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N otizblatt 
des 

K-dnigl. botanischen Gartens und Museums 
zu Berlin, 

sowie der botanischen Centralstelle fur die deutschen Kolonien. 

No. 35. (Bd. IV). Ausgegeben am 16. Dezember 1904. 

Abdruck einzelner Artikel des Notizblattes an anderer Stelle ist nur mit 
Erlaubnis des Direktors des botanischen Gartens zulassig. Ausziige sind bei 
vollstiindiger Quellenangabe gestattet. 

1. Uber Sorghum-Formen aus Togo. 
Von 

R. Piger. 

Die in der folgenden Aufziihlung behandelten Formen der Sorghum- 
Hirse wurden von Herrn Dr. Kersting in Togo gesammelt und dem 
Berliner Botanischen Museum zur Verfflgung gestellt. Wohl noch 
niemals ist eine gleich reichhaltige Sammlung von Kulturformen dieser 
Hirse aus einem Gebiet an ein Museum gelangt. Die einzelnen 
Exemplare wurden von Herrn K ersting mit Angaben versehen, die 
den einheimischen Namen und Bemerkungen liber den Wert der Sorte Usw. 
enthalten. Diese Angaben sind in der Aufziihlung meist wortlich wieder- 
gegeben. Die Sammlung ist in mehreren Beziehungen von groBem 
Interesse. Sie zeigt einmal, in welchem Reichtum von Formen die 
Sorghum-Hirse in einem Lande kultiviert wird; die Neger unterscheiden 
diese Formen alle mit Namen, erziehen also zahlreiche gesonderte 
Rassen, deren Erhaltung sie sich angelegen sein lassen; die einzelnen 
Dorfschaften haben wieder besondere Sorghum-Rassen, von denen einige 
besonders wertvolle auch wohl anderswo eingefiuhrt werden; diese Rassen 
sind Parallel - Rassen zu denen, die in anderen Ortschaften gezogen 
werden, wlhrend die Rassengruppen dieselben sind. Ferner zeigt die 
Sammlung die verschiedenartige Benutzung der Sorghum - Hirse; eine 
Rassengruppe liefert geeignetes Material zum Essen, andere zum Bier- 
brauen oder zum Flirben. 
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Znniachst sollen die Formen der Reihe nach aiifgezthlt werden; 
daran sind dauan allgemeine Bemerkungen zu sehlieBenl. 

Herr Dr. Kersting hatte schon frtiher eine kleinere Sammlung aus 
Togo gesandt, die mit der Busseschen aus Ost-Afrika zusammen be- 
arbeitet wurde, s. Engl. Bot. Jahrb. XXXII, S. 182-189*). 

A. Zur var. ovulifer Rfack. 

I. Formen mit schwarzen Spelzen und weiBer oder weiBlicher 
Frucht. 

1. Dagbamba-Sorte 5. Kapyeli. Reif im Dezember 1902. Frucht 
kalkweiB. 

2. Tshaudjo-Sorte 7. Lida (i) sa (= Katzenauge). Gute Sorte. 
Reif im Dezember 1902. 

3. Loso-Sorte 4. Panaliune. Reif im Dezember 1902. Mit der 
vorigen tibereinstimmend. 

4. Kabure-Sorte 20. Kongo-Kolum (= weiB). Name wegen 
starker einseitiger Neigung. Reif im Dezember 1902. 

5. Tshaudjo-Sorte 9. Mela Kipedui (Schwarzkoru). Gute Sorte. 
Reif im Dezember 1902. 

Spelzen gliinzend sehwarzbraun. Frucht glasig weiB. 
6. Basari-Sorte 1. Iditshantsh-are (tshautshare = Quarzkiesel). 

Reif im Dezember 1902. 
Spelzen braunrot bis schwarz, Frueht glasig weiB. 
7. Basari-Sorte 4. Idipi (pi = weiBl). Gute Sorte. Reif im 

Dezember 1902. 
Spelzen schwarz, Frtichte weiBlich. 
8. Kabure-Sorte 3. Mau-Kipedu ( schwarz). Reif im De- 

zember 1902. 
Spelzen schwarz, Frucbt gelblich-weiB. 
9. Tshamba-Sorte 6. Edyipempe. Beste Elsorte. Reif im De- 

zember 1902. 
Lange Rispe; Spelzen schwarz, Frucht weiBlich. 
10. Tshaudjo-Sorte vom Gebirge 17. Mela kipedu (?). Reif im 

Dezember 1902. 
Speizen schwarz, Frucbt kalkweiB bhis gelblich weiB. 

*) Es muB bemerkt werden, daB in dieser Bearbeitung in den lateinischen 
Diagnosen mehrfach versehentlich ,hilumm fur ,scutellum' stehen geblieben ist. 
Der Ausdruck ist in den Diagnosen zu ijndern. 

