupt sehr sparlich. Nur im west- 
lichen Palastina sind .mir Formen begegnet, die von den typischen
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(in Aegypten, Transjordanien, sowie an manchen Stationen in Cis- 
jordanien vorkommenden) Formen deutlich abweichen und sieli 
dabei zuweilen den Formen von Ae. sharonensis nahern.

4. Das Entstehungszentrum dieser Art wird woh] in Palastina 
oder auf dem an Palastina angrenzenden Teil der Sinaihalbinsei 
gesucht werden miissen.

A e . l i g u s t i c a  C o s  s. u n d  A e .  s p e l t o i d e s  T a u s c h 1).
A r e a ł :  Palastina, Syrien, Nordmesopotamien, Kurdistan, 

Kleinasien. (Taf. XVI, Kartę 3 d.)
Das Areał erstreckt sich zwischen 47c— 65 Oe.L. (Ferro) und 

32°— 42° N.B. Es hat bei 55" seinen Mittelmeridian, bei 37° seine 
Mittelparallele und an der kleinasiatischen Grenze Nordsyriens sein 
Zentrum.

Ae. speltoides wird zwar auch fiir Nordafrika, Italien, die 
Krim ~) etc. angegeben, doch glaube ich, da!3 sie dort nur adventiv 
sind. —

Das Areał dieser Arten liegt im zentralen Massiv des Gat- 
tungsareals. Es umiafit vorzugsweise die beiden zentralen Lander 
des Massivs: Kleinasien und Syrien-Palastina, und kann dem- 
gemafi innerhalb des Gattungsareals ais zentrales Areał bezeichnel 
werden. Dagegen kann es, den iibrigen Arealteilen der Sektionen 
gegeniiber, ais ein nórdliches bezeichnet werden.

Ae. ligustica und Ae. speltoides variieren in Aehrenlange, 
Aehrchenzahl, Grannenlange und in gewissem Mafie auch in der 
Behaarung sowie Farbę der Aehre. Aufierdem weist Ae. speltoides 
Formen mit begrannten, Ae. ligustica mit halbbegrannten seitenstan 
digen Aehrchen auf. Diese Variationen fiihren aber niemals zu einer 
Veranderung der Grundzuge in Bau und Form der Aehre und des 
Aehrchens. Beide Arten treten fast immer nebeneinander auf.

Im ostlichen Kleinasien begegnen wir Exemplaren dieser Arten 
iiberhaupt nicht. Auch in der Literatur wurden sie fiir dieses Ge- 
biet nicht angegeben. Im iibrigen Kleinasien (im siidlichen, mittle- 
ren sowie nordlichen Teile) sind diese Arten weitverbreitet. Vor 
dort aus kennen wir kraftig entwickelte Exemplare von Ae. spel
toides, die in der Aehrenlnage an Ae. longissima erinnern. In Kur
distan und Nordmesopotamien sind die beiden Arten zweifellos ver- 
breitet, obwohl uns von dort aus viel weniger Materiał ais aus Klein
asien begegnet ist. In Nordsyrien sind diese Arten nicht minder 
kraftig entwickelt ais in Kleinasien. Je mehr se aber siidlich vor-

') Da wir fast keinen geographischen und edaphischen Unterschied 
zwischen den beiden Arten kennen, behandeln wir hier die beiden Arten zu- 
sammen.

2) Es ist nicht immer klar, welche von den beiden Arten gemeint wurde.



160

dringen, desto diirftiger und einfórmiger werden sie, bis sie schleB- 
lch in Palastina (siidlich von Tel-Aviv) ganzlich verschwinden.

Das Entstehungszentrum dieser Arten scheint vermutlich im 
Zentrum ihres Areals zu liegen, und zwar im nordsyrisch-kleinasia- 
tischen Grenzgebiete. Dieses Gebiete grenzt ostlich an Kurdistan 
und Mesopotamien, westlich und nordlich an Kleinasien und siidlich 
an Syrien-Palastina. —  Die Formenmannigfaltigkeit dieser Arten ist 
im genannten Gebiete nicht geringer ais in Kleinasien selbst, da- 
gegen iibersteigt sie die Syriens und Palastinas.

Das Areał dieser Arten kann ais ein kontinuierliches ange- 
sehen werden, weswegen die Migrationswege dieser Arten sich 
licht verfolgen lassen. Die edaphischen Verhaltnisse dieser Arten 
sind nach unseren Beobachtungen in Palastina von denen der Arten 
der Subsect. Emarginata (A e. bicornis, Ae. sharonensis, Ae. lon- 
gissima) sehr yerschieden. Wahrend die letzteren ausschlieBlich 
oder fast ausschlieBlich nur auf lockeren Boden vorkommen, be- 
wohnen Ae. spelłoides und Ae. ligusłica ausschlieBlich schwere, oft 
auch feuchtere Boden. Und wahrend zwei der drei erstgenannten 
Arten der Subsect. Emarginata vorzugsweise in Steppen und Halb- 
wiisten vorkommen, kommen Ae. speltoides und Ae. ligusłica aus
schlieBlich in rein mediterranen Pflanzenformationen vor. So viel 
iiber Palastina. Ueber die edaphischen und klimatischen Verhalt- 
nisse von Ae. speltoides und A e. ligusłica in den iibrigen Landem 
ihres Areals besitzen wir vorlaufig nur wenige und unzureichende 
Angaben; doch herrschen wahrscheinlich auch dort die gleichen 
Verhaltnisse.

Zusammenfassung:
1. Ae. speltoides und Ae. ligusłica treten fast immer neben- 

einander auf und variieren sparlich.
2. Das Areał dieser Arten kann innerhalb des Gattungsareals 

ais zentrales, im Vergleich mit den iibrigen Arten der Sektion ais 
ein nordliches bezeichnet werden. Es umfaBt die zentralen Lander 
des Gattungsareals, und zwar Kleinasien und Syrien-Palastina.

3. A is Entstehungszentrum dieser Art kann wohl das syrisch- 
kleinasiatische Grenzgebiet angesehen werden.

4. Das Areał dieser Arten ist kontinuierlich,
5. Im Gegensatz zu den Arten der Subsect. Emarginata be- 

wohnen Ae. speltoides und Ae. ligusłica ausschlieBlich schwere 
Boden.

Z u s a m m e n f a s s e n d e s i i b e r  d i e  S e k t i o n  
P l a ł y s ł a c h  ys:

1. Obgleich diese Sektion 5 Arten aufweist, erscheint sie doch 
in ihrer Gesamtheit relativ formenarm. Ihre Arten sind hinsicht- 
lich des Grundbaues ihrer Aehren und Aehrchen sehr konstant.
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2. Das Areał der Sektion ist relatiy beschrśinkt und kann inner- 
halb des Gattungsareals ais ein mittel-siidliches betrachtet werden.

3. Im Sektionsareal selbst konnen 3 Arten (A e. bicornis, Ae. 
sharonensis und Ae. longissima) ais sudliche Arten und zwei Arten 
Ae. ligustica und Ae. speltoides) ais nórdliche bezeichnet werden. 
Wahrend die Areale der drei ersteren Arten sich F decken, decken 
sich die Areale der beiden letzteren vollstandig. Die Areale beider 
Artengruppen decken sich teilweise in Palastina.

4. Auch im edaphischen Sinne verhalten sich diese Artengrup
pen verschieden. Wahrend namlich Ae. bicornis, Ae. sharonensis, 
Ae. longissima vorwiegend lockeren und sandigen Boden bewohnen, 
bewohnen Ae. ligustica und A e. speltoides ausschlieBlich schwere, 
oft auch feuchte Boden und erscheinen weniger xerophil ais die 
ersteren.

5. Die Gliederung der Sektion Platystachys in zwei Untersek- 
tionen, und zwar in Subsect. Emarginata (A e. bicornis, Ae. sharo
nensis, Ae. longissima)  und Subsect. Truncata (A e. ligustica und 
Ae. speltoides)  lindet auch in den okologischen und geographischen 
Verhaltnissen eine Stutze.

6. In Palastina sind alle 5 Arten vertreten, siidlicher von Pala
stina zwei (in Cyrenaika nur eine), beide der Subsect. Emarginata 
angehorend; nordlich von Palastina ebenso nur 2, beide aber zur 
Subsect. Truncata gehorend.

Alle bisher bekannten Formen der Arten dieser Sektion sind 
in Palastina, ebenso wie in ihren Nachbarlandern, Syrien und 
Aegypten, konzentriert. Offenbar hat Palastina, wie auch ihre 
Nachbarlander, eine wichtige Rolle bei der Entstehung und der 
Verbreitung dieser Arten gespielt. Diese Vermutung wird auch 
dadurch unterstiitzt, dafi in Palastina und Syrien wilde, dieser 
Sektion nahestehende Weizenarten Tiiticum dicoccoides und TY. 
aegilopoides vorkommen; die erstere scheint sogar hicr endemisch 
zu sein.

Sectio Pachystachis Eig.
A r e a ł  : Turkestan; Afghanistan; Beludschistan (?),  Persien; 

Transkaukasien; Armenien; Kurdistan; Mesopotamien; Syrien; 
Palastina; Cyrenaika; Tunis; Algerien; Marokko; Spanien; Balea- 
rische Inseln; Sizilien; Siiditalien (adventiv?). (Taf. XVII, Kartę 4.)

4 Arten; Ae. sąarrosa L., Ae. crassa Boiss., Ae. juuenalis 
(Thell.) Eig, Ae. uentricosa Tausch.

A e . s q u a r r o s a  L.
A r e a ł :  Kaschmir (nordwestliches Himalaja); Afghanistan, 

Russisch Zentralasien in den Prov. Syr-Darja, Fergana, Semir-

Fedde, Rep. Beih. LV. 11
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jetschensk, Buchara; Persien; Transkaukasien; Kaukasus (nur ein 
Exemplar gesehen); Sudliches Kleinasien (?) ;  Krim (?) (Taf. XVII, 
Kartę 4 a .).

Das Areał erstreckt sich somit zwischen 60 — 95° Oe.L, 
(Ferro) und 30°— 45 N.B. Es hat bei ca. 77° seinen Mittel- 
meridian, bei 38° seine Mittelparallele und hat an der Grenze 
zwischen Persien und Turkestan, ca. bei Askabad (óstlich vom 
Kaspischen Meer), sein Zentrum.

Ae. squarrosa ist, nebst Ae. cylindrica, die óstlichste Art der 
Gattung. Sie erreicht ihre nordostliche Arealgrenze bei der Prov. 
Semirjetschensk und ihre ostliche Grenze im ostlichen Afghanistan 
und moglicherweise auch in Kaschmir.

Interessant im phytogeographischen Sinne sind die unter dem 
Namen Ae. cylindrica zusammengefaBten Exemplare dieser Art im 
Herbarium des Bot. Museums zu Dahlem, die in „China, Shensi 
septentrionalis" und durch G i r a l d i  gesammelt wurden. Es 
unterliegt fast keinem Zweifel, daB, wenn damit das ostchinesische 
Shensi gemeint ist, die Pflanze dort nur adventiv ist, obwohl die 
Frage noch einer Nachpriifung bedarf. In Boissiers Herbarium isl 
uns ein Exemplar dieser Art vom Taurus cataonicus (leg. H a u s s -  
k n e c h t )  begegnet; in anderen Herbarien begegneten wir keiner 
einzigen Pflanze dieser Art aus Kleinasien und auch keiner ein- 
zigen Literaturangabe iiber ihr dortiges Vorkommen. P o p o v a 
(1923) gibt zwar diese Art fiir die Tiirkei an, wir wissen aber nicht 
genau, welcher Landesteil damit gemeint ist. Posts (1898) An- 
gaben iiber ihr Vorkommen in Syrien sind sehr zweifelhaft, wie 
man uberhaupt die Postschen Angaben iiber die Arten von Aegi- 
łops vorsichtig beniitzen soli. Das einzige Exemplar, das in Posts 
Herbarium ais A e. sęuarrosa L. bezeichnet ist, entspricht Wirklich- 
keit der A e speltoides. Wenn man aber annimmt, daB die oben- 
erwahnte Haussknechtsche Pflanze vom Cataonischen Taurus keine 
adventive ist, so wiirde auch die Postsche Angabe an Wahrschein- 
lichkeit gewinnen. Interessant ist auch das Exemplar aus Simphe- 
ropol (Krim) im Herbarium des Bot. Mus. zu Dahlem, das von 
E n g 1 e r gesammelt wurde (Engler, Reise durch die Krim, Juni, 
1889). Dieses Exemplar ist auf einem Herbarbogen von Ae. 
triaristata Willd, aufgeklebt, ohne dabei besonders bezeichnet wor- 
den zu sein Wenn hier tatsachlich kein Irrtum vorliegt, so waren 
damit die Literaturangaben iiber das Vorkommen von A e. sęuarrosa 
aus der Krim bestatigt, und somit wurden die Arealgrenzen dieser 
Art betrachtlich erweitert werden miissen. Da mir aber in den 
groBen Herbarien der Akademie der Wissenschaften und des 
Botanischen Gartens zu Leningrad kein einziges Exemplar dieser 
Art aus der Krim begegnet ist, bedarf es noch erganzender An-
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gaben, urn die Krim sowie Syrien in die Grenzen des ArtareaL 
einschlieBen zu konnen; es sind auch neue Angaben fur Kleinasien 
notig. Nach den sonst vorliegenden Angaben erreichi Ae. squar- 
rosa ihre westliche Grenze bei ungefahr 66 ostl. Lange oder 
16 Langengrade ostlich des Mittelmeridians des Gattungsareals. 
Infolge des sparlichen Vorkommen von reifem Materia! dieser Art 
in den Herbarien ist es schwer, iiber die Variationsamplitude der 
Art in Aehrenfarbe zu urteilen. Nach P o p o v a  kommen dunkel- 
farbige Formen in Transkaukasien, Nordpersien und in den Pro- 
vinzen Syr-Daria, Sarnarkand vor. Bebaarte Formen sind von 
dieser Art iiberhaupt nicht bekannt, Sehr auffallend ist ihre Ein- 
formigkeit in den Hauptziigen des Aehren- und Aehrchenbaues 
in Turkestan nach dem reichen von mir untersuchten Materiał des 
Bot. Gart. zu Leningrad sowie anderer Herbarien urteilend. Da- 
gegen weisen die siidkaspischen Provinzen auBer den typischen 
Formen auch solche auf, die vom Typus deutlich abweichen wie 
subsp. strangulata Eig, sowie eine Form, derenn Hiillspelzenspitzen 
mit einem hautigen Saume versehen sind, und eine andere dort mehr 
ais sonst verbreitete var. Meyeri Griseb. Unbegrannte Formen 
kommen selten vor und sind uns nur von Transkaukasien und aus 
Afghanistan bekannt. Das Zentrum der Formenmannigfaltigkeit 
dieser Art befindet sich somit scheinbar in den siidkaspischen Pro- 
vinzen. Dort ungefahr (etwas ostlicher) soli sich auch das geogra- 
phische Zentrum des Artareals befinden. Die genannten Provinzen 
liegen teilweise im zentralen Massiv des Gattungsareals und teil- 
weise auch aufierhalb, jedoch in seiner Nachbarschaft. In dieser 
Region, wenigstens in ihrem gebirgigen Teile, darf wohl das Ent- 
stehungszentrum der Art gesucht werden, obwohl die diesbeziig- 
ilchen Angaben noch sehr mangelhafl sind.

Wenn man beziiglich des Entstehungszentrums dieser Art noch 
wenig im Klaren ist, so stehen doch dem Verstandnis der Migra- 
tionsweise dieser Art keine Schwierigkeiten im Wege, weil das Art- 
areal ein konzentriertes und kontinuierliches ist, (wenigstens wenn 
das durch E n g 1 e r in der Krim gesammelte Exemplar diesbe- 
ziiglich nicht in Betracht kommt.).

A e . c r  a s sa  B o i s s .
A r e a ł :  Afghanistan, Russisch Zentralasien: Prov. Fergana, 

Syr-Darja, Buchara, Transkaukasien etc.; Persien; Mesopotamien: 
Syrien und Palastina. (Taf. XVII, Kartę 4 b.)

Das Areał erstreckt sich zwischen 52°— 90° Oe.L. (Ferro) 
und 30°— 44° N.B., es hat bei ca. 71° seinen Mittelmeridian, bei 
37° seine Mittelparallele, und sein Zentrum nordwestlich von 
Astrabad.
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Wenn man die Areale von A e. crassa und Ae. squarrosa mit- 
einander vergleicht, so sieht man, dafi, wenngleich sich diese Areale 
grófitenteils decken, sie doch voneinander okologisch verschieden 
sind. Ae. crassa zeigt sich ais eine siidlichere, mehr xerophile Ar*, 
dagę gen zeigt sich Ae. sguarrosa ais eine nordlichere und mehr 
mesophile Art. So kommt, z. B., Ae. crassa sowohl in Mesopotamien 
ais auch im Steppengebiet Syriens und Palastmas vor, wahrend 
Ae. sąuarrosa dort fehlt. Demgegeniiber ist A e. squarrosa in 
Transkaukasien und vielleicht sogar in der Krim verbreitet, und ihre 
nórdliche (sowie ihre ostliche) Arealgrenze verlauft mehr nord- 
lich ais die von Ae. crassa. Aus diesem Vergleich geht auch her- 
vor, dafi Ae. crassa weniger Gebirgspflanze ist ais A e. sqarrosa. 
Die Grenzen des Areals von Ae. crassa sind noch nicht geniigend 
gekliirt. Besonders ist ihre persische Siidgrenze unklar, Auch in 
Palastina ist ihre nur vorlaufig bekannte Siidgrenze (ungefahr die 
Linie Rafah-Kerak) wahrscheinlich noch bei weitem nicht die 
Endgrenze in dieser Richtung und es ist sehr moglich, dafi diese 
Art auch noch auf der Halbinsel Sinai gefunden werden wird.

A.e. crassa weist eine aufierordentlich grofie Variationsampli- 
tude auf und kann hierin nur mit Ae. aariabilis Eig verglichen wer
den. Wenn wir aber Ae. crassa mit der zur selben Sektion ge- 
horendenden und ihr in geographischer Hinsicht nahestehenden 
Art Ae. squarrosa vergleichen, so zeigt es sich, daB, obgleich die 
beiden Arten bezuglich des Behaarungsmerkmals vollstandig kon
stant erscheinen, (die erstere ausschlieBlich behaartahrig, die letz- 
tere ausschlieBlich kahlahrig), bei anderen Merkmalen aber Ae. 
crassa bedeutend mannigfacher variiert ais Ae. squarrosa. Variabel 
sind bei Ae. crassa sowohl die wichtigsten Merkmle wie Bau der 
Ahre und des Aehrchen, Ausgangsort sowie Bau der Grannen, 
Bau der Hiillspelzenspitze etc.; wie auch die weniger wichtigen 
Merkmale, wie Aehrenlange, Aehrchenzahl, Starkę der Grannen, 
Aehrenfarbe etc. Verschiedene Kombinationen dieser Merkmale 
bringen eine groBe Mannigfaltigkeit von Formen zuwege, zu dereń 
systematischer Klassifikation ebenso wie fur die Feststellung ihrer 
georgraphischen Verbreitungsregionen ein viel reichhaltigeres Mate
riał erforderlich sein wiirde, ais es gegenwartig in den verschiede- 
nen europaischen Herbarien vorliegt. -— Vorlaufig wird man das 
Zentrum der VariationsfiilIe dieser Art in Persien und in Mesopo
tamien (besonders in dessen Bergregion) suchen miissen; dort diirfte 
sich vermutlich auch der Entstehungsort dieser Art befinden. Da- 
gegen ist die Konstanz dieser Art in Syrien und Palastina auf- 
fallend; fast das gesamte Materiał dieser Art, dem ich aus den 
letztgenannten Landem begegnet bin, gehort der var. palaestina 
an, einer Yarietat, die auch in Mesopotamien (in nicht typischen
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Formen) vorkommt. Das turkestanische Materiał, das wir unter- 
suchten, wenngleich es mannigfaltiger ais das von Syrien und 
Palastina scheint, ist doch im Vergleich mit dem mesopotamischen 
und persischen einformig.

Wenn man infolge des Fehlens ausreichender Angaben vor- 
laufig nichts Sicheres iiber das Variationszentrum dieser Art aus- 
sagen kann, so stehen doch dem Verstandnis ihrer Verbreitungs- 
weise keine Schwierigkeiten im Wege, da das Artareal kontinuier- 
lich und klimatisch mehr oder weniger einheitlich ist.

A e. j u u e n a l i s  ( T h e l l u n g )  E i g.
Die geographischen Angaben iiber diese Art sind sehr sparlich. 

An dieser Stelle soli nur bemerkt werden, daB die zwei zurzeit 
bekannten Fundorte dieser Art in Turkestan und in Mesopotamien 
darauf hinweisen, daB diese Art keinen engen Endemismus auf- 
weist. (Taf. XVII, Karle 4 c.)

Anders ais bei den iibrigen Arten der Sektion sind die Ver- 
haltnisse bei Ae. ventricosa Tausch.

A  e. a e n t r i c o s a  T a u s c h .
Unter allen Arten der Gattung bietet vielleicht diese Art dem 

Verstandnis ihrer geographischen Verbreitung die groBten Schwie- 
riigkeiten. Ihr Areał umfaBt die folgenden Lander: Cyrenaika, 
Algerien. Tunis, nordl. Marokko, Spanien, die Balearen, Sardinien 
und wahrscheinlich auch einen Teil der siiditalinischen Kiisten- 
regionen'). (Taf. XVII, Kartę 4 d.)

Das Areał der Art erstreckt sich also zwischen 10°— 41° Oe.L. 
(Ferro) und 30°— 42‘ N.B.; 25° ist sein Mittelmeridian und 36° 
seine Mittelparallele, und es hat in Algerien, bei Constantine, sein 
Zentrum.

Obgleich der Mittelmeridian des Artareals um 25 Langengrade 
westlich vom Mittelmeridian des Gattungsareals verschoben ist, 
erreicht diese Art doch ihre ostliche Grenze nur um 3— 4 Langen
grade westlich vom zentralen Massiv des Gattungsareals. W ah- 
rend aber die Mittelmeridiane der Areale von Ae. crassa und Ae. 
sęuarrosa fast zusammenlaufen, verlauft der Mittelmeridian von 
Ae. ventricosa um 50 Langengrade westlich von dem Mittelmer. 
der genannten Arten, und die ostliche Arealgrenze von Ae. ventri- 
cosa ist von dei westlichen Arealgrenze von Ae. crassa (der ihr am 
nachsten stehenden Art) um 11 Langengrade entfernt.

')  Es ist sehr auffallend, daB im Herbarium in Dahlem ein Herbarbogen 
von dieser Art vorliegt mit folgender Etikettierung: Ae. squarrosa. In Gra- 
minos, Elisabethpol, Georgia, Caucas. R. F. H o h e n a c k e r .  Wenngleich 
hier auch ziemlich sicher ein Irrtum vorliegt, ist die Sache doch filr kau- 
kasische Floristen einer Nachprlifung wert.
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Abgesehen von seinem absoluten Isoliertsein von den iibrigen 
Arten der Sektion und vom zentralen Massiv des Gattungsareals 
ist auch das Areał von Ae. ventricosa disjunkt. In der Cyrenaika 
ist diese Art (nach den Herbar- und Literaturangaben) reichlich 
vertreten, wahrend sie aus Tripolitanien (im engeren Sinne) vor- 
laufig noch nicht bekannt ist. Der Arealteil zwischen Cyrenaika 
und Tunis erscheint vorlaufig noch ais Fehlgebiet. Isoliert ist auch 
ihr sardinischer Arealteil, wolier wir Ae. fragilis Presl kennen, eine 
Pflanze, die nach unserer Nachpriifung der authentischen Exem- 
plare nicht nur dem Formenkreise von Ae. aenłricosa angehort, son- 
dern auch vom Typus der letztgennannten Art nicht wesentlich ab- 
weicht.

Im allgemeinen variiert (nach dem Herbarmaterial zu urteilen) 
Ae. ventricosa m den Hauptmerkmalen ganz gering. So kennen 
wir bei dieser Art nur Variationen in AehrengróBen, (betrachtliche 
Abweichungen, welche denen von Ae. squcirrosa parallel sind), in 
den Grannenverhaltnissen und ferner unwesentlichen Variation im 
Bau der Aehre; in der Behaarung der Ahere variiert die Art iiber- 
haupt nicht (immer ±  rauh), in der Farbę nicht bedeutend. In 
Nordafrika scheint sie mehr variabel zu sein ais in Spanien, doch 
sind die Angaben iiber die Variabilitat deser Art iiberhaupt noch 
vel zu ungentigend, um etwas Bestimmtes iiber das Zentrum ihres 
Variationsreichtums sagen zu konnen, geschweige denn iiber ihr 
Entstehungszentrum,

Zweifellos lag einst das Areał dieser Art (oder ihrer ausge- 
storbenen Urtypen) dem zentralen Massiv des Gattungsareals viel 
naher ais es gegenwartig liegt. Ihr Entstehungszumtrum mufi sich 
unserer Meinung nach nicht aufierhalb dieses Massivs, (wo auch die 
ihr am nachsten stehenden Arten vertreten sind), befunden haben, 
denn eine nahe Verwandtschaft mit den Arten der Sektion Pleio- 
nathera und mit Ae. bicornis (Sect. Plałysłaehys], die auch das 
Areał von Ae. ventricosa bewohnen, scheint uns mehr ais zweifel- 
haft zu sein.

Diese Art (oder ihre Vorfahren) war wahrscheinlich einst, 
(vielleicht wahrend der Pontischen Stufe, ais das Mittelmeer seine 
minimale Ausdehnung hatte und ais die Kontinente der Alten Welt 
noch miteinander durch weite Briicken verbunden waren), im ost- 
lichen Teile des Mittelmeerbeckens weiter verbreitet ais in der 
Gegenwart. Es ist sogar wahrscheinlich, daB eingehendere flori- 
stische Forschungen im siidostlichen Mittelmeergebiete gewisser- 
maBen die groBe Liicke zwischen dem Areał von Ae. ventricosa 
und dem Areał der ihr am nachsten stehenden Art, Ae. crassa, 
werden ausfiillen konnen. Ae. crassa wird namlich, vielleicht noch 
siidlicher (z. B. auf der Siaihalbinsel) von ihrer Arealgrenze auł-
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gefunden werden. Darauf deutet schon ihr Vorkommen im siid- 
westlichen Transjordanien (Kerak) sowie im siidwestlichen Cis- 
jordanien (Rafah) hin. Andererseits wird die Erforschung des 
zwischen Aegypten und der Cyrenaika sich erstreckenden Ge- 
bietes uns vielleicht neue Daten auch iiber das Vorkommen von 
Ae. ventricosa im Gebiet ostlich der Cyrenaika liefern.

