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Druck fehlerberichtig ungen
za

Band 13, Supplement.

In der Abhandlung über die Skelete de» römischen Begribni«aplatzot in Regen»-

bürg sind neben anderen leicht zu verbessernden Druckfehlern folgende richtig zu

stellen

:

Seite 2G, Zeile 15 von oben, lies statt:

„zur Zeit de» Kaiier» Augustin" — „vor der Zeit de« Kaiser» Auguatua“.

(Verre. ward im Jahre 82 t. dir. Qnistor de« Tn. P. Carbo im cisalpinnchen

Gallien. Die Begebenheit wird alao wollt io diese Zeit fallen.)

Seito 26, Zeile 17 von oben, lies statt:

„Legio divioa“ — „Legio divina raartia".

Figuren in Holzschnitt. Separaiabdruok aus den Anrböger f. nord. Oldkyudig-

hed etc. Kopenhagen 1880 87

6, Undset Ingvald: Etüde» sur l’ag« de Brouce de la Hongrie. Vol. I. Chri-

stiania, Cammer meyer, Leipzig, Cn oblock, 1880. 158 8. in 8®. Mit 18 Tafeln

und 82 Figuren in Holzschnitt * 88

Schweden.
0. Antiquarisk Tidskrift for Sverige, utgifven af Kongl. Vittcrhets- etc.

Akademien genom Bror Emil Hildebrand. Bd. IV, HeftS, 4. Stockholm,

Svar Haggströin, 80

Digitized by Google



fWuH

Digitized by Google



I N H A L T.

Solle

I. Die Skelet« de* römischen ßegräbnissplatzes jn He^eiifduir^, mit Benutzung der Untersuchungen
des Herrn Pfarrer* J. Dahlem. Beschrieben von Dr. II. v. Holder, Ober-Medieinalrath in Stutt-

gart. (Hierzu Tafel I und II und die Karte von Kegensburg.) . 1

II. Ueber die Bestimmung der Schüdclcapacität. Von Dr. Emil Schmidt in KsBen a. d. Kuhr . ... 53

Referate.

i

I. Zeitschriften- und Bücherschau.
Aus der skandinavischen Literatur. Von J. Mestorf 81

Dänemark.
1. Engelhardt, C. Vortrag über einige Gräberfunde au* der jüngeren Eisenzeit, in

der Bcrlingskc - Tidendu vom 26. Januar 1881 81

2. Müller, Sophus. Dyreornamentikcn i Norden, den* Oprindelse, Udvikling ag

Forhold til samtidige Stilarter. (Separatabdruck der Aarböger f. nord. Oldk. etc.

1860.) 221 S. in 8^, Mit 2 Tafeln uud 81 Figuren in Holzschnitt 82

3. Steen st r up, Japetue. Ueber einige im Laufe des Jahres 1879 an das Univer-

eitäts- Museum eingelieferte Beiträge zur Kunde der vorgeschichtlichen Landes-

fauna. (Oversigt over det Kgl. Dunttke Vidcuskabernes Selsk. Forhandlinger f. 1880.) 84

Norwegen.
4. Aarsberetning f. 1879. Kristiania, Werner & Co. 1880, XV 308 S. in 8°. Mit

12 Tafeln *. 85

5. Nicolayscn, N. Norske Bygninger fra forlidcn , udgiven af Foreningen til

Norske Fortids mindesmerkers Bevaring. Heft X, PL XIV— XXI. Mit sieben

Seiten Text in Folio. Christianin, Carl Werner <fc Co. 1879 86

6. Ilygh, O. Skibsfundet ved Sandefjord. In der Ny illustrcret Tidende

v. 14. November 1880. Christiania. Mit 11 Figuren in Holzschnitt 86

7. Undset Ingvnld: Fra Norges äldre Je mal der. 96 S. in 8® mit 50

Figuren in Holzschnitt. Separatabdruck aus den Aarböger f. nord. Oldkyndig-

hed etc. Kopenhagen 1880 87

8. Undset Ingvald: Etüde* »ur Fuge de Brouce de la Hongrie. V'ol. I. Chri-

stiania. Cammermeyer, Leipzig, C noblock, 1880. 158 S. in 8°. Mit 18 Tafeln

und 32 Figuren in Holzschnitt 88

Schweden.
9. Autiquarisk Tidskrift for Sverige, utgifven af Kongl. Vitterhet»- etc.

Akademien genom Bror Emil Hildebrand. Bd. IV, Heft 3, 4. Stockholm,

Svar Häggström, 1880. 89

Digitized by Google



VI Inhalt.

Seile

10. ib. Bd. VF, Heft 1. Inhalt: I. Schürer von Waldheim, W.: Funde von

Steingeräthen in Uppland bin 1879 90
11. ib. Heft III. Inhalt: Montelius, Oscar. Die Fibeln der Bronzereit und

die zunächst aus denselben entwickelten Formen. S. 1 bi» 80. Mit 104 Figuren

in Holzschnitt. Erster Abschnitt 91

12. ib. lieft IV. Inhalt: I. Söder wall, K. F. Kleinere Beitrage zur Textkritik

schwedischer Urkunden au» dom Mittelalter. — II. Bruzeli us, N. G. Felsen-

bilder in der Järrestad-Harde in Schonen. — Hildebrand, Hans: Wie sind
die Felsenbilder entstanden? 01

13. ilildebrand, Hans: De förhistorika folkcn i Europa. XII -4-668 Sei-

ten in 8°. Mit 750 Figuren in Holzschnitt 03

14. Hildebrand, Bror Emil und Hildebrand, Hans: Teckninger ur
Svenska Stutens historika Museum. Heft II. (Scr. VI, Fl. 1— 10.)

Stockholm 1878. Im Verlag der kgl. Vitterhets ctc. Akademie. 12 S. Text in

Folio und 10 Tafeln 94

15. Mänadsbladet, herausgegeben v. der Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets

Akademie, redigirt von Ilans Hildebrand. Jabrg. 1880, Nr. 100 (April). ... 04

16. Svenska Kornmin nesföreningens Tidskrift IV, lieft 2 u. 3 .... 95

17. Montelius, 0. Hesultute der vorhistorischen Forschungen in Schweden 1878

u. 1879 96

Referate von Dr. Fl
i
gier.

18. Diefenbach. Völkerkunde Osteuropas II. Bd.
,

2. Tbl. Die finnische Familie.

Zigeuner (Rom). Armenier oder Hajer. Kaukasier. Dxrmstadt, Brill 97

19.

'
Opport. Le peuplc et la langue des Medes. Paris 1879 98

20. Codex Cumanicus bibliothecae ad templum divi Marci Ycnetiarum primum ex

integro edidit Prolegomenis notis et compluribus Glossariis instruxit Com es

Gesa Kuun, acad. sc. hung. sodalis. Budapestini, Editio Acadeniiac Hung. 1680,

p. 52!) 98

21. Die Religion der Sikhs. Nach den Quellen dargestellt von Ernst Trum pp.
Leipzig, Otto Spam er, 1881 99

22. Oscar Pesc hei. Europäische Staaten künde. Mit Benutzung der hintcrlussenen

Mauuscripte Peschel's nach den Originalquellen bearbeitet vonOtto Krümmel.
Erster Band. Erste Abtheilung. Leipzig, Verlag von Duncker & II umblot,
1860 100

II. Verhandlungen gelehrter Gesellschaften. Der neunte internationale Cungross

für prähiKtorischo Anthropologie und Archäologie in Lissabon, vom 20. bis 29.

September 1880. Von II. Scbaaffhauscn 100

Verzeichniss der anthropologischen Literatur.

I. Urgeschichte und Archäologie. Von J. II. Müllerin Hannover.

(Die nordische Literatur [Dänemark, Schweden, Norwegen, Finland] ist, wie bisher, von Fräulein J. Mestorf in

Kiel lusammengestelll. Für Russland hat huuptNikhiich Herr Professor Dr. Stieda in iKirpat da» Material gelie-

fert. Ana/Uhrllehere* über die nordischen Arbeiten theilt Fräulein J. Mestorf unter der Rubrik: Referate mit.)

1. Deutschland

i Oesterreich 10

3. Schweiz

4. England 13
5. Belgien

6. Dänemark Iß
7. Schweden

8. Norwegen 17

0. Frankreich .

Digitized by Google



Inhalt. vn

10. Italien 23

11. Russland 26

12. Finland . 30

13. Spanien und Portagal 31

14. Rumänien 31

16. Amerika 82
*

16. Aalen 32
II. Anatomie. Von A. Ecker 32

1. Gehirn 32

2. Gehirn 35

3. Diversa 35

III. Völkerkunde und Reiten, Von ?rof. Dr, Fried r ich RaUsi 38

1. Allgemeines 36

1) Allgemeine Reiseberichte. 2 \ («wHsuhaftcn, Versammlungen. Museen. 3) Me-

thodik. Lehrbücher. 41 Geschichte der Reisen und Reisenden. Nekrologe.

5) Cultnrgcschichte und Philosophie der Geschichte. 0) Statistik. 7) I*by-

aiologiBcheB und Pathologisches. 8) Allgemeine Beziehungen zwischen Natur

und Menschen. 9) Heziehungen zur Thierwelt. 10) Beziehungen zur Pflanzen»

weit. 11) Reziehungen zum Steinreich. 12) Ackerbau. Ernährung. Ge-

werbe. Handel. Verkehrsweg*. Opiumhandel. 13) Trachten. 11) Kriegs -

Wegen. 15) Kunst. Entwickelung des Farbensinnes. Zahlen. IC) Sprache

und Schrift. 17) Religion. Mythen, Sagen und andere Erzeugnisse de»

Volkageiaten. ln) Gesellschaft und Staat. Frauenfrage. Rechtsleben. Skla-

verei. 1U) Missionen. Colonien. 20) Verschiedenes.

II. Eoropa 60

1. Allgemeincg 60

2. Kelten. Etrusker. Basken. Zigeuner 61

Ü. Ulihi ; iu:r . ^ i .1 r Hi

4. Spanier. Portugiesen 62

h. Franza&fin f.

.• 00

6. 0*trommln und Rhatorpmaafn . t
<; 1

Z. Altdeutsch und Altnurdiadi. Island

8. Dmladu: im .Reich.., HÜ

*J. ScllWLmT ....... 8 r 02

10. Niederländer . . 68

11. Deutsch -Qcstcrrcichcr und Oesterreich- Ungarn im Allgemeinen 70

12. Schweden und Norweger 72

13. Kngliitider und Schotten 72

I I. Lithauor, Letten, Liven 73

15. Wendcii. l*ult:a f ; Li

16. Rmtacn. Zcrätreute Ural- Allster 7:j

17. Ungarn 76

18. Balkan-Halbinsel. Albanern. Ci riechen. Sudslaven 75

111 A sinn — ZI

1, Allgemeines 77

2. DlU allen Arier . . . 1 , , i , , i . : » l , , , : . I : : : : r : •
t r • 11

3 Ihr. .Si:niili ,.n. .Imh-n Araber ............. ZÜ

4. HabvUuner und Assyrier 60

5. Klcinasien, Syrien, Palästina 80

IL Kaukasteii r r i 50

7. Centralasicn 82

$. Mongolei ond Tibet 83

9. Persien uud Afghanistan 64

10. Indien. — Ceylon, Xikrohnren etc 65

LL Iliuterindkn

12. Malayischer Archipel

13, China. Chinesische Auswanderung 62

lT Japan. Korea 96

Digitized by Google



Vf« Inhalt.

Sfitf

IV. Afrika u?

1. Afrika im Allgemeinen 97

2. N’ordnfrika 9s

H. Aegypten 100

4. Sudan 101

5. Qstafriktt 1U2

<>. Qeslüehea Central-Afrilu> 103

7. Madagaskar und die Nachbar- 1und» . . . 104

K Wi’^alrika und \v
<-
h t li

1

1 s Cni'ritl- Alrika !<!')

9, Südafrika ...» 107

IQ. Neger ausserhalb Afrika« 109

V Amerika Ifr*

I. Allgemeines . i 109

2. Nordamerika HW
3. Mittelamcrika and Wert-Indien 111

4. Südamerika 112

VI. Anatralicn and Polynesien 114

1. Australien -Festland mit Tasmanien IH

'L Nvu-tiumi-a und Ntickbiriiirehi > , * i , « * t a 8 8 {
• iLr>

3. Polynesien 116

VII. Hyperboräer und Xord-Aaiaten 117

1. Sibirien summt Amurland . M7
2. Europäische Hyperboräer 118

3. Amerikanische Hyperboräer 11*

4. Iiie nordöstliche Durchfahrt u. a, Polar-F,xpeditionen 119

Nachträge . 120

I. Allgemeines 120

II. Kuropa 121

III. Aaisii - . 121

IV. Zoologie iu Beziehung nur Anthropologie, mit Einschlug» der fossilen Landsüugethiere.

Von Pr. W. Branco in Berlin 123

I

Berichtigungen.

Pag. 97 ist in der Norm zu lesen; „Bd. XIII. Supplemeut“ statt „Bd. XIV*.

Im Verzeichnis» der anthropologischen Literatur ist Pag. 123 iu der Ueberschrift zu lesen: IV. Zoologie.

Digitized by Google



y

i.

Skelete

'O +

%\‘JU**Benutzung der Untersuchungen des Herrn Pfarrers J. Dahlem.

Beschrieben von Dr. H. V. HÖlder, Ober- Medicinalrath in Stuttgart.

(Hiera» Tafel I. und II. und die Karte vou Rcgensburg.)

Die
%v~
y -•

des römischen Begräbnissplatzes in Regensburg,

mit

In Regensburg, dieser an geschichtlichen Denkmälern reichsten aller Städte Deutschlands, wurden

vom 16. Jahrhundert an Funde gemacht, welche mit Bestimmtheit auf einen in unmittelbarer Nähe der

Stadt liegenden römischen Begräbnissplatz schliessen Hessen. Schon die in den ersten Jahrzehnten

dieses Jahrhunderts gemachten Ausgrabungen gaben beachtenswerthe Aufschlüsse 1
); aber Alles

zusaimnengenommen steht weit zurück gegen die archäologischen und anthropologischen Schatze,

welche durch die Erdarbeiten an der Ostbahn vom Jahre 1870 an zu Tago gefördert wurden.

Wie anderwärts wäre aber sicherlich ein Tbeil der archäologischen Funde und die meisten, wenn

nicht alle der ausgegrabenen menschlichen Ueherreste für die Wissenschaft verloren gegangen,

wenn sich nicht ein Mann von hervorragender wissenschaftlicher Befähigung, Herr Pfarrer

J. Dahlem ihrer angenommen hätte. Er scheute kein noch so grosses Opfer, bis es ihm gelang,

mit seinen, wissenschaftlich wohl geordneten und sorgfältig registrirten, Funden ein überraschendes

Bild von den Culturzuständen und ethnographischen Verhältnissen aus der letzten Zeit der Römer-

Herrschaft zu liefern, das für uns um so anziehender ist, weil es gerade die Zustände der römisch-

germanischen Grenze in jener sturmvollen Zeit vor die Augen fuhrt.

Ein ganz besonderes Verdienst erwarb er sich noch dadurch, dass er alle KnochenÜberreste

mit der umfassendsten Pünktlichkeit sammelte, sie mit grösster Sorgfalt und mit einem bei einem

Nicbtarzte ganz ungewöhnlichem Verständnis« conaervirte und die hei jedem einzelnen Skelete

gefundenen Culturreste genau regiatrirte, so dass er so ziemlich bei allen angeben kann, aus

welchen Jahrhunderten sie stammen. Endlich hat er auch noch mit der camern ohscura iu je zwei

Einstellungen meisterhafte Abbildungen sämmtlicher Schädel angefertigt.

J
) Hiebe den von Herrn Christ mitgetheilten Bericht Herrn OhlenBchlager's „t’eber die Auagrabungen

römischer Antiquitäten iu R — Abhandlungen der phil. hist. Hasse der k. bayeri«ehvu Akademie der Wissen-

schaften. München 1872.“

•Archiv fUr Anthropologta- IW- XIFL Barplmmt.
j
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2 Dr. H. v. Höldor,

Leider wurde Ilerr Dahlem an der Veröffentlichung aller dieser Schätze durch eine Krank-

heit verhindert, welche er sich bei Beaufsichtigung der Ausgrabungen bei Wind und Wetter znzog

und die seine Arbeitskraft so verminderte, dass er sich auf die Bearbeitung der archftulugiseben

Funde beschränken musste. So kam es, dass ich die Veröffentlichung des anthropologischen Theils

übernahm; der archäologische und topographische, der nur eine das richtige Verständniss des

erstcren fordernde Skizze sein soll, beruht also auf den Untersuchungen des llerrn Dahlem allein,

dessen Darstellung ich zum Thcil mit seinen eigenen Worten wiedergebe. Der historische ist

nur zum Thc-il nach seinen Mittheilungcn , der anthropologische, mit Ausnahme der Abbildungen,

von mir allein bearbeitet.

L Topographie von castra regina.

Zur richtigen Würdigung der Funde ist cs vor Allem nütliig, sich auf dem beiliegenden Plan

zu orieutiren.

Castra regina, das Castrum im engeren Sinne, die Militärstadt (rotbor Ueberdruck) ist zum

Thcil noch in ihrem Hochbau erhalten. So vor Allem die porta praetoria (a), welche zu dem heute

noch in seinen Umrissen nachweisbaren Gebäudecomplex der höheren römischen Militärbeamten

dem praetorium (4) führt. Zwischen der porta prineipalis dextrn und sinistra (c, d) läuft die via

militaris hin, welche mit ihrem mittleren Theile die Südseite des praetorium begrenzt. In einiger

Entfernung von dieser Strasse gegen Süden läuft parallel mit ihr die via quinlnna (e). Die von

dem praetorium zu der porta dccumana (/, Petersthor) führende, die beiden vorigen kreuzende

römische Strasse entspricht genau der heutigen „fröhlichen Türkenstrasse“, die regelrecht gelegenen

Plätze für das Forum und die Quäslur haben Bich gleichfalls nachweiseu lassen. Dem letzteren

entspricht unzweifelhaft der alte Kornmarkt, dem erstcren, an der Kreuzung der via dccumana nnd

quintana gelegenen Platze, die nicht überbaute Stelle am Ende der fröhlichen Türkenstrassc, in

deren Kühe sich die Reste eines Murkurtempels vorfanden.

Der auf der Westseite des castrnm durch rothe Sehraftirung bezeichnet© Kaum entspricht dem

bis heute nachgewiesenen Theile der römischen Civilstadt. Als solche bekundet sich die Stelle,

durch die bei Wasserleitungsballten gemachten zahlreichen Funde. Wie weit sich diese ausserhalb

der Mauern des castrum gelegene Civilstadt ausdehnte, ist noch nicht fcstgcstellt, namentlich nicht,

ob der nächst älteste, zwischen llaideplatz, Donau und Weissgerbergraben gelegene Stadttlieil spät-

römischen oder nachrömischen Ursprungs Ut. Denn cs fanden sieh bis jetzt hier keino römischen

Fundamente, wio im Boden des oben bezeichncten Stadttheils, sondern nur BrandschuU mit

römischen Culturrcsten, welcher ja möglicherweise aus anderen Thcilcn der Stadt hierher gebracht

worden sein könnte, um so eher, als zugleich mit ihm auch Funde von Werkzeugen, Messern, ein

Medaillon
,

kleine Schälchen
,
Hufeisen etc. gemacht wurden

, welche sicher aus der Merowinger

Zeit stammen.

Dass aber Regensburg seinen frühen mittelalterlichen Beinamen urbs quadrata von ihrer an« der

Römerzcit herstammenden Gestalt erhallen habe, ist,»ehr wahrscheinlich; denn diese Gestalt wurde

durch den bis zum 10. Jahrhundert erfolgten Anbau der Stadttbeile St, Emcran und vom Weiss-
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Die Skclüte des römischen Begräbnissplatzes in Regensburg. 3

gerbergraben bis zur unteren WörthbrSeke an der Donau nicht wesentlich verändert. Erst durch

die Erweiterungen im 13. und 14. Jahrhundert verlor sie ihr ursprüngliches Aussehen.

Nach den bisherigen Untersuchungen ist eine Befestigung der Civiistadt wohl wahrscheinlich,

aber nicht ganz sicher, ebenso deutet bis jetzt kein einziger Fund an, welchen Rang sie einnahm,

namentlich ob sie ein Municipiuni war oder nicht.

n. Die drei Begräbnissplätze und die auf ihnen gemachten Funde.

1. Beschreibung und Zeitbestimmung derselben.

Am westlichen Ende der Civiistadt beginnt der grösste derselben und zwrar schon innerhalb

der bebauten Fläche der heutigen Stadt. Er liegt zu beiden Seiten der nach der Hauptstadt

Kations August« Vindelicorum (Augsburg) führenden via militaris, reichte südlich bis zum Dorfe

Kumpfmühl hiuaus, und erweiterte sich im Laufe der Zeiten weithin nach Ott und West 1
)«

Als Fundstellen von Skeleten mit römischen Beigaben sind folgende von Bedeutung,

Der erste Begrabnissplatz, auf welchem die zahlreichsten Funde gemacht wurden, ist

durch die Erdarbcitcn der Donauthal* und Staats-(Ost) -bahn in weiter Ausdehnung blossgelegt

worden. — An der mit 1, 1 bczeichneten Stelle wurden die Schädel Nr. 1 bis 20, 22 bis 27, 29 bis

51, 60, 61, 89 und 93 gefunden; die an dieser Stelle aufgefundenen Münzen reichen von 170 bis

290 n. Chr., weisen also auf die Zeit von Marcus Aurelius bis Probus und Carus. Einzelne Gräber

mögen auch noch aus der Zeit des Diocletian stammen, Münzen von letzterem fanden sich aber

nicht. — Funde, welche bestimmt auf eiuo frühere Zeit als Marcus Aurelius hinweisen, sind hier

nicht gemacht worden. Im östlichen Theile des Platzes (1, 1) herrscht Leichenbrand, im westlichen

Beerdigung vor.

Dieser Abtheilung sind noch einige an entfernten Fundorten zu Tage gekommene Gräber

znzurechnen, so die beim Fundamentgraben der Arbeiterwohnungen der Ostbahn (Nr. 3 des Plans)

mit den Schädeln Nr. 50 und 51; die beim Neubau des Baeker’s Mussgnug (Nr. 4 des Plans) mit

den Schädeln Nr. 21 und 28; ferner der Schädel Nr. 84 vom neuen Gymnasium, und endlich auch

noch ein bei Nr. 9 des Plans gefundener Sarkophag, welcher mit dem darin enthaltenen Skelete

nach München kam. Da nur in der näheren Umgebung dieses Platzes noch einige Skelete in

Holzsärgen lagen, so könnte man hier möglicherweise ein Fatnilienbegräbmss vor sich gehabt

haben.

An der mit 10 bczeichneten, an der Grenze zwischen 1 und 2 liegenden Stelle machten die

Arbeiter der Herb 8t 'sehen Lehmgrube in den Jahren 1820 bis 1860 zahlreiche Funde.— Einerseits,

westlich, fanden sio Reihen von Gräbern mit Skeleten, andererseits östlich, Brandstellen mit römischen

Ziegeln umstellt. Dies ist auch die Stelle, an welcher sich der in die Sammlung des historischen

Vereins gebrachte Leichenstein fand, auf welchem sich allein unter allen anderen eine christliche

Inschrift befindet. Sie lautet:

*) Die FumUtellen sind auf dem Plane roth schraflirt.

1
*
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4 Dr. H. v. Holder,

In A j?(i> (Deo Christo) Bene merenti Sarmanninae quiescenti in paoe martiribus Bociatae *). Die

Schriftzüge der Inschrift echliessen eich genau an die Buchstabenform derjenigen in Regensburg ge-

fundenen römischen Denkmäler an, welche ans derZeit unmittelbar vor und um 300 n. dir. stammen

und nicht an die aus der Zeit Constantin des Grossen, deren Unterschied schlagend ist. An die beiden

ChristenVerfolgungen unter den Kaisern Decius und Valerian kann nicht gedacht werden, weil von

den in der nächsten Umgebung gemachten sonstigen Funden keiner auf diese Zeit liinweist, sondern

nahezu alle, insbesondere die Münzfundc, auf die Zeit nach der Regierung des Kaisers Decius.

Es bleibt also nur die Verfolgung unter Diocletian. Es ist auffallend, dass in der Zeit dieses

Kaisers der zweite gleich zu erwähnende Begräbnissplatz vor der porta decuiuanu insofern bevorzugt

erscheint, als daselbst zahlreiche dieser Zeit ungehörige Funde gemacht wurden, während dies auf

dem in Rede stehenden Platze nicht der Fall war. Es scheint also, dass die Christen dem fdteren

Begräbnissplatze den Vorzug gaben. Dies wird auch noch dadurch wahrscheinlich, dass der unter

Constantin dem Grossen benutzte Begräbnissplatz (Nr. 2 de» Plans) sich fast unmittelbar westlich

an den alten (Nr. 1) anschloss. Die Veranlassung der Rückkehr zu dem alten Begräbnissplatz der

Christen war ohne Zweifel die, dass unter diesem Kaiser das Christonthum Staatsreligion wurde

und damit die LeichenVerbrennung ganz ausser Gebrauch kam.

Diese westlich gelogene zweite (2) Abtheilung des Begräbnissplatzcs an der via

militaris ist nur durch einen schmalen Zwischenraum von der östlichen (1) getrennt, und ist als

eine Art Reihengräberfriedhof anzusehen. Die Leichen lagen alle abweichend von denen der anderen

Stellen, von Ost nach West (Kopf im Westen). Wie bei allen filteren germanischen Reihengräber-

feldern lagen übrigens die Gräber weder ganz genau von Ost nach West, denn cs scheint, sie

richteten sich nach dem Sonnenaufgang in .den verschiedenen Jahreszeiten, noch bildeten sie voll-

kommen geradlinige Reihen, so dass zuweilen in dem einen Grabe der Kopf in derselben Höhe

lag, wie das Becken in dein zunächst liegenden. Endlich war auch ganz wie bei den oben-

erwähnten germanischen Gräbern
,
die Entfernung der einzelnen Gräber von einander sehr ver-

schieden. Ausser römischen Culturreslen und Münzen von Constantin dem Grossen bis Honoriu»,

etwa von 300 bis 423, also bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts, fanden sich aber auch, wenn-

gleich selten, Waffen und Werkzeuge in dem Styl der Merowingerzeit in den Gräbern. Die

Schädel Nr. 58, 59, 62 bis 83, 85 bis 88, 90 und 92 gehören hierher.

Der zweite Begräbnissplatz beginnt vor der porta decumana (/). Die römische

Strasse, an deren beiden Seiten er liegt, wurde auf der Grenze der Villa Brühl blossgelegt.

Hier ist Lciehenbrand selten
,
Bestattung die Regel. Den Münzfumlen zufolge füllt er, wie schon

erwähnt, die Lücke in der Zeitfolge zwischen Nr. 1 und 2 aus. Er gehört der Periode zwischen

Diocletian und Constantin dem Grossen an; der bis jetzt gefundene umfasst also einen Zeitraum

von etwa 50 Jahren (385 bis 337 u. Chr.), hierher gehören die bei Nr. 5 (Villa Brühl) und 0

(Neubau für die Beamten der Ostbalm) gefundenen Schädel und Skelete Nr. 52 bis 59, 94 bis

98 und 99.

Bei Nr. 7 (an der Maximilianstrasse) greift der alte
j üdiBche Friedhof aus dem 15. bis 17.

Jahrhundert in den römischen ein. Der Platz ist als solcher durch Leichensteine mit Inschriften

*) llofer, röin. Bayern, 3. Aufl. 1852, Nr. 310, lau statt martiribu« soe, .maritibus tribus
4

soc.; da« Wort
martiribus ist aber ganz zweifellos.
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und verschiedenen für jene Zeit bezeichnenden Grabbeigaben Bicher nachgewiesen. Die aufgefnn-

denen Skelete hüben alle ausnahmslos das Gesicht nach Osten gerichtet
,
wahrend die römischen

Skelete an dieser Stelle noch eine wechselnde Stellung haben. Ausserdem unterscheiden sich auch

die ältesten über 350 Jahre alten Skelettheile in Beziehung auf ihre Erhaltung sehr wesentlich von

den über 15 Jahrhunderte alten römischen.