This content downloaded from 62.122.78.43 on Sat, 14 Jun 2014 11:12:25 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


- 141 

Beim Frnchtexemplar ist die Farbe der Speizen sehwarz oder 
schwankt auch nach einem Dunkelbraun hin, die stark zusammen- 
gedrUckte Frucht schwankt in der Farbe von rotbraun bis gelblicbrot. 

12. Kabure-Sorte 4. Mau-Kisem (= rot). Teilweis reif im De- 
zember 1902. 

= 11. Die Frucht ist stark zusammengedrUckt, vielleicht noch etwas 
breiter als bei der vorigen, 6 mm lang, 5 mm breit. 

13. Basari - Sorte 3. Ifum boa (boa = schwarz). Reif im De- 
zembei 1902. 

IL Formen mit schwarzen Spelzen und r-itlichen bis braunen 
Fritchten. 

11. Tshaudjo-Sorte 4 und 12. Am-ara oder Wambara, Ilteste 
ursprtingliche Tshaudjo-Sorte, sehr gut. Reif im Dezember 1902. 

= 10 und 11. Frucht etwas kleiner und im Verhtitnis etwas 
dicker (ca. 5:4 mm). 

14. Dagbamba-Sorte 6. Worsiuli (Pferdeschwanz). Reif im De- 
zember 1902. 

Die Fruclt ist bei dieser Sorte etwas blasser und hat einen mehr 
gelbbraunen Ton; die Sorte gleicht genau der frtiher von Busse und 
Pilger erwlinhten forma glumis nigris, caryopsi fulva (mangus6m). 

II. Sorten mit braunen Spelzen und weifen oder weiB- 
lichen Frtichten. 

15. Kabure-Sorte 2. Mau-Kufalium (weiB3). Reif im Dezember 1902. 
Die Farbe der Spelzen schwankt zwischen einem hellen bis dunklen 

Rotbraun; die Frucht ist weiB, etwas grUBer als beim Hackelsohen 
Typus der var. ovulifer. 

Eine Rispe batte Frlbchte von grauer Farbe (mau-kufalum-mimbisen 
genaunt); sie war von dem Pilz Colletotrichum lienola var. fruticola 
P. Henn. n. var. befallen. 

16. Tshaudjo- Sorte 3 und 16. Mevoltim (weiBes Korn). Vom 
Gebirge. Reif im Dezember 1902. 

Spelzen rotbraun, Frucht glasig weiB bis gelblich. 
17. Tshaudjo - Sorte 8. Mela kisem (Rotkorn). Gut. Reif im 

Dezember 1902. 
Stimmt mit der vorigen Sorte tUberein. 
18. LIoso-Sorte 5. Dgefelu.- Gute Sorte zur Bierbereitung. 
Spelzen hellbrKunlich bis dunkelrotbraun, Frucht kalkweiB. 

10* 
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IV. Sorten mit braunen Spelzen und gelblich-brauinen bis 
braunen Frichten. 

19. Loso-Sorte 2. Nyiamune. Mittelwertige Sorte fUr Bier und 
Essen. Reif im Dezember 1902. 

Spelzen dunkel braunrot, Fruebt braunrot. 
20. Loso-Sorte 3. Dyemoute. Beste Sorte in allgemeiner Ver- 

wendung. Reif im Dezember 1902. 

V. Spelzen braunrot bis dunkelbraunrot. Frucht hell 
braungelb. 

21. Loso-Sorte 6. Dyehande. Fir Bier, nicht so gut als Loso-Sorte 5. 
Spelzen rotbraun, Frucht schmutzig braun. 
22. Kabure - Sorte 1. Mau-Pabie. (Mau heiSt Reis, Mea Sorghum.) 

Beste Sorte, besondtrs zur Bereitung des wohlsechmeckenden Bieres. 
Gleieht ganz No. 20. Die Farbe der Spelzen und FrUchte variiert 

etwas in der Intensitlit; die Spelzen sind heller oder dunkler, die 
Frtichte mehr rotlich oder mehr gelblich. 

23. Tshaudjo- Sorte 1. Pembere. (Bezeichnung fMr einen Fuchs, 
[hellbraunes Pferd].) Gute Sorte. Reif im Dezember 1902. 

VI. Spelzen dunkelrotbraun, Frucht licht rotbrlunlieh. 

24. Dagbamba- Sorte 4. Kilinga. Die Rispe wird sehr groB; gute 
Sorte fUr Bier und Essen. Reif im Dezember 1902. 

Spelzen dunkel-rotbraun, Frucht licht rotlich-gelb, groB. 
25. Dagbamba- Sorte 7. Yapadye5. Reif im Dezember 1902. 
Gleicht genau der vorigen Sorte. 
26. Tshamba-Sorte 2. Edyimama. Bestes Pferdefutter. Reif im 

Dezember 1902. 
Spelzen dunkel rotbraun; die Farbe der Frucht variiert ziemlich 

stark, sie ist bell rotbrUunlich oder dunkler rotbraun. 
27. Tshamba-Sorte 5. Ugiti. Sorte 5 und 6 die besten zum Eseen. 