Die Migration dieser Art erfolgte wahrscheinlich vor dem Auf- 
treten der rezenten ariden Periode, vielleicht schon im Pliozan. Es 
ist anzunehmen, daB die Verbreitung dieser Art in Nordafrika da- 
mals betrachtlich groBer war, ais sie dort gegenwartig, und daB 
spaterhin beim Einlritt einer trockeneren Periode diese Art (wie 
auch einige Arten der Sektion Pleionathera) aus einer Reihe von 
Stationen im óstlichen Nordafrika verschwunden ist. —  Ihrem Ein- 
dringen nach Frankreich setzten wahrscheinlich die Pyrenaen oder 
die dort herrschenden klimatischen Verhaltnissen Schranken. Ob 
sie auf der Apenninhalbinsel einheimisch ist, ist noch fraglich; móg- 
licherweise wurde sie dahin eingeschleppt, da schon seit alteren 
Zeiten Kommunikationsverbindungen zwischen Nordafrika, Sardi- 
nien und Italien vorhanden waren.

Zusammznfassendes :
1. Ae. ventricosa ist die einzige Art, dereń Areał sowohl von 

den Arealen der iibrigen Arten ihrer Sektion wie auch vom zen- 
tralen Massiv des Gattungsareals isoliert ist.

2. Die Hauptverbreitung der Art erfolgte wahrscheinlich in 
einer feuchteren Periode.

3. Die Art variiert in ihren Grundcharakteren sehr sparlich. 
Die Variabilitat der Art ist noch wenig behandelt worden, und vor 
laufig kann man kaum etwas Ausfiihrliches iiber das Zentrum des 
Formenreichtums sagen.

Z u s a m m e n f a s s e n d e s i i b e r  d i e  S e k t i o n  
P a c h y s t a c h y s .

1. Die Sektion umfaBt den siidlichen und trockenen Areał teil 
der Gattung.

2. Drei Arten dieser Sektion (Ae.  crassa, Ae. jmenale und A e  
squarrosa)  haben kontinuierliche Areale, die sich groBtenteils 
decken, ganz in Asien liegen und die vom Mittelmeridian des Gat
tungsareals stark nach Osten verschoben sind.

3. Die vermutlichen Entstehungszentren dieser genannten Arten 
liegen nicht weit voneinander entfernt.

4. Das Areał der vierten Art [Ae. ventricosa) liegt aufierhalb 
der Ietztgenannten Areale, und zwar vorzugsweise in Afrika, (in 
dieser Hinsicht die einzige Art der Gattung!), erscheint disjunkt und
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ist vom Mittelmeridian des Gattungsareals weit nach Westen ver- 
schoben.

5. Ae. crassa variert mannigfach, wiihrend die iibrigen Arten 
nur sparlich variieren.

Sectio Monoleptathera Eig.
Eine Art: Ae. eylindrica Host

A e . e y l i n d r i c a  H o s t ,
A r e a ł :  Ungarn; nordliche Balkanhalbinsel, Rumanien, Ser- 

bien, Bulgarien, Makedonien (mindestens in ihren nordlichen 
Teilen), Kreta, Nord-Syrien, Kleinasien, Persien, Russisch Zentral- 
asien: Provinzen: Semiretschensk, Fergana, Syr-Darja, Samarkand, 
Buchara; Transkaukasien; Kaukasus; Krim und SiidruBland. (Taf, 
XVI, Kartę 2 b,)

Das Areał erstreckt sich zwischen: 35°— 95° Oe.L, (Ferro) 
und 35°— 51G N.B.; es hat bei 65° seinen Mittelmeridian, bei 
43° Mittelparallele, und besitzt im ostłichen Kaukasus sein 
Zentrum.

Viele Autoren geben diese Art fiir Nordafrika an, doch isl 
mir keine einzige Pflanze von dort begegnet. Vermutlich beruhen 
also diese Angaben auł unkorrekten Bestimmungen oder beziehen 
sich auf adventive Pflanzen. Nach P o p o v a (1913) soli diese Art 
im Gov. Saratov (RuBland) einheimisch sein. Somit bildet also 
vielleicht dieser Landteil (51 — 52° N.B.) die nordlichste Areal- 
grenze der Gattung. Sollte auch diese Angabe nicht ganz korrekt 
sein, so erreicht doch diese Art die Nordgrenze des Gattungs
areals in Ungarn (ca, 48c N.B.). Andererseits wird diese Art, 
wieder nach P o p o v a , von der Provinz Semipalatinsk (asiati- 
sches RuBland) angegeben, wo sie zusammen mit Ae. sguarrosa 
ihre extreme nordóstliche Grenze der Gattung erreicht; es ist 
nur unklar, wie weit diese Art in diesem Gebiete nach Osten vor- 
dringt. Im ganzen westlichen Teile des Gattungsareales, ebenso 
wie fast in seinem ganzen sudlichen Teile, fehlt A e. eylindrica 
ganzlich. In Kleinasien ist sie fast nur im nordostlichen, in Persien 
nur im nordlichen Teile des Landes verbreitet. Der Mttelmeridian 
dieses Arlareals ist um ca. 15 Langengrade ostlicher vom Mittel
meridian des Gattungsareals, und ihre Mittelparallele ist um 
5 Breitengrade nórdlicher von der Mittelparallele des Gattungs- 
arreals verschoben. Das Arealzentrum dieser Art befindet sich 
ungefah im ostłichen Kaukasus; demgemaB kann also diese Art ais 
eine nordostliche bezeichnet werden.

Im allgemeinen variiert diese Art im Grundbau der Aehren 
und der Form des Aehrchen sehr sparlich. Gewohnlich kommen 
Yariationen nur in der Farbę der Aehre, in ihrer Behaarung, Gran-
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nenlange und AehrengroBe, usw. vor. Die hier erwahnten Varia- 
tionen sind iiber weite Regionen verbreitet. So sind z. B. braun- 
iihrige Formen sowohl von Turkestan wie anch aus Ungarn und 
Syrien bekannt; langbegrannten und fast unbegrannnte Formen sind 
iiberall im Artareale anzutreffen, auch behaarte Formen (obwobl 
selten) sind keinesfalls auf ein enges Gebiet beschrankt, Letztere 
sind mir sowohl aus der Krim wie aus dem Kaukasus begegnet und 
sollen nach P o p  o v a  auch in Turkestan vorkommen. Diese Tat- 
sachen geniigen aber noch nicht, um mit ihrer Hilfe das Zentrum 
der Variationsfiille dieser Art festzustellen.

In Palastina fehlt iiberhaupt diese Art. In Syrien kommt sie 
nur im nordlichen Teile des Landes vor, aber im Vergleich mit den 
iibrigen dort heimischen Arten von Aegilops ist sie sehr selten. Aus 
dem zentralen und westlichen Kleinasien ist mir diese Art iiberhaupt 
nicht begegnet; aus dem sudlichen Kleinasien nur aus einer ein- 
zigen Ortschaft. Der weitaus gróBte Teile des kleinasiatischen 
Materials, das ich gesehen habe, stammt aus dem nordostlichen 
Teile des Landes. Auf der Balkanhalbinsel kommt sie vorzugs- 
weise im Norden vor, wahrend mir vom ostlichen Teile nur ein 
Herbarbogen begegnet ist, und zwar aus Adrianopel. Interessant 
sind einige aus Kreta stammende Exsiccate im Dahlemer Herba- 
rium, Wenn es sich hier nicht um eingeschleppte Pflanzen handelt, 
so kann man doch ihr Vorkommen auf Kreta schon ais einen Finger- 
zeig fiir ein Vorkommen dieser Art auch auf der sudlichen Balkan
halbinsel oder im siidwestlichen Kleinasien ansehen. Die auf- 
fallende Seltenheit dieser Art in ihrem siidwestlichen Arealteile, 
in dem Teile grade, in dem sich die Gattung besonders artenreich 
zeigt, spricht allerdings nicht fiir die Vermutung, daB man das 
Zentrum der Entstehung dieser Art im Zentrum des Artenreichtums 
der Gattung zu suchen hat. Es ist vielmehr wahrscheinlich, daB 
das Entstehungszentrum dieser Art entweder im nordostlichen Teile 
Kleinasiens oder irgendwo auf jenem Landteile sich befindet, der 
einst Kleinasien mit der Krim verbunden hat; dieses Gebiet ist 
auch dem geographischen Arealzentrum der Art nicht fern. Von 
dort verbreitete sich also diese Art einerseits nach Zentralasien und 
andererseits iiber die gebirgige Krim, (nachdem sie schon mit Siid- 
RuBland verbunden war), nach dem Kaukasus, SiidruBland, Ungarn 
und nach der nordlichen Balkanhalbinsel. Neue Angaben iiber 
diese Art aus Kleinasien, der Balkanhalbinsel und aus Transkauka- 
sien werden vielleicht imstande sein zu zeigen, daB die Migrtions- 
wege deser Art wohl auch aus Kleinasien iiber die Balkanhalb
insel oder aus Transkaukasien iiber den Kaukasus oder auch von 
beiden Seiten gefiihrt haben.
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F a s s e n  w i r  n u n  z u s a m m e n :
1. Ae. cylindriea kann ais eine nordóstliche Art bezeichnet 

werden.
2. Ihr Areał umfaBt vorzugsweise den nórdlichen Arealteil 

der Gattung, der auBerst formenkonstant ist.
3. Die Art variiert verhaltnismaBig sehr sparlich, was auch ihrer 

Areallage im Gattungsareal entspricht,
4. Das Entstehungszentrum der Art scheint sich im nórdlichen 

Kleinasien zu befinden oder auf jenem Landteil, der einst Klein- 
asien und vielleicht auch andere im zentralen Massiv liegende 
Lander mit der gebirgigen Krim verbunden hat. Diese Landbriicke 
diente yermutlich ais die HauptwanderungsstraBe bei der Verbrei- 
tung dieser Art.

Sectio Macrathera Eig.
A r e a ł :  Siidlicher, westlicher und siidóstlicher Teil der 

Balkanhalbinsel, griechischer Archipel, Kreta, Kleinasien, Nord- 
und Mittelsyrien, Nordassyrien. (Taf. XVII, Kartę 5.)

Drei Arten: Ae. caudata L., Ae. comosa Sibth et Sm. 
(inclus. Ae. Heldreichii Holz =  Ae. turcica Azn.), Ae. uniaristata 
Vis,

A e . c a u d a t a  L.
A r e a ł :  Wie bei der Sektion, auBer dem nordwestlichen 

Teile der Balkanhalbinsel. (Taf. XVII, Kartę 5 a.)
Das Areał der Art erstreckt sich zwischen: 38°— 54° Oe.L. 

(nach Ferro) und 34 ’— 42° N.B.; es hat bei 46° seinen Mittelmeri- 
dian, bei 38° seine Mittelparallele, und an der westlichen Kliste 
Kleinasiens an der Breite von Phios sein Zentrum.

Der Mittelmeridian dieser Art ist also um ca. 4 Langengrade 
von dem Mittelmeridian des Gattungsareals nach Westen ver- 
schoben. Im groBen und ganzen darł es ais ein kontinuierliches 
betrachtet werden.

Ae. caudata variiert vorwiegend in den Grannenmerkmalen, 
Aehrchenzahl und AhrengróBe, wahrend sie im Bau und Form der 
Aehre und der Aehrchen, und sogar in Behaarung und Farbę der 
Aehre sehr sparlich variiert. Interessant ist die Tatsache, daB so- 
wohl in Kleinasien ais auch in Syrien var. polyathera Boiss. weit- 
aus starker verbreitet ist ais die typische Form, wahrend in Grie- 
chenland die typische Form vorherrscht. Hier treten auch inter- 
mediare (bezuglich den Grannen) Formen mit langgezahnten oder 
kurzgrannigen Hiillspelzen bei samtlichen oder bei der Mehrzahl 
der seitenstandigen Aehrchen auf. In Griechenland ist diese Art 
sehr reichlich vertreten, und von dort ist uns auch die gesamte 
Formenfiille der Art bekannt. Dabei mufi man aber berucksich- 
tigen, daB Griechenland floristisch viel besser erforscht ist ais Klein-
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asien, und da!3 aus Kleinasien interessante Angaben iiber diese Art 
zu erwarten sind. Doch liegt die Vermutung nahe, dali das Zen- 
trum der Artenentstehung in der Nahe des sudlichen Teiles Grie- 
chenlands liegt (zwischen Griechenland und Kleinasien), wo auch 
die gesamte Formenfulle der Sekt. Macrathera konzentriert ist.

A e . c o r n o  s a  S i b t h .  e t  Sm.
A r e a ł :  Siidlicher und siidóstlicher Teil der Balkanhalbinsel, 

westliches Kleinasien, Griechischer Archipel (sehr selten). (Taf. 
XVII, Kartę 5 b.)

Das Areał erstreckt sich zwischen: 38°— 47° Oe.L. (nach 
Ferro) und 37°— 42° N.B., hat bei 42° seinen Mittelmeridian und 
bei 39° seine Mittelparallele, sowie im Aegaischen Meer, zwischen 
der Balkanhalbinsel und Kleinasien, sein Zentrum.

Der Mittelmeridian des Artareals liegt um ca. 8 Langengrade 
westlicher ais der Mittelmeridian des Gattungsareals. Das ganze 
Artareal liegt im zentralen Massiv des Gattungsareals und urnfaCt 
ein relativ kleines kontinuierliches Gebiet, (wenn wir die Darda- 
nellen und den Bosporus nicht in Betracht ziehen).

P o s t  (1896) gibt diese Art aus Syrien und Palastina an, 
aber die Postschen Ae. comosa-Exemplare gehoren zu Ae. varia- 
biłis Eig. Das Fehlen dieser Art auf Creta, (wenn es sich ais rich- 
tig herausstellen sollle), ihr seltenes Vorkommen im griechischen 
Archipel, sowie ihre geringe Verbreitung auf der Balkanhalbinsel 
und in Kleinasien sprecen ihr, mindestens im Vergleich zu Ae. 
caudata, ein jiingeres Alter zu.

Ae. comosa variierl mannigfach, und gerade in ihren wichtig- 
sten Merkmalen, wie z. B. Bau der Aehre, Form der Aehrchen, 
Zahl der Grannen usw.; in der Aehrenfarbe variiert sie von griin 
bis braun, in der Behaarung aber sehr schwach. Die gesamte For
menfulle der Art ist im sudlichen und siidostlichen Teile der Bal
kanhalbinsel angehauft, wahrend Kleinasien formenarm ist. Doch 
darf man auch hier nicht vergesseri, dal3 Kleinasien im Vergleich 
mit Griechenland floristisch noch wenig erforscht ist.

Das Zentrum der Artenentstehung, nach Formenreichtum und 
Verbreitungsmal3 zu ur teil en, im sudlichen Teil der Balkanhalb
insel zu liegen, wo auch das georgraphische Zentrum des Sektions- 
areals ist, odcr auf dem verschwundenen Festlande, das einst die 
Balkanhalbinsel mit Kleinasien verbunden hat.

A  e. u n i a r i s t a t a  V i s .
A r e a ł :  Nordwestlicher Teil der Balkanhalbinsel (haufig)j 

Morea; Kleinasien: Scutari, Maltepe bei Ismid (vereinzelt). (Taf. 
XVII, Kartę 5 c.)
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Das Areał erstreckt sich somit zwischen: 32°— 47° Oe.L.
(nach Ferro) und 38°— 46° N.B., hat bei 39° seinen Mittelmeri- 
dian, 42° seine Mittelparallele, und in Albanien sein Zentrum.

Wenngleich ich reiches Materiał von Ae. uniaristata in ver- 
schiedenen Herbarien gesehen habe, fand ich doch bei dieser Art 
eine auffallende Formenarmut. Farbę der Aehren ausschlieBlich 
griin, behaarte Formen fehlen, keine wesentlichen Variationen im 
Bau und in der Form der Aehre. Diese Einformigkeit steht wahr- 
scheinlich mit dem Umstande im Zusammenhange, dał3 das Art- 
areal vorzugsweise im nordlichen durch relative Formenkonstanz 
gekennzeichneten Arealteiłe łiegt. Ae. uniaristata ist weitverbreitet 
im westłichen Teile der Balkanhalbinsel. Aus ihrem siidlichen 
Arealteil ist diese Art sehr sparlich in verschiedenen Herbarien ver- 
treten. Aus Morea begegnete ich nur einem einzigen Exemplar, trotz 
des dortigen reichen Aegi/ops-Materials, das ich untersucht habe. 
Es scheint, daB diese Pflanze dort iiberhaupt nicht verbreitet ist, 
da weder B o i s s i e r  noch H a 1 a c s y diese Art aus Morea 
angaben. Aus Kleinasien ist sie nur von Scutari und Maltepe 
bekannt. Daher ist es wahrscheinlich, da fi das vermutliche Ent- 
stehungszentrum naher der Balkanhalbinsel ais Kleinasien liegt.

Das Artareal liegt vorzugsweise im zentralen Massiv des 
Gattungsareals, umfaBt eine nicht weite Region und ist etwas 
liickenhaft. Die Hauptverbreitungsregion dieser Art befindet sich 
auBerhalb der Hauptverbreitungsregion der iibrigen Arten der 
Sektion.

F a s s e n  w i r  d a s  ii b e r  d i e  S e k t i o n  M a c r a -  
t h e r a G e s a g t e  z u s a m m e n .

1. Das Areał der Sektion umfaBt vorzugsweise die Balkan
halbinsel und Kleinasien, und die Sektion kann daher ais eine 
balkanisch-kleinasiatische Gruppe bezeichnet werden.

2. Das Areał der Sektion liegt vorzugsweise im zentralen Massiv 
des Gattungsareals, ist von dem Mittelmeridian des Gattungsareals 
weit westlich verschoben und ist auf ein nicht weites Gebiet be- 
schrankt.

3. Die einzelnen Artareale dieser Sektion sind ±  kontinuierlich.
4. Wahrend das Areał von Ae. comosa sich fast ganzlich inner- 

halb des Areals von Ae. caudata befindet, liegt das Areał von Ae. 
uniaristata zu seinem gróBten Teile auBerhalb der Areale der bei den 
andern Arten der Sektion.

5. Vom geographischen und morphologischen Standpunkt schei- 
nen die Arten dieser Sektion in folgender Reihenfolge angeordnet 
werden zu miissen: Ae. caudata, Ae. comosa, Ae. uniaristata.
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Sectio Pleionathera Eig.
A r e a ł :  Kaukasus; Siidrufiland; Krim; Balkanhalbinsel (und 

Archipel); Italien (und Inseln); Frankreich; Pyrenaen-Halbinsel; 
Kanaren; Marokko; Algerien; Tunis; Tripołitanien mit Cyrenaika; 
Aegypten; Sinaihalbinsel; Palastina; Syrien; Kleinasien; Trans- 
kaukasien; Kurdistan; Mesopotamien; Persien; Russisch-Zentral- 
asien. (Taf. XVII, Kartę 6; Taf. XVIII.)

8 Arten: A e. oariabilis Eig; Ae. Kotschyi Boiss.; A e. triuncialis 
L.; Ae. columnaris Zhuk.; Ae. triaristata W illd.; Ae. umbellulala 
Zhuk. und Ae. ovała L.

A e . o a r i a b i l i s  E i g .
A r e a ł :  Marokko, Cyrenaika, Aegypten, Palastina, Syrien, 

Kreta, Cypern, Sudgriechenland, Siiditalien. (Taf. XVII, Kartę 6 a.)
Das Areał dieser Art erstreckt sich zwischen: 10°— 54° Oe.L. 

(Ferro) und 30 — 38J N.B.; es hat bei 32' seinen Mittelmeridian, 
bei 34° seine Mittelparallele und in Tripołitanien sein Zentrum.

Das Areał dieser Art ist also ein ausgesprochenes siidmediter- 
ranes und schlieBt in sich nur die siidlichsten Teile der Balkan- 
und Apenninhalbinseł ein. Innerhalb des Gattungsareals erscheint 
die Art ais eine ausgesprochen westliche, da sie sich in ihrer Ver- 
breitung nach Westen auf ungefahr 40 Langengrade vom Mittel
meridian des Gattungsareals ausdehnt, wahrend sie sich nach Osten 
nur um 4— 5 Langengrade vom genannten Mittelmeridian entfernt. 
Da aber das Konzentriertsein verschiedener Formen dieser Art 
sowie ihr groBtes Verbreitetsein dem ostlichen Winkel des Art- 
areals zukommt, muB diese Art innerhalb ihres Areals doch vor- 
wiegend ais eine ostliche angesehen werden.

Die Variationsamplitude dieser Art erscheint auBerst groB 
und gleicht in vielen Merkmalen fast der gesamten Amplitudę der 
Sektion, der sie angehórt. Auch in den Hauptmerkmalen der Aehre 
und des Aehrchens variiert diese Art mannigfach, und zu ihrem 
Formenkreise gehóren nicht nur Formen, die fast ganz Ae. Kotschyi 
ahneln, sondern auch solche, die an Arten der Subsect. Libera er- 
innern. Kein Wunder also, daB diese Art in verschiedenen Her- 
barien und Litera tur quellen mit den verschiedenen Artennahmen 
der Sektion Pleionathera und sogar mit Ae. comosa, Ae. caudata, 
Ae. cylindrica bezeichnet ist.

Aus Marokko ist uns vorlaufig nur sparliches, der subsp. 
cylindrostachys zugehorendes Materiał bekannt. Aus Cyrenaika 
kennen wir auch schon der subsp. eu-variabilis gehorende Formen. 
In Aegypten ist die Art schon ziemlich formenreich, und endlich 
in Palastina erreicht sie, und im geringeren MaBe auch in Syrien, 
ihre groBte Mannigfaltigkeit. Aus Syrien kennen wir ziemlich 
reichhaltiges Materiał sowohl von der subsp. cylindrostachys wie
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auch von der subsp. eu-variabilis. Die Verbreitung der Arl 
erstreckt sich dort vom sudlichen bis zum nordlichen Teile des 
Landes. Aus Cypern sahen wir nur sparliches Materiał, das vor- 
zugsweise den Formen der subsp. cylindrosłachys angehórt. Aus 
Kreta sahen wir in verschiedenen Herbarien nur wenig Materiał 
sowohl von cylindrosłachys ais auch von eu-variabilis; aus Grie- 
chenland begegneten wir nur einigen Aehren; aus Italien nur eini- 
gen Aehren von subsp. cylindrosłachys var. aristała.

Von grofiem Interesse ist die Tatsache, daB alle iiberhaupt im 
Areał bekannten Formen dieser Art in Palastina, (das auch viele 
eigene Formen aufweist), vertreten sind, und noch mehr, daB alle 
diese Formen auf einem verha!tnismaBig beschrankten Gebiete, der 
Kiislenebene Palastinas, konzentriert sind. In diesem beschrankten 
Gebiete variiert diese Art auf lockeren Bóden mannigfacher ais auf 
schwereren; besonders tritt dieser Unterschied in der Variabilitat 
der Grannen hervor. Ob ein derartiger Zusammenhang zwischen dem 
Variabilitatsgrad der Art und den edaphischen Verhaltnissen auch 
in den iibrigen Teilen des Artareals vorhanden ist, ist uns noch nicht 
bekannt. In Palastina macht sich eine derartige Abhangigkeit auch 
im Jordantal bemerkbar, wo Ae. uariabilis ziemlich formenreich ist, 
obwohl sie dort weniger ais Ae. Kołschyi verbreitet ist.

Verschiedene Formen von Ae. uariabilis treten in Palastina oft 
nebeneinander und gesellig auf; es werden aber auch zuweilen weite 
Flachen nur von einer einzigen Form bewohnt. Merkwiirdig ist es, 
daB dort, wo diese Art liickenlose Bestande bildet, die typische 
Form oft vorherrscht, wahrend die nicht typischen Formen ver- 
einzelt erscheinen und in kleinen Inselchen (oft nur Dutzende von 
Exemplaren enthaltend) zerstreut sind. Die nivellierenden Eigen- 
schaften der typischen Formen sind in diesem Falle deutlich aus- 
gepragt.

Das Variationszentrum dieser Art befindet sich also offenbar 
in Palastina und in geringerem MaBe in semen Nachbarlandern 
Syrien und Aegypten, (jedoch nicht auf der Sinaihalbinsel!). Zwei- 
fellos ist uns diese Art aus Palastina, wo wir besondere Forschun- 
gen angestellt haben, sowie aus den Nachbarlandern Palastinas 
viel beser bekannt ais aus den iibrigen Landem des Artareals. Wenn 
auch anzunehmen ist, daB das Materiał dieser Art von den ver- 
schiedenen Teilen ihres Arels, mittels dessen wir zu den ange- 
fuhrten Schliissen gelangten, etwas disproportional (im Bezug auf 
Quantitat) reprasentiert war, so liegt doch jedenfalls hier kein 
wesentlicher Irrtum vor. Wenn man namlich das Aegilops-M  aterial 
der verschiedenen groBen europaischen Herbarien miteinander ver- 
gleicht, so kann man leicht feststellen, daB ca. 50% des in Pala
stina gesammelten Aegi/ops-Materials dieser Art angehoren, wah-
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rend z. B. unter dem gesamten, westlich von Cyrenaika gesammel- 
ten Aegilops-Materiał nur vereinzelte Exemplare dieser Art an- 
getroffen werden. In den groBen Herbarien Italiens, sowie unter 
dem italienischen Aegi/ops-Materiall einiger auBeritalienischer Her
barien, begegnete ich nur 2— 3 Exemplaren, die zu Ae. uarabilis 
gehoren, alle vom selben Fundort und vom selben Sammler (Galli- 
poli, auf den siidlichen Apenninen). Aus Griechenland, trotz des 
reichen griechischen Aegz/ops-Materials, das ich im Haussknechts- 
herbar, im Herbarium des Bot. Mus. zu Dahlem, wie in noch 
anderen Herbarien untersucht habe, ist mir (abgesehen von einigen 
Aehren, die Prof. V  a v i 1 o v in der Umgebung von Athen 1927 
gesammelt hat), kein einziges Exemplar von Ae. variabilis begegnet. 
Dagegen gehórt das gesamte Aegi/ops-Material Aegyptens, das mir 
in den Herbarien ais Ae. ovata L., Ae. triuncialis L. und Ae. 
tńaristata Willd. begegnet ist, ausschlieBlich zu Ae. uariabilis oder 
zu ihrer nahverwandten Art Ae. Kołschyi Boiss. Fast dieselben 
Verhaltnisse finden wir auch bei dem syrischen Materiał. Spezielle 
Forschungen in dieser Richtung auch auBerhalb Palastinas werden 
zweifellos vieles zur Kenntnis dieser Art beitragen konnen, Doch 
erscheint es unwahrscheinlich, daB durch sie unsere Annahme um- 
geandert werden wird, die Annahme namlich, daB Palastina wie 
auch ihre Nachbarlander (Syrien und Aegypten) sowohl in bezug 
auf Verbreitungsgrad wie auch in bezug auf Formenreichtum dieser 
Art, und moglicherweise auch in bezug auf die Artenentstehung, 
ais Zentrum gelten diirfen.