Der dritte römische Bcgräbnissplatz befindet sich vor der porta principalis dextra, an der

nach Serviodurum (Straubing) führenden römischen Strasse, deren Existenz und Zug im All-

gemeinen zweifellos sind, wenngleich eine grössere zusammenhängende Strecke von ihr noch nicht

aufgedeckt worden ist. Die Gräber ziehen sich an ihren beiden Seiten über eine weit ausgedehnte

Fläche; d. h. von der Stelle deB römischen Thores an durch die Ostenvorstadt, das Störzen bachviertel,

Alt und Neu St. Niklas (Nr. 8) ,
bis dicht an das Ufer der Donau. Die Gräber lagen in grossen

Zwischenräumen auseinander, dio Mehrzahl enthielt verbrannte Leichen und meist spärliche

Beigaben. Sie sind den Münzfunden zufolge älter als die in dem zweiten vor der porta decumana

gelegenen Bcgräbnissplatz ausgegrabenen
,
aber nicht älter als die östlich der via militaris nach

AugustaVind. gefundenen (Nr. 1 des Plans), obgleich sich an dieser letzteren Stelle nicht verbrannte

Skelete in etwas grösserer Zahl vorfanden. Im Durchschnitt mögen an diesen beiden Stellen auf

etwa zehn Verbrennungen eine Beerdigung kommen.

Soldatengräber w'urden auf allen drei Begräbnissplätzcn gefunden; die Militär- und Civilbevöl-

kerung.wurde also nicht an getrennten Stellen beigesetzt.

Die grosse Ausdehnung dieser drei Begräbnissplatze kann nicht auffallen, wenn man bedenkt,

dass die Hörner ihre Bestatteten niemals ausgruben. Sie lässt auch leicht errathen, dass die

grössere Zahl der Beerdigungen noch unter der Erde ruht. Schätzt man die Zahl der heim Bau

der Ostbahn gefundenen Gräber auf 1000, die auf dem Territorium der Donauthalhahu auf 500,

so dürften, wenn zwischen den aufgedeckten Fundstellen gleichfalls Gräber lägen, und zu dieser

Annahme ist man vollständig berechtigt, noch viele Tausende in den Gärten und Feldern vom

Ostenviertel und Alt St, Niklas bis zum Pctersthor (porta decumana), der St, Emeransbreite und

längs der Kumpfmühler Strasse, uneröffnet liegen. Mögen sie den Nachkommen empfohlen sein,

damit sie in ähnlicher YWise wie die von Herrn Dahlem gesammelten, durch Borgsame Auf-

bewahrung und richtige Bezeichnung der Fundstellen, der wissenschaftlichen Forschung erhalten

bleiben und nicht, wie sonst wohl der Fall war, zerstreut oder als werthlos zerstört wurden.

Schon durch die bisher gemachten Funde springt ja die Bedeutung von eastra regina unter

den an der Donau gelegenen Grenzfestungen dcB römischen Reiches deutlich genug in die

Augen, so dass der Zukunft wohl noch reiche Funde Vorbehalten sein mögen.

2. Archäologie.

Die Zeit der Beisetzung der einzelnen Bestatteten wurde von Herrn Dahlem

vorzugsweise nach den in den Gräbern selbst oder in ihrer nächsten Umgebung gefundenen

Münzen bestimmt; denn nicht in allen konnten solche aufgefunden werden. — Durch eine

einzelne Münze kann ja nur so viel festgestellt werden, dass das Grab nicht älter ist als das Ge-

präge derselben
,
man bedarf also zur genauen Zeitbestimmung immer die in der Nähe gefundc-
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neu, den Fall ausgenommen, dass eine grössere Zahl in einem Grabe gefunden wird. Wie wichtig

die Münzfunde der Umgebung sind, geht unter Anderm daraus hervor, dass für die Gräber der

Frauen zu allen Zeiten vorzugsweise Münzen der jüngeren Faustina, der Frau des Marcus Aerelius

(f 175 n. Chr.), als Obolus beliebt war. Man fand diese Münzen, allerdings in sehr abgegriffenem

Zustande, sogar noch in Grälierii, die, den Münzfunden ihrer Umgebung nach, sicher aus dem

4. Jahrhundert stammen. Es kann also nur eine grössere Zahl einzelner in nahe beisammenliegen*

den Gräbern gemachten Münzfunde, sowie die Erhaltung ihres Gepräges fiir die Zeitbestimmung

m&üBSgebend sein. Hat man nun namentlich am Anfang und Ende einer Reihenfolge von

Gräbern sichere Anhaltspunkte gewonnen, so lassen sich, natürlich unter strenger Vergleichung

mit den übriger» FundVerhältnissen, für die einzelnen Zwischeufunde ungefähre Zonen feststellcn,

die im äussersten Falle nicht viel über 20 Jahre von der wirklichen Hestattungszeit abweiehen.

Diese Untersuchungsweise giebt also die Berechtigung, die Gräber und die in ihnen gefundenen

Schädel der Zeit nach in eine fortlaufende Reihenfolge zu bringen.

Die ältesten Münzen, welche nur bei verbrannten Leichen gefunden wurden, haben das stark

abgegriffene Gepräge des Kaisers Autoninus Pius (138 bis 161 n. Chr.). Am häutigsten findet sich

der Leichenbr&nd in der nächsten Nähe des Castrum und unmittelbar am westlichen Rande der

Strasse nach Kumpfmühl (Via inilit. August. Yind.). Oestlich von dieser Strasse nimmt ihre Zahl

ab, d. h. mit dem Vorschreiten gegen die porta decumana, also bis zum Jahre 275 n. Chr. Die

Verbrennungen sind in immer steigender Zahl mit Beerdigungen gemischt. Die in dieser «ältesten

Zeit beerdigten Leichen haben noch keine bestimmte gleichförmige Richtung, sie lagen nahezu

in allen Himmelsrichtungen. Erst später tritt eine gleichförmige Orientirung von Ost nach West

(Kopf im Westen) ein. Das Territorium in der Umgebung der Villa Brühl und des Gebäudes

für das Oberbahnamt zeigt den Uebergaug von der älteren Beerdigungsweise zu den sogeuannten

Reihengräbern recht deutlich. Diese Stellen umfassen die Gräber unter den Kaisern Probus bis zu

Constantin d. Gr. (259 bis 295 n. Cl»r.). In diesen Uebergangsfeldcrn liegen die Skelete schon

in ihrer Mehrzahl von Ost nach West, dazwischen aber noch anders orientirtc, ja sogar noch

einzelne Verbrennungen ,
aber meist ohne Aschenurnen. In diese Zeit fällt auch der Sarkophag

der Lucia Aurelia veteraui retici uxor.

In den ersten Jahren der Regierung de» Kaisers Constantia d. Gr., also im

Anfang des 4. Jahrhundert» n. Chr., hört der Leichenbrand ganz auf, die Beerdigung bleibt

die einzige Bestattungsweise bis zu den letzten Gräbern unter Kaiser Honorins (395 bis 423 n. Chr.).

Sobald die Reihengruber der Zeit Constantins d. Gr. beginnen, finden sich keine Lampen mehr in

den Gräbern, wohl aber neben Münzen und Schmucksachen anderen Zwecken dienende Gef asse. Hier

kamen auch zun» ersten Male in mehreren Gräbern aus derZeit des Kaisers Theodosius, also noch in

gut römischer Zeit, Waffen von dem Styl der sogenannten Merowinger Zeit vor, sachsartige Messer,

ein Beil, grosse bunte Thonperlen, Gürtelschnallen und ein Schildbuckel, letzterer bei dem

Skelete Nr. 77. In der späteren Zeit des Kaisers Constantin d. Gr. fauden »ich noch mitten in

den Gruberreihen Sarkophage mit Inschriften, sie sind aber seltener als früher. Dagegen nimmt die

Zahl der gemauerten Gräber mit der regelmässigen Orientirung derselben zu; die zur Mauerung

verwendeten Ziegelsteine tragen noch in der Regel Legionsstempel. Aber auch eine andere sehr

beachtenswerthe Veränderung tritt zugleich mit der ostwestlichen Orientirung der Gräber auf,

nämlich das immer Iläufigerwerden der dolichocephalen germanischen (Reihengräber) Schädelformen,
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welche in den Gräbern aus früherer Zeit in geringerer Zahl gefunden wurden, liier haben die

Braobycephalen die Mehrheit, später, namentlich im 4. Jahrhundert, tritt das Gegenlheil ein, und am

Ende des Begräbnissplatzes (Xr. 2 d. P.), welcher dem Ausgang des 4. und Anfang des 5. Jahr-

hunderts entspricht, fanden sich nur noch germanische Formen. Eine Scheidung der Gräber mit

Brachvcophalen und der mit Dolichoccphateu findet sich aber nirgends; der Uebergnng ist überall

ein gans allmaliger. Bis nahe ans Ende der Gräberreihen liegen immer wieder Brachycephale

mitten zwischen Dolichoeephalen, beide haben, mit den oben angeführten wenigen Ausnahmen,

Grabbeigaben spät römischen Charakters und beide Formen wurden auch in Sarkophagen gefunden.

Ueber die Art der Beisetzung ist Folgendes zu bemerken. — Die römische Bodenober-

fläche liegt in der Nahe der Via miiitaris nach Augsburg, etwa 1 rn unter der gegenwärtigen, an

den übrigen Stellen nicht so tief, bis zu wenigen Centimetern. Unter diesen nachrüniischen Auf-

füllungen kommen zuerst etwa 50 bis 70 cm Humus, dnnn 1,5 bis 2 m fetter Thon und unter

diesem eine sehr mächtige, weit unter die römischen Aufgrabungen hinabreichende Kiesschicht.

Die Knocbenrestc der verbrannten Leioben lagen zuweilen nur in einer mit Steinen

umgebenen kleinen Grube im Boden. Die meisten lagen in Urnen, welche 30 bis 80 cm unter

der römischen Bodentläche standen, nicht in Reihen, sondern immer ungeordnet in den ver-

schiedensten Entfernungen von einander. Zuweilen waren sie von platten Ziegelsteinen umstellt

oder wenigstens durch unregelmässige um und über sie gelegte Bruchsteine geschützt. Bedeckt

waren sie mit ganzen oder zerbrochenen Gelassen, namentlich Tellern, mit platten Ziegelbruch-

stücken oder flachen Bruchsteinen. Neben den Urnen lagen in den meisten Fällen 1 bis 5 Grab-

lampen und immer mehr oder weniger zahlreiche Trümmer von gewöhnlichen oder auch feinen

Thongefassen
,

Glasresten, sowie Schmucksachen. — Die Urnen selbst enthielten, ausser dein

später allmälig hereingedrungenen Thon aus ihrer Umgebung, Asche und halbverbrannte kleine

oder grössere, in ihrer Form zum Theil ganz gut erhaltene, hall» verkohlte Knochenstücke, sowie

mitunter Grablampen, Schmucksachen ,
Münzen, selten Waffen, und dann immer nur dolchartigo

Messer.

Oeffcer kamen auch quadratische 1 bis 1,5 m grosse Mauerungen ohne Mörtelverbin-

dung vor, in welchen die Urnen standen, und die entweder durch Deckplatten von Bruchstein

oder sehr selten durch gewölbeartigen Verschluss mit MörtelVerbindung geschlossen waren. In

beiden Fällen dienten diese Bedeckungen, wie es scheint, als Unterlagen für Leichensteine oder

andere Denkmäler.

Die nicht verbrannten Leichen wurden in Sarkophagen, gemauerten Gräbern und Holzsärgen

beerdigt Zuweilen scheinen nur unter und über die Leichen Bretter gelegt worden zu sein. Holz-

särge um! gemauerte Gräber waren immer von einer 00 bis 150 ein mächtigen Erdschicht bedeckt.

Die Sarkophage standen frei auf der römischen Bodenoberfläche. Während des Eisen-

bahnbau es 1870 bis 1871 wurden 18 gefunden und aufbewahrt; der grösst- Theil der früher

entdeckten wurde zerstört, wieder eingegraben oder zu anderen Zwecken, zu Mauersteinen,

Trögen u. s. f. verwendet Alle hatten die bekannte Form und bestanden aus Jurakalkstein,

welcher in der Nähe bei Albach gebrochen wurde. Bei einigen fehlten die Deckel, die wohl schon

in früher Zeit abgenommen und als Baumaterial verwendet wurden. Derjenige, welcher das

Skelet Nr. 45 enthielt, scheint ursprünglich schon mit einem mit Steinen beschwerten Tiolzdeckel

geschlossen worden zu sein, bei anderen war der Steindeckel entweder zerschlagen oder wenigstens,
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wie bei den meisten, der Eisenklammern beraubt, mit welchen er befestigt war. Einzelne

(Nr. 12) trugen keine Spur von Klammern, sondern waren mit Cement verkittet Nur wenige

(Nr. 86 und 92) waren vollkommen unberührt, die übrigen theils ihres Inhalts beraubt und die

Knochen unvollständig oder wenigstens in Unordnung. Der das Skelet Nr. 92 enthaltende Sarko-

phag trug vollständig intact die Aufschrift: L. Iieticus veter. leg. III ital. Aur. Lucinae

quondum conjugi carissimae u. s. w. Das in.ihm liegende weibliche Skelet war ziemlich gut, vom

Schädel leider nur das Gesicht und die beiden Schläfenbeine erhalten. Der gleichfalls weibliche

Schädel Nr. 8G ist dagegen glücklicherweise fast vollständig, «ein Gesicht dein in Nr. 92 voll-

kommen ähnlich, er bietet daher gewissermaassen eine Ergänzung jenes werthvollen Eundes. —
In einem weiteren Sarkophage lagen drei Skelete, Mann, Frau und Kind; da statt des felüenden

Deckels Bruchsteine auf derselben lagen, so waren alle Schädel bis auf den der Frau (Nr. 45) voll-

ständig zertrümmert und verwittert.

Die gemauerten Gräber batten eine durchschnittliche Länge von 1,9 bis 2 m, eine Breite

von 60 bis 80 cm und eine Höhe von etwa 60 cm. Ihr Boden war meist mit Ziegelplatten be-

legt, mitunter batte er nnr einen Mörtelausguss. Die Wände bestanden nur einmal aus aufrecht

stehenden Ziegelplatten (Schädel Nr. 89), sonst immer aus Backsteinen. Bedeckt waren sie alle

theils mit Ziegelplatten, theils mit treppenformig von beiden Seiten gegen einander ansteigenden

gewölbeartig geschlossenen, mit Mörtel übergossenen Backsteinen, oder mit vollständigen Tonnen-

gewölben. Alle bis jetzt gefundenen Gräber dieser Art waren vollständig unberührt und ihr

Inhalt verhältnissmässig sehr gut erhalten.

Von den Holzsärgen oder Kisten, in denen die Leichen hier wie in Rom und anderen römi-

schen Begrälmisaplätzen (z. B. am Rhein) verbrannt wurden, fanden sich fast regelmässig kleine,

den heutigen geschmiedeten Lattennägeln in Grösse und Gestalt vollkommen ähnliche, eiserne

Nägel in der Brandstätte, zuweilen über 20 an einer Stelle. Diesen Nägeln nach scheinen die

Särge nur aus verhältnismässig dünnen Brettern bestanden zu haben. Anders verhalten sich die

Särge, in denen die nicht verbrannten Leichen beigesetzt wurden. Die Holzstärke derselben

betrug sicher 6 bis 10 cm, die Nägel waren stärker, vierkantig, bis zu 15 cm lang und hatten einen

3 cm breiten rundlichen platten Kopf. Die Zahl der in einem Grabe gefundenen ist geringer, als

bei den vorigen, höchstens 12. Trotz alles Sucheus konnten diese Nägel aber nicht immer auf-

gefuudcu werden, so dass die Verwendung von ilolznägelu wahrscheinlich ist, die mit dem Sarge

vermoderten. Gar -nicht selten scheinen aber die Leichen in diesen Gräbern ohne Nägel nur auf

Bretter gelegt oder damit zugedeckt gewesen zu sein. Das Holz war bei allen entweder zerbröckelt

oder wenigstens grösstentheils so verwest, dass es nur einen dunkelbraunen, von der Yerwesnngs-

schicht des Körpers kaum zu unterscheidenden Moderstreifen zurückgelassen hatte. Die den

grossen Sargnägeln zunächst liegenden Theile des Holzes waren in der Regel allein durch ihre

Imprägnirung mit Eisenoxyd besser erhalten. Die Gestalt der Särge lies* sich an der Lage der

Nägel (je 4 oben und unten, und 4 in der Mitte der Seiten) häufig genug uaehweisen, kein einziger

hatte die sechseckige Form der heutigen, alle waren vierseitige Kästen.
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in. Die Schädel und Skelete.

1. Kraniologische Vorbemerkungen.

An den von mir als richtig erprobten Grundsätzen habe ich im Nachfolgenden, wie sich

von selbst versteht, trotz mannigfachen Widerspruchs festgehalten, namentlich auch an der Ein*

theilung der Schädelformen in natürliche Gruppen. Die Kraniologie hat keine andere Wahl, sie

muss sich als einen Theil der vergleichenden Anatomie betrachten, sie darf also nicht, wie das schon

so oft geschehen, von den in allen übrigen Naturwissenschaften bewahrten Grundsätzen abweichen,

nur deshalb, weil sie sich mit dem mehr oder weniger souveränen Herrn der Schöpfung beschäftigt.

Wenn jeneEintheilung der Schädelformen bis jetzt noch nicht allgemein und rücksichtslos anerkannt

wurde, so mag dies daher kommen, dass grosse Selbstüberwindung dazu gehört, eine Iteihe

mühsamer Arbeiten als unvollständig, wenn auch keineswegs als ganz unbrauchbar, bei Seite zu

legen.

Allein so sicher als sich jetzt schon die Projectionsmanier in der Kraniometrie grundsätzlich

wenigstens einer fast allgemeinen Anerkennung in Deutschland erfreut , ebenso sicher wird sich

auch obige Betrachtungsweise der Schädelformen allmälig Balm brechen, um so gewisser, als ja nicht

ich es war, der zuerst diese Richtung einschlug, sondern vor mir schon ein Theil der französischen

Anthropologen und in Deutschland die Herren His, Rütimcyer, Ecker und nach mir Herr

W. Krause 1
) und andere. Ich war nur der erste, der sie rücksichtslos durchführte. — Schon der

neueste von Herrn Kollmann*) gemachte Versuch, zwischen dem alten künstlichen System und

dem allein richtigen natürlichen zu vermitteln, zeigt, dass die Erweiterung des Gesichtskreises in

kraniologischen Dingen naturnothwendig auf das letztere hindrängt.. Wenn auch dieser Vermitt-

lungsversuch, wie alle, welche zwei sich widersprechende Standpunkte vereinigen wollen, misslingen

musste, so enthält die Abhandlung doch sonst so viel Interessantes und Treffendes, dass sie sicher-

lich, wenn auch unbeabsichtigt, dazu beitragen wird, die Bande jenes künstlichen Systems vollends

zu sprengen.

Seine fünf Schädcltypen leiden vor Allem an dem Fehler, dass sich sämmtliche Schädelformen

der Erde unter sie unterbringen lassen, dass sie also viel zu weite Grenzen haben, um mit ihrer

Hülfe die europäischen Formen von den übrigen unterscheiden zu können. Wo es sich um

specielle Abgrenzung einzelner Typen handelt, darf überhaupt nicht vergessen werden,

dass bei den vielgestaltigen Mischformen zwischen den beiden Hauptkategorien, den

Doüchocephalen und Braohycephalen, bei allen Menschenr&cen, im Allgemeinen

ganz ähnliche Abänderungen der Gestalt der Norma verticalis und occipitalis Vor-

kommen, dass also Systeme, welche nicht ins Einzelne gehen, oder gar solche, welche nur eine

oder auch zwei Ansichten des Schädels zur Grundlage haben, unter keinen Umständen zu jener

*) Handbuch der menschlichen Anatomie, 3. Band, 3. Aull, Hannover 1881,

*) Beiträge zur Kraniologie der europäischen Völker b, d. Archiv, Bd. 13, 8. 190 fl.

Archiv for Anthropologie. JJd.' XIII. Supplement. 2
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Abgrenzung ausreichen. Man wird doch wohl schon jetzt daran denken müssen, dass es auch noch

andere Typen giebt, als die europäischen, und dass man letzteren nicht dieselben Namen geben kann

wie jenen. Wie alle ähnlichen Systeme besteht auch dieses aus künstlichen Kategorien mit, zum

Theil willkürlichen, scharfen Grenzen, welche in der Wirklichkeit gar nicht vorhanden sind. Ks

hat nur das vor den bisherigen voraus, dass es da« Gesicht mit dem Schädel in Verbindung zu

bringen versucht. Dieser Vortheil geht aber wieder verloren, weil Herr Kollmann für die Durch-

messer des Gesicht« einen anderen Modulus zu Grunde legt, als für die des Schädels. Dadurch entgeht

ihm oder kommt wenigstens in seinem Schema nicht zum Ausdruck, dass die Leptoprosopic der Brachy-

eephalen eine andere ist, als die der Dolichocephalen, dass einige der übrigens meiner Erfahrung nach

nicht häufigen chamäprosopen Dolichocephalen ebenso Mischformen siud, wie die chamäprosopcn

Mesocephaten. Darin wird wohl auch der Grund liegen, dass er leptoprosope Mcsoccphale gar

nicht kennt, obgleich die leptoprosopen Gesichter der Dolichocephalen wie der Braebyceplialon

bei seinen Mesocephalcu ebenso häufig sind, als die chamäprosopcn Gesichter der Brachycephalen.

Die Naturwidrigkeit jener scharfen Zahlengrenzen zeigt sich ganz besonders deutlich an dieser

Mcsocephalie des Herrn Kollmann, weil sie nothwendigerweisc zwei künstliche Grenzen hat, wäh-

rend nur eine nöthig ist, wenn man die Schädel allein in dolichocephale und brachyeephalc ein*

theilt Ich kann mir überhaupt nur einen Vortheil denken, den diese Art der Begriffsbestimmung

der Mesocophalie hat, nümlieh den, dass sic dazu beiträgt, ebenso künstlichen Hypothesen das

Leben zu fristen, wie sie selbst ist Die Nachtheile einer scharfen Grenze zwischen den zwei grossen

Gattungen der Dolichocephalen und Brachyoephalen sind viel erträglicher, weil diese beiden Begriffe

in der That eine tief gehende Verschiedenheit im Bau der Schädel bezeichnten. An der Grenze,

an der sie sich berühreu, Hegen nun allerdings eine grosse Menge von Uebergangs- (Misch-)

Formen, welche zu umgrenzen an sich vollkommen gerechtfertigt ist, wenn man dabei die Norma

verticalis nicht allein in Betracht zieht. Nimmt man aber die übrigen Seiten mit herein, so hat

es mit der scharfen Zahlengrenze ein Ende. Denn man mag diese Grenze hinauf- oder beruntcr-

rücken, wie man will, immer bekommt man neben wirklichen mesoeepbalen noch Schädeiformen,

welche in ihrem ganzen Bau entweder den entschieden dolichocepbalcn oder den brachyoephalen

entsprechen. Jeder, dem einige hundert Schädel aller in Deutschland vorkotnmemlen Formen zu

Gebote stehen, kann sich von der Dichtigkeit dieses Satzes überzeugen. Er darf nur diejenigen

znsammenBtellen, deren Index in der Nähe der von Herrn Kollmann aufgestellte» Grenze der

MesoccphaHc, 74,0 bis 79,9 liegt Er wird sofort über und unter diesen Grenzen eine ziemlich breit«

Zone von Schädelformen finden, welche den unmittelbar innerhalb der Grenzen liegenden Formen

sehr ähnlich sind. Es versteht sieli dies auch ganz von selbst, denn eine grössere oder kleinere

Entwickelung der Stirnhöhlcnwulcte, oder eine etwas vollere oder flachere Modellirang der Mitte

der Hinterhauptschuppe, wie sic Geschlecht, Lebensalter oder individuelle Entwickelung bewirken,

beeinflussen jenen Index sehr stark. Man könnte also möglicherweise einen männlichen und einen

weiblichen Schädel, welche ganz denselben Bau haben, in zwei verschiedenen Abtheilnngen unter-

bringen.

Dazu kommt noch, dass man bei diesen Grenzen dem Einfluss des unvermeidliche» Irrthums gar

keine Rechnung trugt Dieser besteht einmal im Messen an sieh, nicht allein der Felder bei den-

selben, sondern auch weil man, der Verminderung des Zeitaufwandes wegen, keine Bruchthcile von

Millimetern misst
,
dann aber hauptsächUeh

,
weil die Schädel in Folge der fortschreitenden Aus-
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trbcknung ihre Durchmesser verändern und zwar an den dickeren Stellen weniger als an den

dünneren. Dies macht »ich vor Allem am unteren Hando der Seitenwandbeinc bei verwachsener

sowohl als offener Kranz* und Pfeilnaht, also vorwiegend für die Breite, geltend. Bei

gleichbleibendem grösstem Längsdurchmesser bewirkt aber die Zunahme der Breite um nur

ein Millimeter eine Zunahme des Längsbreitenindez um 0,5 bis 0, Dieses, wie es scheint,

vielen Kraniologen unbekannte Zahlengesetz ist auch bei der Vergleichung der

Indices von Gräberschädeln mit den an Lebenden gefundenen nicht ausser Acht zu

lassen. Die grössere Dicke der Weichtheile in der Schläfengegend im Vergleich mit der an der

Stirn und am Hinterhaupt lässt die Lebenden immer brachycephaler erscheinen als die Todten. So

könnte es kommen, dass man denselben Schädel, welchen man einige Jahre zuvor zu den dolichocephalen

gerechnet hätte*, nun den mesocephalcu zutheilen müsste, oder dass man bei Gräberschädeln, bei

welchen das Austrocknen rascher vor sich geht, mehr mesocephalc herausrechnen würde, als bei

macerirten, auch wenn beide Keihon ganz denselben Bau hätten. Alle diese Einflüsse kommen bei

der Einteilung in natürliche Gruppen nicht oder doch in viel geringerem Maasse zur Geltung, weil

bei dieser ja die Gesainmtarchitektur entscheidet.

Bei der Eintheilung und Bezeichnung der im Folgenden beschriebenen Schädelformen habe

ich also das früher l

) von mir aufgestelltc natürliche System beibehalten , welches für die

Unterscheidung der Formeigenthfimlichkcit der Schädel die ganze Architektur derselben benutzt,

alle Indices auf einen gemeinschaftlichen Modulus berechnet und die vielgestaltigen Formen auf

einfache Typen zurückfübrt, welche dem Begriffe derSpecies in der Zoologie analog sind. An der Hand

dieser Typen, deren ganze Gestalt in der Schädelkapsel und im Gesicht und deren Maasse extreme

Gegensätze bilden , wird man zu der Erkenntniss von Mischformen geführt, welche ja bei der Art

der Fortpflanzung der Individuen nothwendig vorhanden sein müssen, und für die das künstliche

System keinen PlaU hat, obgleich sie gerade es sind, welche in ihren ausgeprägten Formen die

liacenunterschiede bilden. Nur auf diesem Wege gelingt es, sich in der grossen Zahl der Formen

zurecht zu Anden, ihr Zustandekommen zu begreifen und Anknüpfungspunkte an die kraniologischen

Eigenschaften der Lebenden zu gewinnen.

Die Aufstellung einer Zwischenstufe zwischen Brachycophalen und Dolichocephalen ist, wie schon

erwähnt, zulässig, wenn man keine scharfen Zahlengrenzen aufstellt, nur den Gesamratbau in Betrach t

zieht und sie in die einzelnen Abtheilungen der beiden grossen Gattungen cinordnet. Dann

erleichtert sie die Uebersicht und hat auch den Vortheil, an die seither gütigen Anschauungen

anzuknüpfen. Ich habe daher eine solche Zwischenstufe in die einzelnen Reihen der später

zu beschreibenden Schädel aus der Michaelskapelle aufgenommen, sie aber nicht mesocephal, son-

dern, nru Missverständnisse zu vermeiden, orthocephal genannt Diese Bezeichnung habe ich Herrn

Welcher*) entlehnt, welcher die Mittelformen zwischen jenen zwei Gattungen zuerst so naunte.