Reif im Dezember 1902. 
Spelzen rotbraun; Frucht schmutzig gelb-briinulich oder rotbriiunlich. 
28. Basari-Sorte 2. Idima (ma = rot). Reif im Dezember 1902. 
Spelzen dunkel-brauiirot, Frucht hell-orangegelb. 
Zu den Formen, die unter der var. ovulifer hier vereinigt sind, 

mUbchte ich noch folgende Bemerkungen machen. Das reife Exemplar 
einer Sorte der var. ovulifer z. B. No. 1, der Dagbamba Sorte 5, bietet 
folgende Verhiltnisse: 

Die Rispe ist uberhiingend, einseitig, locker, 35-40 cm lang; die 
dicke Spindel ist villig durcbgehend; die Rispe ist im ganzen ziemlich 
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schmal, die aufrechten Zweige spreizen wenig anseinander, die lngsten 
sind 15 cm lang. Die letzten Auszweigungen tragen 2-5 Xhrchenpaare. 
Die e gestielten Xhrchen sind bei der Fruchtreife sitmtlich abgefallen. 
Das Fruchtiihrchen hat zwei harte AuBere Spelzen, diese sind schwarz- 
glainzend, oval, spitz, kahl bis auf die schwach grau steifhaarige Basis, 
kahnformig konkav, mit den Riandern seharf eingebogen, 5-5,5 mm 
lang. Die vierte Spelze mit der Granne fehlt am Fruebtibrohen fast 
immer; an einzelnen erhaltenen Spelzen ist die Granne 8 mm lang, ihr 
FuB 5 mm, ibre Spitze 3 mm. Die Frucht ist kalkweiB, 5 mm lang, 
4 mm oder etwas daruber breit, stark zusammengedrlickt, im UmriB 
rundlich-elliptisch oder an der Basis etwas breiter; die Keimgrube geht 
bis tiber die Mitte und ist flach eingedrUckt; der Nabel ist schwarz, 
scharf ausgeprligt. 

Die Stellung der Fruclt zu den Spelzen ist fast genau rechtwinklig 
zu derjenigen, die das Ovar im Ahrehen einnimmt. Die Achse, die von 
der Keimgrube zum Nabel geht, steht senkreeht zur Medianachse der 
beiden Spelzen, die Ilingere Achse der zusammengedrUckten Frucht 
flillt also mit der Medianachse des Abrehens zusammen. 

Von einer Form (No. 4, Kabure-Sorte 20), die mit der eben ge- 
nannten in allen Punkten libereinstimmt, waren neben reifen Exemplaren 
jtingere Rispen vorhanden, die zum Vergleich in manchen Punkten von 
Interesse sind. Die gestielten Ahrchen sind noch erhalten. Sie sind 
lanzettlich, 6-6,5 mm lang, schwach mit abstehenden, weillichen, 
steifen Haaren besetzt, fiinfspelzig; die beiden ersten Spelzen sind stark 
genervt. Die Fruchte der Fruchtbhrchen sind fast reif, 5 mm lang; die 
schwarzen, gliinzenden Spelzen uberragen die Frucbt etwas an LiEnge 
und sind ihr stark angepreBt; sie sind wenig, nur der Breite der Frucht 
entsprechend, ausgebaucht und klaffen an der Spitze nur wenig aus- 
einander, sodaB die weiBe Frnicht sichtbar ist. Die Acbse der Frucht 
steht aber gerade senkrecht zu der der villig reifen; die Acbse von der 
Keimgrube zum Nabel liegt, wie gewohnlich, in der Mediane des 
Alirchens. Die eigentUimliche Drehung der Caryopsis, ein Modus, durch 
den das Herausfallen der Frucht sehr erleichtert wird, erfolgt also erst 
ganz sptt, beim volligen Reifen der Fruicht. 

Von der Form No. 5 (Kabure-Sorte 2) lagen ganz julnge schwache 
Rispen vor. Die Ahrehen haben hier fast durchgehend eine strobgelbe 
Farbe, erst einzelne beginnen sich in der charakteristischen rotbraunen 
Tonung zu ffirben und zwar mit einzelnen unregelmiiBigen Flecken. 
Die groBte Breite des Abrehens liegt im unteren Drittel; die erste Spelze 
ist breit eifdrmig, stuimpflich, 15 nervig, an den Riindern scharf ein- 
gebogen und die zweite Spelze umfassend. Die starke Einkrummung 
der Spelzenrainder ist also schon an jUngeren Xhrchen vorhanden; die 
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Spelzen brauchen bei der Reife nur auseinander gepreBt zu werden 
durch die vergr'oBerte Frucht, deren Schiefstellung duroh die Einkrlim- 
mung der SpelzenrUnder nicht erklirt ist. Bei wilden Exemplaren der 
subsp. halepensi8 umfa6t die erste Spelze die zweite ebenso wie hier im 
jungen Xhrchen; das Verhuiltnis bleibt aber ebenso bis zum Abfallen 
des Ahrchens, da die Frucht sich nicht so stark vergrUBert. Die zweite 
Spelze des Ahrehens ist stlrker gewdilbt, spitzlich, 9nervig, an den 
Ritdern eingebogen; die dritte Spelze ist zart hyalin, breit eifirmig, 
mit zwei einen Nerven nahe dem Rande; die erste bis dritte Spelze 
sid 6-6,5 mm lang, die vierte Spelze ist breit, zart, am Rande stark 
gewimpert, die reduzierte Granne 7 mm lang; die Palea ist 3,5 mm 
lang, iuBerst zart, nervenlos, gewimpert. Die beiden Lodiculae sind 
getrennt, kurz, breit abgeschnitten, lang gewimpert. Die primlren 
Abrchen haben einen kurzen, flachen Stiel, sind 6-7 mm lang, selmal, 
mit drei Speizen, anseheinend steril. 