Das Vorkommen von Ae. variabilis auf Kreta und Cypern, 
sowie auch im siidlichen Teile Griechenlands,. weist darauf hin, 
daB das Artareal einst weit ausgedehnter war, ais es gegenwartig 
ist, und daB die Art wahrscheinlich auch die Landflache, die sich 
einst zwischen der Balkanhalbinsel, Kleinasien und Nordsyrien er- 
streckte, bewohnte. Andererseits lehrt uns aber ihr seltener Vor- 
kommen in Griechenland, daB sie auch in den friiheren Perioden 
dort nicht haufig war, und gerade Griechenland verspricht flori- 
stisch keine iiberraschenden Fundę, da es ja verhaltnismaBig ein- 
gehender erforscht wurde. Ob diese Art in Italien einheimisch 
ist, bedarf noch einer Bestatigung. Von der Sinaihalbinsel aus, 
wo sie hochstwahrscheinlich einst weit verbreitet war, verschwand 
sie wahrscheinlich beim Eintritt einer Trockenperiode, und es ist 
auch nicht ausgeschlossen, daB man sie dort an feuchten Stand- 
orten noch auf finden wird. Von Aegypten aus verbreitete sich 
diese Art wahrscheinlich weiter westlich, doch ist zwischen Aegyp
ten und Cyrenaika eine ziemlich groBe Lucke vorhanden. Ihre 
entfernte „Insel“ in Marokko wird wahrscheinlich durch eine ein-
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gehendere Erforschung der nordafrikanischen Aegilops-Flora iiber- 
briickt werden kónnen.

Im allgemeinen konnen die meisten Formen dieser Art ais 
altere betrachtet werden, da wir vielen systematisch gleichwertigen 
Formen dieser Art in Regionen begegnen, die langst schon mit- 
einander in keinem Zusammenhang stehen.

Fassen wir nun zusammen.
1. Ae. variabilis variiert sehr mannigfach, und iibersteigt _an 

Formenreichtum sogar Ae. crassa Boiss.
2. Ae. oariabilis ist eine ausgesprochene siidmediterrane Art 

und wird im europaischen Mediterrangebiete nur in den siidlichen 
Teilen der Bałkan- und Apenninenhalbinsel angetroffen.

3. Das Zentrum ihres massenhaften Verbreitetseins und ihres 
Formenreichtums befindet sich gerade an der óstlichen Ecke des 
Artareals, und zwar in Palastina, im geringen Mafie in Syrien und 
Aegypten.

4. In Palastina kommen alle iiberhaupt bis jetzt bekannten 
Formen dieser Art vor, und vermutlich befindet sich hier oder in 
dereń Umgebung der Entstehungsort dieser Art.

5. Das Artareal ist disjunkt und aus 4 Teilen zusammengesetzt: 
a) Marokko, b) Cyrenaika —  Aegypten —  Palastina —  Syrien —  
Cypern; c) Kreta— Siidgriechenland, d) siidlicher Teil der Apennen- 
halbinsel. —  Weitere Forschungen in den Landem zwischen Cyre
naika und Marokko einerseits und in der mediterranen Kiisten- 
region Kleinasiens andererseits werden wahrscheinlich die ersten 
drei Arealteile vereinigen konnen (oder die zwischn diesen drei 
Teilen vorhandenen Liicken teilweise ausfiillen); doch wird ihre 
apenninische Station auch zukiinftig isoliert bleiben.

A e .  K o t s c h y i  B o i s s .
A r e a ł :  Tunis, Cyrenaika, Aegypten, Sinaihalbinsel, Pala

stina (nur in den Steppenregionen des Landes), Syrien (nur in den 
óstlichen Teilen des Landes), Nordmesopotamien, Persien und 
Transkaukasien. (Taf. XVII, Kartę 6 b.)

Das Areał erstreckt sich zwischen: 30 — 70° Oe.L. (Ferro) 
und 30°— 41° N.B.; es hat bei ca. 50 seinen Mittelmeridian, bei ca. 
35° seine Mittelparallele, und im Mittelmeer bei Cypern sein 
Zentrum.

Innerhalb des Gattungsareals kann das Areał dieser Art 
grófitenteils ais ein mittel-sudliches betrachtet werden. Im Ver- 
gleich aber mit dem ausgesprochen mediterranen Areale von Ae. 
oariabilis, (die zusammen mit Ae. Kotschyi die Untersektion Ad- 
haerens der Sektion Pleionathera bildet), ist ihr Areał vorzugsweise 
ein orientalisches. Besonders tritt der orientalische Charakter dieser
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Art in ihrer geographischen Verbreitung innerhalb ihres mediterra- 
nen Arealteiles, mindestens innerhalb Palastinas und Syriens, her- 
vor. In Palastina ist uns namlich diese Art nur im Negeb (extremer 
Siiden), im mittleren sowie im siidlichen (am trockensten und am 
warmsten) Teile des Jordantales und im ostlichen Transjordanien 
begegnet, oder, anders gesagt, an Stellen, die klimatisch und flori- 
stisch dem Steppengebiete Vorderasiens sich nahern oder sogar 
an Halbwiisten erinnern, wahrend hier Ae. variabilis fast aus- 
schlieBlich in den mediterranen Teilen (in bezug auf Klima und 
Vegetation) des Landes vorkommt. Auch in Syrien, obwohl wir 
iiber die dortige Verbreitung der Art viel weniger unterrichtet sind, 
weist das gesamte von uns untersuchle Materiał dieser Art einen 
oientalischen und Steppencharakter auf, und im Libanon z. B. fehlt 
sie ganzlich. Diese Tatsache hat uns unter anderem klare Beweis- 
griinde fur die Absonderung der beiden Arten voneinander geliefert 
trotz des Vorhandenseins vieler intermediarer Fomen an Stellen, 
wo beide Arten zusammentreffen. Das sparliche Materiał, sowie 
das volIstandige Fehlen naherer Literaturangaben iiber diese Arten 
in Aegypten und Cyrenaika erlaubt uns nicht, uns iiber die dortigen 
Standortsverhaltnisse der beiden Arten auszusprechen.

Die Variationsamplitude dieser Art ist ziemlich groB und er- 
innert in vielen Ziigen an die von Ae. oariabilis. W ie bei der letz- 
teren, treten auch hier lanzettliche und lineare Aehrenformen auf. 
Aus Tunis und Cyrennaika ist nur eine Form, var. palaestina, be- 
kannl, die im mediterranen Arealteil der Art weit verbreitet ist; 
doch ist sie auch in Transkaukasien heimisch. Var. palaestina 
kennen wir auch aus Aegypten, wo wir noch einigen neuen, wahr- 
scheinlich zu Ae. Kotschyi gehórenden Formen begegneten, die aber 
nicht bestimmungsfahig waren, da von ihnen nur sehr sparliches 
Materiał vorhanden war, und dieses auch im unreifen Zustand, wes- 
halb wir auch ihre Angehórigkeit zu Ae. Kotschyi oder Ae. varia- 
bilis nicht feststellen konnten. Auch aus der Sinaihalbinsel, wie 
auch aus Palastina und dem siidlichen Syrien, kennen wir nur diese 
Varietat. Im nordóstlichen Syrien aber erscheinen schon neue 
Formen, und zwar solche, die der var. typica angehóren, wogegen 
var. palaestina dort wahrscheinlich, (nach dem Herbarmaterial zu 
urteilen), nicht vorkommt. Die Zahl der neuen Formen steigert 
sich, je mehr man sich Nordmesopotamien und Persien nahert. 
Hier ist beispielsweise auch die var. leptostachys (Bornm.) Eig 
heimisch. Transkaukasien, (wo, wie erwahnt, var. palaestina wieder 
erscheint), iibersteigt viełleicht in bezug auf Formenreichtum Per
sien und Nordmesopotamien. Hier begegneten wir auch der ein- 
zigen behaarten Form der Art, var. hirta Eig, die um so mehr

Fedde, Rep. Beih. LV. 12
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Interesse verdient, ais Ae. uariabilis, (ihreverwandte Art), keine 
wirklich behaarten Formen aufzuweisen hat.

Man kann somit annehmen, da fi sich das Zentrum der Formen- 
mannigfaltigkeit dieser Art in Transkaukasien befindet und somit 
an der Nordgrenze (fast im nordóstlichen Winkel) ihres Areals 
liegt. Nórdlich von diesem Gebiete fehlt diese Art ganzlich. Es 
soli jedoch bemerkt werden, da!3 Transkaukasien, dank den russi- 
schen Botanikern, verhaltnisma!3ig gut erforscht ist, so daB mir 
Gelegenheit geboten wurde, diese Art in den russischen Herbarien 
in dem reichhaltigen transkaukasischen Materiał eingehender zu 
studieren, wahrend Persien, sowie die zwischen letzterem Land 
Lande und Palastina sich erstreckenden Lander, innerhalb welcher 
sich auch ein Formenreichtum bemerkbar macht, floristisch noch 
sehr wenige erforscht sind.

Wir besitzen noch nicht geniigende Angaben, um uns iiber den 
Entstehungsort dieser Art auszusprechen; wir erlauben uns aber 
an dieser Stelle zu bemerken, daB die auffallende Einfórmigkeit 
von Ae. Kotschyi in Palastina, auf der Sinaihalbinsel und im siid- 
óstlichen Syrien diese genannten Lander ais Entstehungsgebiet 
dieser Art auszuschlieBen scheint. Andererseits spricht aber die 
Tatache, daB gerade in Palastina und in Syrien, wie auch in Aegyp- 
ten und Cyrenaika, die beiden systematisch auBerst verwandten 
Arten der Untersektion Adhaerens auch raumlich nebeneinander 
sich befinden, vielleicht dafiir, daB der Entstehungsort der beiden 
Arten doch in diesem Arealteile zu suchen ist.

Ae. Kotschyi bewohnt ein konlinuierliches Areał, und das Ver- 
standnis ihrer geographischen Verbreitungsweise bietet keine 
Schwierigkeiten.

Z u s a m m e n f a s s u n g :
1. Das Areał von Ae. Kotschyi erstreckt sich von Tunis bis 

Transkaukasien. Innerhalb des Gattungsareals darf das Artarreal 
vorzugsweise ais ein mittel-siidliches, und dem Areale von Ae. uaria
bilis gegeniiber ais ein orientalisches, dem Steppengebiet ange- 
horendes, betrachtet werden.

2. Ae. Kotschyi variiert im allgemeinen ziemlich mannigfach 
und erinnert in gewissem MaBe ań die ihr am nachsten stehende 
und zu ihr viele Uebergangsformen aufweisende Art Ae. uariabilis.

3. In ihrem mediterranem Arealteile variiert diese Art sehr 
wenig, dagegen erscheint sie in Persien, Nordmesopotamien und 
besonders in Transkaukasien viel formenreicher.

A e . t r i u n c i a l i s  L.
A r e a ł :  Westliches Afghanistan, Russisch Zentralasien, Per

sien, Mesopotamien (nur das Bergland?), Kurdistan, Transkauka
sien, Kleinasien, Syrien bis zur palastinensischen Nordgrenze,
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Cypern, Algerien, Marokko, Spanien, Portugal, Frankreich ‘ ), 
Apenninenhalbinsel, Balkauhalbinsel, Archipelag, Krim, Kaukasien 
(Angaben unverlaBlich). (Taf. XVIII a.)

Das Areał erstreckl sich zwischen: 10°— 90° Oe.L. (Ferro), 
30°— 47° N.B.; es hat bei 50" seinen Mittelmeridian, bei 38° seine 
Mittelparallele und in Kleinasien sein Zentrum.

Ae. triuncialis weist eine sehr weite Verbreitung auf und ihr 
Areał umfaBt den grofiten Teil des Gattungsareals. Interessant ist 
die Tatsache, dali die Arealgrenzen dieser Art dennoch nirgends 
mit den extremen Arealgrenzen der Gattung zusammenlaufen, 
Wenn man das Herbarmaterial dieser Art in den groBen euro- 
paischen Herbarien untersucht, so iiberzeugt man sich leicht, daB 
diese Art in den Grundziigen der Aehren und Aehrchen nur sehr 
wenig variiert. Variabel sind bei ihr vorwiegend Behaarung, Aehren- 
farbe, Aehrchenzahl, Grannenlange, Grannenrichtung etc. Beson- 
ders auffallend ist ihre Konstanz in ihrem europaisch-afrikanischen 
Arealteile. In Italien, Frankreich, Spanien und Nordafrika sind 
behaarte Formen dieser Art im allgemeinen mehr verbreitet ais im 
óstlichen Arealteile dieser Art. Hier herrschen auch nur griine 
und gelbahrige Formen mit violetten Grannen vor; aus der Balkan- 
halbinsel waren uns auch schon dunklere Formen begegnet. Das- 
selbe gilt auch fur Turkestan (nach den Angaben P o p o v a s 
(1923). In Asien, besonders ostlich vom Mittelmeridian des Gat
tungsareals, variiert diese Art mannigfacher ais in Europa und in 
Afrika; dort werden auch Variationen in den Grannenverhaltnissen 
und der Briichigkeit der Aehre angetroffen. Das siidkaspische Ge- 
biet, ebenso wie das gebirgige Mesopotamien, weisen eine vollstan- 
dige Stufenleiter von Uebergangsformen zwischen den normal be- 
grannten und den iiberhaupt unbegrannten Formen auf (var. typica, 
var. assyriaca, var. persica, var. anathera). (Taf. XIII a --d .). Bei 
diesen unbegrnnten Formen zerfallt zuweilen die Aehre in einzelne 
Aehrchen, eine Erscheinung, die bei mehr oder minder begrann- 
ten Formen ist nicht bekannt. Wenn wir noch hinzufiigen, daB in 
den letztgenannten Landem Formen mit dunklen und hellen, 
kahlen und behaarten Aehren vorkommen (P o p o v a 1. c.), und 
wenn wir auch die Tatsache in Betracht ziehen, daB diese Lander 
beinahe im Arealzentrum der Art und gleichzeitig auch im zentralen 
Massive des Gattungsareals selbst oder in seiner nachsten Um- 
gebung liegen, dann liegt die Vermutung nahe, daB das Entstehungs- 
zentrum von Ae. triuncialis sich irgendwo in diesem Gebiet be- 
finden muB. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daB dieses Gebiet 
nur ein sekundares Zentrum der Formenmannigfaltigkeit bildet, und

')  Die nordliche Arealgrenze dieser Art liegt hier etwas stidlicher ais 
die nordliche Arealgrenze von Ae. ovata.
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da!3 man das vermutliche Entstehungszentrum der Art weiter west- 
lich, viel naher dem vermutlichen Entstehungszentren der iibrigen 
Arten der Subsect. Libera der Sektion Pleionathera zu suchen hat.

In Tripolitanien, Cyrenaika, Aegypten, sowie fast in ganz Pala- 
stina fehlt diese Art ganzlich. So ist mir unter dem reichhaltigen 
Aegr/ops-Material, das P a m p a n i n i (Florenz) in Cyrenaika und 
Tripolitanien gesammelt hat, keine einzige Aehre deser Art be
gegnet. Auch im Herbar S c h w e i n f u r t h  (Berlin), ebenso wie 
in anderen, agyptisches Materiał enthaltenden Herbarien Europas 
begegnete ich dieser Art nicht, und alle Angaben iiber das Vor- 
kommen von Ae. iriuncialis in den genannten Landem beruhen auf 
unrichtigen Bestimmungen. In Palastina ist uns Ae. triuncialis nur 
an der Nordgrenze begegnet, und zwar in den subalpinen Regionen 
des Hermons und ihrer nahen Umgebung; dort sammelte sie auch 
D i n s m o r e  (Jerusalem). In P o s t s Herbar (Beiruth) fehlt 
Ae. triuncialis iiberhaupt aus Palastina; aus Syrien jedoch ist diese 
Art sehr sparlich vertreten in Posts Herbar; auch in anderen Her
barien ist das syrische Materiał dieser Art sehr sparlich und ein- 
lormig. Auch in Kleinasien weist sie keine besondere Vielformig- 
auf, obgleich die Art dort weitverbreitet ist. Die angefiihrten An
gaben schlieBen zunachst Palastina— Syrien, trotzdem dieses Ge- 
biet bei der Entstehung der Gatlung eine wichtige Rolle gespielt 
hatte, ais Entstehungszentrum dieser Grundart der Sektion Pleio- 
nathera ganzlich aus.

W ie stellen wir uns die Wanderungswege dieser Art vor?
Der Weg nach Osten ist klar genug. In dem MaGe, in dem 

das alttertiare Meer austrocknete, eroberte Ae. triuncialis (ebenso 
wie A e. squarrosa, Ae. crassa und Ae. cylindrica) immer neue 
Wohnstatten im Osten. Nach Kaukasien, (wenn dort iiberhaupt 
diese Art vorkommt, —  mir ist sie von dort nicht begegnet), ge- 
langte sie wahrscheinlich aus Transkaukasien. Nach der Krim 
gelangte Ae. triuncialis direkt aus dem zentrale Massiv und nicht 
aus der Ebene SiidruGlands, und aus der letzteren sogar auch dann 
nicht, wenn wir selbst annehmen, daB diese Art irgendwo in Siid- 
RuGland zwischen dem Kaukasus und der Krim aufzulinden ware. 
Nach Siideuropa erfolgte die Migration dieser Art iiber die Balkan- 
halbinsel, die noch am Beginn des Diluviums mit Kleinasien im 
Zusammenhang stand, oder iiber das Festland, das sich einst 
sudlich von der Balkanhalbinsel erstreckte. Ihre Migration nach 
Nordafrika ging vermutlich iiber Frankreich und Spanien und nicht 
iiber die sizilisch-afrikanische Briicke, da sie in Tunis wahrschein
lich selten vorkommt, (iiber ihr dortiges Vorhandensein gibt es 
keine zuverlassigen Angaben); und in Tripolitanien scheint sie 
ganzlich zu fehlen. Aus der geographischen Yerbreiterung von
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Ae. triuncialis geht deutlich hervor, daG diese Art Arealteile mit 
extremem Klima meidet. So z. B. verlauft die Nordgrenze ihres 
Areals in Frankreich, Spanien und RuGland siidlich der nordlichen 
Areałgrenze von A e. ovata und Ae. cylindrica. Auch im westlichen 
Nordafrika erreicht Ae. triuncialis ihre Siidgrenze noch nórdlicher 
der Siidgrenze von Ae. ovata. Aus diesen Tatsachen geht deutlich 
hervor, daG diese Art innerhalb des Gattungsareals Gebiete mit 
gemaGigtem Klima bevorzugt. Doch ist es nicht klar, weshalb diese 
Art in Palastina nur an der Nordgrenze vorkommt, und weshalb 
sie nicht wenigstens im nordlichen Teile des Landes verbreitet ist, 
Palastina befindet sich ja dem vermutlichen Entstehungszentrum 
dieser Art verhaltnismaGig nahe, und ihre klimatischen Verhalnisse, 
sowohl in der Gegenwart wie in der Vergangenheit, standen sicher- 
lich nicht im schroffen Gegensatz zu den Anspriichen dieser Art. 
DaG diese Art in ihrem Wege nach Palastina hoheres Gebirge 
passieren muGte, und daG dieses Gebirge auf die Entwicklung 
unserers Pflanze nachteilig wirkte, (was man wohl aus dem diirf- 
tigen Aussehen dieser Pflanze auf dem Hermongebirge schlieGen 
<ann), ist eine Tatsache, die jedoch einzig und allein das Fehlen 
der Art in Palastina nicht zu erklar vermag. Dagegen beweist 
uns die Tatsache des Fehlens der Art fast im ganzen Palastina, 
daG ihr Einwanderungsweg nach Afrika nicht durch Palastina und 
die Sinaihalbinsel fiihrte. Wenn man fur Ae. crassa annnehmer 
konnte, daG sie einst, in einer feuchteren Epoche, weiter siidlicher 
verbreitet war (auf der Sinaihalbinsel), ais es heute der Fali ist, 
ware es doch fur Ae. triuncialis niemals anzunehmen. Ihre Station 
am Hermon ist meiner Meinung nach kein Ueberbleibsel ihres ein- 
stigen weiteren Verbreitetseins in Palastina, sondern ein in der 
Richtung nach Palastina vorschreitender Vorposten.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
1. Die geographische Verbreitung von Ae. triuncialis reicht am 

weitesten von allen iibrigen Arten der Gattung, und ihr Areał um- 
faGt den groGten Teil des Gattungsareals, Arealteile extremen 
Klimat meidend.

2. Die Art variiert vorzugsweise in Grannenverhaltnissen, Farbę, 
Behaarung und ein wenig im Briichigkeitsgrade der Aehre, aber 
fast gar nicht im Grundbau der Aehre und des Aehrchens. Des- 
halb soli diese Art (im Vergleich mit Ae. ouata, z. B.) ais eine 
verhaltnismaGig wenig variable Art angesehen werden.

Ae. columnaris Zhuk. —  siehe Nachtrag und Taf. XVIII b.

A e . b i u n c i a l i s  V i s .
A r e a ł :  Kaukasus, SiidruGland, Krim (Bergregion), Balkan- 

halbinsel (inki. Rumanien, mindestens Dobrudscha), Italien, medi-
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terranes Frankreich, Algerien, Nordpalastina, Syrien, Mesopota- 
mien, Kleinasien und Transkaukasien. (Taf. XVIII c.)

Das Areał erstreckt sich also von 20°— 67° Oe.L. (Ferro) 
und 33°— 47° N.B.; es hat bei 47u seinen Mittemeridian, bei 
40° seine Mittelparallele, und am Aegaischen Meer sein Zentrum.

Ae. biuneialis hat eine mittelgroBe Variationsamplitude. Im 
Bau der Aehre variiert diese Art wenig, aber im Bau des Aehrchens 
bemerken wir starkę Variationen, von kruglórmigen bis zu schwach- 
elliptischen Formen. Die Grannen variieren bei dieser Art be- 
ziiglich ihrer Lange, Zahl (nur an den seitenstandigen Aehrchen), 
Kraftigkeit und Richtung. In Farbę und Behaarung der Aehren 
variiert die Art sehr wenig; meist werden rauhe und griine Formen 
angetroffen; doch gibt es auch behaarte Formen, mit einer eigen- 
artigen weiRlichen Behaarung. Einige Formen werden von Ae. 
łriuncialis, andere von Ae. ooata und Ae. łrłarisłata kaum unter- 
schieden, und schlieBlich gibt es auch Formen, die gewissen Formen 
von Ae. uariabilis auBerst ahnlich scheinen.. (Tal. IV I— g.)

Ein Blick auf das Areał dieser Art geniigt schon, um zu sehen, 
daB die Art vorzugsweise im zentrałen Massiv des Gattungsareals 
oder in seiner nachsten Umgebung konzentriert ist. AuRerhalb des 
zentrałen Massivs nimmt bei dieser Art sowohl die Formenzahł ais 
auch das Verbreitungsmafl rasch ab. In den Herbarien Europas 
ist diese Art aus der Balkanhalbinseł (zwar unter verschiedenen 
Artnamen) reichlich vertreten. Dagegen ist das Herbarmaterial 
dieser Art aus Italien (sowohl in italienischen wie auch in auBer- 
italienischen Herbarien) sehr sparlich, und aus dem nordlchen Teile 
łtaliens war uns diese Art gar nicht begegnet, ebensowenig auf den 
groBen italienischen Inseln. Im sudłichen Frankreich erscheint 
diese Art wieder (in den Herbarien ais Ae. macrochaeta Shuttl. et 
Huet, unsere var macrochaeta, bezeichnet). Diese franzósische 
Form hat eine weifiliche Aehre und ist derart einfórmig, daB man 
den Eindruck gewinnt, ais ware die ganze Fiille des Herbarium- 
materials von einer einzigen Aehre ausgegangen. Diese Tatsache 
bestatigt die von uns schon mehrmals betonte Behauptung, daB 
der nórdliche Areał teil der Gattung auBerordentlich formenkonstant 
ist. In Spanien fehlt die Art uberhaupt. Aus Nordafrika begegnete 
ich (aus Algerien) nur einem einzigen Herbarbogen, und diese Form 
erinnert stark an var. macrochaeta. Ae. biuneialis ist somit west- 
lich der Balkanhalbinseł sehr sparlich vertreten und erscheint dort 
relativ einfórmig; und somit liegt kein Grund vor, das Entstehungs- 
zentrum dieser Art in diesem Gebiete zu suchen. Anders aber ge- 
stalten sich die Verhaltnisse in dieser Beziehung óstlich der Balkan- 
halbinsel. In der Krim und besonders in Transkaukasien kommt 
diese Art haufig vor, (den russischen Herbarien nach zu urteilen).
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Das Herbarmaterial dieser Art aus den letztgenannten Landem 
iibersteigt quantitativ das der samtlichen iibrigen Arten der Subsect. 
Libera. In Kleinasien ist diese Art sowohl im nordlichen ais auch 
im westlichen Teile wahrscheinlich weit verbreitet und auch in den 
Herbarien reichlich vertreten. Aus dem Innern Kleinasiens aber 
waren mir nur einzelne Exemplare begegnet. In Syrien und im nord
lichen Palastina ist die Art zwar formenreich, aber wenig verbreitet; 
hier bewohnt sie ausschliefilich die relativ feuchteren Standorte der 
mediterranen Vegetationsformationen. Im sudlichen Palastina fehlt 
diese Art uberhaupt. Im allgemeinen kann man behaupten, dafi 
auch in den Landem siidlich und sudostlich der Balkanhalbinsel 
diese Art ziemlich sparlich vertreten ist, obwohl man auch hier 
die Tatsache in Betracht ziehen mufi, dafi die Mehrzahl dieser 
Lander floristisch sehr wenig erforscht worden ist. Das Gebiet 
ihres haufigsten Auftretens ist die Balkanhalbinsel und die von ihr 
óstlich liegende Krim, sowie Transkaukasien.

Auf der Balkanhalbinsel, besonders in ihrem sudlichen Teile, 
variiert diese Art mannigfach. Dort ist uns die Art in ihrer ganzen 
bisher bekannten Variationsfiille begegnet. In diesem Gebiete sind 
auch die Mehrzahl der Arten der Subsect. Libera massenhaft ver- 
breitet. Diese Tatsache, wie auch die, dafi das genannte Gebiet 
im Zentrum des Artareals sich befindet, macht die Annahme wahr
scheinlich, dafi auch das Entstehungszentrum dieser Art in der 
Nahe dieses Gebietes, (wenn nicht im Gebiete selbst), gesucht 
werden mufi.

Die Migrationswege dieser Art kann man sich folgenderweise 
vorstellen: Aus der sudlichen Balkanhalbinsel iiber das mediter- 
rane Kleinasien nach Syrien, Mesopotamien und Transkaukasien. 
Nach der Krim gelangte diese Art wahrscheinlich direkt aus dem 
zentralen Massiv des Gattungsareals und nicht iiber einen Umweg, 
—  iiber Siidrufiland. Diese Behauptung wird durch folgenden 
Umstand gestiitzt: Obwohl diese Art nicht sparlich in der Do- 
brudscha vertreten ist, ist mir von ihr aus dem ganzen Siidrufiland 
(und sogar in den grofien russischen Herbarien) nur ein einziges 
Exemplar begegnet, namlich von Odessa. Nach dem Kaukasus 
gelangte diese Art wahrscheinlich aus Transkaukasien. Der siid- 
franzosische Arealteil ist vom iibrigen Arealteil dieser Art etwas 
abgesondert, da die Art offenbar in Norditalien fehlt. Nach Nord- 
afrika drang diese Art wahrscheinlich, (soweit sie hier nicht ad- 
ventv ist), iiber die sizilisch-afrikanjsche Briicke ein.