Ich bezeichne mit diesem Namen aber nur die Formen, deren Norma verticalis sich einer regel-

mässigen Ellipse nähert Die bezeichnendsten Repräsentanten dieser Orthocephal ie sind

TG 4 und 12, TG* 6; SG 3, SG 1 4 und ST« 5. Die Indices dieser Formen gehen

*) Zusammenstellung der in Württemberg vorkommenden Schädelformen. Stuttgart, Schvreizcrbartli 1876.

*) 8. dessen ausgezeichnete Untersuchungen über Wachsihum und Bau des menschlichen Schädels. 1. Thl.,

S. 43. Leipzig 1862.

2 *
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etwa von 75,5 bis zu 85,2 herauf. Dieselben Längenhrcitenindices können aber auch Schädel von

entschieden dolichocephalcm oder brachyocphalera Bau haben. Ks ist einer der schwersten Irrthümer,

welcher der einseitigen Betrachtungsweise der künstlichen Systeme an klebt, den Glauben zu er-

wecken, dass Schädel von gleichem Längenbreitcnindex dieselbe Gestalt auch nur in derXorma ver-

ticalis haben. Die Längenbreitenindices der Classe TG 7 gehen z. B. häutig von 79 bis 81 herauf,

und die von SGI von 81 bis zu 79 herab. Die erstcren haben aber immer einen, wenn ich so sagen

darf, dolichocophalen Charakter, während die letzteren den braehvcephalen beibehalten, auch wenn

die beiden für die Vergleichung benutzten Exemplare nahezu dieselben Indices haben.

Wenn ich hier von einem dolichocephalen Bau spreche, so weicht dies allerdings von den

seither geltenden Anschauungen wesentlich ab, für welche dolichocephal ein abstracter Zahlenbegri ft*

ist, welcher nicht einmal auf die Eigentümlichkeit der Fläche der Norma verticalis, noch viel

weniger auf die körperliche des ganzen Schädels Rücksicht nimmt* Ich habe es deshalb auch

seither vermieden, die Namen dolichocephal und brachycephal in anderem Sinne zu nehmen, als in

dem allgemeiner Kategorien , welche von ihrer Schärfe verlieren, sobald man ins Einzelne geht.

Man sieht dies am besten daraus, dass die Grenze der Dolichocephalie nach oben beinahe von jedem

Kraniologcn wieder anders bestimmt wird. Während sie z. B. Herr Virchow mit dem Index 7G,0

enden lässt, steckt ihr Herr Kol 1 mann bei 73,9 ein Ziel, um die Rnceneinheit der Reihengräber-

schädel damit widerlegen zu können. Dagegen ist, wie sich von selbst versteht, nicht viel mehr

zu sagen, als dass man mit demselben Mittel ebenso gut im Stande wäre, seinen eigenen Typen

die Existenz abzusprechen, und dass gerade sein Verfahren die Unnaturlichkcit fester Zahlengrenzen

am besten illnstrirt. Denn zur Abgrenzung eines Typus darf man, sowie die Natur der Schädel-

formen einmal ist, nicht die Maasso der Xorma verticalis allein benutzen, Bondern die aller Haupt-

durchmesser des Gesichts und dos Schädels, sowie ausserdem die übrigen in diesen Zahlen nicht

zum Ausdruck kommenden Formeigenthümlichkeiten.

Herr Kollmann glaubt in seiner oben angeführten Arbeit (S. 93), der Grund, warum ich in

den Reihengrübern eine scharf abgegren/.te Race finde, liege in dem weiten Spielraum, den ich der

Dolichocephalie zuerkennc. Dieses Missverständnis» wurde ohne Zweifel dadurch hervorgerufen,

dass er sich von der scharfen Zahlengrenze nicht losmachen kann, deshalb scheint ihm auch

entgangen zu sein, daß» ich in meiner Zusammenstellung der wrürtlembergischen Schädelformen nur

die Maasse einzelner typischer Schädel als Repräsentanten ihrer Ablheilung gegeben habe, welche

keineswegs mathematisch genau denen aller dort hingehörigen Schädel entsprechen und dass

ich zu den germanischen Mischformen keineswegs nur mesocepbale in seinem Sinne rechne. Dies hätte

er schon daraus ersehen können, dass der zu TG 10 gehörige Schädel einen Index von 72,8 hat.

Typisch-germanisch deckt sich also für mich durchaus nicht vollständig mit dolichocephal, sondern

zu der bekannten langgestreckten Form in der Norma verticalis muss noch das den Germanen

eigenthümlicbe schmale Gesiebt und für die Norma occipitalis die die Breite überschreitende Höhe

kommen. Die von ihm für seine Dolichocephalie gewonnenen statistischen Zahlen lassen sich also

nicht mit denen von mir für den germanischen Typus aulgestellten vergleichen. Dazu kommt noch,

dass man die in den bayerischen Reihengrübern gefundenen Schädel, wie überhaupt die meisten aus

dem 6. Jahrhundert und der späteren Zeit stammenden, nicht, wie Herr Kollinann thut, für die

Germanen deB Tacitus erklären darf, denn dieser schrieb ja in einer Zeit, in welcher es noch

gar keine Reihengräber gab. Das Material, welches Herr Kollinann seinen statistischen
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Zahlen zu Grande legt, darf nur mit grosser Vorsicht, und auf keinen Fall als Maassstab

für die Beurtheilung der kraniologischen Verhältnisse der Reihengrübcr im Allgemeinen benutzt

werden. Denn dio südlich der Donau gelegenen, in dem Gebiete der Bajuvaren liegenden

Gräber dieser Art sind mit mehr nicht germanischen Elementen vermengt, als die übrigen in

Deutschland gefundenen, weil dieser Stamm sich nicht so schroff von der zurückgebliebenen

römischen Bevölkerung abschloss , als z. B. die Allemannen. Jene nahmen sogar einen Tlieil der

letzteren unter die Freien auf, und nur diese liegen ja in den Reihengräbern. Endlich rechnet er

auch solcho Reihengriiber zu den rein germanischen, von denen es wahrscheinlich ist, dass sic noch

aus spät römischer Zeit stammen; wie z. ß. die Reihengräber von Oberhaching. Nach Herrn

Dahlem machen es nämlich die Beigaben, welche in die Uebergangsperioden fallen, sowie die

Begräbnissweise derselben, sehr wahrscheinlich, dasB sie noch der römischen Zeit des Landes an-

geboren.

Bei den meisten übrigen ist aber die Vermischung bei Weitem nicht so gross, als man aus

seinen Zahlen auf den ersten Anblick schliessen könnte. Neben seinen 43 Proc. Typisch-dolicho-

cepbalen, 7,0 Mesoccphalen und 9,8 Brachycephalen bringt er noch 38,0 Proc. Mischformen, welche

nach ihm zur Dolichocephalio hinneigen und unzweifelhafte Verwandtschaft mit den typischen Lang-

seb adeln der Reihengräber haben. Höchst wahrscheinlich gehört also nicht nur ein Theil seiner

Mesoccphalen, sondern auch ein, wie es scheint, nicht geringer jener etwas unklaren Sammlung von

Mischformen zu dem germanischen Typns, wie ich ihn auffasse. Der Unterschied in den Zahlen,

welche ich lur Württemberg fand, wird also wohl nicht so gross sein, als’ er sich vorsteilt. Die

später anzufuhrenden bajuvarischen Reihengräber in der Umgebung von Itegensburg, machen dies

noch wahrscheinlicher. In diesen finden sich 6Ö Proc. typische Germanen und 12 Proc. Formen,

welche diesen sebr nahe stehen. Für die wurttembergischen Reihengruber hatte ich bis zum Jahre

1876 78 Proc. und 20 Proc. gefunden.

Dass Herr Kollmaun individuelle Schwankungen nicht oder doch kaum anerkennt, trägt

weiter zur Erklärung seiner Ergebnisse bei. Er kann dies auch nicht, ohne von seinen festen

Zahlengrenzen losgetrennt, und weiter als ihm wohl lieb wäre, gegen das natürliche System hin-

getrieben zu werden, denn alle künstlichen Systeme mit ihren scharfen Zahlengrenzen ertragen die

Annahme solcher Schwankungen sehr schlecht, und haben ausserdem auch gar keine Veranlassung,

sich mit allen Formeigenthnmlichkeiten jedeB einzelnen Schädels zu beschäftigen ,
weil sie ja nur

3 oder 5 untheilbure Fonnkategoricn kennen. Das Zugcständniss solcher Schwankungen ist aber

eben nothwendig, wenn man nicht gar zu viele, die Ucbersicht beinahe unmöglich machende

Unterabtheilungen bekommen will.

In der dolichocepbalen Stufe der einzelnen Mischformenreihen bringe ich also die Formen

unter, welche eine langgestreckte, zuweilen abgestumpft sechseckige Form in der Norma verticalis

haben, deren Hinterhaupt in der bekannten eigentümlichen Weise hervorgezogen, konisch aufgesetzt

ist, wie man sich gewöhnlich ausdrückt, bei welchem also der hintere Theil des Schädels in der Norina

lateralis abgeschrägt, nach hinten verlängert erscheint, deren Scitenwände in der Norma occ. wenig

oder gar nicht ausgebanebt sind, sich der Senkrechten nähern und deren Höhe die Breite häufig,

wenn auch nicht immer, übertrifft.

Zu der brachycephalen Stnfc rechne ich die Formen, welche eine kurze, breite Norma vert.

haben, deren Hinterhaupt steil abfallt, also im Vergleich mit der vorigen Stufe eine kugelförmige
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oder noch mehr abgeflachte Gestalt hat und deren Breite in der Regel grösser und ausnahmsweise

gleich oder unbedeutend geringer ist, als ihre Höhe.

Wie ich schon früher ausgesprochen habe, halte ich es für wahrscheinlich, dass sich ausser

den drei von mir aufgestelltcn Typen noch einer oder mehrere unter der Bevölkerung Europas

finden werden. Ich vermuthe auf Grund vereinzelter Funde vor Allem, dass es noch einen dolicho-

cephalen Typus giebt, welcher sich von dem der Germanen in der Gestaltung den Hinterhauptes

und Gesichts unterscheidet. Unter den Schädeln de» römischen Begräbnissplatzes habe ich dieselben

aber nicht, wenigstens nicht deutlich, nachweisen können. Die einzige mir vollkommen fremde

Form (Nr. 80), welche ich unter den sonst leicht in meine Reihen einzuordnenden 98 Schädeln fand,

gehört aber nicht zu jenem von mir vennutheten Typus. Jene UebereinStimmung der römischen

Schädel mit den sonst in Deutschland gefundenen, nicht römischen, ist ein weiterer Beweis für die

Unabhängigkeit der Formentwickelung des Schädels von sprachlichen Unterschieden und dafür,

dass jene Entwickelung denselben Gesetzen folgt, wie die der Species in der Thierwelt

Gegen die von mir aufgestellten Typen selbst sind übrigen» seither erhebliche Einwendungen

nicht gemacht worden. Es wäro die» wohl auch schwierig gewesen
,
denn sie sind einmal vorhan-

den, von Jedem, der nnr einigen Sinn für die Auflassung der FormenVerschiedenheiten der Schädel

und eine genügend grosse Zahl untersucht hat, leicht zu erkennen.

Die erhobenen Einwendungen betrafen im Grunde nnr die von mir gewählten Namen und die

etwa daraus zu ziehenden Consequenzen nur deshalb, weil man sieh nicht klar machen wollte, dass

ich damit keine linguistisch -kraniologischen Kategorien, sondern nur typische Schädelformen be-

zeichne. Gegen die Bezeichnung des Reihengräbertypus als des germanischen , habe sich nur Herr

Virchow und nach ihm Herr Kollmann erklärt. Ersterem liegt sehr viel daran, nicht auf-

kommen zu lassen, dass die germanische Bevölkerung der frühesten Zeiten eine ethnologische Ein-

heit gebildet habe, und er hat deshalb ja auch die iu Friesland verkommenden Mischformen für

einen eigenen friesischen Typus erklärt, obgleich solche Formen auch in anderen deutschen Gegen-

den häufig genug vorhanden sind. Herr K oll in an n glaubt« in den bayerischen Reihengräbern

drei Typen gefunden zu haben und ist deshalb gleichfalls, wie es scheint, den Germanennamen

abgeneigt. Er legt aber eben hier dem Worte Typus einen anderen Sinn unter, als man es ge-

wöhnlich thut, insofern er damit auch Misohfonncn bezeichnet.

Die von mir gewählte Bezeichnung turanisch für den einen der beiden bracbycephalen Typen

haben diejenigen, welche diese Form entweder überhaupt nicht, oder wenigstens deren Vorkommen in

Deutschland nicht kennen, theil» für einen übrigens, wie sie glauben, nicht böse gemeinten Hoch-

verrat!», wegen des bekannten politischen Wortstreites zwischen Herrn Virchow und deQuatre-

fages, theils einfach für komisch erklärt. So erfreulich es nun auch wäre, wenu sich in dcrKranio-

logie statt linguistischer, oratorischer oder politischer Gesichtspunkte? auch humoristische geltend

machen würden, weil der gegenwärtige Zustand dieser Wissenschaft wirklich einige humoristische

Seiten hat, so kann man sich doch leider mit solchen Mitteln kein sicheres Urtheil darüber bilden, ob

eine Schädelforin vorhanden sei, und welche Beziehungen sie zu schon bekannten habe. Ein Blick

auf die von mir gegebene Abbildung des rein t uran isehen Typus, welcher unter den mongolischen

Völkerschaften am häufigsten und am wenigsten vermischt vorkommt, wird jeden Kenner asia-

tischer Schädelformen von der Berechtigung dieses Namens überzeugen. In Deutschland sind sie

viel seltener als in den östlichen Ländern, kommen aber nichtsdestoweniger, besonders im Donau*
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thale vor, wie ich mich wiederholt überzeugt habe. — Auch Herr Kollmann hat sich der Aner-

kennung dieses Typus nicht entziehen können , nur hat er ihm einen modernen kraniologischen

Namen gegeben, er nennt ihn den chämoprosopen brachycephalen.

Am meisten Widerspruch hat meine Bezeichnung des zweiten brachycephalen Typus, des

sarmatisehen,gefunden, weichen Herr Kollmann den leptoprosopen brachycephalen nennt. Es mag

sein, dass irgend eine andere Bezeichnung besser wäre, ich habe sie gewählt, weil ich keine andere

kurze, von linguistischem Beigeschmack oder Spracbquälerei freie Bezeichnung finden konnte, und

weil dieser Typus, obgleich in allen Theilen Europas häufig genug, doch in den slavischen Ländern

der vorherrschende ist. Finnisch wäre wohl die beste Bezeichnung gewesen, ich wäre aber damit

auf ein Gebiet gcrathen, das in neuerer Zeit gerade der Tummelplatz der verschiedensten Contro-

versen war, und hätte also linguistische Empfindlichkeiten oder Missverständnisse nicht verhindern

können. Slavisch konnte ich ihn noch weniger nennen
,

weil dies gerade so unrichtig gewesen

wäre, als wenn ich den germanischen Typus den deutschen genannt hätte. Von den übrigen

Vorschlägen, wie Schwarzwaldtypus u. a. , wäre sicherlich der von .T. Ranke gemachte, Um den

rätoromanischen zu nennen, der allerbeste. Aber auch diese Bezeichnung wäre zu eng, denn es

wflrde wohl noch viel unangenehmer auflallen, wollte inan von einem rätoromanischen Typus iin

europäischen Russland ,
in Sibirien oder unter den Tataren reden, wo er häufig genug ist. Um

dem Treffenden, das in jenem Vorschläge liegt, Rechnung zu tragen und meiner Bezeichnung etwas

von ihrer Schroffheit zu nehmen, will ich ihn für die vorliegende Arbeit den rfitosarraatischen

Typus nennen.

Wie viel der Widerwillen gegen alles Ungewohnte und Pedanterie bei dem Widerspruche

gegen diese Namen mitgewirkt haben, will ich nicht entscheiden. Dass sie aber dabei iin Spiele

waren, beweist die Einrede, dass dieselben zu Mißverständnissen Veranlassung geben könnten,

besonders bei solchen, welche in die Geheimnisse der Kraniologic nicht eingeweiht sind. Missver-

ständnisse sind aber, wie mir scheint, mindestens ebenso leicht möglich bei den im kraniologischen

Canzlcistyl erfundenen Namen, die weder in einem Lexikon der griechischen Sprache zu finden,

noch auch von dem Geiste dieser Sprache getragen sind. Allerdings könnte für diese griechisch

klingenden Bezeichnungen geltend gemacht werden, dass sie nicht verstanden werden können,

mir scheint es aber denn doch nicht im Interesse irgend einer Wissenschaft zu liegen, allen ferner

Stehenden gänzlich unverständlich zu sein. Jeder Verständige w ird ja sicherlich aus der Benennung

einer Sache nicht eher Folgerungen machen, ehe er sie selbst kennt

Da dieser sarmatische Typus ganz unzweifelhaft vorhanden ist, also auch einen Namen erhalten

muss, und da alle anderen Bezeichnungen keinen Vortheil vor dem von mir gewählten bieten, so

habe ich ihn also in gemilderter Form beibchaltcn. Man wird auch sicherlich nichts Anstössiges

darin finden, von rätosarmatischen Schädeln eines römischen Begräbnissplatzes in Käticn zu hören,

wenn man sich vergegenwärtigt, dass diese Schädelform seit Urzeiten in Europa vorhanden war.

Den unangenehmen Klang aller dieser Namen kann übrigens Jeder vermeiden, wenn er sich statt

derselben Buchstaben oder Zahlen denkt. Auch ist Niemand gehindert, andere Bezeichnungen,

wie celtisch, helvetisch, alpinisch, ligurisch, finnisch, tatarisch etc. für sie zu substituiren
,
jo nach

Lust und Bedfirfnihs. Missverständnisse wird er dadurch aber sicher nicht verhindern körfnen,

denn es giöbt ja überhaupt keinen Namen, welcher die Schädelformen so treffend bezeichnen
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könnt*?, «lass eine genaue Kenntniss dieser selbst überflüssig würde. Namen dürfen ja, die Philo-

logie ausgenommen, niemals für die Hauptsache gehalten werden.

Von den aufgezählten 93 Schädeln konnten nur 86 gemessen werden, und auch von diesen

waren 20 so defect, dass ihre Mousse nicht die wünBohenswerthe Sicherheit bieten. Die Beurthei-

lung ihrer Gesummtform und ihre Einordnung in die typischen Reihen war mit Hülfe der mir zu

Gebote stehenden Photographien württembergischer Schädel in halber natürlicher Grösse mit ziem-

licher Sicherheit möglich. Die gegebenen Maas sc beschränken sich mit Ausnahme einiger weniger

Schädel auf die grösste Lange, Breite und Höhe des Gesichts, der Schädelkapsel und die Entfernung

der Spitzen der Proc. mast. Eine grössere Zahl von Durchmessern war nicht nöthig, weil ich mich

auf die Abbildungen in meiner Abhandlung über die in Württemberg vorkommenden Sehädcl-

formen beziehen konnte. Die auf die Chiffren jener Abbildungen sich beziehenden Buchstaben

und Zahlen sind fett gedruckt Die ebenerwähnte mir fremde Form ist auf Tafel 1 , ein Exemplar

der typisch rutosarmutiseben Form auf Tafel 2 abgebildet Es schien mir von Werth, nicht allein

durch die Maasse die vollkommene Aehnlichkeit dieses aus dem 2. Jahrhundert nach Christus

stammenden Schädels mit der von mir am angegebenen Ort abgebildeten der Neuzeit ungehörigen

typischen Form vor die Augen zu fuhren. Die beiden Abbildungen sind nach Zeichnungen des

Herrn Pfarrer Dahlem gefertigt 1
).

An einer anderen Stelle habe ich schon ausgefuhrt, dass die Methode nur wenige besonders

charakteristische Durchmesser mit geometrischen, oder wenigstens der geometrischen Projection sehr

nahe kommenden Zeichnungen , die Unterschiede der verschiedenen Schädelformen, am sichersten

und schnellsten erkennen lässt Giebt man nur Maasse und keine Abbildungen, so sind, wie ich

an der oben angegebenen Stelle ausgefuhrt habe, so viele nöthig, dass man sich an der Hand derselben

die Umrisse der vier Norraae zeichnen kann. Denn es ist Niemandem möglich, mit Zahlen allein, d. h.

ohne Zeichnung, sich ein exactcs Bild irgend eines Schädels vorzustellen. — Jene Methode hat

noch den Vortheil, dass man die Zugehörigkeit sehr defecter Schädel zu den einzelnen Form-

abstufungen durch Vergleichung mit den Bildern ziemlich genau bestimmen kann. — Es kann

kein Zweifel darüber sein, dass zum leichten Unterscheiden der Schüdelfonneii nach ihrem Geeammt-

ban ein durch Uebnng im Zeichnen geschärftes Augenmaass gehört, weil nur mit einem solchen die

Unterschiede körperlicher Formen scharf erfasst werden können. Aber auch das Messen, das ja in

erster Linie eine gewisse mathematische Schulung voraussetzt, wird dadurch leichter und sicherer.

Die gegebenen Maasse sind auf die (von mir raodificirtc Göttinger-) deutsche Horizontale

basirt, Mitte des oberen Randes des äusseren Gehörganges bis tiefste Stelle des unteren Randes der

Augenhöhle. Bei Schädeln, denen das Gesicht fehlt, kam» die Horizontale nur geschätzt werden.

Der Irrthum bei diesem Verfahren fallt aber sehr klein aus, wenn man geometrische Zeichnungen

ähnlicher Formen zu Hülfe nimmt oder eine genaue Kenntniss dieser Form besitzt — Die grösste

Breite der Schädelkapsel (B) , die Entfernung der Spitze der Proc. mastoidei (b') und die Breite

des Gesichts (b) werden bekanntlich auch bei der alten Messmethode in Projectionsmanier ge-

wonnen. —Die Entfernung der Spitze der Proc. mast ist der Breite an ihrer seitlich hervorragendsten

Stelle weitaus vorzuziehen, weil die letztere zu starke geschlechtliche Unterschiede und viel kleinere

Differenzen mit der grössten Breite, also weniger charakteristische Maasse giebt. — Für die grösste

l
) ft Com'spondenxblatt der deuUchcn Oescllflchaft für Anthropologie 1877, Nr. 3 nnd 4, 8. 18.
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17Die Skelete des römischen Begräbnissplatzes in Regensburg.

Höhe (H*) habe ich die aufrechte (B aer-Eckerische) gewählt. Abgesehen davon, dass man conse-

quenterweise, ebenso wie die grösste Länge und die grösste Breite der SchädelkapseL, auch die grösste

Höhe derselben messen muss, um einen richtigen Begriff von seinen Dimensionen zu bekommen,

sprechen auch noch andere Gründe für diese Wahl , welche ich an einem anderen Orte ausgeführt

habe 1
). Zum Ersatz für die von Herrn Virchow vorgeschlagene Höhe habe ich die Höhe des

Herrn Broca gewählt [Mitte des vorderen Randes des for. magnum bis zur Vereinigung der Ffeil-

naht mit der Kranznaht (bregmn) H*]; beide gaben sehr ähnliche Maasse. Dadurch wird es auch

den französischen Anthropologen möglich, sich in den dcutscheu „Höhen* zurecht zu fmdeu. Dies

ist um so nöthiger, als nur in Betreff dieser beide Theito nachzugeben haben, um die sicherlich

allseitig als höchst wünschenswert!! anerkannte Verständigung der europäischen Kran iologen über

die Huuptmaasse endlich herbeizuführen. Das Broca’ache Maass kann ja gemessen werden

ohne dem Princip der geometrischen Messmethode irgend etwas zu vergeben
,
weil es anatomische

Ansatzpunkte hat; derartige 3Ioas$e werden immer neben den geometrischen ihro volle Berech-

tigung behalten. Um H* mit den geometrischen Maassen in Verbindung zu bringen, ist es zweck-,

rnässig, die Entfernung des Bregraa vom höchsten Punkte des Schädels, d. h. des Punktes, an

welchem II' den sagittalen Umfang schneidet, anzugeben (L1I
1

), sowie die sagittale Entfernung des

Bregmn vom vordersten Endpunkte von L(sl). — Die grösste Länge (L) des Schädels unterscheidet

sich bei beiden Methoden so wenig, dass die gewonnenen Zahlen wohl einander substituirt werden

können.

Die (sagittale) Länge des Gesichts (g), Nasenwurzel bis sympbysis (synebondrosis) spbeno-basi-

laris, die ich hier zum ersten Male in der Kraniometrie einführe, habe ich, wo es wegen der Erhal-

tung des Schädels möglich war, in Projectionsmanier (d. h. reducirt auf einen rechten Winkel), und

schräg, d. h. nach der alten Methode gemessen (gx). Mit diesen beiden Linien und dem rechten

Winkel lässt Bich der Neigungswinkel dieses Theiles der Schädelbasis durch Construction oder Be-

rechnung finden. In einigen Fällen habe ich auch die Länge der os basilarc (g') angeführt, damit

Diejenigen, welche gewöhnt sind, die in der Timt wichtige Entfernung der Nasenwurzel von dem

vorderen Rande des for. magnum zu messen, diese durch Addition der beiden Zahlen finden können.

Ich glaube nicht, dass es richtig oder praktisch ist, die Länge des Gesichts nach der Entfer-

nung der Gelenksfläche des Unterkiefer» von der Nasenwurzel
,
als Gesichtslänge (sagittal) nnzu-

nchmen, weil dadurch der grösste Tlieil des os basilare mit hercinfällt, da» doch sicherlich nicht

zum Gesicht gezählt werden kann, und weil nach meinen bisherigen Untersuchungen die obige

Länge charakteristischere Zahlen giebt. Als Ansatzpunkte für die Breite des Gesichts (b) habe

ich, statt der Mitte der superficies facialis des Jochbeins, welche unsichere Ergebnisse hat, eines*

theils oben (b°) den Winkel zwischen proc. frontalis und zygomaticus gewählt, anderenteils (b°)

den unteren Rand senkrecht unter dieser Stelle. Die Differenz zwischen diesen beiden Durch-

messern giebt sehr charakteristische Zahlen. Die Jochbogenbreite habt* ich nicht mit aufgenommen,

weil die Wölbung des Jochbogens zu sehr individuelle und geschlechtliche Veränderlichkeiten

zeigt Die Höhe des Gesichts, Nasenwurzel bis vorderer Rand des for. incisivum (h 2
), habe ich

der gewöhnlichen (Nasenwurzel bis Alveolarrand) vorgezogen, weil der letztere bei Schädeln mit

*) Ueber die in Deutschland vorkommenden , von Herrn Virchow den Frieden zngenprocheut>n niederen

Schädelformen. S. dieses Archiv 12. Bd., B. 215.

Archiv fllr Anthropologie. JUL XIII. Sapfilntnent. 3
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resorbirtem Alveolarrami nicht genommen werden kann, und weil erster©» Maas» in den meisten

Fällen eine Linie giebt, die nahezu senkrecht auf der Horizontalen steht.

Für diejenigen Schädel, bei denen das Gesicht erhalten war, habe ich auch den Profilwinkel

nach Herrn v. Ihering (< P) gemessen, sowie die Winkel, welche die untere Fläche der os baai-

l&re (< osb) und die Ebene de» foramen magnum (< for. m.) mit der Horizontalen macht

Für den Unterkiefer sind folgende Maaste gewählt, mit Zugrundelegung des unteren Randes

des horizontalen Astes. Die Höhe des Kinns (k) von der Mitte de» unteren Randes des Kinns

bis zum Alveolarrand; die senkrechte Höhe von der Mitte des unteren Randes des Winkels bis zur

Spitze des proc. coronoideus (k h)
;
die Breite des Kinns (k

r

) von einem tuberculum mentale zum

anderen; die horizontale Entfernung beider Winkel, aussen gemessen (kb); die Länge des horizon-

talen Astes, Mitte der Winkel bis protuberantia mentalis anterior, in Projectionsinanier gemessen (kl).