B. var. Roxburghii Hack. 
forma major. 

29. Tshaudjo-Sorte 10. tmbonu-Varianten (?). Reif im De- 
zember 1902. 

Das vorliegende Exemplar ist eine sehr eigentilmliche Form. Die 
Spindel der groBen Rispe ist durehgehend; die Wirtel der Zweige stehen 
entfernt; die Zweige hbngen nacb allen Seiten tiber. 

Die groBe Frucht ist schmutzig fleischfarben. Die Spelzen sind am 
Rtleken meist schwarz, an den Seiten gelblich geffirbt. Nach der 
Stellung der Frucht und den langen, sich einkrtimmenden Speizen stebt 
die Form nahe an var. Roxburghii, an die auch die groBe lockere Rispe 
mit den stark tiberhUingenden Zweigen erinnert; die Frtlebte sind aber 
bedeutend grdlBer als gewbhnlich. 

C. var. Kerstingianus Busse et Pilger. 
a) typicus. 

30. Kabure-Sorte 9. MWPlema. Gute Sorte, wcichst bis in die 
Gipfel der trockensten, steinigen Berge. Reif im Dezember 1902. 

31. Tshaudjo-Sorte 13. SulundUii (= Moholema). Reif im De- 
zember 1902. 

Die FrUichte sind etwas griller. 

b) subvar. sulfureus. 
32. Basarii-Sorte 6. Idikantn'i. Liefert sehr starkes Bier. Zum 

Essen mit anderen Sorten gemischt. Reif im Dezember 1902. 
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33. Dagbamba-Sorte 3. Paga. Wird bei Darmerkrankungen vor 
anderer Nahrung bevorzugt. Rispe bleibt klein und schmal. Reif im 
Dezember 1902. 

34. Tshamba-Sorte 3. Enenantyo. Beste Sorte zum Bierbrauen. 
Reif im Dezember 1902. 

Die zylindrisehe Rispe ist bei dieser Sorte groB und dick. 
35. KAbure Sorte 8. Kesensena. Besonders zu Bier verwandt. 

Reif im Dezember 1902. 
Form mit diclter, starrer Rispe. 
36. Loso-Sorte 1. Yot6de. Wird bei Darmerkrankungen als 

Nahrung gesehatzt; adstringierend. Reif im Dezember 1902. 
37. Tshamba-Sorte 1. Adea. Gute Sorte zum Bierbrauen. Reif 

im Dezember 1902. 
Die Formen No. 32-37 gehUren alle der subvar. sulfureus an; sie 

unterseheiden sich etwas in der helleren oder dunkleren Flrbung der 
Frtichte, in der Grt0l3e und Dichte des Fruchtstandes. 

D. Zur var. elegans Keke. 
38. Kibure-Sorten 12 und 13. Tshapou-Varianten MimbisWgu und 

Kolum. 
Beide Exemplare schlieBen sich in der Rispenform und Fruchtfarbe 

an die var. elegan8 in der typischen Form an, haben aber lingere Spelzen 
als der Typus und + gedrebte Caryopsen. 

39. KAbure- Sorte 23. Mukaholung (,weiBes Korn"). Reif im 
Dezember 1902. 

Form mit mehr durchgehender Spindel und etwas grUJBeren Frtilhten 
als der Typus. Fruchtfarbe kalkweiB. 

40. KEbure-Sorte 17. Tyetyea-Kufalm-a (= weiB). Reif im De- 
zember 1902. 

Fruchtfarbe gelblich - weiB. 
41. Kabure-Sorte 15. Tyetyea-Kipedu (= schwarz); auch Nimwau 

Kire (,Affenzahn") genannt. Reif im Dezember 1902. 
42. KAbure-Sorte 16. Tyetyea-sema. Reif im Dezember 1902. 
Die Rispenspindel ist durchgehend; die Zweige sind locker gestellt 

und hbingen einseitig uiber; sie sind kurz, sodaB die unteren nicht die 
Hiilfte der Rispenhinge erreichen. Die Spelzen sind kurz, spitzlich, 
anliegend, die obere Hillfte der Frucht freilassend, bihufig + schief zu 
einander gestellt. Die Fruclht ist groB, stark zusammengedriickt, 6 mm 
lang, die Keimgrube ziemlich schmal. Die unter dem Namen ein- 
gesandten Exemplare der Form unterscheiden sich stark in der Frucht- 
farbe; diese geht bis zu dem Rot der von Busse und Pilger friiher 
erwithnten Form a der var. elegans. 
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43. KAbure-Sorte 10. Pamtshti. Unreif und ungetrocknet ad- 
stringierend, sonst gut. Reif im Dezember 1902. 