Z u s a m m e n f a s s u n g ;
1. Innerhalb des Gattungsareals darf Ae. biuneialis ais mittel- 

nordliche Art betrachtet werden, doch erreicht diese Art nirgends
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die Nordgrenze des Gattungsareals, die von A e . cylindrica er- 
reicht ist.

2. Das Zentrum des Artareals liegt im siidlichen Teile der 
Balkanhalbinsel; in diesem Gebiete oder in dessen nachster Um- 
gebung befindet sich vermutlich das Entstehungszentrum der Art.

3. Das Gebiet des haufigsten Auftretens dieser Art ist die 
Balkanhalbinsel sowie die von ihr óstlich gelegene Krim und 
Transkaukasien, Dieses Gebiet befindet sich im zentralen Massiv 
des Gattungsareals.

4. Die Art variiert vorwiegend in der Kontur des Aehrchens, 
in Grannenlange, sowie in Farbę und Behaarung der Aehre.

A e .  t r i a r i s ł a t a  W  i 11 d.
A r e a ł :  Krim; Balkanhalbinsel (auGer Rumanien); Italien; 

Sardinien; Sizilien; Sudfrankreich, Korsika; Pyrenaische Halb- 
insel; Marokko?; Algerien; Tunis; Tripolitanien, westliches und 
nórdliches Kleinasien, Kurdistan, ostliches Assyrien, Transkauka
sien. (Taf. XVIII d.)

Das Areał erstreckt sich also zwischen 10“— 67° Oe.L. (Ferro) 
und 3 4 J— 4 7 ' N.B.; es hat bei 39c seinen Mittelmeridian, bei 
40°— 41 seine Mittelparallele und im siidlichen Teile der Balkan
halbinsel sein Zentrum.

Der Mittelmeridian des Areals von A e . triarisłata verlauft sehr 
nahe dem von A e . biuncialis und die Areale der beiden Arten sind 
fast gleich groG. Doch umfaBt das Gebiet des massenhaften Ver- 
breitetseins von A e . triarisłata auGer der Balkanhalbinsel auch 
Lander, die westlich von ihr liegen (d. h, hauptsachlich auGerhalb 
des zentralen Massivs), wahrend A e . biuncialis auGer auf der 
Balkanhalbinsel auch in Landem, die ostlich von ihr (innerhalb 
des zentralen Massivs) liegen, massenhaft verbreitet ist. W ie wir 
gesehen haben, lehlt A e . biuncialis in Spanien ganz, in Italien und 
Frankreich ist sie nur sparlich vertreten und wird fur Nordafrika 
(Algerien) nur ais fraglich angegeben. A e . triarisłata dagegen ist 
sowohl in Italien wie in Frankreich (44^— 45 ostl. Lange), wie 
auch auf der Pyrenaenhalbinselund in geringerem MaGe in Tripo
litanien, Tunis, Algerien weit verbreitet; obwohl diese Art in Nord
afrika weniger haufio ais A e . ouata und A e . triunciałis erscheint. 
Ueber das Vorkommen dieser Art in Marokko fehlen vorlaufig aus- 
fuhrliche Angaben, doch Iiegt die Vermutung nahe, daG diese Art 
wohl dort noch aufgefunden werden wird, da sie sowohl aus Alge
rien ais auch aus der Pyrenaenhalinsel bekannt ist. Umgekehrt sind 
diesbeziiglich die Verhaltnisse von dem ostlich von der Balkan
halbinsel liegenden Arealteil. Wahrend namlich A e . biuncialis von 
der Dobrudscha bis zum Kaukasus vorkommt, (wenn auch nicht
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haufig), ist mir A e . triaristata nur aus der Krim begegnet, und ist 
auch dort weniger ais A e . biuneialis, (wenn auch mehr ais A e. 
ouata), verbreitet. In Kleinasien ist A e . triaristata nicht sparlicher 
ais A e . biuneialis vertreten (in der westlichen Kiistenregion Klein- 
asiens ist A e . triaristata sogar sehr reichlich vertreten), in Trans- 
kaukasien dagegen ist sie sparlicher ais A e . biuneialis vertreten. 
In Syrien kommt sie nur an dem nordlichen Grenzgebiel Kleinasiens 
vor. In Palastina fehlt sie ganzlich. Auch in den Herbarien 
P o s t s (Beirut) und D i n s m o r e s  (Jerusalem) ebenso wie in 
anderen palastinensischen Sammlungen Europas, die wir unter- 
suchten, sind wir dieser Art nicht begegnet. Dasselbe gilt auch 
friiher fur die Sinaihalbinsel, Aegypten und Cyrenaika. Es liegt 
somit klar, dafi das Haufigkeitszentrum dieser Art westlich von 
der Balkanhalbinsel und des mediterranen Kleinasien liegt.

A e . triaristata erscheint vorwiegend (oft schwach, selten stark) 
behaart. In vielen wichtigen Merkmalen variiert diese Art ziem- 
lich mannigfach. Im Formenkreise dieser Art sind einerseits For- 
men vorhanden, die stark an A e . ovata erinnert (Taf. XIV a und 
Taf. XV c), und andererseits solche, die von A e . triuneialis und 
A e . biuneialis kaum zu unterscheiden sind; einige Formen sind auch 
Von gewissen Formen von A e. uariabilis schwer unterscheidbar. Die 
Aehrenlarbe variiert bei dieser Art von griin bis gelb, selten bis 
schwarz. In Nordafrika, Spanien und Frankreich ist sie (nach dem 
Herbarmaterial zu urteilen) am wenigsten variabel; in Itlien ist 
sie mehr variabel, und auł der Balkanhalbinsel, sowie im westlichen 
Kleinsien erreicht sie ihre Variabilitatshohe. Dort sind wir ihr 
in ihrer ganzen Formenfulle begegnet.

Die angefiihrten Tatsachen, sowie der Umstand, dafi der siid- 
liche Teil der Balkanhalbinsel, zusammen mit dem ihr am nachsten 
liegenden kleinasiatischen Landesteil, im geographischen Zentrum 
des Areals sich befinden, und dafi in den genannten Landem 4 von 
6 Arten der Subsect. Libera der Sektion Pleionathera sehr ver- 
breitet sind, wie auch, dafi diese Gebiete innerhalb des zentralen 
Massivs des Gattungsareals liegen, legen die Vermutung nahe, da!3 
das Entstehungszentrum von A e . triaristata in dem genannten Ge
biete zu suchen ist.

A e . triaristata kann mehr ais die iibrigen Arten ihrer Sektion 
ais eine aride und warme Arealteile meidende Art bezeichnet wer- 
den; auch der nordlichen Arealgrenze der Gattung nahert sie sich 
weniger ais andere nordliche Arten der Sektion.

Die Migrationswege dieser Art kann man sich folgenderweise 
denken: Nach der Krim gelangte diese Art noch zur Zeit, in der 
die gebirgige Krim mit den Bergketten der anderen in der Um- 
gebung des Schwarzen Meeres sich befindenden Lander im Zu-
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sammenhang stand. Nach Spanien drang sie iiber die sudeuro- 
paischen Lander ein. Beziiglich ihres Eindringens nach Nord- 
afrika kónnen wir heute noch nicht entscheiden, ob es iiber die 
sizilisch-afrikanische oder iiber die spanisch-afrikanische Briicke er- 
folgte; jedenfalls fiihrte ihr Weg nicht iiber Palastina— Aegypten.

Z u s a m m e n f a s s u n g .
1. Innerhalb des Gattungsareals darł Ae. triaristata ais eine 

nordliche und nordwestliche betrachtet werden. Ihr Haufigkeits- 
zentrum liegt stark westlich vom zentralen Massiv des Gattungs
areals.

2. Das Entstehungszentrum dieser Art liegt vermutlich im sud- 
lichen Teile der Balkanhalbinsel oder in dem ihm am nachsten 
liegenden Gebiete.

Die Art variiert ziemlich mannigfach, aber nicht stark, und 
beruhrt in ihrer Variationsamplitude die Varatonsgrenzen fast aller 
iibrgen Arten der Sektion Pleionathera.

Ae. umbellulata Zhuk. —  siehe Nachtrag und Taf. XVIII e.

A e .  o v  a t  a L.
A r e a ł :  Krim (nur im Berglande sparlich); Balkanhalbinsel: 

europaische Tiirkei, Griechenland, Dalmatien, Istrien, Montenegro, 
Siidserbien, Siidbulgarien, mehrere Inseln des griechischen Archi- 
pels; Apenninen-Halbinsel, Sizilien, Sardanien; Korsika; Malta; 
Siidfrankreich bis gegen Loire; Pyrenaenhalbinsel; Kanarische 
Inseln; Marokko; Algerien, Tunis; Tripolitanien und westliche Cyre- 
naika; nórdliches sowie zentrales Palastina; Syrien; Kleinasien (nur 
Kiistenland?); Nordpersien (Teheran); Transkaukasien? (Taf. 
XVIII f.)

Das Areał liegt zwischen: 0 1— 70 1 Oe.L. (Ferro) und 
28°— 47° N.B.; es hat bei 35° seinen Mittelmeridian, bei 38" seine 
Mittelparallel, und im Mittelmeer zwischen den siidlichen Teilen 
der Apenninen- und Balkanhalbinsel sein Zentrum.

Ein Blick auf die Kartę des Areals von Ae. ovata geniigt schon, 
iim einen bedeutenden Grofienunterschied zwischen dem sich west
lich und dem sich ostlich von dem Mittelmeridian des Gattungs
areals ausdehnenden Arealteile dieser Art zu bemerken. Schon 
ostlich von der Balkanhalbinsel, in dereń siidlichen und ostlichen 
Teilen noch die Art weitverbreitet ist, beginnt die Art an Haufig- 
keit rasch abzunehmen. Unter dem reichen Aegi/ops-Material der 
Akademie der Wissenschaften und des Botanischen Gartens zu 
Leningrad gibt es nur wenige Herbarbogen nichttypischer Formen 
von Ae. ovata aus der Krim. Aus dem Kaukasus war mir in den 
genannten Herbarien, wie auch in anderen europaischen Herbarien,
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diese Art iiberhaupt nicht begegnet. Aus Transkaukasien, sowie aus 
Nordpersien waren mir nur einige Exemplare begegnet; neue An- 
gaben von dort aus waren sehr erwiinscht. In Kleinasien kommt 
diese Art fast ausschliefilich in den kustennahen Regionen vor 
(aber auch z. B. in Amasia). In Syrien und Palastina ist Ae. ovata 
ziemlich haufig nur in ihrer Mittelmeer-Region. Eine interessante 
Tatsache ist das absolute Fehlen von Ae. ovata in Siidpalastina (siid- 
lich von Tel-Aviv), auf der Sinaihalbinsel und in Aegypten ’ ), wie 
auch ihr nur vereinzeltes Vorkommen in der Cyrenaika. Letzteres, 
wie auch die geographische Verbreitungsweise dieser Art in Asien 
iiberhaupt, fiihren zu der SchluBfolgerung, daB Ae. ovata meidet 
aride Regionen. Jedoch ist es nicht immer der Fali; denn gerade in 
Nordafrika, westlich der Cyrenaika, stellt Ae. ovata die siidlichste 
Aegilops-Art vor und wird dort an vielen Stellen sogar bis an die 
Nordgrenze der Saharawiiste angetroflen. Dieser Wiederspruch 
bedarf iibrigens noch einer naheren Erklarung. Es sind wahrschein- 
lich biologische Typen von Ae. ovata zu unterscheiden. Allerdings 
unterrichtet uns das absolute Fehlen von Ae. ovata im groBten und 
steppenreichsten Teile Asiens, sowie in SiidruBland, Kaukasus und 
in der nordwestlichen Balkanhalbinsel, daB diese Art in ihren 
Hauptziigen eine mediterrane ist.

Die Variationsamplitude dieser Art ist groB, und Variationen 
kommen bei ihr sowohl in den Grundmerkmalen, wie Aehren, Aehr- 
chenbau und Grannenverhaltnissen, wie auch in minder wichtigen 
Merkmalen wie Aehrenfarbe, Behaarung etc. vor. Dabei weist 
diese Art einige Formen auf, die von Ae. biuncialis und Ae. łriari- 
stata (Taf. XIV a und Taf. XV c) nicht immer leicht unterscheidbar 
sind. Auf der Balkanhalbinsel (hauptsachlich in ihrem sudlichen 
und westlichen Teile] ist diese Art weitverbreitet und variiert 
hauptsachlch nur in Farbę und Behaarung der Aehre. Die dort 
herrschende Form ist var. vulgaris Eig Fast dieselben Verhalt- 
nisse herrschen auch in Italien. In Frankreich sind schon vom 
Typus abweichende Formen bemerkbar. So werden dort nicht auf- 
geblasene Aehrchenformen (var. euentricosa Eig), solche Formen, 
bei denen das oberste Aehrchen starker entwickelt ist u. n. a., 
angetroffen. In Spanien erscheinen auBer den franzosischen For
men schon solche, die vom Typus sehr deutlich abweichen, wie es 
z. B. var. lałiarisłała Lge. mit stark aufgeblasenen, zuweilen fast

')  Unter dem reichen von mir untersuchten agyptischen ' Aegilops- 
materiał ist mir nur ein einziges unreifes, wahrscheinlich dieser Art an- 
gehdrendes Exemplar begegnet; doch, wenn dort auch die Pflanze nicht ad- 
ventiv wSre, so muB sie dort jedenfalls sehr selten sein.

2) Gemeint ist dort eine Form mit grUnen und teilweise oder ganz 
yioletten Grannen. die (iber das ganze Artareal verbreitet ist.
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kugeligen Aehrchen und mit 2— 3 ungleich breiten Grannen ist. 
Ihre groGte Formenmannigfaltigkeit erreicht die Art erst in Marokko 
und Algerien. AuGer den genannten Varietaten kommen hier auch 
var. brachyathera (Pomel) Eig, var. africana Eig, Formen mit stark 
verlangerten Aehren, und noch andere vor. Weiter westlich, in 
Tunis und Tipolitanien, nimmt die Formenmannigfaltigkeit immer 
mehr ab, bis die Art schon in Aegypten vollg verschwindet. In 
Palastina und Syrien, wo A e . ovata sehr wenig variiert, herrschen 
typische Formen (var. uulgaris) vor, die denen der Balkanhalbinsel 
am nachsten slehen. —  Das Gebiet der groGten Mannigfaltigkeit 
liegt also offenbar im westlichen Teile des mediterranen Nordafrika, 
nur im geringerem Mafie in Spanien. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daG dieses Gebiet auch das Gebiet der Artentstehung ist. Ich bin 
der Ansicht, daG A e. ovata innerhalb der Subsect. Libera, wenig- 
slens im Vergleich zu A e . triuncialis, eine jiingere Art ist. Vom 
morphologischen Gesichtspunkt ausgehend bildet A e . ouata ein 
extremes Glied der Artenkette der Subsect. Libera, und man konnte 
Wohl annehmen, daG A e . ovata entstanden ist, nachdem A e . triun

cialis (oder einer ihrer bereits ausgestorbenen Urtypen) schon weit- 
verbreitet war. Auf diese Weise konnte sich A e . ouata von Nord
afrika aus iiber ihre ganze Region verbreiten. Doch weit wahr- 
scheinlicher ist die Annahme, daG das afrikanisch-spanische Zen- 
trum, ais Variationszentrum sekundarer Ordnung anzusehen ist, 
Worauf schon die fur dieses Gebiet charakteristischen kurzahrigen. 
stark aufgeblasenen, meiner Ansicht nach jiingeren Formen hin- 
deuten. Das Zentrum der Artenstehung wird vielleicht naher dem 
georgraphischen Zentrum des Artareals gesucht werden miissen, 
und zwar entweder auf der siidlichen Balkanhalbinsel oder in dem 
5hr am nachsten liegenden Gebiete, das fast eine zentrale Stellung 
im Artsareal einnimmt, im zentralen Massiv liegt und in dem die 
meisten verwandten Arten der Subsect. Libera weitverbreitet sind. 
Allenfalls scheint das Entstehungszentrum dieser Art auGerhalb der 
zentralen Lander des Gattungsareals, und zwar auGerhalb Syrien- 
Palastina und Kleinasien (zumindest auGerhalb ihrer zentralen und 
ostlichen Teile) liegen.

Die Migration dieser Art erfolgte vermutlich folgendermaGen: 
Nach Afrika wanderte die Art sicherlich nicht iiber Palastina und 
Aegypten ein. Das Vorhandensein mehrerer gemeinsamer Art- 
formen in Spanien, Marokko und Algerien zeigen deutlich einen 
gegenseitigen Formenaustausch zwischen ersteren und den beiden 
letzteren, der auch leicht verstnadlich ist, wenn man die Tatsache 
in Betracht zieht, daG diese Lander eine Zeitlang ein kontinuierliches 
Festland darstellten. Andererseits weist das vóllige Fehlen der 
charakteristischen afrikanisch-spanischen Formen in Frankreich
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darauf hin, dafi es nur einen sehr geringen Formenaustausch dieser 
Art zwischen Frankreich und Spanien gegeben hat, oder dafi diese 
genannten Formen erst spater entsanden sind, und zwar zu einer 
'Zeit, ais schon der bequeme Anschlufi zwischen Frankreich und 
Spanien, infolge der Erhebung der Pyrenaen, unterbrochen worden 
war. Jedenfalls ist es am w ahrscheinlichsten, daC die Migrations- 
wege dieser Art nach Afrika hauptsachlich iiber die sizilisch-afrika- 
iiische Briicke gefiihrt haben. Vom mittleren Nordafrika ver- 
breitete sich Ae. ovata einerseits ostlich bis zur Cyrenaika ’ ) und 
andererseits westlich bis Marokko, und von dort aus nach Spanien. 
Nach Frankreich gelangte diese Art w'ahrscheinlich hauptsachlich 
iiber Italien langs der apenninischen Gebirgskette, und scheinbar 
existierte auch zum Teil ein Formenaustausch zwischen Frankreich 
und Spanien. Nach der gebirgigen Krim gelangte diese Art wahr- 
scheinlich direkt aus dem zentralen Massiv, nach Syrien-Palastina 
entweder iiber die mediterrane Kiistenregion Kleinasiens oder iiber 
das Festland, das einst im nordóstlichen Mittelmeer vorhanden war

F a s s e n  w i r  n u n  z u s a m m e n .
1. Das Areał von A e. ovata umfafit vorzugsweise den west- 

lichen Arealteil der Gattung.
2. Die Art erweist sich ihrem Areale gemafi ais mediterran.
3. Ae. ovała variiert mannigfach.
4. In Nordafrika und Spanien befindet sich ein vermutlich 

sekundares Zentrum auBerst mannigfacher Formengestaltung.
5. Das Entstehungszentrum der Art scheint der siidliche Teil 

der Balkanhalbinsel oder die ihr naheliegende Umgebung zu sein.
6. Die Hauptverbreiterimgsziige der Art scheinen iiber Balkan

halbinsel— Siidapenninen und Sizilien— Nordafrika— Spanien ge
fiihrt zu haben.

7. Auf den Kanarischen Inseln erreicht die Art den siidlichsten, 
sowie den westlichsten Punkt ihres Areals, wie auch des Gattungs- 
areals.

Z u s a m m e n f a s s e  n d e s i i b e r  d i e  S e k t i o n  
P l e i o n a ł  h e r  a.

1. Die Sektion Pleionathera ist im Vergleich mit den iibrigen 
Sektionen der Gattung Aegilops die arten- und formenreichste und 
scheint noch in der Gegenwart intensiv formenbildend zu sein.

2. Ihr Areał umfabl fast das ganze Gattungsareal.
3. Innerhalb des Gattungsareals besitzen die einzelnen Arten 

dieser Sektion folgende Yerbreitung:

l)  Uebrigens kann man auch annehmen. daB die Art noch weiter ostlich 
verbreitet war, spater aber mit dem Eintritt einer sehr trockenen Periode 
von dort verschwunden ist.
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A e . ovata eine vorwiegend nordwestliche und siidwestliche,
A e . łriaristata eine vorwiegend nordliche und westliche,
A e . biuncialis eine vorwiegend nordliche und zentrale,
A e  umbellulata und A e . columnaris eine zentrale,
A e . triuncialis eine vorwiegend nordliche, westliche und ost- 

liche,
A e . uariabilis eine vorwiegend siidliche und siidwestliche, und
A e . Kołschyi eine vorwiegend siidliche und siidóstliche.
4. Man kann auch die Arten dieser Sektion folgenderweise 

gruppieren:
Nordlichere und zentrale Arten: A e. ovała, A e . umbellulata, 

A e . łriaristata, A e . biuncialis, A e . columnaris und A e . triunicialis.
Sudlichere Arten: A e . uariabilis, A e . K otschyi,
Ais Priifstein fiir die letzte Einteilung mag uns beispielsweise 

Siidpalastina, Sinaihalbinsel und Aegypten dienen: wahrend nam- 
lich die erstgenannte Artengruppe in den genannten Landem ganz- 
lich fehlt, ist die sudlichere Gruppe hier reichlich yertreten,

5. Die Arten dieser Sektion kann man somit sowohl morpholo- 
gisch ais auch pflanzengeographisch in zwei Untersektionen ein- 
teilen.

6. Auch eine Analyse des Variationsreichtums der Arten dieser 
Sektion in den verschiedenen Landem ihre Areals stiitzl unsere 
Behauptung, da 13 innerhalb des Gattungsareals zwei Regionen .u 
unterscheiden sind, und zwar eine nordliche, wo die Arten sich 
sehr konstant zeigen, und eine siidliche, (den siidlichen Teil der 
Balkanhalbinsel, sowie die siidliche Pyrenaenhalbinsel einschlie- 
13end), wo die Arten meist ł stark variieren.

7. Die Hauptvariationsgebiete der Arten der Sektion Pleiona- 
thera befinden sich (abgesehen von A e . ouata, die im westlichen 
Nordafrika und Spanien stark variiert) im zentralen Massiv des 
Gattungsareals. Keine wesentlichen Tatsachen widersprechen der 
Vermutung, dafi diese Variationsgebiete auch Entstehungszentren 
sind, oder da!3 sich die letzteren in der Nahe der Variationszentren 
befinden. Eine Ausnahme in dieser Beziehung bildet vielleicht A e . 
ouata, dereń gegenwartiges Variationszentrum vielleicht nur ais 
sekundares betrachtet werden darf.

8. Von grodem Interesse ist die Tatsache, dafi A e . uariabilis 
auch im siidlichen Teile der Bałkan- und Apenninenhalbinsel, sowie 
auf Cypern und Kreta vorkommt. Diese Tatsache weist darauf 
hin, dafi die Landbrucken, die einst Kleinasien, Cypern, Kreta, die 
Balkanhalbinsel und wahrscheinlich auch den siidlichen Teil der 
Apennienhalbinsel miteinander verbanden, offenbar Orte des Zu- 
sammentreffens samtlicher Arten beider Untersektionen gewesen 
sind und wahrscheinlich auch bei der Artentstehung, so wie bei der



ArtenwanderUng dieser Sektion eine wichtige Rolle gespielt haben.
9. Die ostliche Verbreitungsgrenze der Subsect. Libera ver- 

lauft in Nordpersien (abgesehen von Ae. triuncialis, das viel weiter 
nach Osten vordringt).

Zusammenfassung des geographischen Teiles.
1. Die Ent wieki ung der Gattung Aegilops diirfte wohl nicht 

vor dem Miozan begonnen haben, da zur Zeit des Oligozans die 
Region, die gegenwartig von der Aegi/ops-Flora bewohnt ist, noch 
unter Wasser war. Die Hauptverbreitung der Gattung wurde 
wahrscheinlich nicht spater ais im alteren Diluvium beendet, was 
auch aus der Uebersicht der Aegilops-Ar ten der verschiedenen 
Alittelmeerinseln ersichtlich ist. Zu demselben SchlulS gelangt man 
auch, wenn man annimmt, dali mindestens ein Teil der afrikanischen 
Arten nach Afrika iiber die sizilisch-afribanische Briicke gelangte 
Die Hauptentwicklung der Gattung diirfte somit zwischen dem 
Miozan und dem Diluvium erfolgt sein. Die klimatischen Bedingun- 
gen der Lander der des gegenwartigen Gattungsareals naherten sich 
zu jener Zeit denen der Gegenwart mehr in dem siidlichen, ais 
in dem nórdlichen Arealteile.

2. Das zwischen 0" und 95 —  100° Oe.L. (Ferro) und 
263— 5Ch N.B. sich erstreckende Gattungsareal umfafit ein Gebiet 
von ca. 100 Langengraden auf 25 Breitengraden, ist also 4 mai 
langer ais breit. Der Mittelmeridian dieses Areals (48°— 50°) und 
die Mittelparallele (38°) kreuzen sich in Kleinasien. Letzteres 
bildet daher das geographische Arealzentrum der Gattung. Die 
Grenzen dieses Areals laufen mit den Grenzen einer klimatisch 
einheitlichen Region, der mittellandischen Florenregion im Sinne 
Englers '), beinahe zusammen. Im Siiden grenzt das Areał an die 
Wiisten und Meere, im Osten an die Hochebenen und Gebirgsketten 
Zentralasien, im Westen an den Atlantischen Ozean und im Norden 
mit dem 47°— 50c N.B., an Gebiete, dereń klimatische Verhalt- 
nisse das Ueberschreiten dieser Grenze verbieten.

3. Dip Gattung Aegilops darf ais eine Gattung von weitem An- 
passungsvermogen und starker potentialer Verbreitungsenergie be- 
trachtet werden, da sie innerhalb ihres Areals den verschiedenen 
ókologischen Bedingungen angepafit und sowohl iiber den kontinen- 
talen ais auch den insularen Teil ihres Areals weitverbreitet ist 
(zumindest auf den gróBeren Inseln; —  uber die kleinerenn fehlt 
es an geniigenden Angaben). Auch auf hohen Gebirgen wie in

')  A. E n g I e r, Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, 
Leipzig 1879.



liefen Depressionen (Hermon 1700 m; Jordantal —  300 m) 
[inden sich Reprasenlanten dieser Gattung, ebenso bewohnt sie die 
verschiedensten Bóden, schwere, lehmige, sandige, halbsalzige, 
kalkige, basaltische usw.