Das Geschlecht wurde nach den Beigaben oder wo diese fehlten, nach dem Verhalten der

Stirnhöhlenwulste, der Muskelansätze, besonders des proc. mast., dem Profilwinkel, wenn er zu

messen war, und dem ganzen Habitus des Schädels und Gesichts bestimmt; das Lebensalter nach

dem bekannten Verhalten der Nähte und der Zähne, sowie noch dem Zustande der Ernährung der

Knochen.

2. Beschreibung der einselnen Schädel.

Schädel aus dem zweiten Jahrhundert. Von 170 n. Chr. an bis zum Ende des Jahrhunderts.

Nr. 1*). Staatabahn 1. Holzsarg. Mann über 50 Jahre alt. L 179; ind.: B 79,3; b' 04.2; sl 38,5;

LH' 11,1; H' 77,6; H* 74,3 (?) ; ha 40,2; b® 62,5; b«G6,4; < P 80°; < for. m. 12°. Vollkommene Aehnlich-

koit mit einem in dem römisch -gallischen Grabhügel auf dem Aichelberg bei DarmBheim (Württemberg) ge-

fundenen Schädel; sinus front, flach, Nasenwurzel massig eingeschnitten, Nasenrücken unten sehr breit

abgeplattet. Muskelansätze mästig entwickelt. S. — S. Taf. 2.

Nr. 2. Staatabahn 1. Fikentscher Holzsarg. Leiche lag von Norden nach Süden, Gesicht nach Süden
gewendet. TJeber dem Grabe ein Löwe von Stein. Mann gegen (0 J. a. L 187; ind.: B 75,4; b' 53,4;

sl 43,8; LIT 8,5 ;
H' 72,1; defect. BO 4.

Nr. 3. Staatabahn 1. Holzsarg. Kind 12 bis 14 J. a. Defect. aynchondr. sphenoocc. offen. — L 171

;

ind.: B 73,6; b' 67,2; sl 40,3; LIP 9,3; g 33
;3; g

7
14,0; g* 37,0; H' 77,7; H* 74,8. G 2.

Nr. 4. Staatabahn 1. Holzsarg. Weib gegen 60 J. a. Schädeldach; leichte Einsenkung hinter der

Kranznaht, senile Atrophie an beiden Seitenwandbeinen. Gesicht de« Skelets nach Süden gerichtet. L eber dem
Grabe ein Fundament, vermutlilich von einem Denkmal. L 181; ind.: B 84,5. TO» 5.

Nr. 6. Ostbahn 1. Holzsarg. Geeicht des Skelets nach Süden gerichtet. Weib gegen 40 J. a.

L 182; ind.: B 80,6; b' 52,1; sl 35,1; LH' 20,8; g32,4; g* 32,9; g
/
13,1 ;

IP 79,1; Us 76,9; h*37.3; b o und u

62,6; k 14,8; k' 15,3; kb 48,3; kl 42,8; kh 28,5; < k 80°; < P 88°. — Unsymmetrisch, rechte hintere Seite

starker hervorgewölbt als die linke. BQ* 2.

Nr. 6. Staatsbahn 1. Holzsarg. Weib über 50 J. a. Schädeldach. L 174 (V); ind.: B 81,6; IP 78,1.

STf 1.

Nr. 7. Mittlere Strecke der Wasserleitung in der Stadt. Holzsarg. Mann über 50 J. a.; wenig defect.

L 192; ind.: B 81,7; b' 54,6; U' 70,8; h* 35,4 ;
b« 61,4; b» 66,0; < P 80®(?). TG» 4.

Nr. 8. Staatsbahn 1. Holzsarg. Weib 40 bis 50 J. a, Schädeldach. L 173; ind.: B 82,6; 1/ 62.4;

sl 38,7; LIP 2,0 (fallt vor die Kranznaht); g 17,3; g
/

14,4; IP 82,6; U* 72^; k 16,1; IP 14,4; kb 56,6; kl 87,4;

kh 23,1 ; < k 60®. BT 2.

Nr. 9. Vollständig unbrauchbares Schädeldach. Staatsbahn 1. Holzsarg. 2. Jahrh. 3. V.

Nr. 10. Staatshalm; Fikentscher BräuhauB, Wasserleitung. Holzsarg; unsymmetrisches, defectes Schädel-

dach. L 182; ind.: B 75,& TG* 7.

*) Die Nummern bedeuten die Fundnummern des Katalogs der Sammlung des hist. Vereins in Regensburg. —
Für L ist die ab*olute Zahl, für die übrigen Durchmesser Bind die ludices, L = 100 gegeben. — Die fett-

gedruckten Buchstaben und Zahlen beziehen sich auf die Abbildungen in meiner Abhandlung über die württem-

borgiseken Schädelformen.
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Nr. 11. St&aUbahn 1. Holrasrg. Muuzb de« Antoninu» pio» am Gurt«! liegend. Kind gegen IS J. a.

Schädeldach. L, 165; ind.: B 83,6; b* 60,6; H' 84,8. 8G 3.

Nr. 12. Staatsbahn 1. Holzsarg. Gesicht nach Süden gerichtet; Skelet lag neben einem in Trümmer
geschlagenen Sarkophag. Mann (?) über 50 J. a. Defectes Schädeldach. L 103 ;

ind.: B 88,3; H' 82,3 (?);

k UJ,5; k7
15,3; kb 42,1); kl 46.0; kh 26,9; < k 60®. 8T 1.

Nr. 13. Staatsbahn 1. Holzsarg. Gesicht nach Westsüdwest. Mann über 60 J. a. Frühzeitige patho-

logische Verwachsung der Pfeilnaht. Basis fehlt zum TbeiL L 178; ind.: B 63,1; H' 80,3 (V). Pathologische

Form von B T 1 ;
analog einem in dem gallo-römischen Hügelgrabe auf dem Aichelberg bei Darmsbeim und

einem aus Taferroth der Neuzeit augehörigen Schädel.

Nr. 14. StaaUbabn 1. Holzsarg. Gesicht nach Süden gerichtet Mann über 60 J. a. L 184; ind.:

B 77,6; b' 57,0; LH' 8,6; sl 47,8; H'76,1; ha 35,8; b« 68,1; b« 61,9; kl6,3; k'13,5; kb55,4; kl48,9; kh 30,9;

< k 70°; < P 83«; < osb 80°. SG 4.

Nr. 16. Via militari« nach AuguBta Yind. bei KumpfmühL, IIolzBarg. Mann über 50 J. n. Schalt-

knochen in der Lambdanaht; auf der inneren Fläche des rechten Alveolarfortsatzes zwischen dem zweiten

praemolaris and dem ersten molaris eine apfelkerngrosse Exostose, L 185; ind.: B 75,1; LH' 1,6; sl 43,2;

b' 64,0; II' 79,4; h* 33,5; b® 56,7; b« 60,0; k 17,2; k' 15,1; kb 65,1; kl 45,9; kh 25,9; < k 65°; < P 82°;

< osb 35°; <1 for. m. 20°. G 4.

Nr. 16. Staatsbahn 1. Ilolxsarg. Armring von Glas. Gesicht nach Süden gerichtet. Weib über

60 J. a. Im Gesicht und der Basis einige Defecte. L 176; ind.: B 76,4; b' 63,1; LH' 6,4; sl 42,2; H' 73,1;

ha 38,8; b° 62,2; b« 64,5; < P 85®; < osb 43°; k 13,7; k7
10,2; kb 50,2; kl 60,2; kb 30,2; < k 80°. SG 3

Annäherung an G 4.

Nr. 17. Staatsbahn 1. Holzsarg. Kind 18 bis 16 J. a. L 178; ind.: B 76,2; b'48,8; LH' 17,9; sl 36,5;

g 24,1 (?); g
7

16,8; H7
71,9; H* 68,6; h* 38,2; b« 66,1; bu 68,4; < P 76; < osb 60°; < for. m. 8«; k 12,3;

k' 14,0; kb 81,4; kl 43,8; kh 24,7; < k 85®. TG 10.

Nr. 18. Staatsbahn 1. Holzsarg. Mann über 60 J. a. Flache Einsenkung hinter der Kranznaht, alveo-

lare Prognathie. L 190; ind.: B 74,2; V 67,8; LH7
7,8; sl 46,8; g 33,1; g

7
16,8; g* 36,8; H7

70,0; H*70,6
(anormal); ha 80,5; b® 58,9; b«»63

t
l; < P 80®; < osb 32®; k 16,8; k7

13,6; kb 43,1; kh 83,1; < k 72®.

Femur 455. TG 9.

Nr. 19. Staatsbahn 1. Holzsarg. Gesicht nach Westen gerichtet. Defectes Schädeldach, Hinterhaupt

fehlt. Dicker schwerer Schädel, sehr hohe Stirnhöhlenwulst, Geschlecht, Alter und Indices nicht zu be-

stimmen. TG» 6.

Nr. 20. Staatsbahn 1. Holzsarg. Armring von Bronze. Weib gegen 40 J. a. Hinterhaupt fehlt. SG 3.

Nr. 21. Neubau de« Bakers Mustguug. llolzsarg. Gesicht nach Süden gerichtet; Pinzette von Bronze,

Thonscherben mit den eingerilzten Buchstaben CVT. Mann über 50 J. &. Gesicht fehlt. L 194; ind.:

B 79,8; b' 58,2; LH' 2,0; sl 42,2; g 32,4 (?); g
7

18,0; II
7
74,2; U* 68,5; femur 455; tibia 355; clavic. 138;

humerus 315. SG* 2.

Nr. 91. Regensburg. Staatsbahn (2). Sehr defectes, durch grosse posthume Verschiebung unsymme-
trisches Schädeldach mit flacher Einsenkung hinter der KranznahU STB 2 {?).

Vom Ende des zweiten bis zum Anfänge des dritten Jahrhunderts.

Nr. 22. Staatsbahn 1. Mann gegen 50 J. a. Gesicht fehlt. Flache Einsenkung hinter der Kranznaht.

L 179; ind.: B 83,2; b' 64,2; LH' 2,2; sl 45,2; g 31,2; g* 36,8; g
7

12,8; H7
74,8; H* 72,0; k 17,8; k7

16,7;

kb 53,6; kl 50,8; kh 34,6; < k 70«. TG 5.

Nr. 23. Staatsbahn 1. Holzsarg. Mann zwischen 80 und 40 J. a. L 177; ind.: B 83,6; V 62,7;

LH' 7,9; sl 41,8; g 33,3; g
7

14,1; H' 76,8; H* 71,1; ha 35,0; b« 64,4; b« 68,9; < P 90°; < osb 43°; < f. m.

8®. STe 2.

Nr. 24. Staatsbahn 1. Holzsarg. Mann über 50 J. a. Einige Defecte ohne Einfluss auf die Maassc;

Furche im hinteren yB der Pfeilnaht. L 184; ind.: B 77,7; b' 67,0; LH' 0; sl 45,1; g 29,8; g* 36,9; g
7

13,0;

II
7
76,0; H» 70,6; ha 32,6; b« 58,1; b« 62,3; < P 88°; < osb 48°; < for. m. 12®. SG 2.

Nr. 25. Staatabahn 1. llolzsarg. Mann gegen 60 J. a. Vollständiger schön entwickelter Schädel; der hintere

Rand des for. m. durch grobkörnige Osteophyten überhöht. L 189; ind.: B 72,1; b' 56,0; LH' 15,8; sl 4 1,6;

g 34,3; g* 38,6; g' 15,8; H' 76,7; U* 72,1; h* 30,1; b® 62,4; b« 65,0; < P 90°; < osb 38°; < for. m.
10®. G 2.

Nr. 26. Staatsbahn 1. HolzR&rg. Weib zwischen 20 und 30 J. a. L 177; ind.: B77,9; b' 61,0; LH' 17,5;

sl 40,1; g 27,6; H' 76,2; H* 71,1; ha 33,8; b° 67,6; b« 63,8; < P 88°; < osb 32°; < for. m. 0®, rechter

proc. transversus des letzten Lendenwirbels mit dem Heiligenbein verwachsen, 1. proc. transv. maugelhaft

entwickelt, Gelenkfläche fehlt; fern. 438, tibia 360. TG 11.

3*
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Nr. 27. Staatsbahn 1. Holzsarg. Weib über 40 J. a. Defect, Einsenkung hinter der Kranznaht.

Erhöhung iu der Mitte der Pfeilnaht. L 179; ind.: B 78,5; H'78,5; h» 35,7; b«68,l; b« 67,5; <P86. öl
Nr. 28. Neubau des Bakers Muesgnug. Holzsarg. Geeicht nach Süden. Mann über 50 J. a. Schädel-

dach. L 190; ind.: B 74,2; V 55,2; •! 42,1; LH' 2,1; II' 74,2; li> 65,2; tibin 355. TG 12.

Nr. 29. Staatsbabn 1. Holzsarg. Gesicht nach Osten, Armring; von Bronze. Mann über 50 J. a.

Schweres, dickes, defectes Schädeldach. L 196; ind.; B 71,4; 11' 69,3. TO 10.

Nr. 30. Staatshahn 1. Holzsarg. Mann (?) zwischen 44) und 50 J. a. Dickes, defectes Schädeldach.

Nr. 31 und 32. Staatsbahn 1. Zwei in Holzsürgcn gefundene zum Messen und Bestimmen des Typus

unbrauchbare defecte Schädeldächer von anscheinend brachycephalem Typus.

Nr. 84. Neue* Gymnasium. Holzsarg. Mann über 50 J. a. Gesicht, L. Schläfenbein und Basis fehlen.

L 188; ind.: B 77,1; V 64,8; II' 77,6. TO* 9.

Erste Hälfte dos dritten Jahrhunderts.

Nr. 32. Staatsbahn 1. 3. Jahrh. 1. V. Holzsarg. Weib gegen 50 J. a. Erbsengrosse Exo*to*e auf der

I. Seite des os basilare. L 176; ind.: B 77.8; h' 61,3; LH' l<>/2; sl 40,9; g 32,9; ^ 14.2; H' 79,5; U 3 71,0;

h’ 31,8; b° G0.2; b«» 63,0; < P 89«; < o*b 30»; < for. m. 13°; k 19,8; k' 15,9; kh 50,0; kl 38,6; kh 35,2;

< k 70®. SO 2. (Annäherung an G 4.)

Nr. 33. Staatsbahn 1. Holzsarg. Mann über 50 J. a. Gesicht fehlt, auch sonst defect. Einsenkung hinter

der Kranznaht, vor ihr buckel förmige Erhöhung am Rande des Stirnbein*. L 173; ind.; B 84,8; b' 64,7;

H' 79,7; davicula 145. TS* 1.

Nr. 34. Staatsbahn 1. Holzsarg. Weib gegen 40 J. a. lieber dem Skelete lag eine Aschenurne mit
Knochenüberresten. Die« kam unter allen aufgefundenen Gräbern im Ganzen nur zweimul vor. Dünnea,

defectes Schädeldach. L 164 (V); ind.: B 86,5. BG l 4.

Nr. 35. Staatsbahn 1. Holzsarg mit dem Skelete eines 3 bis 4 Jahre alten Kindes, über welchem
ein in die Erde gesunkener Grabstein lag mit einem Relief, ein Mann und eine Frau reichen sich die Hand.
Neben dom Skelete lag ein Salbenglas, ein Teller von terra sigillata, ein kleiner Krug nnd eine unleserliche

römische Münze. Defectes unbrauchbares Schädeldach.

Nr. 86. Staatsbahn 1. Holzsarg. Geringe Defeete. Platte, ausgedehnte, symmetrische Einsenkung

über beiden proc. mast., wie sie Herr Virchow bei einigen Friesenschüdeln fand und dem Tragen von Ohr-

eisen (Frauenschmuck) zuzuschreiben geneigt ist. Mann zwischen 16 und 18 J. a. L 193; ind.: B 67,3;

b' 47,6; *1 38,7; LH' 12,9; g 34,7; g' 14,4; g*38,3; H' 69.4; H® 68,9; b* 35,7, b® 50,7; b« 53,3; < P 85»;

< osb 23«; < for. in. 0«; k 16,5; k' 12,9; kb 44,0 (?) ;
kl 38,8; kh 24,8; < k 55® O 1.

Nr. 46. Staatsbahn 1. Holzsarg. Am Unterkiefer eine Münze unbestimmten Datums. W’eib über

50 J. a. Gesicht fehlt; Einsenkung hinter der Krauznaht; Osteophyten am hinteren Rande de* for. m.

;

Stirnnaht halb verschlossen. L 171; ind.: B 75,2; b' 57.4; g 36,7; g* 40,2; g' 11,9; LII' 0; sl 44,3; H' 81.0;

H* 74.1; k 20,1; k' 13,2; kb 40,2; kl 48,8; kh 38,5. G 1.

Nr. 60. Staatshahn 1. Holzsarg. Salbengia«, Weib zwischen 30 und 40 J. a. Gesicht und beide

Schläfenbeine fehleu. L 183; ind.: B 72,1; H' 73,7. G 1.

Nr. 89. Staatsbahn 1. Oestlich von der via militaris nach Aug. Vjndel. Ziegelgrab au* aufrecht-

stehenden grossen Platten, sorgfältig mit Mörtel überstrichen, wie bei den Hypokausten; Skelet lag ohne Beigabe

in einem Holzsarge mit Eisennägeln und Bronzeverzierungen. Kind 14 bis 16 J. a.; clavicula ohne Epiphysen

106; Schädelknochen sehr dünn, weiss durch punktförmige Abblätterung der obersten Schicht, rauh; post-

hume Eiukuickung der rechten Seite, in der Abbildung Tafel 1 und für die Mausse wiedcrhergestellt

;

ausserdem zeigte der Schädel aber eine normale Einsenkung längs der oberen Seite der linca temporalis,

parallel mit der Schläfenheinschuppe und 20 mm über ihr, so das* die Contour der Schläfenlappen des

Gehirn* deutlich am Schädel abgezeichnet erscheint; die Einsenkung verliert sich ganz allmälig nach vorn
und hinten und entspricht dem Ansätze des musc. temporalis; nirgend* eine pathologische Veränderung;
Stirnbein kurz: fossa caniua sehr breit und flach; Kinn zugespitzt. L 175; ind.: B 78,8; b' 55,4; sl 42.8;

LH' 11,4; g 32.5; ff 16,4; H' 78,2; H* 76,0; h8 33,1; b® 54,4; bu 59,4; k 12,5; k' 13,1; kb 50,2 (?); kl 44,6;

kh 25,7; < k 60«; < P 87°; < osb 35»; < for. in. SB
;
fremder Typita.

Zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts.

N>. 37. Staatshahn 1. Holzsarg; Ohrringe. Weib über 50 J. a. Grosse Aehnlichkeit mit Nr. 36;
platte, langgestreckte, symmetrische Einsenkung über dem proc. mast L 183; ind.: B68,3; b' 60,2 ;

LH' 13,6;
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• I 39.8; g 33,3; g« 42,6; g' 15,3; H' 74,3; H* 73,2; ha 31,5; b° 69,0; b« 61,7; < P 66»; < o«b 32»; < for. m
6». Q 1.

Nr. 38. Staatsbahn 1. Holzsarg. Gesicht nach Osten; Weib über GO J. a. In der am Becken liegenden

rechten Hand des Skeletes die Münze eine« der Soldatenkaiscr. L 183; ind.: B 73,7; b' 59,6; g 34,9;

p* 39,3; g* 15,3; LH 0,5; »1 44,8; H' 73,2; H* 67,7; h4 32,7; b° 59,0; b« 62,8; < P 90“; < osb53n
; < for. m.

18c
;
femur 422; tib. 360(?); humeru« 310. TG 11.

Nr. 39. Staatshahu 1. Holzsarg. Schnalle von Bronze, eiserner Sargnagel; Mann gegen 50 J. a. L 162;

ind.: B 79,6; b' <>0,4; LH' 10,9; «1 41,2; g 27
r3; g*3ö,8; g> 15,3; U' 75,8; H* 73,0; h* 42,3; b* 62,6; V» 043,4.

BÖ» 5.

Nr. 40. Staatsbahn 1. Holzsarp. Gesicht nach Südwesten gerichtet. Mann über 60 J. a. Einsenkung
hinter der Kransnaht, flache, wulstförmige Abrundung des Stirnbeinrandes ara Bregnia. L 198; ind.: B 76,2;

LH' 0; s 1 44.4; b' 595; H' 7442; H*70,7; h* 34,8; b° 57,5; b*65,6; k 16,1 ; k' 12,6; kb 40,9; kl 48,9; kh 86,8;'

< P 90°; < osb 40*; < for. m. 12°. TG 9.

Nr. 41. Staatshahu 1. Holzsarp. Armring, Salbenglas, Lampe, Oefassbrnchstück von terra sigill. mit

Figuren. Mann gegen 40 J. a. Am Gesicht und Hinterhaupt Defeete. Einsenkung hinter der Kranznaht.

L 176; ind.: B 79.7; h* 35,9; b» 65,1; b« 69,6; k 14,0; k' 19,6; kb 57,3; kl 46,6; kh 30,3; < k GO»; < P 90°;

femur 430 (?); tib. 355. SG* 3.

Nr. 42. Staatsbahn 1. Holzsarp. Bronzcgefös« mit sohwarzem Inhalt; silbernes Röhrchen mit Auszug;

Pfeilspitze, Lanze. Gesicht nach Süden gerichtet. Mann 20 bis 30 J. a. Schädel posthum verschoben,

daher der grösste Theil der Maasso unsicher. L 176; ind.: B 80,1; b' 61,3; II' 76,7 (?). Skelet 167 cm gross.

BQ* 3.

Nr. 43. Staatsbahn 1. Ilolzsarg. Gesicht nach Süden gerichtet. Weib über 50 J. a. Breite, flache

EinSenkung hinter der Kranznaht, die quer über das ganze Dach hinübergeht, L 185; ind.: B 71,8; b' 60,8;

LH' 11,8; sl 41.0; H' 71,8; II* 66,4; ha 31,3; b« 61,8; b« 54,0; k 16,1; k' 15,1; kb 47,5; kl 45,9; kh 28,6;

< P 86°; < osb 40*; <C for. m. 8°; tibin 852. TG 11.

Nr. 44. Staat^bahn 1. nolzBarg. Mann über 50 J. a. Gesicht und ein Theil der Basis fehlen. L 184 »

ind,: B 78,2; b' 61,9; H' 76,6; femur 440; Humerus 316; radius 320. TG» 8.

Nr. 45. Staatsbahu 1. Sarkophag mit Bruchsteinen bedeckt; drei Sketete enthaltend, Mann, Weib und

Kind; von denen nur eines brauchbar war: Weib zwischen 16 und 241 J. a. Tiefe Kinsenkung hinter der

Kranznaht; kindlicher Charakter des Gesichts. L 184; ind.: B 76,0; b' 52,1; sl 45,6; LII' 5,4 (vor der Kranz-

naht); g 33,1 ;
Ii' 73,3; 11*66,8; h1 49,4; b» oben und unten 64,3; < P 90»; < osb 50»; < for. m. 20». TG 12.

Nr. 47. Staatsbahn 1. Holzsarg. Mann über 50 J. a. Defectes Schädeldach. L 195; ind.: B 76,3;

U' 73,3. TG 10.

Nr. 48. Staatsbahn 1. nolzBarg. Fibula auf der linken Schulter. Unsymmetrisches Schädeldach, dessen

Geschlecht nicht zn bestimmen ist; über 50 J. a. Maasse nicht brauchbar. SG 2.

Nr. 49. Staatflbahn 1. Holzsarp. Gesicht nach Süden gerichtet. Mann zwischen 30 und 40 J. a. Gesicht

und ein Theil der Basis fehlen. L 172; ind.: B 79,0; b' 69,3; H' 76,7. SG 1.

Nr. 50. Ostbahn 1. Holzsarg. Weih zwischen 20 u. 30 J. a. L 172; ind.: B79,6; b'59,3; H' 77,9. TG 9.

Nr. 51. Ostbahn 1. Holzsarg. Weib zwischen 20 und 30 J. a. Defectes, sehr dickes Schädeldach;

Schaltknochen in der I^ambdanaht. L 177; ind.: B 79,6; H' 76,8. TGh 8.

Nr. 93. Staatsbahn 1. Holzsarg Gesicht und der grösste Theil der Basis fehlen. Manu? über 60 J. a.

L 181; ind.: 80,1; b' 61,8?; H' 74,5?. TG« 4.

Vom Endo des dritten bis zum Anfänge dos vierten Jahrhunderts.

Nr. 52. Villa Brühl, porta decumnna ;
Ilolzsarg. Gesicht nach Osten gerichtet. Mann zwischen 40 und

50 J. a. Gut erhaltener Schädel; oberes */s der Stirnnaht offen; L 185; ind.: B 76,7; b' 58,3; sl 43,7; LH' 0;

g 32,9; g* 37,2; g
/

15,1; H' 76,2; H* 71,8; h* 37,8; b» 56,2; b«»64,8; k 18,9; kb 61,0; kl 48,6; kh 32,4;

< k 65°; < P 83°; < osb 45°; for. m. 11°. Femur 415?; tibin 342; humeru« 320; radius 225. G 4.

Nr. 53. Villa Brühl, porta dec ,
Ilolzsarg. Gesicht nach Westen gerichtet. Mann zwischen 20 und

30 J. a.; gut erhaltener Schädel; Einsenkung rings um den hinteren Rand des for. m. L 190; ind.:

B 80,0; b' 69,4; sl 49,5; LII' 2,6 (vor der Kranznaht); g 33,6; II' 70,8; H* 70,5; ha 36,8; b° 61,0; 6« 08,4;

k 20,0; k' 15,7; kb 53,1; kl 46,3; kh 41,5; < k 60»; < P 85°; < osb 50»; < for. m. 14°; femur 467,

tibin 362; humeru« 334; ulna 274; radius 248. TG* 8a.

Nr. 54. Villa Brühl, porta dec., Holzsarg. Silberner Weihrauchlöffol. Gesicht nach Osten gerichtet. —
Mann über 56 J. a., gut erhaltener Schädel. L 189; ind.: B 75,1; b' 59,7; sl 47,6; LH' 17,9: g 32,8; H'73,5;

H* 68,7; h* 35,9; b« 58,2; b«64,5; k 14,8; k' 18.5; kb 55/); kl 42,8; kh 37,0; < k 06»; < P 90»; < osb 40°;

< for. m. 5°; femur 405; tibin 383; humerus 343; ulna 274; radius 250. SG 3.
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Nr. 55. Villa Brühl, porta dec,, Holzsarg. Geeicht nach Osten gerichtet. Weib zwischen 30 und
40 J. a. Der grössere Theil des Gesichts und ein Theil der Basis fehlen. Unsymmetrisches posthum

noch stärker verschobenes Schädeldach. Stirnnaht, L 161; iud.: B 75,1; b' 59/»; IP 77,3; tibia 370. G 4.

Nr. 56. Villa Brühl, porta dec., Holzsarg. Gesicht nach Osten gerichtet, Weib über 50 J. a. Schalt-

knochen in der Lambdanaht. L 184
;

ind.: B 73,3; b' 59.7; sl 41,6; LH' 10,9; g 35,3; g*42,6; g' 15,3;

H' 71.7; H» 71,0; h» 39,6; b® 63,0; b« 66,8; k 16,3 ; k' 12,5; kb 48,0; kl 49,1; kh 32,7; < k 62°; < P 60»;

< osb 43°; < for. m, 10®; radius 265. TG 11.

Nr. 57. Villa Brühl, porta dec., Holzsarg. Gesicht nach Osten gerichtet. Weib zwischen 30 und 40 J. a.