Der vorigen Form gleichend bis auf die matte, rosa bis ins violette 
spielende Farbe der Frucht. Diese ist vielfach sehr stark gedreht. 

44. KAbure-Sorte 22. Neeo. Frisch adstringierend. Reif im De- 
zember 1902. 

Die Form ist gleich No. 42. 
45. KAbure- Sorte 21. Ikiude (Ikuire). Frisch adstringierend. 

Reif im Dezember 1902. 
Der vorigen Form lhnlich, mit dunkelrotbrauner Farbe der Frilhlite 

und schwarzer Farbe der Htillspelzen. Die Fruebt ist dicker, nicht so 
stark zusammengedrtickt, mit grUBerer, schwach eingedrUckter Keim- 
grube, nicht ganz 6 mm lang. Die Rispe ist dichter, die Zweige weniger 
locker tberhlungend. Mit diesem Merkmal bildet die Form elnen t[ber- 
gang zur niichsten. 

46. KAbure-Sorte 7. Kielamlde (Kiela Name eines roten Vogels, 
mide = mel6). Reif im Dezember 1902. 

Die Rispe ist 18-25 cm lang, sehr gedrungen, fast zylindrisch; 
die Zweige sind kurz, anliegend. Die Spelzen sind balb so lang als 
die Frucht; diese ist dick, abgerundet, mit flacher Keimgrube, 5 mm lang, 
rotbraun mit vorherrschendem Rot in versehiedener Nuancierung. Unter 
gleichem Namen sind auch Exemplare mit mebr lockerer Rispe eingesandt, 
so daB man wohl bier, wie vielfach, auf Bastardierungen seblieBen kann. 

Die unter No. 42-46 zusammengestellten Formen seblieBen sich 
denen an, die von Busse und Pilger frtiler noch zur var. elegans ge- 
zogen wurden. Sie sind in der Farbe der Spelzen und FrUlchte sehr 
verschieden, auch ist die Rispe lockerer oder mehr zusammengezogen. 
Man wird die Formen wohi am besten in eine eigene Varietlit zusammen- 
ziehen, die der var. elegans von Ost-Afrika gegentibergestellt wiUrde, da 
die Spindel + durebgehend und die Rispe niclt ausgebreitet ist., Die 
Friechte sind durchgehend grUBer, aber wie bei var. elegans ca. doppelt 
so lang als die Spelzen. Entschieden liegen teilweis Bastarde mit 
Formen aus der ovulifer-Gruppe vor. 

Die letzte Form (No. 46) mit ihrer dichten, fast zylindrisoben Rispe 
geht in die var. Ker8tinganus ilber, von der sie in der Frucltfarbe sich 
unterscheidet. 

E. var. colorans n. var. 
47. Tshaudjo-Sorten 5 und 6. PalenyTia und Furgani. Zum Rot- 

und Schwarzfiirben von Matten, Tlichern usw. Rot ohne, schwarz mit 
Zusatz von Bittersalz und Bliittern gewisser Bilume. 
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Die Rispe der Sorte 5 ist dicbt, 25 cm lang, im Umfang lanzettlieh. 
Die Spelzen sind schwarz, so lang wie die Frucht. Diese ist etwas 
gedreht, doch die Spelzenriinder schlagen sich nicht scharf ein, sondern 
umfassen immer nochl die Frucht. Die Frucht ist 4 mm lang, im Umfang 
eiformig, sehr dick, nicht zusammengedrtickt, von rosabrauner Farbe. 

Die Sorte 6 unterscheidet sich durch einige Merkmale: Die Frucht 
ist breiter, fast kugelig, oben breit abgerundet, die Spelzen sind etwas 
kUrzer. Frucht und Spelzen sind fast gleichfarbig braunrot, aber die 
Spelzen sind gliinzend, die Frucht matt. 

48. KAbure-Sorte 6. Panyinga-. Der Farbstoff des Stengels und 
der Bliatter zum Fqrben von Tuchern, des KUrpers usw. Nur hierzu 
angebaut. Als Nahrung minderwertig. Reif im Dezember 1902. 

Gleicht vollig der Sorte 6 von No. 47. 
49. Basari-Sorte 7. Ikamaudi. Zum Schwarz- und Rotfirben; 

schwarz nach Zusatz von Bittersalz. Reif im Dezember 1902. 
Gleicht der Sorte 5 von No. 47 bis auf die Farbe der Frucht, die 

weiBlich ist mit unregelmKBigen rotlichen oder schwarzen Fleckeu. 