4. Die gesamte Artenzahl der Gattung ist in dem zwischen 
37 1— 63° Oe.L. und 33"—38" N.B. sich erstreckenden Gebiete kon- 
zentriert. Der Mittelmeridian und die Mittelparallele dieses Ge- 
bietes kreuzen sich im nordostlichen Winkel des Mittelmeergebietes, 
ungefahr bei Kleinasien und Syrien. Die letztgenannten Lander, 
sowie auch die Grenzlander Kleinasiens weisen eine Anzahl von 
Aegi/ops-Arten auf, die in den einzelnen Landem von 7 bis 13 liegt; 
sie bilden zusammen das zentrale Massiv des Gattungsareals, Dieses 
Massiv umfabt somit folgende Lander: Kleinasien, die Balkanhalb- 
insel (insbesondere ihren siidlichen Teil), Syrien-Palastina, die 
Bergregion, die zwischen Nordmesopotamien und dem Kaukasus 
liegt, und endlich auch einen Teil Nordpersiens. Auch die Krim, 
obwohl sie nur 5 Aegilops-Arlen  aufweist, kann vielleicht noch zum 
Massiv gezahlt werden. Aufierhalb des zentralen Massivs beher- 
bergen die einzelnen Gebiete nur 1 bis 5 (selten 6) Arten, Das 
artenreichste Gebiet des zentralen Massivs ist Syrien-Palastina mit 
15 Arten; Kleinasien besitzt zwar etwas weniger, namlich 13 Arten, 
doch bildet es ebenso wie Syrien-Palastina das Hauptzentrum des 
Artenreichtums der Gattung, und zwar aus folgenden Griinden: 
a) Syrien und besonders Palastina sind floristisch viel griindlicher 
erforscht ais Kleinasien. b) Wahrend unter den Nachbarlandern 
Palastina-Syriens es nur ein einziges artenreiches Land gibt, und 
zwar Kleinasien selbst, sind die samtlichen Nachbarlander Klein
asiens artenreich, so daB, wenn es auch beziiglich der Artenzahl 
gegeniiber Syrien-Palastina etwas zuriicktritt, beziiglich der Areal- 
lage doch eine wichtigere Stelle ais Syrien-Palastina einnimmt.

5. Die Arealzentren beinahe aller Aegi/ops-Arten liegen im zen
tralen Massiv des Gattungsareals (abgesehen von Ae. ventricosa und 
Ae. Dańabilis). Nur im zentralen Massiv des Gattungsareals sind 
alle Sektionen der Gattung vertreten. Nordlich und sudlich, sowie 
ostlich und westlich von diesem Massiv sinkt die Zahl der Grund- 
typen (Sektionen), sowie die Artenzahl immer mehr. Diese, wie 
auch eine Reihe anderer, (in den systematischen und geographischen 
Teilen dieser Arbeit angefiihrten) Tatsachen sprechen daftir, da!3 
die Hauptentwicklung der Gattung innerhalb des genannten Massivs 
oder in seiner nachsten Nachbarschaft erfolgt ist.

6. Das Areał der Gattung kann in zwei Teile gegliedert wer
den, in einen nordlichen, vorzugsweise europaischen, und in einen 
siidlichen, vorzugsweise asiatisch-afrikanischen Areał tel, dereń 
Zwischengrenze mit der 40-ten Parallele fast zusammenlauft. Der
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nordliche Arealteil ist durch eine relative Arlenkonstanz gekenn- 
zeichnet, wie es z. B. bei A e. uniaristata, Ae. biuncialis var. macro- 
chaeta, Ae. ovata und bei Ae. cylindrica der Fali ist. Dagegen weisl 
der sudliche Teil des Areals grofie Formenmannigfaltigkeit bei den 
meisten dort heimischen Arten auf, ja sogar bei den Arten, die im 
nórdlichen Arealteil der Gattung konstant sind, wie z. B. bei 
Ae. ovała.

7. Man kann annehmen, dafi die Entstehungszentren der Arten 
der Sektion Macrathera sich zwischen Griechenland und dem medi- 
terranen Teil Kleinasiens (incl.) befinden; dort diirften auch die 
meisten Arten der Sektion Pleionałhera entstanden sein; die Ent
stehungszentren der Arten der Sektion Platystaehys befinden sich 
vermutlich in Palastina und seinen Nachbarlandern. Diejenigen der 
Arten der Sektion Pachystachys sind uns nicht zur Genniige klar; 
vermutlich war einst der Ausgangstypus dieser Sektion auch aufier- 
halb der gegenwartigen Artenareale weitverbreitet. Das Ent- 
stehungszentrum der Sektion Monoleptathera befindet sich vielleicht 
im nórdlichen Teile Kleinasiens oder noch nordlicher im Gebiete 
des gegenwartigen Schwarzen Meeres.

8. Die Klarlegung der moglichen Migrationswege bestatigt die 
von Engler (1 c.) ausgesprochene Annahme, dah die Migrations
wege vieler mediterranen Arten ii ber Kleinasien-Balkanhalbinsel, 
Sizilien und Nordafrika fuhrten.

Zusammenfassung des 
systematischen und geographischen Teiles.
Konnen wir, und sei es auch in groben Ziigen, die allgemeine 

Entwicklungsrichtung der Gattung Aegilops verfolgen?
Jeder Versuch, eine Entwicklungsrichtung der Gattung bei 

ihrem heutigen Kenntniszustand aufzustellen, wird unvermeidlich an 
Mangelhaftigkeit und an Liicken zu leiden haben. Nicht nur fehlt 
es noch fast ganz an genetischen Angaben fiir die Gattung, —  ob- 
wohl man sich in letzter Zeit in verschiedenen Landem im Zusam- 
menhang mit der Phylogenetik des Weizens auch mit der Klarung 
genetischer Fragen beziiglich der Gattung Aegilops befaBt hat, —  
sondern es ist auch die systematische und geographische Kennt- 
nis der Gattung noch recht unvollstandig. Viele Lander mit reichen 
Aegilops-Floren sind bisher wenig erforscht worden. Namentlich 
Forschungen in Kleinasien, in den zwischen Mesopotamien und 
Kaukasus liegenden Landem, im nórdlichen Syrien und Nordafrika 
werden zweifellos nicht nur durch Auffinden niedriger systemati- 
scher Einheiten, sondern vielleicht sogar wohl auch durch Ent-

Fedde, Rep. Beih. LV. 13
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deckung neuer Arten unsere Kenntnis iłber die Gattung bereichern. 
Ais Beweis dafur mag die Tatsache dienen, dafi in Palastina, einem 
relativ doch gut bekannten Gebiete, A e . uariabilis und A e . sharo- 
nensis in den letzten Jahren entdeckt wurden. Viele Tatsachen 
in der Pflanzengeographie der Gattung sind uns noch unverstandlich 
oder ungeniigend klar, vor allem das Isoliertsein des Areals von 
A e. Dentricosa von den Arealen der ubrigen Arten ihrer Sektion. 
Hochstwahrscheinlich werden spezielle Forschungen im sudostlichen 
Winkel des Mittelmeeres, besonders in den zwischen Palastina und 
Aegypten und zwischen letzterem und Cyrenaika sich erstreckenden 
Halbwiisten, diese Frage, sowie die Frage der Migrationsrichtung 
der Arten der Untersektion Libera der Sektion Pleionathera auf- 
hellen kónnen.

Wenn wir uns auch nicht anmafien wollen, die in diesem Ab- 
schnitte aufgestellte Frage ganz ausfuhrlich zu beantworten, so 
wollen wir doch versuchen, auf Grund der uns zur Verfiigung 
stehenden systematischen und geographischen Angaben, die all- 
gemeine Entwicklungsrichtung der morphologischen Grundmerkmale 
der Gattung aufzuzeichnen. Wir glauben, dafi ein solches auf mehr 
oder minder nachgepriiften Angaben begriindetes Schema der Ent
wicklungsrichtung der Gattung A egilops fiir die, die sich mit dieser 
Frage in der Zukunft auf Grund umfangreicherer und genauerer 
Angaben befassen werden, den W eg bahnen kónnte.

Im systematischen Teil dieser Arbeit haben wir gesehen, dafi 
die Untergattung A m blyop yru m  (die monotypische Sektion A na - 
thera) von der Untergattung E u-A egilops sehr verschieden ist. Viele 
Angaben sprechen dafur, dafi die Entwicklung der Sektion A n a - 
thera sich abgesondert von der der Sektionen der Untergattung E u- 
Aegilops vollzogen hat; jedenfalls ubte diese Sektion nur einen ge- 
ringen Einflufi auf den Entwicklunggang der Gattung aus. Demzu- 
folge beriicksichtigen wir im folgenden hauptsachlich die Unter
gattung Eu-A egilops.

Die morphologische Analyse entdeckt bei der Gattung A egilops  
eine aufierordentliche, im Vergleich mit den ubrigen Gattungen des 
Tribus Ilordeae deutlich hervortretende Mannigfaltigkeit im Bau 
der Aehre und des Aehrchens. Die Variationen der Kontur der 
Aehre und des Aehrchens innerhalb der Gattung A egilops umfassen 
fast die gesamte Variationsamplitude der Aehren und Aehrchen, die 
iiberhaupt der Tribus Ilordeae vorkommt, und in gewissen Verhalt- 
nissen ubersteigen sie noch die letzteren. Auch in vielen anderen 
Aehrenmerkmalen ist die Gattung A egilops sowohl von den Gat
tungen des Subtrib. Triticeae ais auch von den ubrigen Gtatungen 
des Tribus Hordeae scharf abgesondert. Die grofie Mannigfaltigkeit 
der Struktur der Aehre bei dieser Gattung veranlafite uns, sie in
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eine (im Verhaltnis zu ihrer Artenzahl) groBe Zahl von Sektionen 
einzuteilen.

Bei dem Vergleich der einzelnen A egilop s-Sektionen mit ande- 
ren Gattungen der Subtr. Triłiceae (und sogar mit den iibrigen Gat
tungen des Tribus Hordeae) erkennt man, daB sich einige A egilops- 
Sektionen im Grundbau der Aehre und des Aehrchens zumindest 
einem Teile den Gattungen des Subtribus Triticeae nahern, wah- 
rend andere Aegi/ops-Sektionen sowohl von den Gattungen ihres 
eigenen Subtribus ais auch von den iibrigen Gattungen des Tribus 
Hordeae sich scharf unterscheiden lassen.

Die folgenden Hauptmerkmale, die einer mehr oder minder 
groBen Anzahl von A egilops-A rten  eigen sind, unterscheiden sich 
scharf von den Merkmalen des Trib. Hordeae und fehlen dort 
ganzlich oder fast ganzlich (zumindest der Subtribus Triticeae).
a) Vielgrannigkeit der Spelzen, und dabei oft vorkommende gleich- 
niaBige Verteilung der Grannen auf die Hiill- und Deckspelzen;
b) Krugform des Aehrchens, und zwar das mehr oder minder starkę 
Aufgeblasensein des Aehrchens am unteren Teile, und die Einge- 
schniirung am oberen Teile; c) die mehr oder minder ausgepragte 
Eifórmigkeit der Aehre; und schlieBlich d) das Abfallen der Aehre 
ais Ganzes.

Vielgrannigkeit komml bei 3 (unter den 5) Sektionen der Unter- 
gattung E u -A egd op s  vor, und zwar bei Pachystachys, Macrathera 
und Pleionathera. Wahrend aber die Sektion Macrathera nur eine 
einzige mehrgrannige (nur am obersten Aehrchen) Art, A e . comosa, 
besitzt, die noch Uebergangsformen zu der durch eingrannige Spel
zen gekennzeichneten Art A e . caudata aufweist, und wahrend die 
einzige vielgrannige Art der Sektion Pachystachys, A e . juaenale, 
mit der eingrannigen A e . crassa derart nahe verwandt ist, da!3 ihr 
spezifischer Wert noch zu bezweifeln ist, sind alle Arten der Sek- 
tionPleionathera vielgrannig und zeigen keine cleutlichenUebergange 
zu den eingrannigen Arten der Gattung. —  Krugform des Aehr
chens kommt bei den Sektionen Pachystachys und Pleionathera oft 
vor, hingegen seltener und in schwacher Betanung bei der Sek
tion Macrathera. —  Eiform der Aehre ist den Sektionen Pleiona
thera und Macrathera, zuweilen und im geringeren MaBe auch A e .  
juuenale eigen. Wahrend aber die Sektion Macrathera nur selten 
die ovale Aehrenform, (dabei nur die schmal-ovale), sondern meist 
nur die schmal-lanzettliche Form aufweist, und eine ihrer drei 
Arten (A e . caudata)  sogar eine ausschlieGlich lineare Aehrenform 
hat, ist fur die Sektion Pleionathera die eiformige (zuweilen die fast 
kreisrunde) Aehre charakteristisch; sie hat keine einzige Art mit 
ausschlieGlich linealer Aehrenform, und nur bei ihrer Untersektion 
Adhaerens kommen (selten) Formen mit linealer Aehrenform vor
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—  Das Abfallen der Aehre ais Ganzes ist fur Pleionathera, Macra- 
und in geringerem Mafie fur Platystachys und Monoleptathera  
charakteristisch.

Wir sehen somit, dafi alle 4 oben angefiihrten Merkmale, durch 
welche die Gattung A egilops von den anderen Gattungen der Tribus 
Hordeae abweicht, bei der Sektion Pleionathera am starksten betont 
sind. Diese Sektion soli also einerseits ais der am meisten von den 
Gattungen der Tribus H ordeae (zumindest der Subtr. Tritieeae) 
abweichende Aegf/opstypus angesehen werden, andererseits ais die 
Sektion, die am weitesten von dem Ur-Aegi/ops-Typ steht, der 
sich einst von den Urtypen der Tribus absonderte, und mit dem die 
selbstandige Entwicklung der Gattung begonnen hat.

Dagegen sind diese Mermale am wenigsten bei der Sektion 
Platystachys betont, und zwar bei ihr von den samtlichen angefiihr- 
ten Merkmalen nur das des Abfallens der Aehre ais Ganzes, und 
das auch nur bei 2 der 5 der dieser Sektion angehorenden Arten. 
Diese Sektion weist Arten auf, die sich mehr ais die anderen Arten 
der Untergattung E u-A egilops  den Arten anderer Gattungen des 
Tribus nahern, und zwar erinnern A e . bicornis und in geringem 
Mafie A e . sharonensis stark an wilde Weizenarten. Durch diese 
beiden Arten nahert sich A egilops stark einer der iibrigen Gattungen 
der Tribus H ordeae, so dafi man wohl annehmen darf, dafi die Arten 
dieser Sektion mehr ais die anderer Sektionen dem alten A egilops- 
Typus ahneln.

Wenn man die drei iibrigen Aegi/ops-Sektionen in bezug auf die 
obengenannten 4 Merkmale mit anderen Gattungen der Tribus und 
andererseits mit den Sektionen Pleionathera und Platystachys ver- 
gleicht, kann man sich leicht iiberzeugen, dafi die Sektion Macra- 
thera dem Aehrenmerkmale gemafi der Sektion Pleionathera, und 
die Sektion Pachcstachys der Sektion Platystachys naher steht. Was 
Monoleptathera betrifft, so steht sie einerseits, (wie schon im syste- 
matischen Teil dieser Arbeit gezeigt wurde) morphologisch der 
Sektion Macrathera und in gewissem Sinne auch der Sektion Pleio
nathera nahe, andererseits aber nahert sich diese Sektion, vom Ge- 
sichtspunkt der 4 Merkmale betrachlet, dem vermutlichen Urtypus 
der Aegi/ops-Gattung mehr, ais es bei Macrathera und Pleionathera 
Nder Fali ist. Folglich muli die Sektion Monoleptathera  eine Stel- 
lung zwischen den Sektionen Pleionathera und Macrathera einer
seits, und Pachystachys und Platystachys andererseits zukommen. 
Was die Sektion Anathera anbelangt, so sei nochmals erwahnt, 
dafi sie nach der morphologischen Analyse eine ganz isolierte 
Stellung einnimmt, so dafi wir uns fur berechtigt halten, sie in einer 
besonderen Untergattung unterzubringen.
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Wir konnen somit dem Aehren- und Aehrchenmerkmale gemaB 
die folgende Reihenfolge aufstellen: 1. Subgenus A m blyopyru m  mit 
der Sektion Anatfiera; 2. Subgenus Eu-A egilops mit den Sektionen 
Platystachys, Pachysłachys, Monoleptathera, Macrathera, Pleiona- 
thera. Diese Reihenfolgen haben wir auch in unserer Arbeit bei- 
behalten,

Betrachten wir nun, zu welchen Schliissen man aut Grund der 
Zusammenfassung der systematischen und geographischen Angaben 
iiber die Arten verschiedener Sektionen gelangen kann, und wieweit 
diese Schliisse die angefiihrte Reihenfolge bestatigen konnen; dabei 
beginnen mit Macrathera.

Im systematischen Teil dieser Arbeit wurde schon hervor- 
gehoben, daB sich bei dieser Sektion ein phylogenetischer Zusam- 
menhang ihrer Arten in der Reihenfolge caudata— comosa— urdari- 
stata bemerkbar macht. Wir stutzten uns darauf, daB A e . comosa, 
einerseits eine Reihe von Uebergangsformen zu A e . caudata, ande- 
rerseits auch zu A e . uniaristcta sehr nahestehende Formen auf- 
weist. Unter Beriicks:chtigung der phytogeographischen Angaben 
iiber diese Sektion konnen wir die Tatsache feststellen, daB die 
Artareale dieser Sektionen in der oben angefiihrten Reihenfolge an 
GroBe abnehmen. Bemerkenswerter ist aber folgende Tatsache: 
Bekanntlich stellen die Inseln des nordwestlichen Mittelmeerwin- 
kels der. Rest eines Festlandes vor, der noch in einer relativ jiinge- 
ren Periode die Balkanhalbinsel mit Kleinasien (die beiden Areał - 
teile dieser Sektion) verband. A e . caudata ist auf diesen Inseln, 
(zumindest auf den gróBeren wie: Kreta, Karpathos, Rhodos, Myti- 
lene, Chios u. a.; von den kleineren Inseln fehlen Angaben), weit- 
verbreitet; also diirfte diese Art schon zur Zeit der Entstehung des 
agaischen Meeres weitverbreitet gewesen sein, Dagegen ist uns 
A e . uwaristata vor. diesen Inseln iiberhaupt nicht bekannt, und von 
A e . comosa  wird nur von einem einzigen Standort im griechischen 
Archipel, namlich von der dem Festland weniger entfernten Insel 
Syra (Cykladen) berichtet, und zwar var. subuentricosa. Sogar 
in der zusammenfassenden Flora Griechenlands, Conspectus Florae 
graecae von H a l a c s y  (1904) findet sich von A e . comosa nur 
dieser Standort, und zwar allein gestiitzt auf die alte Sibthorpsche 
Angabe. Moglicherweise wurde A e . comosa auf diesen Stand
ort nur eingeschleppt. Jedenfalls mufi man annehmen, daB 
A e . comosa und A e . uniaristata erst nach der Absonderung der 
meisten nordostlichen Mittelmeerinseln, doch noch vor der Bildung 
der Bosporus- und Dardanellenmeerengen entstanden sind, und daB 
die Wanderung diese Arten in der Region der genannten Meeres- 
enge gefiihrt hat. Man wird also vielleicht das Alter dieser beiden 
Arten, die jedenfalls noch relatiy sehr jung sind, zumindest das
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von A e . eomosa, etwas genauer feststellen kónnen. Sowohl vom 
morphologischen wie vom geographischen Standpunkte ausgehend 
erscheint A e . caudata ais die alteste Art der Sektion. Durch dieses 
Ergebnis wird unsere Behauptung uber die allgemeine Entwicklungs • 
richtung der Gattung, (und zwar je alter ein A egilop s-Typus ist, 
desto weniger treten bei ihm die obengenannten, vom U r-A egilop s- 
Typus abweichenden Merkmale auf), insofern gestutzt, ais A e . 
caudata von den genannten 4 Merkmalen nur eins (das Abfallen 
der Aehre ais Ganzes) eigen ist. A e . uniaristata dagegen soli ais 
die jiingste Art der Sektion betrachtet werden, da sie keine Ueber- 
gangsformen zu A e . caudata aufweist, und da bei ihr am deutlich- 
sten (innerhalb der Sektion) die vom Ur-Aegi/ops-Typus abwei
chenden Merkmale hervortreten. Die aulierordentliche Konstanz 
dieser Art, die scheinbar unserer Annahme uber das jungę Alter 
dieser Art widerspricht, konnte man vielleicht damit erklaren, daB 
diese Art den nórdlichen Arealteil der Gattung bewohnt, wo iiber- 
haupt Formenkonstanz der Gattung herrscht. Móglicherweise wird 
ein genauer Vergleich des Herbarmaterials aus den Standorten 
Moreas und Ismids, die vielleicht nur einen nach Siiden fortschrei- 
tenden Vorporslen der Art vorstellen, mit dem Materiale aus dem 
nordwestlichen Teil der Balkanhalbinsel dartun, da!3 das erstere, 
(obwohl von einem viel kleineren Arealteile herstammend), mehr 
Formen aufweist ais das letztere,

Das jungę Alter dieser Sektion wird auch durch folgendes 
wahrscheinlich gemacht. Das Areał der Sektion ist im Vergleich 
mit den ubrigen Sektionsarealen der Untergattung E u-A egilops  (mit 
Ausnahme von P latystachys) auBerordcntlich klein. Nun sieht man 
gewohnlich eine Pflanzengruppe mit beschranktem Areał entweder 
ais ein Relikt an, ais eine alte Gruppe, die die Eigenschaften einer 
intensiven Entwicklung eingebiiBt hat, oder umgekehrt ais eine sehr 
jungę, ihre Entwicklung erst beginnende Gruppe, die noch keine 
Zeit halte, sich zu yerbreiten. Fur die Sektion Macrathera aber 
berechtigt uns der auBerordentliche Polymorphismus der Mittelart 
dieser Sektion, A e . eomosa, das Vorhandensein von Uebergangs- 
formen zwischen den Arten dieser Sektion, sowie die starkę Ab- 
weichung der morphologischen Merkmale von denen des Ur-Aegi- 
lops-Typus (siehe oben) und die erwahnten geographischen Verhalt- 
nisse bezuglich der Inseln, die zweite der erwahnten Ansichten 
anzunehmen.

Beim Vergleich der morphologischen und geographischen An- 
gaben iiber die Sektion Macrathera mit den Angaben uber die Sek
tion Pleionathera erkennt man, daB Macrathera ihre Entwicklung 
spater ais Pleionathera begonnen hat. Zu dieser Annahme berech- 
tigen uns die Tatsachen, daB die Ausdehnung der Artenareale der
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Sektion Płeionathera im Vergleich mit dem Artareal der Sektion 
Macrathera weitaus gróBer sind, dali zwischen Płeionathera und 
den alten, mit eingrannigen Spelzen versehenen Sektionen der 
Gattung deutliche Verbindungsglieder fehlen, wahrend solche bei 
der Sektion Macrathera vorhanden sind (A e . caudaia), und noch 
andere. Und doch ziehen wir vor, in unserer Reihenfolge der Sek
tionen die Sektion Płeionathera einzureihen, da wir unsere Reihen
folge vorwiegend auf dem Abweichungsgrad der Aehren- und Aehr- 
chenmerkmale von dem vermutlichen Ur-Aegr/ops-Typus begriinden 
und nicht auf dem Alter der Sektionen.

Unsere Betrachtung der Sektion Macrathera schlieBend, kónnen 
wir die Entwicklungsrichtung der Aehrenmerkmale folgendermaben 
charakterisieren: Die Entwicklung erfolgie von einer langen, cylin- 
drischen, aus linearen Aehrchen zusammengesetzten Aehre mit 
kraftig begrannten Gipfelahrchen zu einer kurzeń lanzettlichen oder 
ovalen aus ±  aufgeblasenen Aehrchen zusammengesetzten Aehre 
mit gleichmaBig verteilten Grannen.

Ist auch eine Reihenfolge in der Entwicklung der Arten der 
Sektion Płeionathera aufzuweisen? Unserer Meinung nach ist es 
nur zum Teil móglich. Wenn man die Arten der Subsektion Libera 
im Lichte der obengenannten 4 Merkmale nachpriift, ist man zur 
Annahme berechtigt, dali ais alteste Art (Anfangsglied) dieser 
Untersektion A e . triuncialis angesehen werden muB. Das groBe 
Areał dieser Art spricht auch fur ihr hoheres Alter, obwohl auch 
das weite Anpassungsvermógen dieser Art hier nicht auBer Acht 
gelassen werden darf. A e . ovata dagegen kann ais Endglied (jiing- 
ster Art) dieser Untersektion angesehen werden, und zwar auf fol- 
genden Griinden: 1. A.e. ovata weicht mehr ais jede andere Art 
der Gattung vom vermutlichen Ur-Aegi/ops-Typus ab; 2. A e . ovata 
und A e . triuncialis sind die einzigen Arten der Untersektion Libera, 
die fast keine Merkmalenkonvergenz zueinander aufweisen, wahrend 
die ubrigen Arten dieser Untersektion einerseits Formen mit deu- 
licher Merkmalkonvergenz zu A e. ouata, andererseits solche mit 
nicht minder deutlichen Merkmalkonvergenz zu A e . triuncialis auf
weisen. Es laBt sich sogar annehmen, daB die Hybridisation irgend- 
welche Rolle in der Entwicklung dieser dazwischenstehenden Arten 
gespielt hatte.