Schädelposthum verschoben; einige einflusslose Defecte im Gesicht und der Schädelkapsel. L 182; ind.:

B 73,7; *>' 57,1
;

sl 44,7; LH' 1,6; g 36,8; g* 39,5; g' 17,0; U' 72,5; H* <>8,6; h» 34,0; b® 58,2; 1*64,8;

< P 80°; <C osb 30°; <1 for. m. 8°; femur 46t); tibia 365; humerus 332. S G 3.

Nr. 94. Staatsbahn 2. Holzsarg. Gesicht nach Norden gerichtet; an der rechten Seite des Skelets ein

eisernes grosses Messer von der Form, wie sie in anderen römischen Gräbern und in germanischen Hügel*

grähern vorkommt. Ein Theil der Basis und der liukcn Seite der Schädelkapsel fehlen. Tiefe Kinsenkung

hinter der Kranznaht; rechts neben dem vorderen Drittheil der Pfeiluaht eine 1cm grosse feste kreisrunde

Knochennarbe mit Osteophyten in ihrer Umgehung. L 1%; ind.: B 67,3; H' 74,3; ha 33,1; b oben und unten

55,6; k 16,3; k' 17,3; kb 56,1; kl 42,8; kh 32,1; < k 70°; < P 82®. G 1.

Nr. 95. St. Emmeransbreito
,
porta dec., Holzsarg. Gesicht nach Osten gerichtet; MannV über 60 J. a.

Gesicht und ein Theil der Boris fehlen; in der Mitte der Pfeilnaht eine 4 cm lange flache Erhöhuug. L 184;

ind.: B 78,8; b' 64,8; H' 75,0. TG 8.

Nr. 96. St. Emmeranabreile, porta dec., Holzsarg. Gesicht nach Norden gerichtet; Salbeuglas,

Perlschnur, Sargnägel. Weib gegen 60 J. a. Der grössere Theil der Basis und ein kleiner Theil der

Seitenwandbeine fehlen; unsymmetrisch; Pfeiluaht macht im Brogma eine etwa 2cm lange Ausbuchtung nach

rechts; Bregma erhöht. L 176; ind.: B 79,5; b' 59,9; Bf 75.5; h a 40,3; h« 61,3; b® 67,2; k 16,1; k' 16,9;

kb 61,7; kl 42,6; kh 31,2; < k 53«; < P 89®. 8G 4.

Nr. 97. S». Emmeranebreite
,
porta dec., Holzearg. Auf der Brust eine Münze des Kaiser« Philippus

arahs (244 bis 249 n. Chr.). Gesicht und ein Theil der Basis des rechten Seitenwand* und Stirnbeins und
ein kleiner Theil des 1. Seitenwandbeins fehlen. L 185; ind.: B 77,8; b' 63,7; U' 78,9. TG» 9.

Nr. 98. St Emmeransbreite, porta dec., Holzsarg. Atn rechten Schienbeine eine versilberte Bronze-

münze, an welcher Gewebe klebt
;
einem der späteren Soldatenkaiser angehörig. Gesicht nach Süden gerichtet

Mann zwischen 30 und 40 J. a. Einflusslose Defecte. L 188; ind.: B 75,5; b' 55,3; KP 79,7; ha 36,7; b oben

und unten 59,5; k 15,4 ;
k' 15,9; kb 48,4 (>); kl 45,7; kh 37,2; < k 70°; < P 77° (V); femur 458; tibia 3^5;

humerus 330 ulna 275; radius 250. G 4.

Viertes Jahrhundert erste Hälfte.

Nr. 69. Staatsbahn 2. Sarkophag. Weih gegen 60 J. a. Gut erhaltener Schädel, flache Einsenkung
hinter der Kranznaht. Femur 448; tib. 345; humerus 313; ulna 240; radius 218. L 180; ind.: B 75.0; b' 56,6;

sl 45,5; LIP 11,1; g 33.3; g
/

13,3; H' 76,6; H* 67,7; h* 36,1; b« 68,3; b«C!,l; k 16,6; k' 14,4; kb 48,8;

kl 46,1; kh 81,6; < k 68®; < P 83«; osb 40«; < for. m. 15®. G 2.

Nr. 69. Staatsbahn 2. Aus römischen Backsteinen gemauertes Grab; Weib gegen 50 J. a. Femur 426;

tib. 843; humerus 29Ö; ulna 237. L 179; ind.: B 78,7; b' 69,2; sl 44,6; LH' 15,6; g 31,2; g' 15,0; H' 77,0;

H* 68,7; ha 34,0; b® 57,6; b» 64,2; k 17,8; k'13,4; kb 53,6; kl 49,1; kh 37,9; < k Gü«; < P 84«; < osb 40°;

< for. m. 19®. SG 2.

Nr. 87. Staatsbahn 2. Sarkophag I. Mann über GO J. a. Gut erhaltener Schädel; Altorsachwund an
der fiss. orbit. inf. Femur 430; tibia 348; humerus 316; ulna 250; radius 238. L 191; ind.: B 71,2; b' 52,3;

g 85,6; g' 14,6; H' 73,2; h* 37,1; b® 68,6; b® 65,9; k 17/2; k' 13,1; kb 60,7; kl 47,1; kh 32,4; < k 70°;

< P 80«; < osb 35«; < for. m. 8«. G 2.

Nr. 88. Staatsbahn 2. Aus Backsteinen gemauertes Grab, dessen Unterlage grosse Platten bildeten, zu
dessen Wölbung Kanddachziegol verwendet waren. Kind 12 bis 14 J. a. Unsymmetrischer, gut erhaltener

Schädel; ob interparietale. Femur 330; tibia 242; humerus 238; ulna 192; radius 174 (alle ohne Epiphysen).

L 170: ind.: B 82,9; W 65,2; sl 41,7; LH' 8,8; g 29,4; g
/

12,9; IP 76,4; H* 72,3; h* 33,5; b® 62,9; b« 68,2;

k 14,7; k' 8,8; kb 53.5; kl 44,7; kh 26,4; < P 78°; < osb 50«; < for. m. 13«. BO» 4.

Nr. 90. Staatsbahn 2. Sarkophag II. Kiud 8 Ins 10 Monate alt; ot bastlare fehlt allein; grosse Schädel-

kapsel für das Alter, welches nach der Entwickelung der Zähne bestimmt ist; kleine» Gesicht; grosse

Fontunelle 29 mm lang und 45 mm breit, die übrigen Fontanellen geschlossen; Naht zwischen der Schuppe und
dem Basilartheil des Hinterhauptes zu beiden Seiten 10mm lang offen, ebenso die Quemaht zwischen dem
mittleren und unteren Theile der Schuppe link» 30, rechts 20 mm offen; femur 135; humerus 110;

ulna 88; radius 78 (ohne Epiphysen). L 165; ind.: B 80,0; b' 43,6; g 18,1; U' 71,5; h* 21,2; b® 43,0; b® 47,2;

k 9,0; IP 7,2; kb 38,1; kl 30,3; kh 16,1; < k 55«; < P 68°; < for. m. 10*(?). TG 6.
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Vierte« Jahrhundert zweite Hälfte.

Kr. 62. Staatsbahn 2. Holzsarg. Weib (?) zwischen 40 und 50 J. a. Gesicht und Theile der Basis, das

1. Scitenwandhein und das ganze L Schläfenbein fehlen. L 172; ind.: B 81,3; 1/ 52,3; el 41,8; Lff 8,7;

g 37,2; g* 39,3; g' 13,9; W 79.6; H* 75,0. TG» 0.

Kr. 63. Staatsbahn 2. Holzsarg. Weib zwischen 40 und 50 J. a. Flache, lange Kinsenkung hinter

der Kranznaht, alveolare Prognathie; Schädel ohne erhebliche Defecto, in der Hinteransicht sehr niedrig

(cbamäcephal). L 185; ind.: B 75,6; b' 54,0; sl 44^3; LH' 16,2; g 34,5; g
/

12,9; II' 70,8; H8 64,8; ha 32,4;

bw 56.2; b« 68,9. SG» 8.

Kr. 64. Staatsbahn 2. Holzsarg. Mann über 60 J. a. Gesiebt fehlt; Schädel auch sonst defect, daher

nnr die Ilauptraaasse sicher; niedere Stufe der Scaphoeephalie; flache Einsenkung längs der ganzen

Kranznaht; diese im Bregma zu einer beinahe 1 cm langen Spitze hervorgetrieben, an wplcher Stalle die beiden

Hälfteu der Krauznaht nicht correspondiren. Beide GchürgÄnge durch grosse Exostosen so verengt, dass

nur schmale, durch die Wuichtheile jedenfalls verschlossene Spalten übrig bleiben. L 200; ind.: B 69,0;

b' 47,5; H' 74,4. G 1.

Kr. 65. Staatsbahn 2. Holzsarg. Weib zwischen 16 und 20 J. a. Gut erhaltener Schädel, an welchem

nur der r. Jochbogen fehlt. Seichte, schmale Einsenkung hinter der Kranznaht, alveolare Prognathie.

h 185; ind.: li 71,3; 1/ 55,1; «1 «,0; LH' 11,8; g 80,8; 13,5; H' l3fi; H» 67,5; h“ 83,5; b“ 55,1; b» 62,7;

< P 78«; o s lt 32«; < for. m. 12«. O 2.

Nr. 66. Staatsbahn 2. Holzsarg. Kind 13 bis 14 J. a. Skelet 92 cm gross. Femur 320; tibia 260

(ohne Epiphysen). Ein Theil der Basis und der 1. Seit« des Schädels defect; Einsenkung hinter der Kranz-

naht. L ISO; ind.: B 72,2; b' 60
,
0 ; H' 72.2: h* 30,0; b® 44,4; b« 55,5. TG 11.

Nr. 67. Staatubahn 2. Holzsarg. Mann zwischen 30 und 40 J. a. Gesicht und ein Theil der Basis

fehlen; tief gezackte Stirnnaht; Schädelknochen dick. L 191; ind.: B 71,7; h' 50J2(?); IP 71,7 (?). G 5(?).

Nr. 68. Staatsbahn 2. Holzsarg. Mann über 50 J. a. Defectcs Schädeldach; Stirnnaht. L 192; ind.:

B 75,1; H' 76,1. TG« 8.

Nr. 69. Staatshahn 2. Holzsarg. Mann zwischen 40 und 50 J. o.{?) Münze Constantia des Grossen.

Defectes Schädeldach, Einsenkung hinter der Kranznaht. L 190{?); ind.: B 75,7. 8G 4.

Kr. 70. Staatsbabn 2, Holzsarg. Mann über 60 J. a. Defectes Schädeldach mit Resten des Gesichts.

L 195; ind.: B 78,4; b' 56,4; sl 47,6; LH' 1,5 (vor der Kranznaht), IP 79,4; H8 70,2. TG» 9.

Nr. 71. Staatsbahn 2. Holzsarg. Mann zwischen 60 und 60 J. a. Skelet im Grabe gemessen 175 cm

lang- einflusslose Dcfecte am Schädel. Alveolare Prognathie. L 187; ind.: B 73,7; V 67,7; sl 39,5; LH'6,9;

g' 16,0; H' 78,6; HÄ 66,3; h8 37,4; b® 58,8; b« 65,2; k 18,7; V 16,0; kb 55,6; kl 45,6; < k 60®; < P 62®;

< osb 34,0; < for. m. 17°. G 3.

Nr. 72. Staatsbahn 2. Holzsarg. Mann gegen 50 J. a. Skelet ira Gral>e gemessen 185cm lang;

Schädel Nr. 64 sehr ähnlich; die ganze Basis fehlt; Knochen dünn, leicht Lange, breite Einsenknng im

Bregma; Stirnnaht; L Hälfte der Kranznaht macht am Bregma eine nach hinten convexe 3cm lange Aus-

buchtung; schmale Furche längs der ganzen Pfeilnaht. L 205; ind.; B 66,3; b' 49,7; 1^32,6; b° 57,5; b« 65,3;

k 15,1; k' 10,2; kb 54,6; kl 45,3; kh 35,6: < k 65'*; < P 88°. G 1.

Nr. 76. Staatsbahn 2, Herbststadel. Holzsarg. Weib. Alter nicht zu bestimmen. Gesicht, Basis und rechtes

Schläfenbein fehlen. Stirnnaht, 1,5cm recht« von der Pfeilnaht an die Kranznaht sich anschliessend. L 175;

ind.: B 75,4; b' 58,2; IP 77,1 (?). G 2.

Nr. 74. Staatsbahn 2. Holzsarg. Weib zwischen 50 und 60 J. a. Schädeldach ohne Basis, beide

Schläfenbeine vorhanden. Einnenkung hinter der Kranzuaht. L 182; ind.: B 78,0; b' 56,0; H' 75,6. TG 8.

Nr. 76. Staatsbahn 2. Holzsarg. Weib(?) über 50 J. a. Defectes Schädeldach. L 174; ind.: B 78,7;

H' 75,8. 86 2.

Kr. 77. Staatsbahn 2. Holzsarg. Mann zwischen 40 und 50 J. a. Ueber dem Skelet Schildbuckel mit

Holzresten; vollständiger Schädel mit einflusslosen Defecten; Einsenkuug hinter der Kranznaht. L 175; ind.:

B 85,7; b* 63,4 ; g 32,0; H' 84,5; ha 40,0; b° 65,1; b» 71,4; k 17,7; k' 18.8; kb 58,8; kl 47,4; kh 38,8; < k60®
;

< P 88®. ST* 1«. Didse Form, welche sich an die Abbildung von ST« 1 anschliesst, habe ich unter den

der Neuzeit ungehörigen Schädeln der Michaelscapello in Regensburg und in letzter Zeit mehrere Male

auch in Württemberg gefunden.

Nr. 78. Staatsbahn 2. Holzsarg. Mann zwischen 30 und 40 J. a. Linkes Schläfenbein, Keilbein und

Jochbein fehlen. Schaltknochen an der Spitze der Lambdanaht; Schädeldach unsymmetrisch; warzige Osteo-

phyten am hinteren Rande der proc. mastoidei. L 188; ind.: B 77,6; b' 55,3; sl 50,5; LIP 10,6; H' 84,0;

H8 73,4; ba 37,7; b® 54,2; b* 63,8; k 17,6; W 13,2; kb 63,1; kl 45,2; kh 37,2; < k 00«; <P87®; <osb48®;

< for. m. 12®. G 4.

Nr. 80. Staatsbahn 2. Grabstein mit dem Namen Regula. Kind zwischen 2 und 3 J. a. Gesicht,

rechtes Seitenwandbein und Basis fehlen. L 161; ind.: B 91,3. SG 3(?).
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Nr. 61. Staatsbahn 2. Holzsarg. Zum Messen unbrauchbares dickes, schweres Schädeldach eine« er-

wachsenen Individuums. 8(?).

Nr. 62. Staatsbahu 2. lloizBsrg. Mann über 50 J. a. Schweres, defectcs Schädeldach. L 161; ind.:

B 70,0. TO 9.

Nr. 83. Staatubahn 2. Holzaarg. Defectcs, zum Messen unbrauchbares Schädeldach. 80 2(?).

Nr. 85. Staatsbahn 2. Holzsurg. Mann über 50 J. a. Skelet im Sarge gemciueii 150 cm lang. Defectcs

Schädeldach. L 186; ind.: B 75,2; H' 73,6. TO 11.

Nr. 02. Staatsbahn 2. Sarkophag mit iutacten Klammern, mit der Aufschrift: Lucia Aurelia Retici

Veterani uxor, aeuatis XXXIX. Neben dieser Inschrift Symbole einer ascia (Axt, Kelle) und Sctzwage, sowie

die Namen der vier Kinder der Begrabenen. Leider ist nur das vollständige Gesicht, die untere Hälfte des Stirn-

beins, Wide Schläfenbeine und der Unterkiefer erhalten, alleB übrige vollständig abgebröckelt. Das Gesiebt

hat aber vollständige Aehnlichkeit mit dem der Nummer 86. Der Schädel kann also dem rätosurmatischen

Typus S beigezählt werden. Femur 450; tibm 360; clavicula 132; humerus 323; ulua 200; radius 238.

Körpcrgrösae luö etwa.

Vom Ende des vierten bis zum Anfänge des fünften Jahrhunderts.

Nr. 75. Staatshahn 2. Holzsarg. Kind, Alter nicht genau zu bestimmen, weil die Kiefer und die

Basis fehlen. L 172; ind.: B 80,2; II' 78,4. 80 3.

Nr. 73. Staatsbahn 2. Holzsarg. Weib zwischen 80 und 40 J. a. Defpctes Schädeldach; flache Ein-

senkung hinter der Kranznaht. L 178; ind.: B 78,0; b' 60,6; H' 73,0. BQ 4(?).

N. 86. Staatsbahn 2. Sarkophag. Weib über 40 J. a. Neben dem Skelet lagen die Reste eines Neu-

geborenen. Schädel schön erhalteu; Gesicht vollkommene Aehnlichkeit mit Nr. 92. Verknöcherung des

ligamentuni civenini, d. h. der processus spinosu* hängt mit einer Knochenwand mit dem proc. ptery-

goideus zusammen. Femur 434; tibin 340
;
humerus 310; ulna 240; radius 218. Körpergröasc 158cm etwa

L 169; ind.: B 81,0; b' 59,1; sl 43,1; LII' 9,4; g 33,7; g' 14,7; II' 78,6; H8 75,1; ha 39,0; b° 60.3; b« 66,8;

k 15,9; k' 15,3; kb 51,6; kl 50,8; kh 31,9; < k 45«; < P 85«; < osb 50«; < for. m. 6*. 8 typisch.

Die Fundnumiuem 99 bis 108 enthalten nur Röhrenknochen, ohne oder mit so geringen

Schädelresten ,
dass sie nicht weiter benutzt werden konnten. — Zwei von diesen 10 Individuen

wurden in Sarkophagen gefunden, von welchen der eine die Aufschrift FL Juliac filme trugt.

Unter den im Ganzen 94 Schädeln, welche bestimmt werden konnten, fand sich, wie schon

erwähnt, nur eine mir fremder Form. Von den übrigen 93 gehörten 39 der typ isch-rätösarmatischen

und den primären und secundären Mischforrneu an. Reihengräberformen fanden sich 33, darunter

22 typische Germanen und IG dieser sehr nahe stehende Mischfonneu. Der typische turauische

Typus und die ihm zunächst stehenden Mischformen fanden sich gar nicht, von den entfernten pri-

mären und secundären MiIchformen 21. Dies waren aber nur solche Formen, welche dem sartna-

tischen Typus näher stehen als dem ttiranischen. Betrachtet man die 44 Schädel aus dem vierten

und dem Anfänge des fünften Jahrhunderts gesondert, so finden sich unter ihnen 18 Reihengräber-

formen, mit 13 typischen Germanen, und 16 Rätosaruiaten mit 3 typischen. Unter den aus dem

zweiten bis Ende des dritten Jahrhunderts stammenden 50 Schädeln fanden sich 20 Reihcngräber-

formen, darunter 9 reine Germanen und 11 Mischformen, welche auch sonst in Reihengräbern

angetroffen werden.— Während also in diesem Zeiträume 17,9 Proc. typische Germanen gefunden

wurden, kommen auf den Uebergang vom dritten bis zum vierten Jahrhundert und auf das vierte

selbst 29,5 Proc. Noch bemerkenswerther wird dies Verhältnis» dadurch, dass sich unter den

9 typischen Germanen des zweiten und dritten Jahrhunderts nur 3 Männer, 5 Weiber und 1 Kind

fanden, während im vierten Jahrhundert, in welchem in allen römischen Truppenabtheilungen zahl-

reiche Germanen dienten, 10 Männer und nur 3 Weiber getroffen wurden.
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In Betreff der Rätogarmaten ist die relative Häufigkeit des unvermischten Typus bemerken«-

werth, sowie dass unter den Mischformen, die jenem am nächsten stellenden, am zahlreichsten ver-

treten sind. — Der Begräbnissplatz ist alßo einer jener seltenen Punkte , au welchem dieser Typus

und seine allmälige Mischung mit dem germanischen studirt werden kann *).

In historischer Beziehung ist auch der bestimmte Nachweis sehr werthvoll, dass mit dem An-

fänge de» 4. Jahrhunderts, d. h. mit der Regierung de» Kaisers Constandn d. Gr., ja vielleicht

schon am Ende des 3. Jahrhundert», die Beerdigung der Leichen und ihre Orientirung von Ost

nach West, Gesicht nach Osten gerichtet, den Leichenbrand vollkommen verdrängt, und dass diese

Sitte, wie es scheint, von den Römern auf die Germanen übertragen wurde. — Es wird endlich

auch gut sein, die hier gefundenen Thataachcn bei allen südlich der Donau gelegenen Reihen*

gräbem Bayerns und Württembergs nicht zu vergessen, nämlich dass die auf römischem Boden ge-

fundenen frühzeitigsten Begräbnissplätze dieser Art die allmfdig immer intensiver werdende Bei-

mischung germanischer Formen zu den römischen Brachyccphalen in ihrem ersten Anfang zeigen,

dass es also eine durchaus überflüssige Hypothese wäre, anzunehmen, die Germanen hätten schon

vor ihrer Ankunft auf römischem Gebiete und ihrer Festsetzung daselbst eine erhebliche Menge

nicht germanischer Volkselemente unter ihren freien Volksgenossen aufgenotnmen.

IV. Geschichte von Vindelicien und castra regina.

Der folgende Abriss bezweckt nichts weiter, als denjenigen Anthropologen, welche mit der Ge-

schichte des Landes während der hier in Betracht kommenden Periode nicht vertrant Bind, zu Hülfe

zu kommen.

Aus der vorrömischen Zeit Regenaburgs ist keine sichere Kunde zu uns gekommen. Die

Pfahlbautenspuren sind zu undeutlich, um Schlüsse darauf bauen zu können. Ebensowenig zu-

lässig wäre es, den Namen Radasbona, Radisbona etc. *) für jene Zeiten zu etymologisch-historischen

Schlüssen .
benutzen zu wollen. Dieser Name taucht erst im Latein des frühesten Mittelalters auf,

in einer Zeit, in welcher castra regina nicht mehr vorkommt. Die Peutingers’sche Tafel hat Regino,

die notitia dignitatum utriusque imperii castra regina, das itincrarium Antonini reginum. Die In-

schriften und die claasischen Schriftsteller schweigen ohne Ausnahme.

Sicher ist, dass in dem Lande zwischen den Alpen, der Donau, der Iller nnd dem Inn, in der

vorrömischen Zeit, neben anderen Völkerschaften, auch die Boji wohnten 3
), welche mit den seit

*) Herr J. Hanke hat die aut beiden erhaltenen Schädel nach mir untersucht und ihre Indices in sein

auf die Noms verticalis allein gegründetes Schema eingereiht. Dass eine solche Betrachtungsweise, wenn sie

mit grossen Zahlen operirt, recht interessant« Zusammenstellungen liefert, beweisen alle in dieser Richtung

veröffentlichten Arbeiten dieses ausgezeichneten Forschers; s. Beiträge zur Anthropologie Bayerns, 3. Bd.,

8. 168, 1880.

*) Ueber dio verschiedenen Namen der Stadt siehe Graf von Walderdorff : Regensburg in seiner Vergangen-

heit und Gegenwart. 3. Anti., Regensburg, Pustet. 8. 5 u. ff.

*) Siehe Caesar de bello gallico, I, 5; Tacitua Germania 28.

Archiv fUr Anthropologie. BJ. XIII- Supplement. 4
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Anfang des 4. Jahrhunderts v. CUr. in Oberitalion angesicdelten Bojem in Verbindung standen 1).

—

Dieses Volk wurde von den classiBchen Schriftstellern zu den Galliern (Kelten, Gal&ten) *), von den

späteren 3
) zu den Germanen gezählt. — Andere Theile desselben fanden die Kölner in Pannonien 4

),

in Noricum, sowie am rechten Ufer des Oberrheins 5
). Als ihr ursprünglicher Sitz wird von Zeus«

(S. 244 ff.) Böhmen angegeben. Im Jahre 110 v. Chr. widersetzten sie sich den Kimbern, welche

auf ihrem Wege nach Gallien die Donaustrasse herauf, ira lierkynischen Walde auf sie stiessen *),

ohne Zweifel also zwischen Schwarzwald und Böhmerwald. Denn jener Name umfasst, wie be-

kannt, neben ersterem , auch die östlich gelegenen Waldgebirge. Caesar versetzte den Theil von

ihnen, welcher sich den Helvetiern anschloss, nach Gallien, in das Land ihrer Stammesgenossen, der

Aeduer 7
). Die Gegend zwischen Iller und Inn hatten sie übrigens, wie e« scheint, längst vor An-

kunft der Körner verlassen. Ihr Name war aber an Bojodurum (Passau) haften geblieben. Es

muss also unentschieden bleiben, wie w'eit Bio für bestimmte Punkte des vorrömisehen Vindelicicns

in Betracht kommen.

Nach einem übrigens unsicheren Bruchstücke des Vellejus Gallus 8
) trafen die Römer unter

dem Prätor Arnims, zur Zeit des Kaisers August us, die germanischen Sueven im Besitze der

Gegend von Augsburg. Bei dem Versuche, diese von einem Wall und Graben umgebene Stadt

zu erobern, welche die Sueven Zizaris nannten, wurde der Prätor mit seiner Legion (Legio divina)

und den llülfstruppen niedergemacht. Nur der Tribunus militum Verres konnte sich durch Flucht

retten; derselbe, welcher später wegen seiner Verwaltung als Proeonsul von Sicilicu 73 bis 71

v. Chr. von Cicero angeklagt wmrde.

Die Bewohner des Landstriches zwischen Iller und Inn werden zuerst von Polybicus 9
) erwähnt.

Er zählt vier Völkerschaften auf: die Raetoi, Vindelikoi, Breunoi und Genaunoi, welche er dem

illirischen Volksstamme zutlieilt Ein Theil der späteren Schriftsteller rechnet sie zu den Etrus-

kern, ein anderer giebt an, sie seien den Ligurern verwandt 10
). Von den letzteren erklärt Strabo

ausdrücklich, sie gehören einem anderen Stamme (Race) an, als die Kelten 11
).

Drusns fand im Jahre 13 v.Chr. in dem Flachlande zw ischen Iller und Inn vier Völkerschaften,

welche die Geschichtschreiber unter dem Namen Vindelicii zusammenfassten. Auf der durch

Plinius erhaltenen Inschrift des Siegosdenkmals ,3
) werden sie Consuanetes

, Licates , Catenates und

Bucinates genannt. Letztere sassen wahrscheinlich in der Gegend von Regcmdmrg oder wenigstens

in dem fruchtbaren Landstriche um Straubing. Strabo (IV, 6) sagt, die Vindeliker und Noriker

wohnen grösstentheils auf der nördlichen Seite der Alpen, neben den Brennen und Gonaunen. Alle

diese beunruhigten die angrenzendito Theile Italiens, sowie da« Land der Helvetier, Sequaner,

Bojer und Germanen. Für die kecksten unter den Vindeliciern galten die Licatier. Gewöhnlich

werden aber die Bewohner des betreffenden Theils der Alpen von den elastischen Schriftstellern

Raeti, die des Flachlandes Vindelicii genannt Vou der Zeit Constantins d. Gr. fuhrt Vindelicicn

bei den meisten Schriftstellern den Namen Raetia secunda, von einigen wenigen wird nur noch

1
) 8ieh« Strabo 5. — Zeii** die deutlichen und die NRchbar*titnime

,
München, 1637, 8. 245. — a

) Li via«,

Strabo h. Zeus», ibid. — s
)
Siehe Vita Eu*t«chii edit. Mahillon

,
bei Zeus« 8. 279 u. 2SO cirirt. — Vits St. Agili

edit. Boll. Ürosiu«, cilirt in der Vita 8t. ßalabergue edit. BolL — Siehe Plinina bist, nat., III, 24. — *) Caesar

de b. g., I, 5, Tacitua üerm. 26. — *) Strabo 7. — 7
) C. d. bello gall., VII, 9. — Excerpta ex gallica hiatoria

bei Grimm. Deutche Mythologie, 2. Aufl. 1843, I, 8. 269. — Bei Stmbo, L IV. — 10
) Plinius liiat. nat., III,

24, 34; Liviua V, 33; Justinua XX; Stcpbanu« Byzaot h. v. — **) Strabo 1. II. c. 4. — Uiat aut., III, 20.
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der zwischen Wertach (Viodm) and Lech (Licus) vorhandene Theil der Bevölkerung mit jenem

Namen belegt.