F. var. pendulus n. var. 
50. ? Tshapou. Gute Sorte fir mildes Bier. Reif im 

Dezember 1902. 
Die Rispenspindel ist sehr dick, 8-16 cm lang; an ihrem Ende 

stehen eine groBe Anzahl buschelig gestellter, langer, wenig verzweigter, 
uberhlngender Zweige, die bis 25 cm lang sind. Unterhalb dieser 
Zweige triigt die Rispenspindel 2-3 Etagen von meist kurzen, aufrechten, 
wirtelartig gestellten Zweigen. Die rotbraunen Spelzen erreichen fast 
die LUinge der Frucht, sind wie bei der var. ovulifer abstehend, am 
Rand eingesehlagen. Die reife Frucht steht quer, sie ist weiB mit 
schwach gelblichem Ton, breit, im Unmri rund- eifUrmig, stark zu- 
sammengedriickt, 5 mm lang; die Keimgrube ist ziemlich breit und 
reicht bis tiber die Mitte. 

In vielen Merkmalen erinnert diese Variet'at an die var. ovulifer 
doch ist die aufgelUste Rispe sehr charakteristisch. 

G. var. inhonestus n. var. 
51. Tshaudjo-Sorte vom Gebirge 15. Umbonu. 
52. Kabure-Sorte 9. Mbonii. Tshaudjo-Sorte von Bafilo nach 

Kabure eingeftihrt. 
53. Tshamba-Sorte 4. Mbon1. Gute EB-Sorte. 
54. Tshaudjo-Sorte 2. Umbonu (- alter Mann), Mittlere Sorte, 

Reif im Dezember 1902. 
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Die Rispe ist grot, locker, reichfrtlchtig, einseitig tiberhingend, 
45 cm lang, die Spindel nicht sehr krlftig. Die Spelzen sind breit, 
mit griol3ter Breite in der Mitte, spitzlich, besonders am Rande und im 
oberen Teil weiB behaart, gelblich-weiB, hiaufig mit schwarzbraunen 
Flecken, etwas kUirzer als die Frucht. Diese bleibt entweder in nor- 
maler Stellung oder dreht sich etwas, doch ohne Einkrilmmung und Ab- 
spreizen der Spelzen; sie ist gelblich-weil3, im UmriB kreisftrmig- 
eifiirmig, stark zusammengedrickt, 5-5,5 mm lang; die Keimgrube geht 
liber die Mitte der Fiucht und ist verhIltnismifBig stark eingedrtlckt. 

H. Nachtrag. 

55. Kibure-Sorte 5. M'isi-mela (Mise= Kolbenhirse). Soll auf 
sehlechtem Boden so entarten von Moholema (vergl. No. 30). 

Rispe klein, sehr dicht; weiBliche Frtlechte lnger als die Spelzen. 
56. Loso-Sorte 7. Telemuiie'. Gute Sorte. Wird einige Monate 

spitter gesit und reift mit den anderen Sorten gleichzeitig. Reif im 
Dezember 1902. 

Eine mit der elegan8- Gruppe verwandte, autfallende Form. Die 
Rispe ist einseitig liberbhangend, mit dunner, durchgehender Spindel, die 
Zweige sind locker gestellt, nicht sehr reichbluitig. Die Spelzen sind 
strobgelb, auliegend, breit, spitzlich, ca. 2/3 der Fruchtllinge erreichend. 
Die Frucht ist breit, oben abgerundet, nahe der Basis am breitesten, 
stark zusammengedrUckt, 5,5 mm lang, von grauer Farbe mit einem 
Stich ins Rotliche; die Keimgrube ist grol3. 

Es finden sich bei den verschiedenen Ortschaften hbtufig dieselben 
Varietiten, aber in anideren Sorten und anders benannt, sodaB an ver- 
schiedenen Stellen die Varietiaten sich in versehiedenen Formen entwickelt 
haben; hbufig sind es aber auch gleiche Sorten, die in anderen Ort- 
schaften unter anderem Namen angebaut werden. 

Man vergleiche z. B. die var. colorans No. 47-49; es sind von 
dieser Varietlit zwei Tshaudjo-Sorten vorhanden (No. 5 und 6); eine 
Kabure- Sorte gleicht ganz der Form 6, eine Basami. Sorte der Form 5 
bis auif die Farbe der Fruebt. Von der var. Ker8tingianu8 ist die forma 
typica als Kabure- und Tshaudjo-Sorte vertreten, die subvar. sulfureus 
als Basari-, Dagbamba-, Tshamba-, Kabure- und Loso - Sorte, wobei 
alle diese Sorten untereinander gewisse geringe, aber regelmnBig auf- 
tretende Untersehiede zeigen. In beispielloser Mannigfaltigkeit ist die 
var. ovulifer entwickelt, die die besten Sorten zum Essen liefert; man 
braucht hier nur die oben mitgeteilte Liste zu vergleichen, um Zn er- 
kennen, daB die dort unterschiedenen Formengruppen (nach der Farbe 
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der Frueht und der Spelzen) aus den versehiedenen Dorfs?chaften wieder- 
kehren, wobei sich die einzelnen Formen immer noch wieder unter- 
scheiden; manchmal kommen aus dereelben Gegend auch mehrere nahe 
verwandte Formen derselben Gruppe, die aber mit Namen untersehieden 
werden. 