Bei der Betrachtung der gegenseitigen Verhaltnisse der beiden 
Untersektionen der Sektion Płeionathera miissen wir zunachst fest- 
stellen, dafl wir noch keine ausreichenden Angaben besitzen, um eine 
Reihenfolge in der Entwicklung dieser Untersektionen aufzeichnen 
zu konnen, und daB sich die Angaben, uber die wir verfiigen, zu- 
weilen widersprechen. Trotz des Vorhandenseins eines merkwiir- 
digen Parallelismus in den Formen der Arten beider Untersektio-
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nen der Sektion Pleionathera (Taf. IV f— g), eines Umstandes, der 
in vielen Fallen eine genaue Untersuchung notig macht, um ent- 
scheiden zu konnen, welcher Untersektion diese oder jene fragliche 
Form angehort, gibt es doch eine ganze Reihe wichtiger morpho- 
logischer und geographischer Eigenschaften, durch welche sich 
die beiden Untersektionen voneinander unterscheiden lassen. Die 
wichtigsten dieser morphologischen Merkmale sind: Das Verwach- 
sensein der Karyopse in der Untersektion Adhaerens und ihr Frei- 
sein in der Untersektion Libera, das Vorhandensein von verhaltnis- 
maBig vielen Formen mit ganz linearen Aehren bei Adhaerens und 
das Fehlen solcher Formen bei Libera, und schliefilich auch die 
diinnen, gewohnlich parallelen Hullspelzennerven bei Adhaerens. 
Alle diese Merkmale stellen die Subsektion Adhaerens den alten 
Sektionen der Gattung naher ais die Subsektion Libera. —  Das 
Freisein der Karyopsen bei der Untersektion Libera ist eine auBer- 
ordentlich merkwiirdige Erscheinung. Da die Gliederung der Sek
tion Pleionathera in zwei Untersektionen, die hauptsachlich aul 
Grund des genannten, in den samtlichen Artenformen auBerst kon- 
stanten Karyopsenmerkmales erfolgte, auch von anderen korrela- 
tiven morphologischen Merkmalen, sowie von den gegraphischen 
und okologischen Verhaltnissen der beiden Untersektionen gestutzt 
wird, so kann das Karyopsenmerkmal ais ein wichtiges Grundmerk- 
mal bei der Einteilung der Gattung angesehen werden. Merkwurdig 
ist die Tatsache, dali gerade bei der am meisten von dem vermut- 
lichen Urtypus der Gattung durch das Aehren und Aehrchenmerk- 
mal abweichenden Sektion ein Merkmal (Freisein der Karyopse) 
vorkommt, das bei den ubrigen Sektionen der Gattung ganzlich 
fehlt, und das nur bei einigen Gattungen der Subtribus Triticeae 
wieder angetroffen wird. Noch merkwurdiger ist es, daB diese 
Merkmale gerade der Untersektion eigen ist, der die am meisten 
von dem Urtypus der Gattung abweichenden Arten (A e . ovata und 
A e . triaristata) angehoren. Doch sind wir nicht geneigt, dieser in 
bezug auf dieses Merkmal vorhandenen Annaherung der Unter
sektion Libera mit der Gattung A egilops am nachsten stehenden 
Gattung Triticum eine besondere Bedeutung fur das Bestimmen des 
Alters der Aegi/ops-Sektionen zuzuschreiben; denn wir glauben 
nicht, dafi man die Sektion Pleionathera (genauer die Subsektion 
Libera) ais die alteste Sektion von A eg ylo p s  ansehen darf. Unserer 
Meinung nach erschien in der Sektion Pleionathera dieses, in den 
ubrigen Sektionen iiberhaupt fehlendes Merkmal erst dann, ais schon 
diese Sektion, (die einst zweifellos mit den, mit eingrannnigen 
Spelzen versehenen Sektionen inniger verbunden war), eine Reihe 
von Entwicklungsphasen durchgemacht hatte, und es erscheint zwei- 
felhaft, ob das Unverwachsensein der Karyopse schon in einem
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friihen Entwicklungsstadium der Sektion auftrat, um spater wieder 
zu verschwinden. Man konnte daher annehmen, daB im Kary- 
opsenmerkmal, ebenso wie Nervatur- und Aehrchenmerkmale die 
Untersektion Adhaerens den alten Sektionen der Gattung naher 
ais Untersektion Libera steht. Wenn man die Areale beider Unter- 
sektionen miteinander vergleicht (Taf. XVII, Kartę 6, und Taf. 
XVIII) , so sieht man gleich, daB das Areał der Untersektion A d 
haerens, obwohl es ein ziemlich proBes ist, bedeutend kleiner ais 
das der Untersektion Libera ist. Andererseits sind die Areale 
beider Untersektionen auch in ihrem Charakter voneinander ver- 
schieden. Wahrend das Areał der Untersektion Adhaerens inner- 
halb des Gattungsareals ein ausgesprochen sudliches ist und unter 
anderem auch die sudlichsten und trockensten Arealteile der Gat- 
tunp umfaBt, sind die Arten der Untersektion Libera iiber den nord- 
lichen Arealteil der Gattung weit verbreitet und fehlen ganz oder 
sind nur sparlich verreten in dem grofiten trockensten Teile der 
siidlichen Halfte des Gattungsareals. Der Areał g r 6 B e gemafi 
konnte man die Untersektion Libera ais die alteste betrachten, aber 
der Areał l a g ę  gemafi muB gerade die Untersektion Adhaerens 
ais die altere betrachtet werden, da letztere einerseits entsprechend 
ihrer Areallage den alteren Sektionen der Gatung nahe seht, ande
rerseits den klimatischen Bedingungen weniger anpassungsfahig er- 
scheint. Die meisten morphologischen und geographischen Tat- 
sachen sprechen also dafiir, daB die Untersektion Adhaerens eine 
altere ist. Doch wie wir schon oben gesehen haben, steht diese 
Annahme mit einigen Tatsachen nicht im vollen Einklang. Wir 
konnen noch zwei Argumente gegen diese Annahme anfiihren: 
1. Wahrend wir bei Subsekt. Adhaerens keine einzige den alteren 
Sektionen der Gattung sehr ahnliche Form kennen, sind einige 
Formen von A e . triuncialis ssp. orienłalis den Formen von A e . 
cylindrica auBerordentlich ahnlich, so dafi man den Zusammenhang 
zwischen Sektion Pleionałhera und den alteren Sektionen (mit ein- 
grannigen Spelzen) der Gattung in der Richtung von A e . triuncialis 
und nicht in der Richtung von A e . uariabilis1) oder A . Kotschyi 
zu sehen hat. 2. A e . uariabilis ist eine auBerordentlich polymorphe 
Art und dabei sind alle ihre Formen auf einer ziemlich beschrank- 
ten Region der Kiistenebene Palastinas vertreten, ein Umstand, der 
fur das jungc Alter dieser Art spricht. Man konnte vielleicht auch

') Interessant sind die aus zwei Slellen in Palastina gesammelien 
Exemplare von Ae. variabilis ssp. cylindrostachys, welche besonders im Bau 
des obersten Aehrchens groBe Aehnlicbkeit mit Ae. longissima haben. Wir 
nehmen an, daB sie eher Hybride ais Uebergangsformen der letztgenannten 
Arten darstellen. Leider wurden die Aehren im unreifen Zustande ge- 
sammelt, sodaB diese Annahme durch Kreuzungsversiiche nun nachgeprtift 
werden mtissen.
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annehmen, daB das Konzentriertsein von Formen dieser Art in 
Palastina mit einer sekundaren Formenbildung dieser Art in Pala- 
stina verbunden ist; doch widerspricht diese Annahme der Tat- 
sache, daB die meisten palastinischen Varietaten, sowie ihre Ueber- 
gangsform nicht nur in den Nachbarlandern Palastinas, Syrien und 
Aegypten, vorkommen, sondern auch (obzwar im geringeren MaBe) 
in den iibrigen Arealteilen der Art. Wir kommen also beziiglicn 
der beiden Untersektionen zu dem SchluB, daB, obwohl wir in dieser 
Arbeit die Untersektion Adhaerens vor der Untersektion Libera 
anfiihrten, die Frage, welche von diesen beiden ais altere betrachtel 
werden muB, ebenso wie die Frage der phylogenetischen Verhalt- 
nisse der Arten der Untersektion Anhaerens noch offen bleibt. Was 
aber die Subsektion Libera betrifft, so konnen wir vorlaufig nur 
annehmen, dafi der Aehrentypus von A e . triuncialis der alteste ist 
und der von A e . ovała der jiingste.

Wenn wir auch uber die phylogenetische Entwicklung der 
Sektion Pleionathera nichts Bestimmtes sagen konnen, so ware doch 
auf Grund dessen, daB bei der Untersektion Libera der Aehrentypus 
von A e. triuncialis der alteste, der von A e . ovata der jiingste ist, 
und daB die iibrigen Arten dieser Subsektion im Bau der Aehre nur 
Uebergangstypen sind, sowie auch auf Grund des allgemeinen Merk- 
malparallelismus der beiden Untersektionen, folgendes uber die Ent- 
wicklungstendenz der Aehren- und Aehrchenmerkmale dieser Sek
tion anzunehmen: Die Entwicklung der Aehre erfolgte von einer 
langen, schmal-lanzeltlichen (oder sogar linealen), aus einer ziem- 
lich groBen Zahl von schwach-elliptischen (oder sogar linealen) 
Aehrchen zusammengesetzten Aehre, mit dem obersten Aehrchen 
am kraftigsten entwickelten Grannen zu einer kurzeń, lanzettlichen, 
ovalen (oder sogar fast kreisrunden), aus wenigen, aufgeblasenen 
Aehrchen zusammengesetzten Aehre, mit ±  gleichmafiig verteilten 
Grannen; d. h. fast derselbe Entwicklungsgang wie bei Macrathera.

Wie wir schon zum Teile gesehen haben, zeigt sich bei vielen 
A egilops-A rten  eine : deutliche Korrelation der drei Merkmale, 
namlich der Aehrenform, der Aehrchenform und der Verteilung der 
Grannen. Lange Aehren haben meist lineare Aehrchen, [A e . ven- 
tricosa ist eine deutliche Ausnahme), wahrend die kiirzesten Aehren 
die am meisten aufgeblasenen Aehrchen aufweisen. Formen, die 
die langsten Aehren aufweisen, haben meist kraftig entwickelte 
Gipfelgrannen und schwach oder iiberhaupt nicht entwickelte Seiten- 
grannen, wahrend bei kurzeń Aehren die Grannen ±  gleichmaBig 
verteilt sind. —  Im Zusammenhang mit der Verkurzung und Ab- 
rundung der Aehre, wie auch mit der gleichmafiigen Verteilung ihrer 
Grannen geht auch die Veranderung der Verbreitungsweise 
der Pflanzen vor sich. Lange, lineare Aehren zerfallen ge-
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wohnlich zur Reifezeit in einzelne Aehrchen, wahrend kurze, 
eiformige Aehren immer ais Ganzes abfallen. Letztere Ver- 
breitungsweise herrscht bei der Sektion Pleionathera vor und nur 
selten kommt bei den langen und schmalahrigen Formen von Ae. 
tńuncialis und Ae. Kotschyi auch die erstere Verbreitungsweise 
vor und, was bemerkenswert ist, ist in diesem Falle die Aehre meist 
ganzlich oder nur in ihrem unteren Teile unbegrannt.

Bei der Gestaltung der verkiirzten, ais Ganzes abfallenden 
und aus aufgeblasenen Aehrchen zusammengesetzten Aehre mit 
gleichmaflig verteilten Grannen konnen drei Hauptmomente unter- 
schieden werden:

a) Die Verkiirzung der Aehre und ihr Abfallen ais Ganzes 
wird einerseits durch die Reduktion der terminalen und basalen 
Aehrchen, andererseits durch das Einbiifien der Bruchigkeit der 
Aehrenspindel ihrer ganzen Lange nach (aufier an einer Stelle) 
hervorgerufen. Das Kleinerwerden des oder der obersten Aehr
chen kommt zwar oft bei anderen Aehrentypen vor; hier ist aber 
diese Erscheinung eine stele und geht weiter bis zum volligen Steril- 
werden der Aehrchen und ihrer Umwandlung ausschliefilich zum 
„Grannentrager". —  Die basalen, rudimentaren Aehrchen kommen 
zwar auch bei den iibrigen Aehrentypen vor, bilden aber hier ein 
konstantes Merkmal, so ais hatten sie eine besondere Funktion (ais 
Abbruchapparat!) ') iibernommen, da die Aehre immer oberhalb 
der rudimentaren Aehrchen abbricht. Das Abbrechen der Aehre 
nicht an ihrem basalen Teile erklart sich damit, daB bei Aegilops 
im allgemeinen die Bruchigkeit der Aehre schwach am basalen 
Knoten (zwischen Halm und unterstem Aehrchen) der Aehre be- 
tont ist. Sogar an Aehrchen, die in einzelne Aehrchen zerfallen, 
bleibt das unterste Aehrchen gewbhnlich am Halme zuriick. Auch 
nachdem die Spindel ihre Bruchigkeit einbuHte, blieb doch diese 
Eigenschaft des basalen Knotens weiter erhalten, wurde sogar 
verstarkt und die Bruchigkeit der Aehrchenachse beschrankte sich 
auf eine einzige Stelle oberhalb der untersten rudimentaren Aehr
chen. Der Briichigkeitsgrad der Spindel oberhalb der basalen Aehr
chen verstarkt sich etwa in dem Mafie, wie die unteren Aehrchen 
verkummern, so dafi ihr Zusammenhang den iibrigen Aehrchen da
mit abgeschwacht wurde.

b) In Korrelalion zu dem Abnehmen der Aehrchenzahl steht 
auch die Verkurzung der Spindelglieder und das Kompaktwerden 
der Aehre (besonders am unteren Teile der Aehre), ebenso wie 
das Aufgeblasensein der Aehrchen.

')  Selbstverstandlich befindet sich das Abbrnchsgewebe zwischen dem 
verkUmmerten Aehrchen und der Basis des untersten fertilen Aehrchens.
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c) Mit der Kompaktheit der Aehre und mit dem Abnehmen 
ihrer Aehrchenzahl steht auch die Gleichmafiigkeit in der Verteilung 
der Grannen iiber die samtlichen Aehrchen in Korrelation.

Diese angefiihrten Moment© beteiligten sich bei der Gestaltung 
der fiir Sektion Pleionathera charakteristischen Aehre. Ais Bei- 
spiel eines extremen Ausdruckes dieses Aehrentypus erwahnen wir 
A e . ovata var. latearistała (Taf. XV c), aus Spanien und aus dem 
westlichen Nordafrika, und Ae.triaristafa ssp. conłracła (Taf.XIVa), 
aus Kleinasien, Formen, die die Variationsgrenze der Aehre (in 
dieser Richtung) im Bereiche der Gattung bilden.

Die biologische Deutung der Umanderung der Aehre in der 
erwahnten Richtung ist, wie schon gesagt, in der Vervollstandigung 
der Anpassungsfahigkeit zur Fernverbreitung zu erblicken. Eine 
kurze, ovale, mit weitausgespreizten Grannen versehene Aehre ist 
ais „Steppenroller" an die Fernverbreitung gut angepafit und ist 
in dieser Beziehung vorteilhafter ais eine anders gestaltete, ganze 
oder eine in einzelne Aehrchen zerfallende Aehre, Dieser Vor- 
teil in der Verbreitung wird veranschaulicht, wenn man die Areal- 
grofie der Sektion Pleionathera mit der der ubrigen Sektionen ver- 
gleicht. W ie ein Blick auf die Verbreitungskarten zeigt, uber- 
steigt die Summę der Flachen der Artareale dieser Sektion be- 
trachtlich die Flachensumme der ubrigen Artareale der Gattung.

Wir erlaubten uns, naher auf die Sektion Pleionathera einzu- 
gehen, da die Entwicklungsrichtung der Aehrenmerkmale dieser 
Sektion der ganzen Gattung in gewissem Grad eigen ist, nur dafi sie 
hier am scharfsten ausgepragt ist. Unter den ubrigen Sektionen 
findet diese Tendenz ihren deutlichsten Ausdruck bei der Sektion 
Macrathera, und zwar ist die Entwicklungsrichtung der Aehren
merkmale hier nicht wesentlich von der der Sektion Pleionathera 
verschieden. Der Umstand, dafi bei den beiden genannten Sek
tionen diese Tendenz am starksten ausgedriickt ist, bestatigt unsere 
Annahme, dafi diese Sektionen die jiingsten sind, und am Schlufi 
der Sektionenreihe einzureihen sind; da aber diese Tendenz bei 
Pleionathera starker ais bei Macrathera ausgepragt ist, so ist das 
Aufstellen der ersteren hinter Macrathera berechtigt.

Gehen wir jetzt zur Betrachtung der monotypen Sektion M on o- 
leptathera iiber. Von den vier Merkmalen, durch die unserer Mei- 
nung nach, die Gattung A egilops  am meisten von dem vermutlichen 
Urtypus abweicht, tritt bei A e . cylindrica nur eins, das Abfallen der 
Aehre ais Ganzes, auf, und auch das nicht immer. Dieser Um
stand scheint zwar nicht gerade dafiir zu sprechen, dafi diese Sek
tion den beiden bisher betrachteten Sektionen sehr nahe steht; je- 
doch spricht eine Reihe systematisch und geographisch begriindeter 
Argumente dafiirr, diese Sektion den Sektionen Macrathera und
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Argumente sind folgende: a) Im systematischen Teil sahen wir, 
daG hinsichtlich der Grannen die 4 grofien Sektionen der Unter- 
gattung E u-A egilops in zwei Gruppen verteilt sind, und zwar um- 
fafit die eine die Sektionen Platysłachys und Pachystachys, bei 
denen vorwiegend die Deckspelzen begraannt sind, und bei denen 
die Aehre Iinear ist (alterer Aehrentypus), die andere die Sektionen 
Pleionathera und Macrathera, bei denen die Hiillspelze vorwiegend 
begrannt ist, und bei denen die Aehre meist ±  lanzettlich oder 
oval ist (jiingerer Aehrentypus). Nun nimmt die Sektion M ono- 
leptathera im Grannenmerkmale eine mittlere Stellung zwischen 
diesen beiden Gruppen ein. b) Aus der morphologischen Analyse 
ergibt sich, da!3 A e . cylindrica auGerst nahe zu A e . caudata steht, 
und daG sie sich auch A e . triuncialis nahert. Die Aehnlichkeit von 
A e . cylindrica zu A e . caudata in den morphologischen Merkmalen 
ist derart groG, daG man eine innige phylogenetische Verwandt- 
schaft dieser Arten anzunehmen berechtigt ist trotz des Unterschie- 
des in den Chromosomenzahlen, und wenn wir auch fur A e . cylin
drica auf Grund der im systematischen Teile angefiihrten Beweise 
eine selbstandige Sektion aufstellen, muG doch betont werden, daG 
sie der Sektion Macrathera am nachsten steht. A e . triuncialis ist 
zwar von A e . cylindrica weit mehr ais A e . caudata entfernt, doch 
nahert sich die Sektion Pleionathera den alteren, mit eingrannigen 
Spelzen versehenen Sektionen nur in der Richtung A e . triuncialis—  
A e . cylindrica. Die Verwandschaft der Sektion Pleionathera zu 
A e. cylindrica ist nicht nur viel naher ais die zu den mit eingranni
gen Spelzen versehenen Arten der Sektionen Platystachys und 
Pachystachys (obwohl letztere in bezug auf Bauchigkeit der Aehr- 
chen Pleionathera naher steht, ais M onoleptathera), sondern auch 
inniger ais ihre Verwandtschaft zu der mehrgrannigen (auf die 
Spelze) A e . juuenale der Sektion Pachystachys. c) Auch beziig- 
lich ihres Areals steht A e . cylindrica, die vorzugsweise im nord- 
lichen Arealteil der Gattung verbreitet ist, den Sektionen Macra
thera und Pleionathera naher ais den Sektionen Platystachys und 
Pachystachys. Der Umstand, daG nur die Areale der Sektionen 
Pleionathera, Macrathera und Monoleptathera die Nordgrenze des 
Gattungsareals beriihren, (Pleionathera in Spanien und Frank- 
reich, Macrathera an der nordlichen Ecke des adriatischen Meeres, 
wahrscheinlich zusammen mit Pleionathera, und Monoleptathera am 
ganzen nordostlichen Arealteile der Gattung), spricht auch fur die 
Verwandtschaft dieser Sektionen im okologischen Sinne. —  Alle 
diese drei Argumente berechtigen uns, die Sektion Monoleptathera  
neben Macrathera und Pleionathera zu stellen. Fugen wir noch 
hinzu, daG die vermutlichen Entstehungszentren von A e . cylindrica,
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der Arten der Sektion Macrałhera, sowie der meisten Arten 
der Sektion Pleionałhera im nordwestlichen Teile des zen- 
tralen Massives sich befinden. Man kann somit vielleicht einen 
innigen Zusammenhang zwischen dieseen drei Sektionen vermuten, 
und diese Sektionsgruppe sogar (wegen des ihnen gemeinsamen 
Merkmals des Auftretens der Grannen vorwiegend an den Hiill- 
spelzen) mit „ Glum iathera ‘ bezeichnen.

Betrachten wir nun die beiden letzten Sektionen der Unter- 
gattung E u -A egilops, Platystachys und Pachysłachys, um uns zu 
iiberzeugen, in wie weit man berechtigt ist, einerseits die beiden 
Sektionen nebeneinander anzufiihren, andererseits Pachysłachys 
naher ais Platystachys den oben besprochenen Sektionen zu 
stellen. Beim Vergleich der Sektionsmerkmale dieser Sektionen 
zeigt sich eine Reihe von Merkmalen, durch die diese Sektionen 
inander genahert werden, und zwar die lineale Aehrenform, das 
Zerfallen der Aehre in einzelne Aehrchen (bei den meisten Arten), 
die Entwicklung der Grannen vorwiegend an den Dckspelzen u. n. a. 
Wir haben sogar gesehen, dafi sich hauptsachlich der Form und 
dem Bau der Hiillspelze gemafi diese Sektionen in der Richtung 
Subsect. Truncata (Sektion Platystachys) —  A e . sqarrosa einander 
besonders nahern. Auch in geographischer und okologischer Hin- 
sicht nahern sich diese Sektionen einander, da ihre Areale vorzugs- 
weise den siidlichen, trockeneren Areał teil der Gattung einnehmen. 
Es sind also geniigend Argumente vorhanden, um diese beiden Sek
tionen in unserer Sektionenreihe nebeneinander anzufiihren. Wir 
glauben jedoch, daB die Verwandschaft dieser Sektionen zueinan- 
der nicht so eng ist wie z. B„ die zwischen Macrathera und M ono- 
leptothera, da wir keine einzige die Sektionen Platystachys und 
Pachysłachys wirklich verbindende Form kennen.

Welche der beiden Sektionen steht nun der Sektionengruppe 
„Glumiathera“  am nachsten? Unter den 4 Merkmalen, durch 
welche die Gattung A egilops hauptsachlich vom Ur-Aegi/ops-Typus 
abweicht, ist der Sektion Platystachys nur eine eigen, und zwar das 
Abfallen der Aehre ais Ganzes, und kommt nur bei 2 (von den 5} 
Arten der Sektion vor. Bei der Sektion Pachysłachys tritt Unzer- 
brechlichkeit der Aehre nur selten (bei A e . aentricosa) auf, dagegen 
ist bei dieser Sektion Bauchigkeit der Aehre stark betont und bei 
einer Art, A e . juuenale, tritt auch Mehrgrannigkeit der Spelzen 
auf, und zuweilen auch die schwach-lanzettliche Form der Aehre. 
Das allein genugt schon, um die Sektion Pachysłachys ais die 
jiingere der beiden zu betrachten. Es sind jedoch noch folgende 
andere Griinde vorhanden, die wir hier kurz anfiihren wollen: 
1. In der ganzen Untergattung E u -A egilop s  tritt nur bei der Sektion 
Platystachys eine i  ausgepragte Zweizeiligkeit der Aehre auf,
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ebenso + abgeflachte Aehrchen, die mit den zu ihnen gehorenden 
Spindelgliedern abfallen (Taf. I a) und in den Boden wie Keile 
eindringen. Das Vorkommen dieser, in den Gattungen der Sub- 
tribus Triticeae vorherrschenden Merkmale bei der Sektion P la ty- 
stachys deutet darauf hin, dafi der Aehrentypus dieser Sektion ein 
alterer ist. Umgekehrt kommen innerhalb der Subtribus Triticeae 
die folgenden, bei der Sektion Pachystachys auftretenden Merk
male, und zwar die zylindrische Aehre, das Abfallen des Aehrchens 
mit dem ihm anliegenden (dem nachst oberen Aehrchen zuge- 
horenden) Spindelgliede (Taf. I b) und ihre Verbreitung ais FaB- 
chen fast nur der Gattung A egilops  zu. Wir mtissen daher die 
Sektion Pachystachys (im Vergleich zu P latystachys) ais die vom 
Urtypus mehr abweichende, ansehen. Die Annahme, dafi das Zer- 
fallen der Aehre in einzelne fafiformige Aehrchen ein jiingeres 
Merkmal ist, findet auch darin eine Stiitze, dafi diese Verbreitungs- 
weise auch bei der jiingeren Sektion Monoleptathera vorkommt, 
und sogar bei der Sektion Pleionathera in den dort seltenen Fallen, 
wo iiberhaupt die Aehre in einzelne Aehrchen zerfallt, 2. Die 
aufierst beschrankte Variabilitat der Sektion Platystachys spricht 
offenbar fur ein relativ hohes Alter der Sektion. Soweit eine 
Variabilitat bei dieser Sektion iiberhaupt vorhanden ist, geht sie 
mindestens bei den 3 (von den 5) Arten der Sektion, in eine ganz 
andere Richtung ais die in der Sektion Pachystachys, und erinnert 
in vielem an die Variabilitat einiger anderer Gattungen der Sub- 
trbus Triticeae, wahrend die Variabilitat der Sektion Pachystachys 
in der Richtung der ubrigen Sektionen von E u -A egilop s  sich nahert, 
was besonders bei A e . jiwenalis deutlich hervortritt. 3. Das aufierst 
kleine Areał von Platystachys und die grofie Abhangigkeit 
ihrer Arten von gewissen edaphischen Bedingungen spricht auch 
fur ihr geringeres Anpassungsvermogen und hohes Alter. Somit 
geht aus dieser Betrachtung hervor, dafi man Platystachys vor 
Pachystachys zu stellen hat.

Versuchen wir nun, soweit es uns die Kenntnis dieser Sektionen 
erlaubt, die allgemeine Entwicklungsrichtung ihrer Untersektionen 
und Arten zu verfo!gen, und beginnen wir zunachst mit P achy
stachys. Beim Vergleich der Untersektionen dieser Sektion uber- 
zeugt man sich, dafi bei der Untersektion Oligomorpha (A e . squar- 
rosa) die 4 oben erwahnten Merkmale ara schwachsten auftreten. 
Das einzige in dieser Untersektion auftretende Merkmal —  
Bauchigkeit der Aehre —  ist bei A e. squarrosa selten vorhanden 
und nicht stark ausgepragt. Wenn man noch hinzufugt, dafi die 
Variabilitat dieser Art sehr beschrankt ist, so ist man anzunehmen 
berechtigt, dafi der Aehrentypus dieser Untersektion mehr ais 
andere dem alteren Aehrentypus der Sektion entspricht. Wenn
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man ferner die Untersektionen Occidentalis und Połym orpha  mit- 
einander vergleicht, sieht man bald, dafi die Bauchigkeit des Aehr- 
chens stark bei der ersteren, (diese weist keine lineare Aehrchen- 
formen auf), und viel schwacher bei der zweiten zum Ausdruck 
gelangt; (diese weist auch lineare Aehrchen auf). A e  uentricosa 
(Untersektion Occidentalis) weist Formen mit nicht briichigen 
Aehren auf (der einzige Fali in der Sektion). Die Untersektion 
Połym orpha  weist vielgrannige Spelzen (bei A e . juuenalis) sowie 
einen aufierordentlichen Polymorphismus auf. W ir verfiigen also 
iiber keine ausreichenden Angaben, um uns iiber die gegenseitigen 
Verhaltnisse der erwahnten Untersektionen bestimmt aussprecben 
konnen; trotzdem glauben wir, daf3 es richtig ist, die Untersektion 
Połym orpha  zwischen Oligomorpha und Occidentalis zu stellen, 
und zwar spricht hauptsachlich dafiir, dafi die zu Połym orpha  
gehorende A e . crassa eine Reihe von Formen aufweist, die A e . ven- 
tricosa ahnlich sind (Taf. IV a— b), andererseit Formen, die nicht 
minder A e . sęuarrosa (Taf. IV c— e) ahneln, wahrend A e . squar- 
rosa und A e . uentricosa keine solche verbindenden Formen besitzen.

Was die Sektion Platystachys betrifft, sagt uns der Vergleich 
der morphologischen Merkmale der Untersektionen Emarginata 
und Truncata noch sehr wenig iiber die gegenseitigen Verhaltnisse 
dieser Untersektionen. Der auffallende Parallelismus in der For- 
menbildung bei diesen Untersektionen deutet nur auf den einheit- 
lichen Charakter dieser Sektion hin; jedoch halten wir es fur rich
tig, die Sektion Truncata naher an die Sektion Pachystachys anzu- 
schlieBen, und so ruckt denn die Untersektion Emarginata an die 
erste Stelle in der Untergattung E u-A egilops. Unsere Griinde sind 
folgende: 1. Der eigenartige Bau der Hullspelzenspitze (Taf. I c) 
der Arten der Untersektion Truncata kommt auch bei der Sektion 
Pachystachys vor. 2. A e . bicornis und A e . sharonensis stehen da- 
gegen mehr ais die iibrigen Arten einer anderen Gattung der 
Subtribus Triticeae —  (der Gattung Triticum) —  naher; hier ist 
die Verwandtschaft von E u-A egilops  zu den iibrigen Gattungen der 
Tribus am starksten ausgedriickt.