Zweifelhaft ist es, ob beide eine Sprache redeten und ob sie die Römer aus allgemein ethno-

graphischen oder speciell linguistischen Gründen von ihren gallischen Nachbarn, den Tauriskern,

Bojern, Helvetiern und den der germanischen Sueven unterschieden. — Nur eine Stelle des am

Ende des 5. Jahrhunderts lebenden Zosinus (I, 52) könnte zur Unterstützung des Celtenthums der

Ritter angeführt werden. Dieser erzählt, Kaiser Aurelian habe in der Schlacht bei Emesa (Asien)

dem feindlichen Heere unter Anderem auch norische und ratische Truppen entgegengestellt. Diese

Bind, fugt er bei, keltische rtr/ficaa (die gewöhnliche Bezeichnung der Griechen für Legionen). Es

geht aber aus dieser Stelle nicht hervor, ob er damit sagen wollte, die eine der beiden Legionen

habo nur aus Rätiern bestanden, oder ob er die sonst in Rätien stehende Legion damit bezeichnen

wollte, in welcher vermuthlich viele Germanen dienten, welche er, wie bekannt, zu den Kelten

rechnete.

Sicher ist und wird auch von Zcuss (a. a. O., S. 57 und 228) zugegeben, dass keine der beiden

obengenannten rütisehen oder vindelicischen Völkerschaften von den classischen Schriftsteller» zu

den Kelten gerechnet wird. Die Vindelieier zählt er nur aus etymologischen Gründen zu den

Gelten (Neucelten), von den Rätiern erklärt er ausdrücklich (S. 229), dass keineswegs alle, von

den unter dieser Gesammtbezeichnung zusammengefassten Stamme dieser Sprachgruppe angehört

haben. Von der Sprache der ersteren ist so gut w’ie Nichts bekannt, die Inschriften sind alle

lateinisch. Die Deutung der Namen, welche etwa als Ueberbleibsel ihrer Sprache genommen

werden können, ist zweifelhaft. Wer etwa noch nicht wüsste, welche schwachen Gründe die filtere

Etymologie für Beweise nimmt, der lese, was Zcuss für das Celtenthum der Vindelieier anfuhrt

(a. a. O., S. 58). — Diefenbach 1
) wagt es gleichfalls nicht, beide aus sprachlichen Gründen für

Gelten zu erklären, er glaubt höchstens an eine Vermischung älterer, nicht celtischer (illyrischer

oder etruskischer) Stämme mit jenen. Herr Staub sucht nachzuweisen, dass ihre Sprache etrus-

kische Elemente enthalte. So wahrscheinlich er dies macht, so ist doch die etruskische Sprache

zu wenig bekannt, um Sicherheit zu gewähren.

Nach der Eroberung des Landes wurde sofort alle waffenfähige Mannschaft weggeführt 2
) oder

nur so viele zurückgelassen, als zur Bebauung des Landes uötbig wrar.

Unter Germanicus (14 bis 16 v. Chr.) fochten vindelicisebe und ratische Cohorten in der

Schlacht auf dem Idistaviso Felde 3
) gegen die von Anninius geführten Cherusker. — Die Donau-

grenzc wurde, Münzfunden zufolge, w ahrscheinlich damals schon, mit Castellen geschützt, im Laude

selbst zahlreiche Colonien aus römischen Bürgern und ausgedienten Soldaten gegründet, und vor

Allem Augusta Vindelicorum, zur Hauptstadt der Provinz, d. h. zum Sitze des der Verwaltung

vorstehenden Procurators, gemacht und an allen wichtigen Punkten mit Garnisonen von Hülfs-

truppen versehen. Legionen standen in jener Zeit keine im Lande.

Ob au der Stelle der von Marc. Aurelius erbauten castra regina damals schon eine Befestigung

errichtet wurde, dafür hat sich keine Spur gcfundcu, obgleich dies wegen der strategischen Wichtig-

keit des Platzes sehr wahrscheinlich ist. Die in Regensburg selbst bis jetzt gemachter! archäolo-

gischen Funde reichen nur bis Marc. Aurelius. In Alkofen dagegen, etwa drei Stunden oberhalb

*) Origiue* cur. 8. 135. — *) Ctuwiu» Dio, 54, 22. — 3
) Tncitu* anwil-, II, 17, Simbo 7, 4.

4
m
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Regensburg», fand eich eine römische Befestigung, in welcher bis zu Kaiser Hadrian reichende

Münzfunde gemacht wurden. Im Mittelalter wurde Tiberius als Gründer Hegensburgs genannt,

Übrigens ohne thataächlichen Nachweis.

Die Besiegten scheinen »ich der römischen Macht sehr rasch gefügt zu haben, denn schon im

Jahre 611 n. Chr. rief der Parteigänger des Vitellius, C. Caecina Largus 1
), Legat von Ober-

germanien, nicht allein die in Kätien stehenden liülfsvölker (alae et cohortes), sondern auch den in

dem Gebrauch der Waffen und der Kriegsregeln geübten Tbeil der rütischcn Bevölkerung (juventus)

gegen die aufständischen Helvetier herbei, welche nueh mit Erfolg diesen in den Kücken fielen,

während seine Legionen sie von vorn Angriffen. — In den Jahren 79 bis 80 kämpften unter Füh-

rung des Sextilius Felix die zur 21. in Vindonissa stationirten Legion gehörigen rütischcn Cohorten

gegen Claudius Civilis*). — Im Jahre 74 standen die 7. cohore ractica in Germanien, im Jahre 80

die 8. in Pannonien. Iin Ganzen gab es damals acht bei verschiedenen Legionen vertheilte rätische

Cohorten. — Auch in den späteren Jahrhunderten wurde nur ein Theil der waffenfähigen Kätier

und Vindelicier auswärts verwendet, durch Inschriften und Zeugnisse der elastischen Schriftsteller,

der Notitia imperii und andere Quellen sind rütisehe Cohorten am Rhein, in Illyrien, Armenien und

Aegypten nachgewiesen. Ein anderer Theil blieb im Lande und diente theils in der Legio HI.

italica, theils unter den HQlfstruppen.

Auffallend ist, dass nur selten rütisehe Reiter, alae, erwähnt werden itn Gegensatz gegen

die zahlreichen gallischen und germanischen Reiterabtheilungen. Möglicherweise hatte dies seinen

Grund in der geringen Körpergröße und Kraft der erstereu. Nur in der notitia imperii wird eine

ala raetorum erwähnt, also in einer Zeit, in der die rütisehe Bevölkerung schon lyit zahlreichen

germanischen Elementen gemischt war, wie die Funde des Begräbni»»platzes in Regensburg be-

weisen. Von ihren körperlichen Eigenschaften ist übrigens keine Nachricht vorhanden, nur so viel

wird erwähnt, dass sie ein den Ligurern verwandtes, und diese ein von den Kelten verschiedenes

Volk gewesen seien 5
). Die alten Ligurer waren von kleiner Statur 1

) und ihre Nachkommen haben

ebenso, wie die der Kätier und Vindelicier, vorwiegend dunkle Haare und Augen, und den räto-

sarmatisehen Schädeltypus, dessen Ausbreitung in Europa mehrfach von mir erwähnt wurde. Die
/

beiden weiblichen Skelete deB Regensburger Bcgräbnissplatzcs mit typischen ratosarrnatiseben

Schädeln waren kleiner, als die der germanischen Krauen desselben.

Um die Bcvölkeruugsverhältnisse von castra regina zu verstehen, ist es nötbig, auch die Be-

wohner des linken, germanischen, dem vindclicisclicn gegenüberliegenden Donauufers näher ins

Auge zu fassen. Zur Zeit der Eroberung Vindeliciens durch die Römer sassen dort die germani-

seben Ilermnnduren, deren Wohnplätze «ich von da an über das Fichtelgebirge und den Thü-

ringer Wald hinaus bis zur Elbe erstreckten 5
), und die ohne Zweifel identisch sind mit der späteren

Turingii. Oestlich von ihnen wohnten die Narisci (Varisti), die Markomannen und die Quaden. In

den ersten Jahren nach der Eroberung Vindeliciens scheinen die Hermunduren Krieg mit ihren

römischen Nachbarn geführt zu haben, A. Gell ins*) berichtet wenigstens von einer Kriegserklä-

rung gegen sie, während der Regierung ]des Augustus. — Unter Tiberius wurde Hätten von den

') Tacitu« hi«t. I, 88. — *) Tscitui hist. IV, 70. — ») Strsbo II, 4. — *)I>ioilor. IV, 30; V. 39. — ») Tscit.

Germania, c. 41. — *) A. G. nocte. atticae 16. 4.

Digitized by Google



Die Skelete des römischen Begräbnissplatzes in Regensburg. 29

Sueven nach der Vertreibung des Vannius bedroht, es kam aber zu keinem grösseren Kriege 1
).

Im Jahre 2 (oder 6) v. Cbr. muss aber schon ein besseres Verhältnist eingetreten gewesen sein,

denn der Propraetor von Rütien, L. Domitius, welcher damals von seinem Sitze in Augsburg

ans einen Kriegszug bis zur Elbe*) unternahm, traf jenseits der Donau Hermunduren, welche ihre

Heimath verlassen hatten, um andere Wohnsitze aufzusuchen, und wies ihnen einen Theil des ver-

lassenen Markomannenlandcs (vermuthlich der agri decumates) an. — Zu Tacitus* Zeit (54 bis 119

n. Chr.) standen die an der Donau wohnenden Hermunduren im freundschaftlichen Verhältnisse zu

den Hörnern 3
). — Während die Germanen auf dem linken Hheinufer nur an bestimmten Orten,

ohne Waflen und unter Escorte, die römische Grenze überschreiten und am Ufer des StromeB

Handel treiben durften 4
), hatten sie die Erlaubnis, Über die Donau herüberzukommen, wo es

ihnen beliebte, und in Augusta Vindelieorum (splendidissima Raetiac oolonia) sowohl, als sonst im

Lande Handel zu treiben. Der laut Inschrift mehrmals restaurirte Tempel des Merkur in castra

regina weist darauf hin, dass auch dort lebhafter Handel getrieben wurde. Einen Theil desselben

mögen diese Hermunduren, vielleicht auch die Narisci, vermittelt haben, und tnan wird wohl

annehmen dürfen, dass Einzelne von ihnen sich dauernd daselbst niederliessen. — Schon in den

50er Jahren n. Chr. hatten die Itömer ein© Kriegsflotte auf der mittleren Donau*), welche spater iu

Laureacuni (Lorch) statiouirt war und ihre Fahrten von castra regina bis Taurunum (bei Belgrad)

ausdehnte fi

).

Unter den Kaisern Domitian, Trajan und Hadrian (81 bis 138 n. Chr.) wurde der Grenzwall

(limes) vom Einfluss der Altmühl an, in nordwestlicher Richtung bis zum Rhein gebaut. Dabei

ist sicherlich auch die Stelle gegenüber der Mündung des Regen in die Donau nicht vernachlässigt

worden. Die viudelicische Bevölkerung Hess, wie es scheint unter dem Drucke der römischen

Garnisonen, seine Roinauisining ruhig über sich ergehen, machte wenigstens nicht viel von sich

reden. Daher mag es auch wohl kommen, dass auch die Befestigungen an der mittleren Donau vom

Limes an bis an die Grenze Pannoniens nicht erwähnt werden.

Im Verlaufe des zweiten Jahrhunderts änderte sich aber die Lage. Der Markomannenkrieg

(163 bis 188 n. Chr.) brachte eine Störung in den Beziehungen der Römer zu den Donaugermancn.

Auch der Name der Hermunduren wird unter den Verbündeten der Quaden und Markomannen

genannt 7
). An die Stelle der seitherigen Rache- und Beutezüge einzelner germanischer Völker-

schaften tritt jetzt zum ersten Male ein Bund zahlreicher Stämme zum Angriffskriege gegen Rom

zusammen. Dem grossen Kriege ging noch ein vereinzelter Angriff der Hatten auf die agri

decumantes und Rütien voraus, welcher von Anfidius Victorinus zurückgewiesen wurde*), dasB auch

castra regina davon berührt wurde, ist wahrscheinlich; von Herrn Dahlem gemachte Funde von

in jener Zeit zerstörten Wohnungen mit Münzen weisen darauf hin. Denn in jenem Kriege be-

gannen die Germanen, abweichend von ihrer früheren Kriegführung, die römischen Castelle und

festen Städte, wie z. B. Aquileja, zu belagern. — Gewiss ist, dass die Markomannen beim Beginn

*) Tacit. anal. 12, 29 — *) C. Dio, 55, 11; Tacitus anal. IV, 44; ». auch Widerehein», Geschieht* der Völker-

wanderung 1860, I, 8. 420. Dieses vorzügliche Werk wurde auch sonst benutzt, ebenso Huschb*rg , Geschieht«

der AUvmannen und Franken, 1840; Holländer, Die Kriege derAUemannen im dritten Jahrhundert , 1874. Quitz

mann, Die ältest« Geschichte der Bayern. 1873. — s
) Tacit. Germania, 41. *— 4

) Tacit. hist. IV, 04. — *) Ti^cii.

anal. 12, 30. — •) Vegetius 5, 13. — 7
) J. Capitolinns Marc. Aurelius 22. — ®) J. Capit. a. a. O., 8.
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des grossen Kriege« in Rätien und Noricum eindrangen, aber von dem praetor Pertiuax *) wieder

vertrieben wurden. Die im Jahre 1873 in Regensburg aufgefundene Inschrift der porta principalis

dextra besagt auch, dass der Kaiser M. Aureliu» im 36. Jahre seiner tribunicischen Gewalt (nach

Herrn Dahlem wahrscheinlich verschrieben, statt 34., d. h. im Jahre 180) die Mauern, Thore und

Thürme des castrum gebaut habe fcfundnmentis construxit). Vermuthlich jetzt erst wurde anch an

dem übrigen rechten Ufer der mittleren Donau ein vollständiges System von Befestigungen angelegt,

welches heute noch deutlich nachau weisen ist Nur über die Namen der einzelnen aufgefundenen

Befestigungsreste ist noch keine vollständige Klarkeit gewonnen.— Die Hauptereignisse de» Marko-

mannenkrieges berührten übrigens castra regina nicht direct. Pannonien und ein Theil von Noricum

war ja, wie bekannt^ der llauptschauplutz des Krieges. — Zu erw’ähnen ist nur, dass M. Aureliu«

während desselben dreitausend Xarisci*) auf römischem Gebiet, wahrscheinlich also in Uätien und

Noricum, ansiedclte. Das Gebiet dieser den Sueven beigczählten Germanen reichte bis zur Donau

und lag westlich von dem der Markomannen und östlich von dem der Hermunduren.

M. Aurelins kehrte im Jahre 166 von den Donaugegenden nach Born zurück, da aber die

Markomannen im Jahre 169 schon wieder über die Donau vordrangen, so musste er auf einen

stärkeren Schutz der Grenze denken. Ausser den seither daselbst statiouirten Ilülfstruppen, welche

fast ohne Ausnahme auch jetzt dieselben blieben wie bisher, erhielten die Provinzen Noricum und

Rätien jetzt zum ersten Male je eine neu errichtete und in der ersten Zeit wenigstens, wie ihr

Name zeigt, in Italien angeworbeue Legion, jene die legio secunda italica, diese die legio tertia

italica 3
). Inschriften und Siegelstempel bestätigen ihre Anwesenheit in Rätien allenthalben. Da*

mit erhielt Rätien als obersten Beamten einen legatus pro praetore, statt wie bisher nur einen pro*

curator, die Hauptstadt blieb Augusta Vindelieorura, castra regina blieb der Sitz eine» Präfecten.

Von dieser Zeit an datiren die reichlichen sicheren Beweise für die Existenz von castra regina.

Durch zwei glückliche Funde sind die römischen Truppentheile genauer bekannt geworden, welche

während des 2. Jahrhundert» im nördlichen Tbeile von Rätien nächst der Donau lagen. InWeissen-

bürg (Regierungsbezirk Mittelfranken) sowohl als in Uegensburg wurde je ein Militärdiplom ent-

deckt, Abschiede, wie sie nach 25jähriger Dienstzeit mit gleichzeitiger Verleihung des römischen

Bürgerrecht» ausgestellt wurden. Es sind das auf beiden Seiten beschriel>ene Bronzcplatten , auf

welchen zugleich jene in Rätien stationirten Truppentheile aufgefuhrt sind, deren Standquartiere

früher nur zum Theil durch Inschriften und Berichte der classischen Schriftsteller bekannt waren.

Das in Weissenburg gefundene ist im Jahre 107 n. Chr. von Kaiser Trajan ausgestellt und gehörte

einem Legionsreiter, einem Bojer mit Namen Mogetissa an, das Regensburger einem Soldaten der

zweiten aquitanischen Cohorte, Sicco. — In Regensburg und dessen Umgebung standen dieser

Urkunde zu Folge an Ilülfstruppen: in castra augustana (Ost bei Straubing) die cohors I thracorum;

in Celeusum (bei Pforing) die ala I Singulariutn civium rornanorum; in ad ponte« (Altmfihlübor-

gang) die cohors I Breucorum (Pannonier). Ausserdem werden als Ilülfstruppen genannt: in

castra Batavorum (Passau) Bataver; in c. Abusena (bei Abüberg) Britannior; in c. Vetoniana

(Naasenfcls, Pforing?), in c. Quintana (Kinzing) und c. Biriciana (Burgmannshofen) Spanier. — In

castra regina selbst lag die cohors II Aquitanoruin (ausserdem noch durch vier Ziegclstempel be-

*) J. Capit. Fertinax, 2. — *) Cassius Dio 71, 21. — *) Caunitt* Dio 60, 24. Kotitia di£Uitaiani ntrimque

imptriL
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stätigt) und die ooh. 1 Canathanorum (von Canatba in Kleinasicn). Beide Coliorten können aber

kaum lange in o. regina gelegen sein, denn es fanden siel» nur wenige Spuren von ihnen. — Aus

der Zeit vor Trajan sind keine Nachrichten über die daselbst statiouirten Hülfstruppen vorhanden.

Die legio III. lag von der Zeit ihrer Errichtung biß zum Ende der Iiömerberrschaft in Rätien;

Spuren von ihr wurden in Augsburg, Lauingen, Liesheim, Oberhausen etc. gefunden. In Regens*

bürg haben sich zahlreiche Grabsteine mit den Namen von ihr ungehöriger Soldaten (milites und

equites), von Offizieren und Veteranen gefunden *), Die Bezeichnung extribunus, exsigniier,

exequeg, veteranus kommen in der ersten Zeit häufig vor und man wird wohl annohrneu können,

dass wenigstens unter den Offizieren und Beamten aller Truppentheile viele italische Elemente

in castra regina vorhanden waren. Von den Soldaten wird dies aber nur im beschränkten Um-

fange gelten können, obgleich die auf den Inschriften erhaltenen Namen fast durchgehends römi-

schen Klang haben. Es sind theils altrömische, berühmte Namen, vielleicht zur Bezeichnung des

Patronate», wie Aurelins, Tacitus, Torquatus u. s. w., theils haben »io nicht mehr den altrömischen

Charakter. Eine in Regensburg gefundene Inschrift zu Ehren des Kaisers Severus enthält 39

vollständige und 17 defecte Namen von Soldaten der cohors praetoriana, welche alle römisch lauten.

Die Heimath derselben »st aber leider nicht angegeben, denn der bei zweien davon sich findende

Beisatz germanicus lässt keine sichere Deutung in dieser Beziehung zu. — In jener Zeit war

übrigens die LeichenVerbrennung vorherrschend, so dass sich mit grosser Wahrscheinlichkeit nur

von einem ganz kleinen Theil der vorhandenen Schädel ein italischer Ursprung annelmicn lässt

Für die späteren Zeiten, etwa von der Mitte des 3. Jahrhunderts an, machen es nicht allein die

Grabsteine wahrscheinlich, dass die legio III. nur zum kleinsten Theile aus Italien, zum grösseren

aus anderen Theilen des Reiches, namentlich aber aus Rätien selbst rekrutirt wurde. — Unter

Kaiser Aurelian heisst z. IS. der dux des limes raeticus, Fulvins Bojus, unter dem Kaiser Probus

hatte diese Stelle ein Bonosus inne, beides Namen, die auf nicht römische Abstammung hinweisen.

Unter Kaiser Claudius war ein geborener Helvetier, Reiter in der damals in Rätien stehenden ala

gerne)lina. Hierher gehört auch der oben erwähnte Soldat des cohors aquitanica II, deren Stand-

quartier in castni regina auch sonst beglaubigt ist — Nebenbei mag hier bemerkt sein^ dass

Strabo (1. IV.) von den Aquitaniern berichtet, sio unterscheiden sich von dem galatischen (galli-

schen, keltischen) Stamme sowohl durch ihre Leibesbeschaffenhcit als durch ihre Sprache, sie seien

überhaupt den Iberern ähnlich.

Vindelicier und R&tier werden anf den Grabsteinen der dritten Legion öfter genannt, nament-

lich auch solche, denen das römische Bürgerrecht verliehen worden war. Hierher gehört der oben

S.24 bei Schädel Nr. 92 erwähnte Sarkophag mit der Inschrift L. Aurelia veterani Raetici uxor. —
Schon vom 4. Jahrhundert an wurden aber die Lücken in der Mannschaft der Legionen gar nicht

selten mit Germanen ausgefullt, w'ie z. B. unter einem Thonrelief sich der Name Germanus findet,

auch ein Soldat der cohors praetoriana mit dem Namen Frisius w'ird auf einer in Pappenheim

gefundenen Erztafel genannt, leider ist aber sein Schädel nicht erhalten.

Den Inschriften zufolge war castra regina vorzugsweise Garnisonsstadt, Grabsteine der männ-

lichen Civilbevölkerung treten im Vergleich zu der Zahl der Militärpersonell sehr zurück. Kein

*) Für einen grauten Theil dieser Inschriften s. Hafner, Dm römische Bayern. 3. Aufl., München 1852. —
Brambach, Corpus inscr. rhenan. 1867.
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Grabstein eines Civilbeamten hat sich gefunden, von Geschäftsleuten nur der eines Negotiatow,

welcher den Tempel des Merkur wieder hersteilen Hess, und in einer Brandstätte des 3. Jahrhun-

derts der Stempel eines Apothekers Quintus Pompejus Graecinus. Namen von Töpferstctnpeln

sind dagegen, wie sich von selbst versteht, häufig. Es fanden sich: Severus, Lupatus, Sextub, Fortis,

Vibianus, Crescens, C. Bessus, Capitolinus, Verus, Firmanus, Borillio, Cooca, Cintugnatus,

(Ar)ro clausus. Selbstverständlich lassen diese Fabrikstempel keinen sicheren Schluss auf die An-

wesenheit der Betreffenden in contra regina zu. Interessant iBt aber jedenfalls derName Armelausus,

weil er an die in der Nahe von castra regina wohnenden Germanen dieses Namens erinnert. —
Nachdem das Land zur Buhe gebracht war, siedelten sich, wie schon erwähnt, nicht nur eiuzclne

römische Familien, sondern ganze Zöge von Colonisten iin Lande an. Mehrere Inschriften sprechen

auch von Pächtern und Gesinde, welche aber alle römische oder romanisirte Namen fuhren. Auch

sonst sind die meisten Namen der Eingeborenen romanisirt — Die Ausbeute der Inschriften und

archäologischen Funde für die Ethnographie der über 4(X) Jahre in castra regina wohnenden

römischen Bevölkerung ist also nicht sehr gross und wurde für sich allein grösstentheils der wün-

schenswerthen Sicherheit entbehren, wenn nicht glücklicherweise die Schädel das Fehlende er-

setzten.

Nach dem Schlüsse des Markomannenkrieges trat für lange Zeit Buhe an der Donaugrenze

ein. Die Germanen and die Börner beschränkten sich auf kurze Streifzüge in das feindliche Ge-

biet. — Im Jahro 213 hielt sich der Kaiser Caracalla längere Zeit in liätien auf 1
), verkehrte meist

freundschaftlich mit den Germanen, für deren Tracht und Art er grosse Vorliebe hatte und aus

deren Mitte er sowohl Hülfstruppen, als einzelne, besonders grosse, Leute für seine Leibwache an-

warb. Um aber auch als Sieger über die Germanen nach Born zurückkehren zu können, überschritt

er im August mit einem Heere die Donau und bekriegte scheinbar die in der Nähe des Grenzwall»

wohnenden Kennen. Cassius Dio (77, 13 und 14) erzählt von diesem Zuge, die Germanen hätten

sich um vieles Geld den Sieg abkaufen lassen und hätten ihm gestattet, sich im October ohne

grösseren Schaden zurückzuziehen. Aber auch bei dieser Gelegenheit ging es, wie immer, von

Seiten der Bömer nicht ohne Verrätherei und Grausamkeit ab.

Um diese Zeit wird der Name des Allemanncnbundes zum ersten Male genannt und zugleich

verschwindet der Name der Hermunduren. Ohne Zweifel zogen sich diejenigen von ihnen, welche

sich nicht den Allemannen anschlossen, in die nördlich gelegenen Wohnsitze ihres Stammes zurück.

In Bätien verbesserte Caracalla die Strassen in der Nähe der Donau, woselbst sich viele Meilen-

steine von ihm erhalten haben. Wahrscheinlich hielt er sich auch in castra regina auf. Die aus

der Zeit des Kaisers A. Severus stammende tabula peutingeriana setzt an die Stelle der Hermun-

duren die Armelausi, welche nach ihr von Aquileja (Aalen) bis gegenüber Biricianis ( wahrscheinlich

Burgmannshofen, B. A. Donauwörth) und noch weiter östlich reichten* Von Biricianis au östlich

werden auf der P. Tafel Vandali und nördlich über diese Marcomanni gesetzt. — Jene Armelausi

traten aber nicht selbstständig auf, sondern scheinen gemeinschaftliche Sache mit den Allemannen

gemacht zu haben, wie die ursprünglich niederdeutschen Juthungi, welche die P. Tafel noch viel

weiter östlich, etwa in die Gegend des heutigen Pressbarg, neben die Quaden setzt Dexippus

nennt die Juthungi und Gothen, an welche sie sich eine Zeit laug angeschlossen hatten, Skythen.

*) Herodian IV, 7.
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Unter A. Severus 234 n. Chr. überschritten Abtheilungen der Allemannen gleichzeitig den

Rhein und die Donau, verheerten die römischen Provinzen und belagerten die am Ufer dieser

Flüsse gelegenen festen Städte und Standlager 1
). Auch castra regina wird fiic in dieser Zeit ge-

sehen haben. Nachhaltigen Erfolg hatten aber diese Ein falle nicht, denn schon 236 überschritt der

Nachfolger deB A. Severus, Maximinianus den Rhein bei Mainz, zog über Oehringen, wo sich eine

Inschrift von ihm erhalten hat, durch das Allemannenland bis zur Brücke bei Günsburg a
). Erheb-

lichen Widerstand fand er bei diesem Zuge nicht, er verwüstete das Land weit und breit 3
) und

beging au den Bewohnern, die Bich nicht eilig genug vor ihm zurückziehen konnten, die

grössten Grausamkeiten. Von Günsburg ging er, wie einige meinen, wieder an den Rhein

zurück; sicher ist, dass er beim Beginn des Winters der Donau entlang nach Sirmium in

Pannonien zog. Dort warb er ein Heer von germanischen Söldnern und zog dann vor Aquileja;

während der Belagerung dieser Stadt wurde er ermordet. Bis zum Jahre 256 n. Chr. werden

keine bedeutende, Rätien betreffende Ereignisse gemeldet In diesem Jahre begannen die Alle-

mannen ihre Angriffe 4
) gegen die Rheingrenze, deren Sicherung den Kaiser Gallienus vollauf be-

schäftigte. Im Jahre 259 fielen sie, vermutlich weil sie die Hauptmacht der Römer am Rhein

festhielten, nach Orosius auch in Rätien ein, setzten sich daselbst für eine Reihe von Jahren fest 3
)

und richteten von da aus in den folgenden Jahren ihre Angriffe gegen Italien®). In dieser Zeit waren

Regensburg gegenüber an die Stelle der Hermunduren und Armelausi die Juthungen getreten, nach-

dem sie Bich dem AUemanuenbunde angeschlossen hatten 7
). Sie sind es hauptsächlich, welche sich

Raetia II (Vindelicien) für lange Jahre zum Ziele ihrer Plünderungen ausersehen hatten, welches

sie mindestens vom Jahre 264 bis 273 im Besitze behielten. Ein bedeutender Fund römischer, bis

in die Zeit des Kaisers Gallienus reichender, Münzen, welcher ganz in der Nähe Regensburgs an

der Landshutcr Strasse gemacht wurde, findet seine natürlichste Erklärung in diesen Ereignissen.