Es ist lei?ht zu erkennen, daB sich die Varietlten und groiBeren 
Gruppen durch ibre Verwendung unterscheiden und daB sie desbalb aus 
den versehiedenen Gegenden wiederkehren; jede Gegend hat ibre Sorte 
oder Sorten zum Essen, zum Bierbrauen, zum FEirben. 

Zum Fiirben dienen die Formen der var. colorans; es wrird der 
Farbstoff der Blittter und Stengel benutzt; die Rispe ist klein und ihre 
Frilebte sind wenig entwickelt, die Varietit ist nals Nabrung minder- 
wertig". 

Zur Bereitung von Bier dienen besonders die Formen mit dicker, 
zylindrischer Rispe, die hier der var. Kerstingianus angehb$ren. Aus 
verschiedenen Gegenden wird erwlint, daB diese Sorten ,starkes Bier 
liefern", ,besonders zu Bier verwandt werden" n18w. 

Die besten Sorten zum Essen liefert die var. ovulifer, bei der infolge 
der eigentumlichen Drehung der Frtlchte diese am leichtesten sich von 
den stebenbleibenden4Spelzen Iosen. 

Ftir mehrere Loso-Sorten dieser Varietiit wird auch ihre Benutzung 
zur Bierbereitung angegeben, dementsprechend fehit bei der var. 
Kersingianus eine Loso - Sorte, die sich besonders zu Bier eignet; es 
wird dort nur die Loso-Sorte I erwlhnt, die Bbei Darmerkrankungen 
ale Nahrung geschitzt wird". 

Es wird fiur die Zukunft eine anziehende Aufgabe sein, die Kultur- 
formen des Sorghum nun aus versehiedenen grUBeren Gebieten Afrikas 
zu vergleichen, wenn diese erst ebensogut bekannt sein werden; dies ist 
bisber ftlr Deutsch-Ostafrika einigermalen der Fall, aus welchem Gebiet 
wir die Sammlungen von W. Busse besitzen. Auf diesen Vergleich in 
gro"Berem MaBstabe hoffe ich spliter zurickkommen zu klnnen. 

Es wird jetzt allgemoin angenommen, daB die Sorghum-Varietiaten 
der Kultur von der wilden subsp. halepenis abstammen. Die Formen 
dieser Unterart sind in Afrika nicht allzu zahlreich, sie gehbren meist 
der var. effUMs an. Die gemeinsamen Merkmale dieser Varietit sind 
breite Bliitter, die groBe lockere Rispe mit abstehenden, spiter iiber- 
hbingenden Asten, die meist verklimmernden gestielten Ahrchen, die 
Granne mit ca. gleichlangem FuB und Spitze, die hbufig verwachsenen 
Lodiculae. 

Die Bliitter sind am Grunde auBen meist behaart. 
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Die gestielten ALhrehen sind am selben Exemplar (so Ex. 1 Drege 
aus Stid-Afrika) entweder vUllig ausgebildet mit 5 Spelzen und 3 Staub- 
bllttern oder unvollkommen und schmal, mit einem zarten, 3 mm langen 
Stiel und 2 Spelzen, von denen die erste 5 mm lang, deutlich genervt, 
die zweite 3 mm lang, zart ist. Dasselbe gilt fur andere Exemplare. 
Beim sitzenden M-Ahrchen zeigen sich mancherlei Versehiedenheiten: 
bei dem oben erwlihnten Exemplar 1 ist die erste Spelze 7 mm lang, 
mit 9 innerseits gut sichtbaren, schmalen Nerven; die dritte Spelze ist 
5 mm lang, schmal; die vierte Spelze triigt eine fast 2 cm lange Granne, 
deren FuB lnger als die Spitze ist; die Palea ist klein; die Frucht ist 
verkebrt eiftrmig, 2 mm lang (ob reif ?); der Nabel ist ziemlich groB, 
rundlich, kaum eingedriickt, die Keimgrube geht etwas liber die Mitte 
der Frucht, ist schwach eingedriickt. 