Was die Sektion Anathera betrifft, so muf3 trotz ihrer Aehn- 
lichkeit in einigen Merkmalen zur Sektion Platystachys, ais eine 
aufierst isoliert stehende angesehen werden. Diese isolierte Stel- 
lung ist so ausgepragt, daB genauere geographische, genetische und 
cytologische Kenntisse vielleicht erlauben werden, diese Sektion in 
eine besondere Gattung zu verwandeln.

Man kann somit bei der Untergattung E u -A egilop s  drei Haupt- 
phasen in der Aehrenentwicklung verzeichnen: 1. Die zweizeilige, 
aus elliptischen oder linealen Aehrchen zusammengesetzte Aehre 
mit gleichmaBig verteilten Grannen, die nur auf den Deckspelzen,
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und zwar stets in Einzahl auftreten; die Aehre zerfallt in einzelne 
Aehrchen, wobei jedes zusammen mit dem ihm zugehorenden Spin- 
delgliede abfallt (keilformiger Typus), Dieser Typus ist unserer 
Meinung nach der alteste. 2. Die mehr oder minder cylindrische 
aus linealen oder selten elliptischen oder aufgeblasenen Aehrchen 
zusammengesetzte Aehre mit Grannen, die oft sowohl an den Hiill- 
spelzen wie auch an den Deckspelzen, und zwar stets in Einzahl 
auftreten, wobei sie immer an den einen deutlich kraftiger ais an 
den anderen erscheinen und nur an den obersten Aehrchen oder am 
obersten Aehrchen kraftiger ais sonst sich entwickeln. Die Aehre 
zerfallt in einzelne Aehrchen, wobei jedes mit dem ihm anliegen- 
den, also dem nachst diesem Aehrchen zugehorenden Spindelgliede 
abfallt (fafJformiger Typus), oder die Aehre fallt ais Ganzes ab. 
3. Die lanzettliche oder ±  ovale (oder sogar fast kreisrunde) aus 
elliptischen oder krugformigen Aehrchen zusammengesetzte Aehre 
mit ±  gleichmaflig verteilten, oft mehrzahligen (auf die Spelze) 
Grannen, die sowohl auf den Hiill- ais auch an den Deckspelzen 
auftreten. Aehre immer ais Ganzes abfallend. Dieser Typus ist, 
unserer Meinung nach, der jungste.

Diese drei Aehrentypen sowie ihre Varianten treten in ver- 
schiedenen Sektionen verschieden auf. Bei der Sektion P la ty- 
stachys wurde vorwiegend der alteste Typus erhalten; doch kommt 
hier auch ein Variant des zweiten Aehrentypus vor, und zwar das 
hier auch ein Variant des zweiten Aehrentypus vor, und zwar einer, 
bei dem die Aehre ais Ganzes abfallt. Bei der Sektion Pachystachys 
tritt hauptsachlich der zweite Aehrentypus auf, und zwar sein 
Variant, bei dem die Aehre in einzelne Aehrchen zerfallt, und es 
macht sich auch ein Variant des dritten Typus bemerkbar, Bei der 
Sektion Monoleptathera kommt der zweite Aehrentypus vor, durch 
die Ansatzstelle der Grannen aber bildet die Aehre dieser Sektion 
einen Uebergang zu den folgenden Sektionen. Bei der Sektion 
Macrathera kommt der zweite Typus vor und ófters ein Variant des 
dritten Typus mit schwach entwickelten Grannen an den Deck
spelzen und eingrannigen Hullspelzen, oder mit mehrzahligen Gran
nen nur an den Hullspelzen des obersten Aehrchens. Endlich 
kommt bei Sektion Pleioncithera der dritte Typus vor, und nur bei 
A e . triuncialis (ssp. orientalis) kommen zuweilen Formen vor, die 
einen Uebergang zum zweiten Typus zeigen.

Fedde, Rep. Beih. LV. 14
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Folgende Tabelle gibt ein Schema des Gesagten her:

S e k t i o n e n A e h r e n t y p e n
I H III

Platystachys vorherrschend vorkommend fehlend

Pachystachys fehlend vorherrschend
nur in Ueber-

gangsformen vor- 
knmmend.

ausschlieBlich vor-
herrschend (bildet

Monoleptathera fehlend
der rtusgangsstelle 
der Grannen ge- 
maB einen Ueber
gang zu den fol- 
genden Sektionen)

fehlend

Macrathera fehlend vorkommend

vorherrschend 
(weicht damit ab, 
daB die Deckspel- 

zengrannen 
schwach entwickelt 
sind, und daB mehr- 
zahlige Spelzen nur 
am obersten Aehr
chen vorkommen).

Pleionathera fehlend
(in Uebergangsfor- 
men sehr selten 

vorkommend).

fast ausschlieBlich 
herrschend

Dieses Schema veranschaulicht deutlich die allmahliche Ent- 
wicklung der Aehren in der Untergattung E u-A egilop s, die auf 
einen engeren phylogenetischen Zusammenhang zwischen den 
Sektionen sowie auf den einheitlichen Charakter der Untergattung 
E u-A egilops hinweist. Die Entwicklung der Aehre innerhalb der 
Untergattung erweist den Uebergang von der Verbreitung durch 
ein einziges Aehrchen (ais Reproduktionseinheit), das sich von der 
Mutterpflanze nicht weit entfernen kann, und das nur iiber 1— 2 
(selten mehr) Samen verfiigt, zu einer Verbreitung durch eine 
ganze, abgekiirzte Aehre, die an einen „Steppenroller" erinnert und 
der Fernverbreitung gut angepafit ist; diese Aehre verfugt trotz 
der Sterilitat des obersten Aehrchens, das nur in „Grannentrager" 
umgewandelt wurde, und trotz der Verkummerung der untersten 
Aehrchen, die ais „Abbruchapparat“ dient, noch iiber eine geniigend 
grofie Samenzahl, um eine starkę Generation sicherzustellen. Kurz 
kann man diese Abłinderung ais einen Uebergang zu einer kollek- 
tiveren Verantworlichkeit zur Erhaltung und Verbreitung der Art 
bezeichnen.
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A n h a n g I.

GesetzmaBigkeit in der Entwicklung 
der Grannen.

In der E n t w i c k l u n g  d e r  G r a n n e n  in dem Subgenus 
E u-A egilops beobachtet man eine merkwiirdige GesetzmaGigkeit, 
und zwar ist fur die Arten dieses Subgenus irgendwelcher „Mitt- 
lerer" in Grofie und Zahl der Grannen charakteristisch. Am deut- 
lichsten tritt diese Abhangigkeit beim Vergleich der Arten ein und 
derselben Sektion hervor oder beim Vergleich nahestehender Arten 
verschiedener Sektionen. In Abhangigkeit von dieser „Mittleren" 
stehen: a) das Verhaltnis zwischen den Entwicklungsgraden der 
Grannen an verschiedenen Aehrchen derselben Aehre, so dafi bei 
Arten, die nur am obersten Aehrchen begrannt sind, die Grannen 
starker entwickelt sind ais bei Arten, bei denen alle oder fast 
alle Aehrchen begrannt sind. b) Das Verhaltnis zwischen dem 
Entwicklungsgrad der Grannen an den Hiill- und Deckspelzen, so 
dafi, wenn die Grannen an den Hiillspelzen stark, sie an den Deck
spelzen schwach entwickelt sind und umgekehrt; wenn sie aber 
an Hiill- und Deckspelzen gleich stark entwickelt sind, so sind sie 
verhaltnismafiig kurz.

Fiihren wir eine Reihe von Beispielen an:
In der Sekt. Pleionathera Subsect. Libera: Bei A e . ouata L. 

sind die Grannen kiirzer ais bei anderen Arten dieser Subsektion, 
aber sowohl an den Deck- wie an den Hiillspelzen vorhanden, und 
zwar vielgrannig (an den Hiillspelzen durchschnittlich 4 auf die 
Spelze). Bei A e . triarisłała W illd sind die Grannen langer ais bei 
A egilops ovata L„ aber nur 3 an jeder Hiillspelze vorhanden, oder 
(selten) 3 an einer und 2 an der anderen, wahrend an den Deck
spelzen nur am untersten Aehrchen je eine Granne auf die Spelze 
vorkommt. Bei A e . biunciaUs Vis. sind die Hiillspelzengrannen 
etwas langer ais bei A e . triaristata, sind aber gewóhnlich 3 oder 2 
per Spelze; Deckspelzengrannen sind gewóhnlich an allen Aehrchen 
vorhanden, aber deutlich kiirzer ais die Hiillspelzengrannen. Bei 
A e . łriuncialis L. sind die Hiillspelzengrannen des obersten Aehr- 
chens sehr stark entwickelt, die des seitenstandigen Aehrchen da- 
gegen gewóhnlich schwach und die mittlere oft verkiirzt oder ganz 
fehlend; wenn dabei Grannen an den seitenstandigen Aehrchen 
starker entwcikelt sind, so sind sie am obersten Aehrchen 
schwacher; an den Deckspelzen sind die Grannen kurz, 1 auf die 
Spelze, und gewóhnlich nur am obersten Aehrchen vorhanden.

Sectio Plałystachys. -— Beim Vergleich von A e . longissima 
Schweinf. et Muschl. mit A e . sharonensis Eig, -wie auch A e . spel-
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toides Tausch mit A e . ligustica Coss. tritt diese Abhangigkeit von 
der „Mittleren“ vielleicht am deutlichsten hervor.

Sectio Monóleptathera  und Sectio Macrałhera. A e . cylindrica 
Host und A e . caudata L. —  Bei A e . cylindrica sind die Hiillspel- 
zengrannen des obersten Aehrchens viel schwacher entwickelt ais 
bei A e . caudata, die Hiillspelzengrannen der seitenstandigen Aehr- 
chen aber sind bei der ersteren Art fast immer vorhanden, wahrend 
sie bei der typischen A e . caudata fehlen; auberdem sind bei A e .  
cylindrica die Deckspelzengrannen des obersten Aehrchens stark 
entwickelt, wogegen sie bei A e . caudata schwach entwickelt sind 
oder ganzlich fehlen.

Sectio Macrathera. —  Bei A e . caudata L. und bei A e . comosa  
Sibth. et Sm. sind die Grannen gewohnlich nur am obersten Aehr- 
chen vorhanden, sind aber hier sehr stark entwickelt. Bei A e . unia- 
ristata Vis. sind die Grannen des obersten Aehrchens schwacher 
entwickelt; es kommen aber auch Grannen an den seitenstandigen 
Aehrchen und sogar an den Deckspelzen vor.

Sectio Pachystachys. —  Bei A e . crassa Boiss., bei der die 
Grannen kraftig sind, kommen sie gewohnlich nur am obersten Teil 
der Aehre oder sogar nur am obersten Aehrchen vor. Bei A e . ven- 
tricosa Tausch sind die Deckspelzengrannen die schwachsten in 
dieser Sektion, kommen aber auch gewohnlich an einem Teil der 
Hiillspelzen vor. Bei A e . sgarrosa L. sind die Grannen schwacher 
ais bei A e . crassa und meist etwas starker ais bei A e . uentricosa, 
sind aber nur an den Deckspelzen vorhanden, wenn auch an den 
meisten Aehrchen. So zeigt sich diese Korrelation ±  deutlich bei 
samtlichen Sektionen.

A n li a n g 11.

Die Korrelation zwischen Hohe der Pflanze 
und Lange der Aehre.

Bei der Untergattung E u-A egilops  ist eine bestimmte Korre
lation auch zwischen Hohe der Pflanze und Lange der Aehre wahr- 
nehmbar. Fur Arten mit langen Aehren ist gewohnlich hoher 
Wuchs kennzeichnend, wahrend Arten mit kurzeń Aehren gewohn
lich von niederem Wuchs sind. Da dies Kiirzerwerden der Aehre, 
wie wir gesehen haben, fur jiingere Sektionen charakteristisch ist, 
so laBt sich im allgemeinen ein Zusammenhang zwischen Alter der 
Sektion und Hohe der Pflanzen, die ihr angehoren feststellen.

Priifen wir auch diese Korrelation an einer Reihe von Bei- 
spielen, —  Die niederwiichsigsten Arten von A egilops gehoren den 
Sektionen Pleionathera und Macrathera an, die wir ais die jiingsten
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anzusehen haben. Die niedrigsten Arten dieser Sektionen sind 
A e. ouała L. und A e . uniaristata Vis., die die kurzahrigsten und 
unserer Meinung nach jiingsten Arten dieser Sektionen sind. A e. 
triuncialis L. und Ae. caudała L. sind dagegen die langstahrigsten 
und, wie wir glauben, altesten Arten dieser Sektion. Die hochst- 
wiichsigsten Arten von A egilops gehoren der Sektion Plałystachys, 
der altesten Sektion der Gattung, an. Eine Ausnahme in dieser 
Sektion bildet Ae. bicornis (Forsk.) Jaub. et Sp., eine niederwiich- 
sige Pflanze, aber zugleich auch mit einer verhaltnismaBig kurzeń 
Aehre. Sehr bemerkenswert ist, da(3 bei Ae. uariabilis Eig die kurz- 
ahrige Subspecies eu-mriabilis niedriger ist, ais die Iangahrige 
cylindrostachys.

Ob irgendeine Abhangigkeit zwischen der Hohe der Pflanze 
und ihrer Verbreitungsfahigkeit vorhanden ist, (wir haben gesehen, 
daB die hóheren langahrigen Pflanzen minder der Verbreitung an- 
gepaBt sind, ais die niederen kurzahrigen), ist nicht klar. Diese 
Frage sollte nicht nur in bezug auf die Gattung A egilops, sondern 
auch in bezug auf eine Reihe anderer Gramineaegattungen (z. B. 
Hordeum , Triticum, A gropyru m ), die auch beinahe dasselbe Ver- 
haltnis zwischen Hohe der Pflanze und Lange ihrer Aehre auf- 
weisen, nachgeprtift werden.

Nachtrag.
Bevor ich meine an Instit. v. Angew. Botanik u. Genetik, Lenin

grad, geschickte Manuskripte zuriick erhielt (siehe Vorwort) und 
diese Arbeit an P r o f .  F e d d e  schickte, erschien die Arbeit des 
Herrn Prof. Z h u k o w s k y  (Mitglied des obengenannten Insti- 
tuts) unter dem Titel: „Kritisch-systematische Uebersicht der Arten 
der Gattung A egilops L." (Buli. of Appl. Bot. of Gen. and Plant- 
Breed. Leningrad 1928, Russisch mit englischem Resume). —  
Ich gebe hier ais Nachtrag die wichtige Feststellung des Herrn 
Z h u k o w s k y  iiber zwei neue A egilops-Arten. Ich habe im
Text, unter Beriicksichtigung dieser neuen Arten, geandert, was 
sich ohne Schwierigkeit andern lieB. Ich fugę hinzu auch die 
Photographien dieser Arten, (die ich, mit Ausnahme A e . umbellu- 
lata var. pilosa Eig, der Liebenwiirdigkeit von FrI. Dr. S c h i e 
ni a n n , Berlin-Dahlem verdanke). Ebenso habe ich die geogra- 
phische Kartę der Subsect. Libera der Sect. Pleionathera geandert. 
Da die Originalbeschreibungen nicht genau sind, beschrieb ich die 
Pflanzen von neuem, hauptsachlich auf Grund der mir von Dr.
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S c h i e m a n n  eingesandten Exemplare ') . Auf die Arbeit des 
Herrn Z h u k o w s k y  selbst hoffe ich bei anderer Gelegenheit 
ausfiihrlich eingehen zu konnen.

Ae„ columnaris Zhuk. “) 1. c. p. 489.
Einjahrig, Halme meist knickig an ihrer Basis, gegen 20 bis 

30 cm hoch; Blatter schmal, gewohnlich behaart. Aehre lanzett- 
lich, oberhalb des fruchtbaren Aehrchen sich ±  plotzlich lang ver- 
schmalernd, gewohnlich behaart, etwa 35— 55 mm lang (auch bis 
70 mm), begrannt, zur Reifezeit ais Ganzes abfallend. Verkum- 
merte Aehrchen am Aehrengrunde 3, selten 2 oder 4, Aehrchen
4— 6 (gewohnlich 5), die 2 (selten 3) unteren Iruchtbar, elliptisch, 
wobei das unterste viel langer ais das ihm anliegende Spindelglied 
ist, die anderen unfruchtbar (oder mit verkleinerten Karyopsen), 
gleich lang oder etwas langer ais die ihnen anliegenden Spindel- 
glieder. Bliiten der fruchtbaren Aehrchen meist 4, von diesen 2 
(seltener 3) fruchtbar, 1— 2 unfruchtbar. Hiillspelzen 9— 13 (meist 
10— 11) mm lang, Hiillspelzengrannen an ihrer Basis kahl, im 
fruchtbaren Aehrchen gewohnlich 2 per Spelze, eine viel breiter 
(besonders an ihrem unteren Teile) ais die zweite und selten ±  
tief gespalten, selten 3 Grannen per Spelze, und dann diese ±  
gleich breit; Hullspelzengrannen der unfruchtbaren Aehrchen kiir- 
zer, ais die der fruchtbaren, an den seitenstandigen Aehrchen ge
wohnlich 2 per Spelze, eine zuweilen breiter, an den endstandigen 
Aehrchen gewohnlich 3, selten 2 per Spelze; Deckspelzengrannen 
viel schwacher, ais die der Hiillspelzen, gewohnlich an allen Aehr
chen vorhanden, 1—2 per Speze, manchmal ein Teil der Deck- 
spelzen unbegrannt. Karyopsen frei. (Taf. XIII f— g.)

A r e a ł :  Kleinasien! Syrien! Nórdliches Mesopotamien! 
var. typica. —  Aehre '  behaart"). Konia leg. B a u r ,  

1927; Angora, leg. B a u r ,  1927. (Beide in Herb. Hebr, Univ. 
Jerusalem! Nur Aehren.). Zwischen Bir und Orpha (nórdliches 
Mesopotamien), 6. V. 1865 (Herb. B o r n m i i l l e r ,  Weimar!).

var. glabriuscula Eig. —  Aehre kahl, ±  rauh4). —  Aintab, 
leg. P o s t  1889, (Herb. Post, Beiruth!); Libanon, Gebel-EI- 
Chadid (Mont de Fer) leg. D a i b i s - F a d o u l  (Herb. Boiss.!).

Es ist ziemlich wahrscheinlich, daB diese letztere Varietat in 
Syrien endemisch ist, da Prof. Z h u k o v s k y  (er kennt die Art * * 3 4

') Die von Prot. E. B a u r  1926 in Kleinasien gesammelt sind. Die 
Diagnose konnte wahrend des Druckes nach dem Herbarmaterial im Institut 
fflr Vererbungsforschung Berlin-Dahlem kontrolliert werden.

-) Diese Art gehort unserer Section Pleionathera subsec. Libera an und 
nimmt wahrscheinlich die Stellung zwischen Ae. triuncialis L. und Ae. tria- 
ristata Willd. ein.

3) Spica f- hirsuta.
4) Spica glabra.
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nur aus Kleinasien) die Art ais behaart bezeichnet; auch ich be- 
gegnete aus Kleinasien nur behaarten Formen.

Es scheint, diese Art ist hauptsachlich charakteristisch fur die 
Hochebenen Kleinasiens, aber dringt auch ziemlich weit nach 
Syrien und Mesopotamien vor.

Einige unreife Aehren dieser Pflanze sah ich zum erstenmal 
im Herbar Berlin— Dahlem, und, was mich sehr verwunderte, war, 
dafi ihre morphologischen Merkmale fast gleichartig auf A e . triari- 
słata Willd. und A e . triuncialis L. verteilt sind, so dafi ich zu der 
Annahme gelangte, diese Pflanze ais Hybridform zwischen den 
zwei genannten Aegilops-A.rten  anzusehen. (Die Annahme von 
Prof. Z h u k o v s k y ,  dali seine neue Art beziiglich der morpho
logischen Merkmale zwischen A e . biuncialis Vis. und A e . triaristata 
Willd. einzureihen ware, ist nicht richtig.) —  Wahrend meines 
kurzeń Aufenthaltes im Institut fiir Vererbungslehre Berlin-Dahlem 
zeigte mir Frl. Dr. S c h i e m a n n  reifes Materiał dieser Pflanze. 
Ich bat sie, dasselbe cytologisch zu untersuchen, wie auch mir 
Materiał zur morphologischenn Untersuchung einsenden zu wollen. 
Ais ich das erbetene Materiał erhielt, kam ich nach Ueberpriifung 
zur Einsicht, dafi die Pflanze, wenn sie auch Hybrid ware, doch 
konstant sei, was auch die Kulteren im Institut fiir Vererbungs- 
forschung Dahlem bestatigten; mittlerweile aber veroffentlichte 
Prof. Z h u k o v s k y  die Beschreibung dieser Pflanze.

Ae. umbellulata Zhuk.1) —  Zhuk. 1. c. p 413. —  Syn. 
A e . ovata var. anałolica Eig, Notes sur le genre A egilops, Buli. Soc. 
Bot. Gen., ser. 2, XIX, (1928).

Einjahrig, buschig verzweigt. Halme knickig aufsteigend, viel- 
zahlig. Blatter linear, ±  behaart oder fast kahl. Aehre lanzett- 
lich bis eiformig, 25—-38 mm lang (excl. Grannen), 6— 9 mm breit, 
begrannt, gewohnlich rauh, selten behaart, zur Reifezeit ais Ganzes 
abfallend. Verkiimmerte Aehrchen am Aehrengrunde 3, selten 2 
oder 4. Aehrchen 3— 6 (meist 5), 1— 3 obere steril, schmal, so 
dafi die Aehre plótzlich stark verjungt erscheint, die iibrigen frucht- 
bar, elliptisch, oberhalb der Hiillspelzenmitte plótzlich aufgeblasen, 
wobei der Breite nach fast eine Kante gebildet wird, ±  tief einge- 
schniirt. Fruchtbare Aehrchen bedeutend Ianger ais die Spindel- 
glieder, die sierilen meist etwas kiirzer. Bliiten in den unteren 
Aehrchen meist 4, davon meist 2 fruchtbar, Hiillspelzen 6— 8 mm 
lang, Hullspelzengrannen an ihrer Basis kahl, alle +  gleichartig 
gestaltet, die der oberen kiirzer, 3— 5-zahlig, die der unteren Ianger,

')  Diese Art gehórt unserer Sect. Pleionathera subsecr. Libera an, und 
nimmt wahrscheinlich die Stellung zwischen Ae. ovata L. und Ae. triaristata 
Willd. an.
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3— 6- (meist 4— 5-, sehr selten bis 7-) zahlig. Deckspelzengrannen 
den Htillspelzengrannen im Bau ahnlich, aber gewohnlich kiirzer 
ais sie und 1— 3-zahlig. — Karyopsen frei. (Taf. XV g—-i.)

A r e a ł :  Syrien! Mesopotamien! Persien! Kleinasien! Archipel!
var. typica. —  Aehre raub *). —  (Taf. XV g— h,) S y r i e n :  

Aleppo, leg. H a u s s k n e c h t  1865 (Herb. Hausskn.l); Insel 
C h i o s , leg. O r p h a n i d e s ,  1856 (Herb. Bot. Gart. Dahlem! 
Herb. Boiss.!); Insel S a m o s ,  leg. M a j  o r , 1887 (Herb. Boiss.l); 
A n a t o l i e  n: Amasia, leg. B o r n m u l l e r ,  1889 (Herb. 
Bornm.!); Angora und Taurus leg. B a u r ,  1926 (Herb. Hebr. 
Univ. Jerusalem! nur Aehren). M e s o p o t a m i e n ,  Biredjik, 
leg. H a u s s k n e c h t ,  1865 (Herb. Hausskn.l).

var. pilosa Eig. —  Aehre behaart ~) (Taf. XV i). —  K l e i n -  
a s i e n :  Lycien, Elmalu, leg. B o i s s  i e r ,  VI, 1860 (Herb. 
Boiss.l).

W ie die vorige Art ist Ae. umbellulata hauptsachlich ein Be- 
wohner Inner-Kleinasiens, dringt aber einerseits im Westen auch 
in das Mediterrangebiet Kleinasiens und im Osten ziemlich weit 
nach Persien vor.

Ais ich diese Pflanze ais A e. ovata var. anatolica (1. c.) be- 
schrieb, habe ich schon ihre geographische und systematische Son- 
derstellung betont. Spater hat sich, nach der brieflichen Mitteiluig 
von Frl, Dr. S c h i e m a n n  (Berlin) auch erwiesen, dafi diese 
Pflanze auch der Chromosomenzahl nach von Ae. ouata verschieden 
ist, (n-7 und nicht wie bei Ae. ouata n-14), wie auch ganz konstant 
in Kultur, so dali ich ihre Zugehorigkeit zu A e. ouata nicht mehr 
annehmen kann. Obgleich ich diese Pflanze bereits v o r Zhu- 
kovsky (ais eine var.) beschrieben habe, glaube ich doch, daB der 
Name von Herrn Z h u k o v s k y  beibehalten werden muB,

') Spica glabra. 
-’) Spica pilosa.



217

Die in der Arbeit erwahnten Herbarien.

Herb. Bornm. =  Herbar Bommiiller, Weinmar.
Herb. Boiss. =  Herbar Boissier, Genf
Herb. Bot. Gart. Dahlem =  Herbar des Botanischen Gartens, Berlin-Dahlem. 
Herb. Bot. Gart. Leningrad =  Herbar des Botanischen Gartens, Leningrad. 
Herb. Consery. Genf =  Herbar des Museum Conservatoire, Genf 
Herb. Detsk. Selo (InsL Appl. Bot. Leningrad) =  Herbar der Abteiiung zu 

Djetskoje-Selo des Instituts fur angewandte Botanik und neue 
Kuituren (RuBland'.

Herb. Dinsmore, Jerusatem.
Herb. Hausk. =  Herbar Hausknecht, Weimar
Herb. Hebr. Univ. Jerusatem — Herbar der Hebraischen Universitat Jerusafem. 
Herb. in Inst. f. Vererbungsforschung, Berlin =  Herbar des Kais. Wilhelm- 

instituts ftir Ziichtungsforschung, MUncheberg/Mark.
Herb. Post, Beiruth.
Herb. Roy. Bot. Gart. Edinburgh =  Herbar Royal Botanical Garden, Edinburgh. 
Herb. Univ. Montpellier.
Herb. Univ. Roma.
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Listę der Namen der
systematlschen Einheiten und ihrer Synonymen.