—

Erst dem Kaiser Aurelianus gelang es, nach vielen Wechselfallen und grossen Geldopfern
, die

Juthungen-Allemannen zum Abzüge aus Vindilicien zu vermögen ®X 140 dass die Donau nun wieder

die Grenze bildete, aber nur bis Günsberg. In dem Lande innerhalb des Grenzwalles blieben sie

und konnten nur durch Zahlung von Tribut veranlasst werden, sich ruhig zu verhalten.

Erst dem Kaiser Probus 276 bis 282 n. Chr. gelang es, sie auch zum Verlassen dieses Gebietes

zu veranlassen. Er stellte die Ordnung in den agri decumates wieder her und besserte den Grenz-

wall sowie die Befestigungen an der Donau aus. Vopiscus 9
) erzählt, der Kaiser habe in Rätien

so vollständige Ruhe wieder hergestellt, dass den Einwohnern die Furcht vor der Rückkehr der

früheren schrecklichen Zeiten völlig verschwunden sei. — Aber ähnliche Zeiten kamen wieder, denn

gleich nach dem Tode des Kaisers kamen die Allemannen zurück und setzten sich gegen das Ende

des Jahrhunderts am ganzen oberen und einem Theile des mittleren Laufes der Donau fest, um nie

wieder ganz daraus vertrieben zu werden. Die an dem oberen Theile deB linken Donauufers ge-

legenen römischen Gebiete blieben daher zunächst der Kriegsschauplatz; die Kaiser, wie z. B.

Diocletian, gingen mehrmals über die Donau, versuchten aber vergebens, das Land festzuhalten.

Es scheint fast, alB ob sie diese Einfälle mehr in defensiver Absicht unternommen batten, einen

*) Horodian VI, 7, 2. — *) Eumenii Panogyricus Const. Caes. recept» Brit. dietu» c. FI. — *) 8. Husch bürg,
a. a. 0. 8. 94 u. ff.

— 4
) Zosimus I, 30. — Eumenii Paneg. Const. Caee. He. c. X. — *) Vopiscus Aurel. 1 ».

Aurel. Victor de Cuea. 33. Orosius 3, 22. Eutropiu« B, 6. Pcxippun exc. <1* legal. e*l. Bonn, p. ll. — 7
) Ammianus

Marc. 17, 6. — •) Fl. Vopiscus in Aur. C. 35, 4. Eutropiu» L 9, c, 9. - ') 16, 1.

Archiv für Anthropoloffir. Bd. XIII. Mnpi*l*»»eot ß
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Zweck, den eie Allem nach erreichten, denn in den nächsten Jahrzehnten werden keine Einfälle

der Allemannen mehr in Rätieu gemeldet.

Da» Land sollte aber noch nicht zur Ruhe kommen, denn nun begann die Christenverfolgung unter

Dioclelian, welche auch in castra regina ihre Opfer forderte. Die zweifellos in diese Zeit gehörige

oben S. 4 erwähnte Inschrift des Märtyrertodes derSarmanina beweist dies. Vielleicht ist auch eine

andere daselbst gefundene Inschrift auf diese Verfolgung zu beziehen. Dieselbe lautet *): Vindelicüs:

Ennogeniano etVictorino et Aurelio filiis, Vindelicüs Surinus infelix pater, metnoriae miscrriinorum.

Mit Constantin d. Gr. begann für Vindolicien oder Raetia II, wie das von jetzt an der Provinz

Illyrien und der Präfectur Italien zugeiheilte Land hiess, eine Reihe von Friedensjahren. Die

Allemannen beschränkten sich in dieser Zeit auf die vollständige Eroberung der agri decumates

und des Landes bis zum Bodensee. Aber eine Art friedlicher Eroberung des römischen Gebietet

durch die Germanen machte hier, wie im ganzen europäischen Theil des römischen Reiches , immer

grössere Fortschritte. Von der Ziitt des Kaisers Vitellins*) an standen gennanische Cohorten

in den römischen Heeren; diese Sitte nahm im Verlaufe der Zeiten immer grösseren Umfang

an , nicht allein wegen der Auflösung der alten römischen Volknelemeute und dem enormen

Soldaten bedurft» iss der Römer, welchem das Reich nicht mehr genügen konnte, weil sich eine

Menge Dienstpflichtiger auf jede Weise, selbst durch Verstümmelung der Einreihung entzog,

sondern auch wegen der Kriegstüchtigkeit der Germanen und deren LuBt an Abenteuern. Der

Kaiser Probus z. B. vertheilte kleinere Abtheilungen von Germanen, je 50 bis 60 Mann , unter die

Legionen. Wenn auch für castra regina keine derartige Garnison gemeldet wird, so spricht doch

die Zahl der männlichen Germanenschädel in dem Regensburger ßogrübnissplatze dafür, dass auch

hier in römischen Diensten stehende Soldaten germanischer Abkunft vorhanden waren. Sicher ist,

wie das Regensburger Diplom beweist, dass in der Nähe diecohors X ßatavorum lag. Dio Entvölke-

rung des Landes durch die beständigen Kriege und Epidemien machte ausserdem die Einwanderung

der Germanen je länger je mehr erwünscht Unter den Epidemien sind die w ährend der Regierung

des Kaisers Valentian beginnende, 15 Jahre lang währende, ansteckende, dem Patechialtyphus

ähnliche mörderische Seuche, und später unter Kaiser Aurelian die Bubononpest zu erwähnen. —
Die einwandernden Germanen wurden von den Kaisern auf* jede Weise begünstigt, dio meisten

wurden als freie Colonnen auf dem Laude angesiedelt, Constantin begann sogar sie in die Städte

aufzunehroen ,
und im Heere sowohl als im Civildienste erhielten die Hervorragenden unter ihnen

Acrater, ja zeitweise waren sogar die meisten Hofnrntcr mit Allemannen und Franken besetzt.

Diese nothgedmngene Maassregel konnte vielleicht den Untergang des Reiches einige Zeit auf-

Imlten, aber nicht verhindern, denn die eingewanderten Germanen gingen theil» in der moralischen

Verderbtheit der römischen Bevölkerung unter, theils zogen sie immer wieder zu ihren Stammes«

verwandten zurück, die auf diese Weise von den Römern lernten, den Krieg in grossem Maass-

stabe zu fuhren uud den Sieg an ihre Waffen zu knüpfen.

Erst lange nach dem Tode Constantin’», in den Jahren 356 und 357, wird wieder von einem

Einfalle der Allemannen iu Rätien berichtet. Sie befolgten auch diesmal ihre frühere Taktik wieder,

dass sie gleichzeitig über den Rhein und die Donau setzten. Von dem linken Rhein ufer vertrieb

sie der später Kaiser gewordene Julian, gegen welchen sie die Schlacht bei Strassburg verloren*),

i) 8. Hafner ». a. 0., Denkmal 147. — *) 8. TaciU hin. I., 62. — *) Ainniiantu Muicell. 16, 12.
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ans Rätien nach kurzem Widerstande Constantius, welcher sie sogar auf das jenseitige Ufer der

Donau verfolgte. Grosse Erfolge erzielte er aber nicht damit, denn schon im folgenden Jahre

fielen sie wieder in Rütien ein. Aramianus Marcellinus (17, 6) nennt sie diesmal Juthungi,

allcmannorum pars (obliti pacis et foederum). Sie plünderten nicht allein das Land, sondern be-

lagerten auch dio Städte. Dies ist wohl der Zeitpunkt, in welchen castra regina in ihre Hände

fiel und mit der Civilstadt in Flammen aufging. Nach einer ihnen von Barbatio gelieferten

Schlacht gingen sie wieder über die Donau zurück. Es scheint, dass sofort nach ihrem Rückzuge

der Kaiser Constantiua die Mauern und Thore des Castrum nothdfirflig wieder herslellen liess.

Darauf weisen nach Herrn Dahlem nicht allein die unter ihm geprägten Münzen hin, auf welche

die felix reparatio von castra regina verherrlicht wird, sondern auch die Funde am Karmeliter*

thor. Das alte Thor war offenbar zerstört und die Trümmer desselben zur Herstellung einer neuen

Porta principaliü dextra, insbesondere auch die beiden im Jahre 1873 gefundenen Stücke der In-

schrill des Kaisers M. Aurelius verwendet worden. Der Neubau zeigt entschieden römische

Technik, auch wurden in ihm Münzen des Kaisers Constantiua gefunden. Ausserdem ist

zweifellos, dass dieser auch andere am Donauufer gelegene Castelle wieder hersteilen liess.

Im Jahre 364, nach der Thronbesteigung des Kaisers Valentinian, hatten die Allemannen Ge-

sandte nach Rom geschickt, um den ihnen vertragsmäßig zukomtnenden Tribut zu verlangen.

Unbefriedigt durch den hochfahrenden Empfang und die Geringfügigkeit der ihnen angobotenen

Geschenke, hatten sie diese den Römern vor die Filzte geworfen und waren heimgekehrt 1
). Seit

einer langen Reihe von Jahren war es römische Sitte geworden, den Frieden von den Germanen

durch grosse Geldsummen uud ganze Schiffsladungen von Kleidern, Geräthen und Luxusgcgen-

ständen zu erkaufen. In Folge des eben erzählten Vorfalles fielen die Allemannen daher wieder

gleichzeitig in Gallien und Rätien ein, schlugen die römischen Heere überall und konnten nur

durch eine bedeutende Kriegsentschädigung zur Heimkehr bewogen werden. Sie führten ausserdem

viele Beute und eine grosse Zahl römischer und gallischer Gefangenen mit sich.

Von den Kriegsnöthen der Jahre 368 bis 383 blieb Raetia IL fast ganz verschont. Im letzteren

Jahre aber bewog der Gegenkaiser Maximus die Juthungen zu einem Einfalle, welchen sie ohne

Zweifel um so lieber unternahmen, als der durch die Fruchtbarkeit und den Frieden
;
der letzten

Jahre gehobene Wohlstand der Provinz ihre Beutelust reizte*). Die von Valentinian geworbenen

Hunnen und Alanen trieben sie aber bald wieder über die Donau zurück, haben aber wahrscheinlich

ebenso schlimm in d^m befreundeten Lande gehaust, als die Feinde. Es scheint übrigens auch,

dass die Allemannen, damals wenigstens, keinen so grossen Werth auf den Besitz Vindeliciens

legten, wenigstens concentrirten sie ihre Anstrengungen hauptsächlich auf das Land zwischen der

Donau, dem Bodensee und den Alpen, so dass sie im Anfänge des 5. Jahrhunderts im unbestrittenen

Besitze alles Landes westlich von der Iller und nördlich von der Donau bis zum Böhmerwaldc

waren. — Castra regina lag nach den Stürmen, die es auszuhaltcn gehabt hatte, wahrscheinlich in

Trümmern, jedenfalls war es kein vertrauenswürdiger militärischer Posten mehr. Denn der Präfect,

welcher seither seinen Sitz daselbst hatte und dem der Schutz der Verbindungslinie der Provinz

mit Italien anvertraut war, hatte rieb dauernd nach Vallatum, nahe dein Einfluss der Paar in den

*) Animismus Marcel!., 24, 4, 5. — *) S. Ambrosii libellu» ad Valent, imp. 11.

&•
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Lech, an der Strafe von castra regina noch Augusta Vind. zurückgezogen *), wo auch der Stab

der Legio III. und dio ala Valeriana II. lag. Die Worte dea heil. Hieronymus*): zwanzig Jahre

und mehr sind vergangen, seit die Länder zwischen Byzanz und den juliseben Alpen im Blute

schwimmen .... wohin das Auge blickt, herrscht Trauer, Schmerz und das Bild des Todes, das

römische Reich stürzt in Trümmer, — mögen sicher auch auf castra regina gepasst haben.

Als im Jahre 400 n. Chr. die Gothen in Italien einbrachen, wurden unter anderen auch die

in Rätien stehenden Truppen dorthin berufen 3
). Sofort empörten sich die Vindelicier (Raetia II.)

und hinderten die Besatzungen der Castelle, welche zu schwach waren, den Aufstand zu unter-

drücken, am Abzüge. Vielleicht hatten dieselben selbst anch keine Lnst dazu, denn zürn Ausrauben

und Verw üsten des Landes waren sie stark genug. Um diesem Zustande ein Ende zu machen

und wohl auch wegen der dringend nothwendigen Verstärkung seines Heeres, reiste Stilicho nur

mit wenigen Begleitern und unerkannt durch Helvetien in den westlichen Theil von Rätien,

welcher, wie Claudianus (ib. S. 454) sagt, an den Herkynischen Wahl grenzt, zog dort so viele

Truppen zusammen, als er erreichen konnte, darunter auch die Cohorten, welche erst jüngst reiche

Beute in Vindelicien gemacht hatten, und führt« sie nach Italien. — Nachdem der Gothenkrieg

im Jahre 403 mit dem Rückzuge Alarichs nach Pannonien geendet hatte, scheint in Raetia II. die

römische Autorität wieder hergestellt w'orden zu sein. Im Jahre 406 brachen neue Drangsale über

das Land herein durch den Zug der von den Gothen aus Pannonien vertriebenen Vandalen und

Alanen, an den Rhein, welchem sich auf ihrem Wege die Donaustrasse entlang auch Alleinaunen

anschlossen.

Bis zum Jahre 426 wird Nichts mehr von Raetia IT. berichtet. Die Verhältnisse müssen

sich aber gänzlich verändert gehabt haben, denn als die Juthungcn in diesem Jahre nach Italien

zogen, schloss sich ihnen die waffenfähige Mannschaft von Rätien und Noricum an, wie dies in

jener Zeit auch in anderen römischen Provinzen geschah, welche von Germanen besetzt wurden.

Nicht allein Ueberdruss an dem römischen Elend mag Schuld an dieser Erscheinung sein, sondern

wohl auch die seither immer intensiver gewordene Vermischung der betreffenden Bevölkerungen mit

germanischen Volkselementen. Erst im Jahre 429 erschien Aetius mit einem bei den Hunnen

geworbenen Heere in Noricum und Rätien, um es wieder unter römische Botmässigkeit zu bringen.

Kaum dort angelangt, zwang ihn aber ein Einfall der Franken, nach Gallien zu ziehen; und erst

nach einem wiederholten Kriegszug im Jahre 431 gelang es ihm, die römische Autorität in jenen

beiden Provinzen wieder herzustellen. Ob castra regina damals noch zu den bewohnten Orten

gehörte, ist nicht sicher, doch mehreren Funden zufolge nicht unwahrscheinlich. — Nachdem im

Jahre 450 die Hunnen unter Attila von der unteren Donau her durch Rätien nach Gallien gezogen

und nach dem Tode des Kaisers Valentinian III. der grösste Theil der römischen Besatzungen

nach Italien abgegangen war, nahmen die Altemannen das Land bis zum Lech in Besitz, und der

übrige Theil der Provinz wurde der Tummelplatz der Gothen, Rugier, Thüringer und Juthungen.

Für das Jahr 47G berichtet Eugippus 4
), alle römischen Einwohner der an der Donau gelegenen

Städte seien nach Italien ausgewandert, um den beständigen Einfällen der Germanen zu entgehen.

*) Notitia dignitatum utriiiaque imperii. — *) Kpist. 3 (342 bi* 420 n. Chr.). — *) CI. Claudianus de bell«

g«tico ed. Bunnei*t«r, Amttclod. 17S0, 8, 451. — 4
) Vita 8. üeverini, c. 45.
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Ueber die Schicksale der übrigen Einwohner bis zur durch die für den Anfang des 6. Jahrhunderts

von Jornandus, Venantius, Fortunatns und Bernkardus noricus gemeldeten Besitzergreifung de«

herrenlosen Landes durch die Bajuvarcn ist Nichts bekannt

V. Die in Regensburg und seiner näohsten Umgebung gefundenen Schädel aus

der vorrömischen, der Merovinger- und der Neuzeit.

Nach dem Vorstehenden ist die geschichtliche Möglichkeit reichlich vorhanden, in dem Boden

des römischen Begräbnissplatzes nicht allein rätische (vindelicische), sowie römische Schädel ans

mehreren Provinzen des Reiches, sondern auch Germanen zu finden. Letztere können nur zum

allerkleinsten Theile und in der frühesten Zeit Hermunduren, später vielleicht auch Thüringern und

Rugiern angehört haben. In der spätesten Zeit, d. h. unter den Schädeln des 4. Jahrhunderts, wird

die Hauptmasse wohl von den niederdeutschen Jnthungen, keinenfalls aber von ßajuvaren her*

stammen. Ausgeschlossen ist es dagegen nicht, dass einzelne Individuen anderer germanischer

Stän)iue dort begraben wurden. Aus dem Bau der Schädel lässt sich dies nicht erkennen, denn

es ist ja eine bekannte Thatsache, dass die Germanen der Völkerwanderung eine durch ihre Ehe-

gesetze bedingte ethnologische Einheit bildeten und dass alle bisherigen Versuche, Unterschiede

unter den einzelnen Stämmen aufzufinden, sich als vergeblich erwiesen haben. Obgleich es daher

von vornherein wahrscheinlich ist, dass auch die BajuvarenBchädel die gleichen Charaktere dar-

hieten, wie die anderen, so ist es doch von grossem Interesse, die in Regensburg selbst und dessen

nächster Umgebung aufgefundenen zweifellos von jenen stammenden Schädel mit den Germanen

des römischen Begräbnissplatzes zu vergleichen. Dazu bietet die Sammlung des historischen Ver-

eins in Regensburg reichliche Gelegenheit, welche im Ganzen 75 zuin Messen und Bestimmen des

Typus brauchbare, in der Stadt selbst oder In deren nächster Umgebung, in Winzer, oder wenig-»

stens Minoriten Hof, in Burglengenfeld und Schellenek gefundene; durch die Sorgfalt des Herrn

Dahlem erhaltene Schädel aus der Merovinger Zeit enthält.

1. Skelet and Schädel aus der vorrömischen Zeit.

Ehe ich die Schädel aus der Merovinger Zeit vorfilhrc, möchte ich noch das einzige der vor-

römischen Zeit ungehörige Skelet jener Sammlung erwähnen. In Folgendem gebe ich den Fund-

bericht des Herrn Pfarrer Dahlem. — In dem erweiterten Donaulhale, unterhalb Regensburg,

beginnt mit dem zweiten Kilometersteine der Landstrasse nach Straubing, etwa 10 Minuten südlich

von dem Ufer der Donau , eine der Richtung des Flusses folgende wellenförmige Erhöhung der

Thalsohle, etwa 8 bis 10 Meter über dem Wasserspiegel ansteigend. Sie besteht aus wechselnden

Kies- und Sandschichten, welche in mehreren dem zweiten und dritten Kilometer entsprechenden

Gruben ausgebeutet werden. Im Allgemeinen rechnet man diese Kieslager zu dem Diluvium,

wegen der öfter in ihnen gefundenen Reste von Mammutb, Riesenhirsch, Rennthier u. s. w. In einem
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derselben fand sich nun im Jahre 1876 das in Rede stehende männliche Skelet unter einer voll-

ständig intacten Kiesschicht Die Annahme einer Bestattung ist ganz unzulässig, weil jede Ein-

füllung von oben sich sofort bemerklich macht. Daher kann nur die Annahme späterer, bis in die

geschichtliche Zeit hineinreichender, theilweiser Verschiebungen und Verlegungen dieser Kies-

massen bei ganz gewaltigen Hochfluthen, den Sachverhalt erklären. Eine Bestätigung, dass solche

Hochwasser im Donauthale noch in der späteren Zeit der Alluvialperiode vorkamen, liefert die

Thatsache, dass man bei Fundirung einer Eisenbahnbrücke über die Laber 4 Meter tief im Kiese

einen Dolch aus Bronze und oberhalb Regensburg in einer Kiesgrube, nach ihrer Ornamenti*

rung der vorrömischen Zeit zuzurechnende, Topfscherben fand, welch letztere ihrer Abschleifung

nach längere Zeit mit dem Alluvialkies fortgeschwemmt worden sein mussten.

Die Annahme, dass das Skelet oder vielmehr die Leiche, so lange die Knochen noch zusammen-

hielten, bei einer Hochflut)* eingeschwemmt worden sei, ist daher die wahrscheinlichste. Die

Knochenreste lagen 1 m tief unter der Oberfläche in ihrer natürlichen Ordnung; der Kopf, gegen

Norden gerichtet, lag der Schichtenabdachung gemäss tiefer, die Küsse höher. Um den Hals lag

ein Eisenring (torquea) mit Bronzeknöpfen an dem offenen Ende verziert, deren Oxyd Halswirbel

uud Unterkiefer grün gefärbt hatte. Dieser Ring weist den Fund der Hallstädter Periode zu.

Die Knochen des Schädels und Skelets waren durch Infiltration mit Kalksinter auffallend gut erhalten,

spröde, fast klingend. Ueberdeckt war das Skelet von einer gleichmassigen ungestörten Kiesschicht,

welche sich durch ihre rötbliche Farbe gegen die unterliegenden wechselnden Kies- und Sand-

schichten deutlich abhob. Die Unterlage, auf welcher das Skelet zunächst lag, bestand au» einer

30 cm mächtigen Schicht reinem Flusssand, auf welchem es oben eingesunken war.

Vor 16 Jahren fand man in einer einige hundert Schritte abwärts gelegenen Grube, in der Tiefe

von fast 4 m, eine an ihren Enden gleichfalls mit Bronze verzierte, dem Stylcharakter des Torques

entsprechende
,

also wohl gleichaltrige Pferdetrense aus Eisen
;
und in der nächstfolgenden Grube,

in derselben Tiefe, das vollkommen erhaltene Skelet eines kleinen Pferdes. Auch die Lage

dieses Fundes kann nur auf eine Alluvialeinscbwenimung zurückgeführt werden, da in diesen

Schichten niemals ganze Skelete diluvialer Thiere, sondern nur vereinzelte Knochenreste gefunden

werden. Eingegraben war es wegen der es bedeckenden ungestörten Schicht sicherlich nicht, und

so liegt die Vcrmuthung nahe, dass Pferd und Trense zusammengehörten und wohl auch in

nächster Beziehung zu dem nicht weit entfernten ,
in derselbe Katastrophe verunglückten Manne

stand.

Der aus mehreren Bruchstücken zusammengesetzte Schädel ist vollständig, d. h. er hat nur

einflusslose Defecte; nur das rechte Jochbein, ein Theii des Oberkiefers, die Mitte des Keilbein»

und das os basilare fehlen. Der Schädel gehört einem zwischen 40 und 50 Jahre alten Manne an.

L») 191; ind. B 73,8; h' 54,4; H' 73,8; h* 31,4; b° 53,4; b« 55,4 (durch Verdoppelung der erhalte-

nen Hälfte gefunden); < P 82«; k 15,7; k' 11,5; kb 53,4; kl 46,0; kh 27,7; < k 66«. Der

Schädel hat den Typus TO 12, also germanische (Reihengräber) Form. — Der linke proc. trans-

versus des letzten Lendenwirbels ist mit dem Kreuzbein verwachsen; der ganze Lendenwirbel

verhält sich wie ein Krcuzbeinwirbel. Die obere Gelenkfläche seines Körpers steigt schief

von rechts unten nach links oben an, der Körper ist demgemäss rechts niederer als links.

*) Die Bedeutung der BochsUben *. oben 8. 16 u. 17.
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im vierten Lendenwirbel ist diese Abweichung compensirt , sein Körper ist rechts höher als links.

Unzweifelhaft sind fünf Lendenwirbel vorhanden; Wirbelsäule ohne seitliche Verkrümmung.

Femur 420, tibia 340, huinerus 310, ulna 258, radius 231. Die Körpergrösse beträgt also etwa

160 cm. Das Skelet gehört also einem vorrömischen Altgermanen (Alt-Celten) an. Also

auch bei diesem wiederholt sich die schon oft beobachtete Thateache, dass die meisten der

vorrömischen Zeit angehörigen Schädel Süddeutscklands, von Hallstadt an bis zu den Gräbern am

llinkelstein, germanische Formen haben.

2. Die Schädel aus der Merovinger Zeit

A. Die in der Stadt selbst gefundenen.

An verschiedenen Stellen innerhalb Regensburgs wurden im Ganzen 1 2 Schädelfunde gemacht,

weicho der Fundstelle, der Art der Bestattung, der Tiefe der Gräber unter der heutigen Ober-

tlächc des Bodens und den Grabbeigaben nach, höchst wahrscheinlich der Merovinger Zeit, also

vemiuthlich zum grössten Tlieile Bajuvaren, angehörten. Einzelne davon könnten auch aus der

spät römischen Zeit, d. h. aus der letzten Zeit des 5. Jahrhunderts stammen. Die Mehrzahl gehört

sicher dem 6. Jahrhundert an, abo der Zeit der Einwanderung jener. Die Maasse derselben sind

auf der beiliegenden Tabelle mit dem der Reihengräber von Winzer zusammengestellt.

Nr. 1 gehört vielleicht dem 5. Jahrhundert an. Er wurde zwischen dem Haideplatze und dem Rathhaus

ausgegraben ,
an einer Stelle, welche ausserhalb der römischen Umfassungsmauer liegt. — Der Schädel hat

den Typus TG 8.

Nr. 2 wurde in der Donaustrasse, östlich vom Schwibbogen, nahe am Eingang in den Domkreuzgang
ausgegraben. Das Skelet lag von Ost nach West, Kopf im Westen, wie andere in derselben Strasse gefundene,

nicht so gut erhaltene. Dieser zwischen der nördlichen Mauer des Castrum und der Donau gelegene Stadt*

theil gehört zu deu ältesten, nach der römischen Periode entstandenen. Die Oräbcr gehören also höchst

wahrscheinlich dem Anfänge des 6. Jahrhunderts, gauz gewiss der unmittelbar auf die römische Periode

folgenden Zeit an. Der Schädel hat den Typus 8 G 3.

Nr. 3 bis 5 wurde an der nordöstlichen Ecke des Jakob- (Arrulf-i Platzes ausgegraben, und sind

zweifellos Bajuvaren. Nr. 3 gehört tu 0 2, Nr. 4 zu G 4, Nr. 5 zu TG 10,

Nr. 6 bis 10 stammen ans der Mitte desselben Platzes. Sie wurden aus den Fundamenten der Brunnen*
läge erhoben und lagen in schwarzem römischem Brandschutt. Beigaben fauden sich nicht, eines der Skelete

lag in einem Holzsarg und war durch seine Lagerung in der Asche ziemlich gut erhalten. Sie siud unzweifel-

haft nachrömisch, ein Theil von ihnen höchst wahrscheinlich bajuvarisch. Nr. 6 gehört dem Typus ß G*
an, Nr. 7 G4, Nr. 8 G 2, Nr. 9 8, Nr. 10 TG« 9.