Bei ostafrikanischen Exemplaren ist die erste Spelze mit 9 undeut- 
lichen Nerven versehen (2. Volkens No. 44, Usambara) oder mit 
11 schwachen Nerven (3. Buchwald No. 509); die Granne ist ca. 1 cm 
lang, doch wechselt ihre Lunge bei den Exemplaren, hiufig ist sie ganz 
kurz. Die Lodiculae sind bei den untersuchten Exemplaren an der 
Schmalseite verwachsen. Die jilingere Frucht ist beim Exemplar 2 
fast gleicbmlBig breit elliptisch, mit groBem, schwarzem Nabel, bei 3 
verkehrt eifdrmig. Sie tragt die Reste der bis zum Grund getrennten 
Griffel. 

Die westafrikanisehen Exemplare stimmen in der Form der groBen 
Rispe, in der riesigen HEohe, der Breite der Blutter gut tiberein. Die 
Granne fehlt ganz oder tritt nur wenig tiber das Ahrchen hervor. So 
ist zum Beispiel bei dem Exemplar 4 Zenker und Staudt No. 107 
aus Kamerun die vierte Spelze nur mit einem starken Nerven versehen, 
der tiber den Einschnitt an der Spitze der Spelze nur in eine kurze 
Spitze ausgeht. Die Verwachsung der Lodiculae ist ohne grUBere Be- 
deutung; meist sind sie frei, beim Exemplar 5 Soyaux No. 284 aus 
Gabun aber viollig verwachsen. 

Die erste Spelze ist beim Exemplar 6 Baumann s. n. aus Togo 
6,5 mm lang und hat 11 innerseits deutlich vortretende Nerven, die 
durch deutliche Quernerven verbtinden sind, beim Exemplar 5 hat die 
erste Spelze 14 Nerven, beim Exemplar 4 11 wenig sichtbare Nerven. 

Dann finden sich aber einige Formen aus West-Afrika, die durch 
schmalere, mehr kahle und lang begrannte Alrchen, sowie durch 
schmalere Blitter als sonst gew6hnlich auffallen (Leprieu r No. 440, 
Bihm No. 101). 

Hackel unterscheidet im tropischen Afrika eine zweite Varietgt, 
die var. aethiopicus. Ein Exemplar dieser Varietuit ist z. B. Schwein- 
furth No. 599. Die Bliatter sind sehr breit, die Basis der Spreite ist 
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auBen unbehaart. Die Rispe ist dicht, zusammengezogen, mit aufreebten 
Asten. Die 3 -Alhrchen sind breit, schwach behaart. Die erste Speize 
hat 19 besonders auf der Innenseite deutlich sichtbare Nerven; auf der 
AuBenseite treten sie, grin gefiarbt, besonders nach der Spitze zu 
hervor. Die begrannte Spelze ist sehr zart, ziemlich tief eingesehnitten; 
die Granne ist fast 2 cm lang, ihr FuB etwas lunger als die Spitze. 
Die Lodiculae sind frei, breit und kurz, lang gewimpert. Die ellip- 
soidische (jitngere) Frucht hat einen auffallend groBen Nabel. Das ge- 
stielte Ahrchen ist sebmal, 5-spelzig, mit cf Bliite. Ein Exemplar aus 
Ost-Afrika (Stuhlmann No. 6713) zeigt einen ilbergang von der var. 
effusus zur var. aethiopicus in der breiten Form der 3 -Ahrchen. Die 
erste Spelze ist 15i-nervig. Wenn man auch annehmen muB, daB d'ie 
kultivierten Formen aus der subsp. halepensis entstanden sind, so kann 
ich sie doch nicht entweder alle zu einer bestimmten wilden Form, 
oder bestimmte Formengruppen zu verschiedenen wilden Formen in 
Beziehung bringen. 

II. Aloe campylosiphon. 
Von 

A. Berger. 

Diese neue Aloe erhielt ich durel die Freundlicbkeit des lHerrn 
Geheimrat Professor Dr. A. Engler aus dem Ktniglichen botanisehen 
Garten zu Berlin. Die Pflanze hat den, wie es scheint ersten BlUten- 
stand bier im Freien weiter entwickeln ktnnen und Offnete am 20. Juni 
die untersten Blumen. 

Obwohl nun diese Aloe der a-uBerst formenreichen Reibe der 
Saponariae angehUrt, von der ich ohne die versehiedenen als Spezies 
beschriebenen Gartenformen allein 28 Arten z4ble, so ist sie doch mit 
keiner derselben zu identifizieren. Von Ostafrika sind zunichst nur ganz 
wenige Arten bekannt, die bier in Betracht kommen kUnnen. Baker 
hat eine Pflanze, deren Bliten noch unbekannt sind, und die den 
Bliittern nach zu den Saponariae gehlort, fir Aloe tenuifolia bestimmt. 
Wir wissen jedoch sehr wenig tiber diese Lamarksche Art. Alles 
was wir besitzen, ist eine Tafel Jacquins (Icones t. 9), und diese 
zeigt von unserer Pflanze ganz versehiedene, zylindrische, kaum ein- 
gesehlinurte BlUten. Im Berliner Herbar liegt nun unter Nr. 448 eine 
Pflanze, die von Herrn Geheimrat E. bei Amani gesammelt wurde, 
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