Aegilops L.
subsect. A d h a c r c n s  Eig.
Agropyroides Godr. =  Ae. speltoides Tausch. 
ambigua Haussk. =  Ae. comosa Sibth. et Sm. var.

ambigua (Haussk.) Eig. 
subgen. A m b l y o p y r u m  Jaub. et Sp. 
sect. A n a t h e r a  Eig 
Aucheri Boiss. =  Ae. speltoides Tausch. 
b i c o r n i s  (Forsk.) Jaub. et Sp.

— var. t y  p i  ca.
var. m u t i c a  (Asch.) Eig 
var. major Eig =  Ae. sharonensis Eig. 
var. mutica Post =  Ac. sharonensis Eig var. mutica 

(Posi) Eig.
— b i u n c  i a I i s  Vis.

— var. t y  p i c  a
var. a r  c h i p  e l a  g i c a  Eig

— — var. m a c r o c h a e t a  (Shuttl. et Huet) Eig.
— brachyathera Pomel =  Ac. ovata L. var. brachyathera fPoniel) Eig. 

c a u d a t a  L.
caudata (non L.) Post =  Ae. mriabilis Eig. 
caudata Bert. =  Ae. speltoides Tausch.

— caudata (non L) Link, Tausch, Griseb., Reich., Steud., Keil. et
auctoribus pluribus =  Ae. cylindrica Host. 

caudata Steud. =  ? Ae. comosa Sibth. et Sm. 
c a u d a t a  L. var. t y  p i c a  (non Fiori).

— var. ty pic a Fiori =  Ac. caudata L.
var. cylindrica Fiori =  Ae. cylindrica Host.

— var. Heldreichii Boiss. =  Ae. comosa Sibth. et Sm.
var. subventricosa Boiss. 

var. p o l y a t h e r a  Boiss.
caudata (non L.J var. polyathera (non Boiss.) Post =  Ae. 

variabilis Eig.
— c o l u m n a r i s  Zhuk.
— — var. t y  p i c  a
— — var. g l a b  r i u s c u l a  Eig.

subgen. Comopyrum Jaub. et Sp. =  subgen. Eu-Aegilops 
Eig (ex. partej.

— c o m o s a  Sibth. et Sm.
•— ssp. e u - ć o m o s a  Eig.
— — var. t y  p i c  a

— — var. a m b i g u a  (Haussk.J Eig.
var. f h e s s a l i c a  Eig. 

ssp. H e l d r e i c h i i  (Holzm.J Eig.
— — var. a c h a i c  a Eig.

— — — var. b i a r i s t a t a  Eig.
— — var. s u b v e n t r i c o s a  Boiss.

c ras s a Boiss.
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Aegilops c r a s  s u  Boiss. var. t y  p i  ca .

var. g l u m i a r i s t a t a  Eig. 
var. m a c r a t h e r a  Boiss. 
var. p a l a e s t i n a  Eig 

croatica Gdgr. =  Ac. triuncialis L. 
c y l i n d r i c a  Host.

— cylindrica (non Host) Sibth. et Sm., Link, Tausch, Steud. et
auctoribus pluribus =  Ac. caudata L.

— c y l i n d r i c a  Host var . t y  p i c a
_ var. p a u c i a r i s t a t a  Eig.

subgen Cylindropyrum Jaub. et Sp. =  subgen. Eu-Aegilops 
Eig (ex parte/

divaricata Jord et Four. =  Ac. ovata L. 
echinata Presl =  Ac. tricuncialis L.

— echinus Godr. =  Ac. ovata L. var. cchinus (Goór.) Eig.
— elongata Lam. =  Ac. triuncialis L.
— subsect. e m a r g i n a t a  Eig. 

erratica Jord. et Four. =  Ae. ovata L. 
erigcns Jord et Four. — Ae. ovata L. 
subgen. E u - A e g i l o p s  Eig.
Faussi Sennen =  Ac. ovata L. 
fragilis Parł. =  Ac. ventricosa Tausch.
subgen. Gastropyrum Jaub. et Sp. =  subgen. Eu-Aegilops Eig 

(ex parte/
— geniculata Roth =  Ae. ovata L. 

gcniculata Fig. et Not. =  Ae. Kotschyi Boiss.
Heldreichii Holzm. =  Ae. comosa Sibth. et Sm. ssp. Heldreichii 

(Holzm.J Eig.
— intermedia Steud. =  ? Ac. biuncialis Vis. 

j u v e n a l i s  (Thell.J Eig.
K  o t s c h y  i Boiss.

— var. t y  p i c a
var. c a u c a s i c a  Eig.

— — var. hi  r t  a Eig.
var. l e p t o s t a c h y a  (Bornm.) Eig.

— — var. p a l a e s t i  n a Eig.
subsect. L i b e r a  Eig.
l i g u s t i c  a Coss.

— loliacca Jaub. et Sp. =  Ae. mutica Boiss. 
l o n g i s s i m a  Schweinf. et Muschl.

— sectio M a c r a t h e r a  Eig.
— macrochacta Shuttl. et Huet =  Ae. biuncialis Vis. var. macro-

chaeta fShutti. et Huet) Eig.
— macrura Jaub. et Sp. =  Ae. speltoides Tausch. 

microstachys Jord. et Four. — Ac. ovata L.
— mixta Sennen =  Ae. triaristata Willd. 

m u t i c a  Boiss.
— — var. t y  p i c  a

var. l o l i a c e a  Eig.
— neglecta Req. — Ae. triaristata Willd.
— nigricans Jord. et Four. =  Ae. ovata L.
— Notarisii Ciem. =  Ac. uniaristata Vis
— nova Winterl =  Ae. cylindrica Host.
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Aegilops subsect. O c c i d e n t a l i s  Eig.
— subsecl. O l i g o m o r p h a  Eig.
— o v a ł a L.
— — ssp. e u -  o v a t a Eig.

var. v u I g  a r i s Eig (non 
Coss. et Dur.)

— var. a f r i c a n a  Eig.
— var. e v e n t r i c o s a  Eig.
— — var. hi  r s u t a  Eig.

ssp. a t l  a n t i c  a Eig.
— — var. b r a c h y a t h e r a

(Pomel) Eig.
var. e c h i n  u s (Godr.) Eig.

~  var. l a t e a r i s ł a t a  Lge.
— — var. anatolica Eig =  Ae. umbellulata Zhuk.
— var. typica Fiori. =  Ac. ovata L.

var. vulgaris Coss. et Dur. =  Ac. ovata L. 
var. triaristata Griseb. =  Ac. triaristata Willd. 
var. triaristata Coss. et Dur =  — —
var. triaristata (Willd.) Halacsy =  Ac. triaristata 

Willd.
— var. biuncialis Vis. — Ac. hiuncialis Eig. 

sectio P a c h y  s t a c h y s  Eig.
parvula Jord. et Four. =  Ac. ovata L.
persica Boiss. =  Ac. triuncalis L. var. pcrsica (Boiss.) Eig.
sectio P l a t y s t a c h y s  Eig.
platyathera Jaub. etSp. =  Ac. crassa Boiss. var. platyathera Boiss.

— sectio P l e i o n a t h c r a  Eig
subsect. P o l y m o r p h a  Eig.

— proccra Jord. et Four. =  Ae. ovata L.
pubiglumis Jord. et Four. =  Ac. ovata L.

— s h a r o n e n s i s  Eig.
— var. t y p i c a
— var. m u t i c a  Eig.

Si c  u l a  Jord. et Four. =  Ae. ovata L.
subgen. Sitopsis Jaub. et Sp. =  subgenus. Eu-Aegilops Eig 

(ex parte).
— s p e l t o i d e s  Tausch.

speltoides (non Tausch) Jaub. et Sp. =  Ac. ligustica Coss. 
s p e l t o i d e s  Tausch var. t y p i c a .

— var. p o l y  a th e r a (Boiss.) Eig.
— var. ligustica Fiori =  Ae. ligustica Coss.

var. ligustica Bornm. = Ac.ligustica Coss.
— var. Audierifioń. =  Ae.speltoidesT&usch.
— s q u a r r o s a  L.

sguarrosa (non L.) Cavan., Willd., Knuth., Coss. et auctoribus 
pluribus =  Ae. ventricosa Tausch.

— s q u a r r o s a  L. ssp. e u s q u a r r o s a  Eig.
— var. t y p i c a
— var. a n a t h e r a  Eig
— var. M e y e r i  Griseb.

— — ssp. s t r a n g u l a t a  Eig.
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Aegilops Tauschii Coss. =  Ae. squafrosa L.
— t r i a r i s t a t a  Willd.
— — ssp. t y  p i c a  Eig.
— — var. v u l g a r i s  Eig.
— — var. ą u a d r i a r i s 

t o t a  Eig.
— — var. t r o j o n a  Eig.
— — ssp. c o  n t  r a c  t a  Eig.

tripsacoides jaub. et Sp. =  Ae. mutica Boiss.
— t r i u n  c i a l i s  L.
— — ssp. e u - t r i u n c i a l i s  Eig.
— — var. t y  p i c a

— var. c o n s t a a t  i n o p o l i -
t a n a Eig.

— — ssp. o r i c n t  a l i s Eig.
— — — var. a n a t h e r a  Hauss. et

Bornm.
— — var. a s s y r i a c a  Eig.

var. p e r s i c a  (Boiss.) Eig.
— triuncialis L. var. exaristata Eig =  Ac. triuncialis var. anathera

Hauss. et Bornm.
var. brachyathera Boiss. =  Ae. variabitis Eig ssp. 

cylindrostachys var. brachyathera (Eoiss.)Eig et 
Feinbr.

— — var. teptostachya Bornm. — Ae. Kotschyi Boiss.
var. teptostachya) (Bornin.j Eig.

— turcica Azn. =  Ae. comosa Sibth. et Sm. ssp. Hcldreichii (riolzm.J
Eig.

u mb e 11 u la  ta  Zhuk.
— — var. t y p  i c a

— var. p i l  o s a  Eig. 
u n i a r i s t a t a  Vis.
uniaristata Steud. =  Ae. uniaristata Vis. 
subgen. Uropyrum Jaub. et Sp. — subgen. Eu-Aegilops Eig 

(ex partej. 
v a r i a b i l i s Eig.

ssp. e u - v a r i a b i l i s  Eig et Feinbr.
— - — var. t y  p i c a
— _  var i n t e r m e d i a  Eig et Feinbr.
_  — _  var i a t i u s c u l a  Eig et Feinbr.

— Var. j n o l t i a r i s t a t a  Eig et
Feinbr.

— — _  var. m u t i c a  Eig et Feinbr.
— — Var. p e r e g r i n a  (HackelJ Eig et

Feinbr.
— var. p l a n i s p i c u l a t a  Eig et 

Feinbr.
— ssp. c y l i n d r o s t a c h y s  Eig et Feinbr.
— — var. a r  i s  t a t a  Eig et Feinbr.
— — var. b r a c h y a t h e r a  (BoisrJ

Eig et Feinbr.
— — — var. e l o n g a t a  Eig et Feinbr.
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Aegilops v e n t r i c o s a  Tausch.

— — var. v u l  g a r  i s
var. c o m o s a Coss. et Dur. 
var. t r u n c a t a  Coss. et Dur. 

ligusticum Savignone — Ac. ligustica Coss.
Tournefortii Savignone Ac. speltoides Tausch.

Gramen crcticum, spica gracili, in duas aristas longissimas et nsperas 
abcunte ( TournefortJ =  Ac. caudata L.

— loliaceum spurium, spica crassiorc ar istota ('BuxbaumJ =  Ac.
squarrosa L.

spicatuni durioribus lacustis, spica brwi fScheuchzerJ =  Ac. 
triaristata Willd.

Phleum Aegilops Scopoli Ac. triaristata Willd.
Triticum Aegilops P. Beauv. Ac. sęuarrosa L.

bicornc Forsk. — Ac. bicornis fForsk.) Jaub et Sp. 
biunciale Richt. Ac. biunciatis Vis. 
caudatum Godr. et Greń. — Ae. caudata L. 
caudatum Asch. et Graeb. A. cu-caiidatiim Asch. et Graeb. 

Ae. caudata L.
caudatum Ascher. et Graeb. B. Tr. cylindricum Asch. et Graeb. 

— Ae. cylindrica Host.
caudatum (non Godr. et GrenJ Kuntze Ac. cylindrica Host. 
crassum Aitch. et Henisl. Ac. crassa Boiss. 
crassum (Boiss.) Aitch. et Hemsl. var. macratherum fBoissJ 

The lung Ac crassa Boiss var macrathera Boiss. 
comosum Richt. =  Ae. comosa Sibth. et Sm. 
cylindricum Ces., Pass. et Gib. Ac. cylindrica Host. 
emarginatum Godr. Ae mutica Boiss.
Hcldreichii Richt. Ac. comosa Sibth. et Sm. ssp. Heldreichii 

(Holzm.) Eig.
— jw cnale  Thellung Ac. jw cnalis (Thell.) Eig. 

ligusticum Bert. Ae. ligustica Coss.
macrochaetum Richt. — Ac. biuncialis Vis. var. macrochaetum 

(Shuttl. et Huet) Eig.
macrathera Richt. -= Ae. crassa Boiss. var. macrathera (Jaub. 

et Sp.) Boiss.
muticum (Boiss.) Hackel. =  Ae. mutica Boiss. 
var. tripsacoides (Jaub. et Sp.) Thell. Ae. mutica Boiss. var. 

typica.
obtusatum Godr. •— Ae. ligustica Coss. 
ovatum Raspail Ae. ovata L. 
ovatum Godr. et Greń. =  Ae. ovata L.

— — — — A. eu-ovatum Asch. et Graeb. -  Ae.
wata L.

ovatum Raspail ssp. eu-ovatum Asch. et Graeb. var. cchinus 
(Godr.) Thell. — Ae. wata  L. var. echinus (Godr.j Eig. 

ovatum Godr. et Greń. var. bispiculatum Ktze. Ae. biuncialis 
Vis.
B. triaristatum Asch et Graeb. Ae. triaristata Willd.

— — ssp. biunciale Asch et Graeb. Ae. biuncialis Vis. 
peregrinum Hackel Ae. variahilis Eig ssp. eu-variabilis var.

pcregrina Eig et Feinbrun.
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Triticum speltoidcs Asch. et Graeb. A. Aucheri Asch. et Graeb. -  Ae. 
speltoidcs Tausch.
B. ligusticum Asch. et Graeb. = Ae. ligustica Coss. 

squarrosum Raspaif -  Ac. spuarrosa L.
Taustliii (Coss.) Schmal. — Ae. sąuarrosa L. 
triaristatum Godr. et Greń. — Ae. triarisłata Willd. 
łriiinciale Raspail — Ac trluncialis L.

— triunciale Godr. et Greń. — A. triuncalis L.
— — var. Kotschyi Asch. et Graeb. = Ae.

Kotschyi Boiss.
var. brachyatherum Asch. et Graeb.

Ae. yariabilis Eig var. brachyatherum 
7Boiss.) Eig et Feinbrun.

turcomanicum Roshev. —* Ae. jmenatis ('ThellJ Eig.
uniaristatum Richt. — Ae. uniaristata Vis.
yentricosum Cess. Pass. et Gib. Ae. yentricosa Tausch.

S p e c i e s  e x c l u d e n d a e ‘)
Ae. aromatica Walt. FI. carn. (\78H) p. 249 — Ctenium americanum Spreuz. 
Ae. ciliaris Koen. ex Roem. et Schult. Syst. II p. 722 Rottbocllia citi- 

aris Wil'd.
Ae. crithodium Steud., Syn. PI. Gram (1844) p. 355. — Trit. monoccocitm L. 
Ae. exaltata L. Mant. II 71771)  App. p. 372 Ophiurus corymbosus Gartn. 
Ae. fluyiatilis Blanco, FI. Filip. (\KXi) p. 47 — Rottbocllia exaltata L. f.
Ae. hordeifornis Steud., Syn. FI. Gram. (185ój p. 354 - (?) Trit. mono-

coccum L.
Ae. Hystrix Nutt. Gen. Am. I p. 86 Sitanion Hystrix Smith.
Ae. incunw L. Sp. PI. 71753 p. 1051 Lepturus incuryatus (L) Triu 
Ae. muricata Retz., Obs. II 71781)  p. 27 Ercmochloa muricata Hack.
Ae. saccharinum Walt. in FI. Carn. (\188) p. 249. Dactyloctcnium aegyp- 

tiacum Willd.

H y b r i d a e (Aegilops X  Triticum).

Ae. Grenieri Husnot.
Ae. Lorcntii Husnot.
Ac. spcltaeformis Jord.
Ae. triticoides Requ.
Ae. vutgari-ovata Lor. et Bar.
Ae. yulgari-triaristata Lor. et Bar.
Ae. yiilgari-triuncialis Lang.
Aegilotricum Tschermak

N o m i n a  nuda .
A eg. divaricata Willd. in Stapf, Flora Lyc. Car. n. Mesop. T. I 71888) p. 5. 
Acg. Straussii Hausskn. in Mitt. d. Thur., Bot. Ver. Neue Folgę 71900).

') Hauptsachlich nach lndex Kewensis.
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a—b Zwei Arten des Zerfallens der Aehre in Aehrclien: a. ein mit 
dem seine unmittelbare Fortsetzung bildenden Spindelgliede abfallendes 
Aehrchen (Ac. ligustiea Coss.),- b. ein mit dem ihin anliegenden Spindelgliede 
abfallendes Aehrchen (Ac. crassa Boiss.) c m Typen der Hiillspelzenspitze: 
c - d .  Spitze abgestunipft (Ac. speltoides Tausch.); e g. Spitze mit Zahnen 
oder mit einem Zahne und einer Granne versehen (e Ac. uniarislata Vis., 
f. Ac. longissima Schw. et Musch., g. Ac. cylindrica Host). h i Spitze mit 
2 4 Zahnchen versehen (fast gekerbt) (h. Ac. crassa Boiss., i. Ac. mutica 
Boiss.); k Spitze zugespitzt (ans dem obersten Aehrchen von Ac. sharonensis 
Eig); I- Spitze mehrgrannig (Ac. cariabilisEig): m. Spitze eingrannig (Ac. 
cylindrica Host). n o. Gradeller Uebergang der Spelze in Grannen. n. 
eingrannige Spelze (Ac. caudaia L.); o. mehrgannige Spelze (Ac. comosa 
Sibth. et Sm.); p q. Rapider Uebergang der Spelze in Granne. p. ein
grannige Spelze (Ac. cylindrica Host.); q. mehrgrannige Spelze (Ac. ovata 
L.) r n Das Verschwinden der mittleren Granne, allmahlicher Uebergang 
einer dreigrannigen Hiillspelze in eine zweigrannige (ans einer Aehre von 
Ac. triuncialis L.J. v. Das Verwachsen zweier nebeneinanderstehender 
Grannen (Ac. cariabilis Eig). w- z, Typen des Grannenbaues. w. Granne 
abgeflacht schmal (Ac. cariabilis Eig): x Granne abgeflacht breit (Ac. crassa 
Boiss.); y Granne convex breit (Ac. longissima Schw. et Musch.); z—z, 
Granne dreikantig schmal (z Ac. sharonensis Eig, z, Ac. uniaristata Vis.) 
Mit Querschnitten der Grannen.

a v o; w -z' 'V, Orig.

Tafel /.

Tafel II.
a b Aegilops mutica Boiss.: a var. typica, b var. loliacca Eig. — 

c Ac. longissima Schw. et Musch. -  d Ac. ligustiea Coss. -  e Ac. spel- 
toides Tausch. * 1)  Orig.

Tafel III.

a, f h Aegilops bicornis (Forsk.) Jaub. et S p ; a, f, g var. typica, f ein 
kraftig entwickeltes Exemplar aus Aegypten, h var. mutica (Asch.) Eig, b e 
Aegilops sharonensis Eig: b, d, e var. typica, c var. mutica Eig. 

a—b 7*i>; c h 1 Orig.

Tafel I V.

a e Morphologische Aehnlichkeit der Arten der Sect Pachystachys Eig 
untereinander: a, c, e — Ac. crassa Boiss., b Ac. ccntricosa Tausch, d Ac. 
sąuarrosa L. f g Merkmalenkonvergenz bei den Arten der Sect. Pici - 
onathera Eig, f Ac. cariabilis Eig, g Ac biuncialis Vis.; h k Aehrchenforiu. 
h krugfórmig (Ac. ovatu L ), i elliptisch (Ac. triaristata Willd.), k cylindrisch 
(lineal) (Ac. cylindrica Host). a g 1 h k 2/i Orig.

Tafel V.

a—c Aegilops sijuarrosa L. a b ssp. cusguarrosa Eig: a var. typica, 
b var. Mcycri Griseb.; c ssp. strangulata Eig. d f Ac. crassa Boiss. 
d Aehrchen von var. typica, e Hiillspelze von var. glumiaristata Eig, f var. 
macrathcra Boiss.; g h Ac. jiwenalis (Thell.) Eig; i- -k Ac. wntricosa Tausch:
i var. yulgaris, k var. truncata Coss. et Dur. ( '/,)  (Orig.)
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a—b Aegilops cylindrica Host: b var. ty pica, a var. pauciaristata Eig; 
c -d Ae. caudata L.: c var. typica, d var. polyathera Boiss. ( '/J  (Orig.).

Tafel VII.
Aegilops comosa Sibth. et Sm. ssp. eu-comosa Eig: a b var. typica, 

c—d var. ambigua (Haussk.) Eig, e—k var. thessalicu Eig. (Uebergange zu 
ssp. Heldreichii (Holzm.) EigJ. ('/,) (Orig.).

Tafel VIII.
a -e Aegilops comosa Sibth. et Sm. ssp. Heldreichii (Holz.) Eig: a var. 

achaica Eig, b c var. subventricosa Boiss., d—e var. biaristata Eig. (e Ueber- 
gang zu var. confusa). f Ae aniaristata. Eig. (’ /i) (Orig.).

Tafel IX.
a Aegilops mriabilis Eig ssp. cu-variabilis Eig et Feinbrun, var. typica, 

b Ae. variubilis Eig ssp. cylindrostachys Eig et Feinbrun, var. brachyathera 
C.a-s) (Orig.).

Tafel X.
Aegilops variabilis Eig ssp. eu-variabilis Eig et Feinbrun.: a var. la- 

tiuscula Eig et Feinbrun, b var. multiaristata Eig et Feinbrun, c var. typica, 
d Uebergangsform, e—f var. mutica Eig et Feinbrun, g h var. planispiculata 
Eig et Feinbrun, i—k var. intermedia Eig et Feinbrun, 1 Uebergangsform, 
m p var. peregrina (Hackel) Eig et Feinbrun, (o—p Originalpfl. des Triticum 
peregrinum Hackel) (',,) (Orig ).

Tafel XI.
Aegilops variabilis Eig ssp. cylindrostachys Eig et Feinbrun: a b 

var. aristata Eig et Feinbrun, c -d  Uebergangsformen, e g var. brachyathera 
(Boiss.) Eig et Feinbrun, h var. elongata Eig et Feinbrun. ( '/,)  (Orig.).

Tafel XII.
Aegilops Kotschyi Boiss.: a, e var. palaestina Eig, b var .typica, c var. 

leptostachya (Bornni.) Eig, d var. hirta Eig. (a 1 b e 1 ,) (Orig.).

Tafel XIII.
a— e Aegilops triuncialis L. a, e ssp. eu-triuncialis Eig; a var .typica, 

e var. constantinopolita/ia Eig; b—d ssp. orientalis Eig: b var. assyriaca 
Eig, c var. persica (Boiss.) Eig, d var. anathera Haussk. et Bornm. — 
f—g Aegilops columnaris Zhuk. (1 ■,) (Orig.),

Tafel XIV.
a c Aegilops Iriaristata Willd. b c ssp. typica Eig: b var. trojona 

Eig, c var. vulgaris; a ssp. contracta Eig d g Ae. biuncialis Vis.: d e 
var. typica, f var. macrochaeta (Shuttl. et Huet)Eig, g var. archipelagica Eig. 
(■/,) (Orig.).

Tafel XV.
a—f Aegilops ovata L. a b ssp. eu-ovata Eig: a var. vulgaris Eig, 

b var. eventricosa Eig; c f ssp. atlantica Eig c d var. latiaristata Lange, 
e var brachyathera (Pomel) Eig, f var. cchinus (Godr.) Eig g—i Aegilops
umbellulata Zhuk.- g—h var. typica (reife Aehren), i var. pilosa Eig (un- 
reife Aehre). (*/,) (Orig.).

Tafel VI.



Fedde, Rep. Beih. LV. tab. I

Zur Morphologie der Aehrchen, Spelzen und Grannen der Aegilops.



T a fe l II.

a b Ac. Aegilops mulica Boise.; c Ac. longissima Schw. et Musch.: d Ac. 
Ijnustica Coss.; e Ac. speltoides Tauscb.



T a fe l  III.

p, f—h Aegilops bicornis (Forsk) Jaub et Sp.; b, c—e Ac. slwrunensis Eig.



T a fe l  IVo

a, c, e Aegilops crassa Boiss.; b Ac. ventricosa Tausch d Ac. si/uurrosu L ; f Ae. 
variabilis Eig: g Ae. biuncialis Vis.; h - k Aehrchenform.



T a fe l  V.

a—c Ac. sąuurrosa L.; d f Ac. crassa Boiss.; g h Ac. jiivcna!is ( l eli.) Eig: i—k
Ac. vcntricosa Tausch.



T a fe l VI,

a b Aegilops cylinclrica Host, c—d Ae. caudata L.



T a fe l VII.

Aegilops coniosa Sibth. et Sm. ssp. eu-comosa Eig.





T a fe l VIII.

a e Aegilops coinosu Sibth. et Sm. ssp. Hcldrcichii (Holz.) Eig f Ac. uniaristata (Vis.)



T a fe l  IX.

Aegilops yariabilis Eig.



T a fe l  X .

Aegilops variabilis Eig ssp. eu-variabilis Eig et Feinbrun.



T a fe l  XI.

Acgilops rariabilis Eig ssp. cylindrostachys Eig et Feinbrun.



T a fe l X II.

Aegilops Kotschyi Boiss.



a—e Acgilops triuncialis L .; f—g Ae. columnaris Zhuk.

T
afel X

III.



T a fe l  X IV .

a_ c  Aegilops triaristata W illd .; d—g Ac. bitincialis Vis.



T a fe ł  X V .

a_ f  Acgtlops ovata L .; g—i Ac. umbcllulata Zhuk.



Die sich kreuzenden  Linien -  M it te/m er id ian  u n d  
M i t t e lpora  IIe!e d e s  Area/s. Gestnich&n -  „ Z e n t n a l e s  

Mass/i/"d. G a i tu n g s a re a ls .  (Orig.)

Areale den* Anten den Secfionen Anathera 
u. Monoleptathera Eig. (Orig.)

3 .

.. —
A re a le  den Arten d. 5ec. P latystachys Eig. (Orig.)



Rep. Beih. LV. Tab.XVII.

Areale der Arten der Sec. Pachystachys Eig

++ +++ A e. c a u d a ta  L.
■ A  e. com  o s a  Sibth. et Sm.
Ae. u n io r i s t a t a  Wis.

Areale der Arten der Sec. Macnathera Eig.
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