Nr. 11 und 12 wurden in der Nähe der St. Cauianakirche ausgegraben, welche schon 891 n. Chr.

urkundlich genannt wird. Die jetzige St. Cassianskirchc ist im unteren Theile ihrer Mauern romanisch, welche

jetzt 1 m tief im Boden stecken und mindestens dem 12. Jahrhundert angeboren. Die beiden Gräber fanden

sich am Ende de9 Kirchhofes, welcher schon im Mittelalter überbaut war. Die Skelet« lagen ohne Beigaben

von Ost nach West orientir^ 5 m tief unter dem Boden, unmittelbar auf römischen Fundamenten, über ihnen

lag Brandschutt. Sie gehören dem 6. bis 7. Jahrhundert an und wahrscheinlich zu den ersten Beerdigungen

des St. Cassianskirchhofes. Nr. 11 gehört zu G3, Nr. 12 zu G 6.

Wenn cs erlaubt wäre, so kleine Zahlen zu procentischen Berechnungen zu benützen, so dürfte

man annehmen
,
dass in dieser der römischen Epoche unmittelbar folgenden Zeit unter der Be-
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volkerung Regensburgs 50,0 Proc. reine und 16,6 Proc. diesen sehr nahestehende, gewöhnlich nur

in Reihengräbern vorkommendo Formen, also zusammen 66,6 Proc. Rcihengräbersehädol und

33,3 Proc. fremde Formen vorhanden waren. Unter der Gesammtzahl befanden sieh übrigens

sieben Weiber und fünf Männer, ein Verhältnis, das vorweg beweist, das« die Zahl der zu Gebote

stehenden Schädel zu gering ist, um sichere Schlüsse daraus zu ziehen. Vergleicht man jene

Zahlen nichtsdestoweniger mit denen des römischen Begräbnissplatzes, was immerhin einiges

Interesse hat, so findet man, dass in dieser ersten Zeit der bajuvorischen Einwanderung die un*

vermischten Germanen in Regensburg selbst um 26,5 Proc. zugenomraen batten, während diese

Zunahme in den noch zu erwähnenden, zu einem Theile wenigstens gleichzeitigen Reihengräberu

bei Winzer schon 41,5 Proc. betrug.

B. Reihengräber bei Winzer.

Das Gräberfeld liegt etwa */4 Stunden von Regensburg westlich auf dem rechten Ufer der

Donau, etwa */ Stunde von dem auf dem linken Ufer liegenden Dorfe Winzer, ausserhalb des

gewöhnlichen Ueberschwemmungsgebiete«. Da» Dorf kommt urkundlich schon im 7. Jahrhundert

vor. — Nicht weit von dem Gräberfelde wurden Urnen und andere Culturreste unzweifelhaft

römischen Ursprungs gefunden. Die Gräber liegen sechs bis acht Fass unter dem Boden in

ungefähr gleichen Abständen und ziemlich regelmässigen Reihen, sie haben alle die Richtung von

Osten nach Westen, mit dem Kopfende nach WeBten. Regelmässig fand sich llolzmoder von

Särgen oder Umstellungsbrettern in ihnen, oft ganze Wandstücke, aber niemals Sargnägel; das

Holz scheint Fichtenholz zu sein. Die Särge sind oben breiter als unten, nicht wie die römischen

gleich breit Die Skelete hatten alle das Gesicht nach Osten gerichtet In einem Grabe lagen

drei Skelete, zu oberst das einer Frau und unter dieser die von zwei Kindern in verschiedener

Tiefe. In den Gräbern Nr. 27 und 29 lag je eine Frau mit einem Kinde. In den meisten wurden

ausser Kohle noch Culturreste merovingischer Form, Kämme von Bein, eiserne Schnallen,

Messer, Sachse und zweischneidige Schwerter fspathae) in grösserer Zahl gefunden. Am Kopf-

ende lagen gewöhnlich grössere Steine meist neben und hinter ihm, in einem Kindergrabe lagen

hinter dem Kopfe die Reste einer kleinen HolzkiNtc.

Bis jetzt wurden im Ganzen 80 Gräber geöffnet, aber nur 48 enthielten Schädel, welche zum

Messen und Bestimmen des Typus geeignet waren. Davon waren 22 Männer, ebensoviel Weiber

und zwei Kinder. Kinderskelete waren natürlich viel häufiger, die Schädel aber nicht brauchbar.

Unter der Gesammtzahl waren 68,7 Proc. typische Germanen, 10,0 Proc. diesen nahestehende

auch sonst in Reihengrähern häufige Mischformen, zusammen also 78,7 Keihengräberformen;

fremde Formen fanden sich 20,7 Proc.

Die Wirbelsäule eines der Weiber zeigte verheilte caries der Brustwirbel mit kyphotiseber

Verkrümmung. Die Einzelmansse der besser erhaltenen Schädel sind in der beiliegenden

Tabelle mit den in der Stadt selbst und beim Minoritcnbofe gefundenen abgedruckt. Der grösste

Theil wurde von Herrn Dahlem und mir gesondert gemessen. Der kleinere Theil, d. b. der

erst gegen das Ende des vorigen Jahres ausgegrabene oder zusammengesetzte von Nr. 49 an, von

Herrn Dahlem allein.
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Maassc der Bajuvarcnachüdcl von Itegensbnrg und der Reihengrüber von Winzer und Minoritenhof.
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ff ff

18 (3) 163 72,6 60,1 73,7 • « Regenab. Jtkobpl.

17 (11) 190 71,0 57,8 — — 66,8 33,

G

58,9 — — —
„ w Winzer

18 (22) 191 71,2 62,3 73,8 63,8 67,0 31.4 64),

7

444 372 331
ff ff

19 (44) 176 74,4 61,3 78,9 72,1 72,7 36,9 59,0 — — —
B ff

20 (2) 177 74,0 56,4 76,2 — — 59,3
— 382 345

• Minoritenhof

21 (49) 187 72,1 56,1 74,8 70,5 71,1 40,1 59,8 — — — G 3 M Winzer

22 (64) 190 72,1 52,6 75,7 — 72,1 35,7 57,8 — — —
• «

23 (26) 175 74,2 54,2 76,5 70,8 70,8 38,2 61,6 380 315 285
* w ff

24 (56) 178 73,0 — 74,7 — 68,9 35,9 57,3 — — —
* n n

25 (11) 183 74,3 — 75.4 73,2 72,6 — — — — —
1»

St. Gassi an Regensb.

26 (26) 182 74,1 59,3 80,2 76.8 79,1 39,5 62,0 — — — G 4 M Winzer

27 (57) 196 75,7 53,0 76,7 70,7 70,7 39,3 65,4 — — —
ff

28 (4) 162 74,1 62,0 79,6 73,0 74,1 35,7 68,1 454 336 322
• \v ff

29 (25) 175 76,0 54.2 76,5 73,7 75,4 32,0 56,4 — — —
w Kind ff

30 (69) 171 78,3 62,5 77,1 71,3 40,9 63,7 — — —
« w ff

81 (4) 180 74,4 56,6 75,0 — — — 61.1 420 315 —
ff

UegenBb. Jakobpl.

32 (36) 181 71,0 56,9 76.2 — 73,1 34,2 61,0 — • — — G 5 ff
Winzer

33 (82) 180 72,2 48,8 71,6 60,5 61,1 86,6 56,1 — — —
n ff

34 (12) 180 72,7 — 73,3 69,4 33,8 63,7 — — —
B ff

Regensb. St.Cassiau

35 (39) 170 74,7 64,1 75,8 — 70,5 32,3 54.1 — — —
• Kind Winzer

36 (3) 197 72,0 54,8 72,5 — 70,5 — — 490 400 — TG 10 M n

37 (55) 180 76,0 59,4 75,0 — 68,3 33,3 57,7
— — —

B \V 1.

38 (43) 192 71,8 47,9 68,7 — 63,5 38,1 52,6 — — —
ff ff v

39 (48) 180 77,2 58,3 73,8 71,6 71,1 33,8 62,7 — — — TG 9 M ff

40 (1) 188 76,5 61,1 71,8 — — — 55,8 — — —
1» ff

Regensb. Haidpl.

41 (41) 181 78,4 58,5 75,1 — — 35,9 50,9 — — — TG» 7 ff
Winzer

42 (SS) 172 82,5 68.7 81,3 — 73,2 33,7 55,2 — — — TG» 8 Kind •f

43 (9) 172 82,5 59,3 78,4 _ — — 61,0 — — — s W Regenab. Jakobpl.

44 (21) 183 79,7 60,1 79,2 73,2 72,6 38,2 69,0 442 371 334 SG 4 M Winzer

45 (42) 185 78,3 57,2 75,0 — 70,8 35,6 Ul.I — — —
* B

46 (2) 177 77,3 58,1 74,4 76,8 76,2 31,6 59,8 — — 305 » w B

47 (SO) 174 80.4 59,7 74,7 69,5 30,2 62,0 — — — SG> 3 ff fl

48 (6) 181 82,8 — 78,4 — — — 60,7 461 — 325 M Regensb. Jakobpl.

49 (13) 194 76,8 57,2 72,7 — 72,1 36,0 61,3 — — — st;* 5 ff
Winzer

SO (45) 188 78,7 60,1 72,3 70,7 41,4 Si.it 7 "

.
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4-2 Dr. H. v. Holder,

C. Die Iicihengräber auf dem linken Ufer der Donau,

a. Minoritenhof.

Das Gräberfeld liegt in der Nähe des ebengenannten Ilofes. Dasselbe wurde leider nicht

vollständig ausgebeutet, ein Theil der Schädel ging vollständig verloren, ein anderer konnte nur

in unbrauchbaren BrucbstDcken erhalten werden. Von den fünf übrigen sind drei so defect, dass

nur der Typus bestimmt werden konnte. Die Maasse der zwei übrigen sind in der Tabelle ent-

halten. Die Gräber lagen vou Osten nach Westen, Gesicht nach Osten gerichtet, Beigaben fanden

sich nur spärlich, eine eiserne grosse Lanzenspitze, ein Ohrring von Bronze und eine sehr schöne

mit Wellenlinien verzierte Urne.

Einer der nicht zu messenden Schädel gehört zu den pathologischen Formen der Kategorie deB

Neanderthalers, mit dem er grosse Aehnlicbkeit hat, die Stirnhühlenwülste sind ganz ungewöhnlich

stark entwickelt, die Stirn sehr niedrig und zurückliegend, die Muskelausütze, besonders die proc,

mast, sehr entwickelt Da leider das Hinterhaupt fehlt, so konnte nur die typische Reihe, zu

welcher er gehörte, nämlich G 4, bestimmt werden. Ausserdem gehörten zu G 1 ein Schädel, zu

G 2 je zwei und zu TG 3 einer. — Von Röhrenknochen wurden drei rechtsseitige femur von 443,

505 und 520cm erhalten, 2 tihia eine linke zu 365 und eine rechte zu 368, 2 humerus ein linker

zu 338 und ein rechter zu 352 cm Länge.

b. Die Reihengräber von Burglengenfeld.

Von diesem Orte, welcher nördlich von Regensburg an der Nab liegt, ln-timlen sich sieben

Schädel in der Sammlung des historischen Vereins. Zwei davon gehören iu die Kategorie von G 2,

vier in die von G 4, und einer in die von TG* 9; sie gehören also alle zu den Reihengräber-

formen. Der letztgenannte fast vollständige männliche Schädel ist posthum verschoben. Seine

Länge beträgt 189, seine Breite und seine Höbe 150, sein Längenhöbeuindex und sein Längen-

breitenindex also 79,3.

c. Die Reihengräber von Schellenek.

Von diesem etwa eine Stande von Keiheim entfernten, im Altmübltbale liegenden Gräberfeld«

befinden sich drei Schädel in der Sammlung. Die Gräber zeigten die gewöhnliche Anordnung de r

Reihengräber; von Beigaben sind ohne Unterschied dcrNummem ein Sachs, zwei Armspangen von

Bronze, zwei geöhrtc Goldbracteaten von einem Halsschmuck und zahlreiche gelbe Thonperlen

erhalten. — Von den drei Schädeln gehört ein ziemlich gut erhaltenes Schädeldach in die Kategorie

von G 1; an den beiden anderen fehlen gleichfalls Gesicht und Basis, der eine von ihnen gehört

zu der Kategorie von G 4, der andere zn der von TG 12.

Fasst man die 15 aus den obengenannten drei jenseits der Donau gelegcncu Reihengräber-

feldera stammenden Schädel zusammen, so gehören 12, d. h. 80,0 Proc. den typischen Germanen,

zwei, also 13,3 Proc. den diesen nahestehenden, auch sonst in livihengräbern vorkommenden Misch-

formen und 6,6 Proc. fremden Formen an. Die Zahlen sind aber, wie sich von selbst versteht,

zu klein, als dass man Schlüsse darauf bauen könnte.
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3. Die Schädel aus «1er crypta der St. Michaclscapellc in Regensburg.

Da es von Werth war, dio kraniologischcn Verhältnisse der Regensburger Bevölkerung «1er

letzten Jahrhunderte mit denen des römischen Begräbnissplatzes und der Merovinger Zeit zu ver-

gleichen, so habe ich, unterstützt von Herrn Dahlem, 212 Schädel aus der ebengenannten Capelle

untersucht; 21 davon hatten pathologische die Gesammtform beeinflussende Veränderungen, d. h.

sieben waren Thurmköpfe und 21 excessiv unsymmetrisch, also für den vorliegenden Zweck

unbrauchbar.

Die jetzt sccularisirte Capelle stellt an der Mauer, welche den unmittelbar an St Emmeran

grenzenden, Heit 1811 geschlossenen Begräbnissplatz umgiebt, sie stammt aus gothischer Zeit, ihr

Oberbau wurde aber im vorigen Jahrhundert nach dem damals herrschenden Geschmacke um-

gebaut F. Ilieremias Grünwald erzählt, die Capelle habe vor Alters Prälatencapelle geheissen,

sei vom Abt Peringero II. im Jahre 1189 erbaut und vom Bischof Conrad am 17. September

desselben Jahres geweiht worden '). Der Kirchhof wunle aber ohne Zweifel schon im 9. oder

10. Jahrhundert als Begräbnissplatz, die Crypta aber wohl erst später als Beinhaus benutzt An

der hinteren Wand der letzteren ist ein altes Freskogemülde, die Kreuzigung darstellend; durch

eine niedrige Brüstung aus Backsteinen ist- sie in zwei Abtkeilungen geschieden, von denen die

eiuo tiefer liegende, nur mit einer Leiter zu erreichende, die Gebeine enthält. Die obere Abthei-

lung steht mit einer etwa 10 Fusa unter der Oberfläche des Kirchhofs liegenden Thür in Ver-

bindung, «u welcher Stufen hinabfuhren. An jener Brüstung fand sich zweimal die Jahreszahl

1507 und Anfangsbuchstaben vou Namen cingeritzt Die untere Abtheilung enthält ausser den

Gebeinen Reste von Särgen und Kirchbofskreuzen. Einige Schädel waren noch dunkelbraun

gefärbt und enthielten Modeneste vom Gehirn, andere waren weis« gebleicht, aber noch gut

erhalten, wieder andere gelblichweiss gefleckt, morsch ntid zerbrochen. Nur die gut erhaltenen

in ihrer Mehrzahl braun gefärbten, zuweilen gebleichten habe ich zur Untersuchung ausgewählt

Diese stammen wohl mit wenigen Ausnahmen aus dem vorigen, einzelne vielleicht aus dem 16.

und 17. Jahrhundert

Im Ganzen waren es 193, 97 Männer und 96 Weiber und Kinder. — Nach dem Langenbreiten-

index geordnet ergaben sie folgende Zahlen:

Index . . . . . 72 73 74 75 76 77 78 79

absolute Zahl 1 1 2 3 4 6 7 11

Procente 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,6 4,1 5,6

Index . . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

abs. Zahl 16 14 23 18 14 16 18 17 10 5

Procente 8,2 7,2 11,9 9,3 7,2 8,2 . 9,3 8,8 3,2 2,6

Index . . 90 91 92 93 94

abs. Zahl 3 3 1 1 1

Procente 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5

l
) Die»« Nachricht verdank« ich der (füllten Mittheilung des am die Erforschung der Geschichte Regens-

burg» hochverdienten Herrn Hauptmann» a. D. Neumann, welcher sie in einem dem 17. Jahrhundert ungehörigen

Mantiscripte der von H. O. verfassten Chronik von Regensburg «uffand.

6 *
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Bei der folgenden Zusammenstellung in natürliche Gruppen halte ich aus den oben S. 1

1

angegebenen Gründen die einzelnen Reihen in eine dolichocephale, orthoccphale und brachycephale

Abtheilung getrennt.

Ich fand unter den Schädeln der Michaelscapelle

:

1) Typische Germanen (G 2, 4 und 5)

2) Primäre turanisch-germanische Mischformen

A. Dolichocephale auch in Reihengräbern verkommende Formen (TG 9 bis 11)

B. Brachycephale Stufe (TG 1 bis 8)

3) Secundäre turanisch-germauischc Mischformeu

A. Brachycephale Stufe TG * 1 bis 5

B. Orthoccphale Stufe TG* G bis 9

4) Typisch-turanisehe Form t

5) Typisch-räto-sarmatische Form

6) Sarmatisch-gcrmanische Jlischformen

A. Primäre. SG
Brachycephale Stufe SG 1 und 2

Orthoccphale Stufe SG3
Dolichocephale Stufe SG 4

B. Secundäre. SG*

Brachycephale Stufe, 1 bis 3

Orthoccphale Stufe, 4 und 3

Dolichocephale Stufe, G bis 8

7) Sarmatisch-turnnische Form

A. Primäre. ST 1 bis 4

B. Secundäre. ST*

Brachycephale Stufe, 1 und 2

Orthoccphale Stufe, 3 und 4

G = 3,1 Proc-

10= 5,8 „

24 = 12,4 „

35 = 18,1 „

23 = 11,9 „

2 = 1,0 „

2 = 1,0 „

21 = 10,8 ,

11 = 5,6 „

8 = 2,5 „

17 = 8,8 „

5= 2,5 .

4= 2,0 ,

4= 2,0 „

13 = 6,7 „

11 = 5,0 „

An drei Stellen dieser Reihen habe ich Zwischenformen kennen gelernt, die mir im Jahre

187G noch nicht vorgekommen waren. Seither habe ich sie aber auch in Württemberg (Ulm,

Marbach, Nussdorf) getroffen. Es sind Uebergangsfortnen von SG 1 tu G 4 und 5, von ST« 1 zu

TG* 9, und von ST« 5 zu SG 1 8. Um Verwechselung zu vermeiden, habe ich ihnen aber vorerst

keine besondere Nummer gegeben, sondern sie bei den betreffenden alten Nummern eingereiht.

Die jenseits SG 4 liegenden Formen gehen bis zu einem I.ängenbreitcnindex von 73,0 herab; die an

ST« 1 sich anschliessenden haben in ihrer norma verticalis dieselbe Gestalt wie diese, ihre Höhe(H')

ist aber grösser und kommt der Breite sehr nahe. Die jenseits ST« 5 liegenden Formen sind

nahezu identisch mit SG* 8, aber nicht ganz so niedrig und zeigen im Gesicht nicht snrmatiscbeu,

wie letztere, sondern toranisclien Charakter. Es fanden sich also unter der, den letztverdossenvu

Jahrhunderten angehörigen Bevölkerung nur 3,1 Proc. typische Germanen und 5,8 Proc. auch Bonst

in den Reihengrübern vorkommende Mischformen, zusammen also 8,9 Proc. Reihengräberscbädcl.

Unter den übrigen waren G0,8 Proc. brachycephale und 25,6 Proc. orthoccphale, zusammen

86,4 Proc. und nur 4,7 Proc. gewöhnlich nicht in den Reihengräbern vorkommende dolicho-
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45Die Skelete des römischen Begräbnissplatzes in Regensburg.

cephale Mischformen. — Bemerkenswerth ist, dass die typisch -turanische Form hier zum ersten

Male in gleicher Häufigkeit wie die rütosarmatischc auftritL

VI. Rückblick.

Die vorstehenden Untersuchungen geben in ununterbrochener Reihenfolge ein Bild von den

kraniologigchen Verhältnissen der Bevölkerung Kegensburgs und dessen nächster Umgebung vom

Ende des zweiten bis etwa in die Mitte des achten Jahrhunderts. Sie zeigen deutlich die allmälig

anwachsende Einwanderung des unvermischteu germanischen Typus der Reihengräber und die

dadurch bewirkte Veränderung der Racenverhältnisse unter der, wie es scheint, ursprünglich dem

rätosarmatischen Typus angehörigen Bevölkerung. Diese Verhältnisse entsprechen den geschicht-

lichen Ereignissen vollständig.

Die beobachteten Thatsachen liefern auch den Beweis, wenn es eines solchen noch bedürfte,

für die Uebcrflüssigkcit, wenn auch nicht Unmöglichkeit der Hypothese, dass die einwandernden

Bajuvareu schon in ihren Wohnsitzen in Böhmen mit einem Stamme von nicht germanischer

Schädelform vermischt gewesen wären. Es ist keine Thatsache beobachtet worden, welche diese

Annahme unterstützen würde. Im Gegentheil haben alle mir zu Gesicht gekommenen in Böhmen

gefundenen Schädel aus Grabhügeln oder Reihengrähern dieselbe typische Form wie die in

den übrigen Sitzen der Germanen. Freilich ist dieso Zahl nicht gross und insofern mangelt der

vollgiltige Beweis. Aber die Regensburger Funde erklären die Thatsache der Vermischung

vollständig.

Weiter beweisen diese Funde, dass die Einflüsse des Klimas und der Beschäftigung keine

nachhaltige Einwirkung auf die Formentwickelung der normalen pathologisch nicht, veränderten

Schädel einer Bevölkerung haben. Denn so sicher es ist, dass diese Veränderungen bracbyeephale

Schädel länger und doliohocephale kürzer machen können, als die ihnen zu Grunde liegende normale

Form, ebenso sicher ist es, dass auch das umgekehrte Verhältnis« stattfinden kann. Das Klima

der Gebirge und die von der Bodengestaltung abhängige Modificirung der Beschäftigung ist

ebensowohl die eine wie die andere dieser Abänderungen hervorzurufen im Stande, als das

Flachland mit geringerer Erhebung über dem Meere; wenn aber diese pathologischen Abände-

rungen sich auf eine Reihe von Geschlechtern vererben, so gehen die Familien ebenso unab-

änderlich zu Grunde, wie dies bei fortgesetzter Vererbung anderer pathologischer Zustände der

Fall ist.

Der germanische Typus des römischen Begräbnissplatzes entsprach vollständig den ty-

pischen Formen, wie sie in allen Grabstätten der Germanen gefunden werden; es liess sich nicht

die mindeste Abänderung aufßnden, welche die Annahme widerlegte, dass alle Germanen der

Reihengräberzeit einen einheitlichen Schädeltypus hatten. Ebenso boten auch die Reihen der

Mischformen ganz dieselben Charaktere dar, wie die sonst gefundenen. Wenn in den Reihen«

grübern Regensburgs und dessen Umgebung weniger typische Germanen, 68 Proc. gegen

78 Proc. der württembergiseben
,
gefunden wurden, ho stehen doch die Mischformen mit wenigen

Ausnahmen dem unvermischten Typus so nahe, dass sie die Annahme jener Einheit nicht zu
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beseitigen irn Stande sind. Ea ist auch ein vollständiger Irrthum zu glauben, die in den bayerischen

Rcilicngrubcrn gefundenen wenigen Brachycephaleu seien Bajuvarcn, die Dolichocephalen Alle-

inannen gewesen, wie dies Herr Bachmann, irre geführt wie ea scheint, durch die Angaben

bayerischer Anthropologen , in seiner sonst so vortrefflichen Abhandlung über die Einwanderung

der Bayern auninirnt •).

Die Schädel der Allctnamieo, Bayern, Franken, Bnrgnnden, Thüringer, Friesen u. s. w. unter-

scheiden sich in der Merovinger Zeit in Nichts; höchstens war die Zahl der zugleich vorkommen-

den Mischformen eine verschiedene. Aber auch aus dem Bau der weit überwiegenden Mehrzahl

dieser Mischformen geht nicht nur mit Sicherheit hervor, dass ihnen die typisch •germanische

Form zu Grunde liegt, sondern auch, dass sie ihnen ganz ausserordentlich nahe steht, — Das

Suchen nach Unterschieden jener Art gehört der hoffentlich bald ganz überwundenen linguistischen

Kraniologie an, welche nach französischen, deutschen, englischen, slaviscben , römischen und

vielleicht auch nach türkischen Schädeln suchte.

Nicht unerwartet kann es sein, dass der reine turanische Typus fehlt und dass alle ihm

ungehörigen Im kraniologischen Sinne verstandenen turanischen Mischformeii weit entfernt von

ihm liegen. Die Völker, unter welchen dieser Typus vorherrschte, waren in jener Zeit noch nicht

in Masse bis in die Nahe von castra regina vorgedrungen. Denn auch die Hunnen, welche wahr-

scheinlich hierher gehören, betraten erst im Jahre 431 unter der Führung des römischen Feldherm

Aetiua da» rütische Gebiet, also in einer Zeit, aus welcher der Begräbnissplatz keine Funde mehr

aufweist. Jene turanischen Mischformen betrugen, mit Ausschluss denjenigen, welche nur wenig

von dem germanischen Typus abweichen, nur 2U,3 Proc., die Rutosarmatcn mit ihren Miscii-

formen 41 Proc. Dass überhaupt turanische Mischformen vorhanden sind, erklärt »ich durch den

seit Jahrtausenden bestehenden Verkehr, welchen die europäischen Völker mit denen Asiens

hatten und durch die grosse Widerstandsfähigkeit dieses Typus gegen die ausgleichende Tendenz

der Zuchtwahl.

Ganz anders hat sich dies Verhältnis» bei den Schädeln der Michaelscapelle gestaltet. Rechnet

man die primäre Stufe der sarmatisch-turanischen Mischformen zu den Sarmaten, was wohl angeht,

weil sic dieser näher stehen, und »chliesst die dolichoccphale Stufe der primären lurauisch-

gennattischen Mischformeii Nr. 9 bis 12 aus, welche nur »ehr wenig von den typischen Germanen

ahweichen, so erhält man für die den letzten beiden Jahrhunderten angehörige Bevölkerung

Regensburg» 55,7 Proc. Turanier, 35,2 Proc. Rätosurmaten und nur 8,9 Proc. Germanen. Diese

Verhältnisse sind »o verschieden von denen der Römer- und Merovingerceit und gleichen so »ehr

den auf dem Scbelakirchhofe in E»i!ingen gefundenen, das» sie »ich hier wie dorfc nur durch die

geringere WidcrstamUnihigkcit de» rätosarmatischen Typus erklären lassen, welche dadurch

bewiesen wird, da»» die Zahl der primären sarmati»ch-germanischen und sarmatisch- turanischen

Mischformeii überhaupt eine viel geriugere ist, als die der germanisch-turanischeu. — Leider ist e» bis

jetzt nicht gelungen, iu Regensburg und dessen Umgebung eine grössere Zahl unzweifelhaft aus

dem 9. bis 12. Jahrhundert stammender Schädel aufzufinden. — Bis ein glücklicher Zufall einen

derartigen Fund herbeiführt, welcher der Sorgfalt des historischen Vereins warm empfohlen sein

’) Sieh« Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wiwmafhaftm in Wien, Bd. VI, 8. #t& ff. Juli 1»7S.

tabdruck 8. 77.
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soll, oder bis durch urkundliche oder andere historische Forschung Licht gebracht wird, hat

allerdings die apecielle Feststellung der Zeit und Art der Einführung dieser neuen Volks-

elemcnte keinen ganz sicheren Hoden. Im Allgemeinen hingt sich übrigens mit hoher Wahrschein-

lichkeit vermuthen, dass die Besitzungen Itegcnsburgs in den früher mit Slaven bevölkerten Gegen-

den in der Nähe der Donau, welche längere Zeit unter dem Einflüsse der Avaren standen, die

Nähe der Grenze dieses bis zur Ems reichenden Reiches *), und die Benutzung der Donau als

Verkehrsstrasse mit den östlichen Ländern, Veranlassung gab zur Ansiedlung turanischer Elemente

in Regensburg selbst, wie an den Ufern der mittleren Donau. Dass die zahlreichen Einfälle der

Hunnen, Avaren und Uugarn durch Zurücklassung von Gefangenen und auf andere Weise die

Zahl jener Ansiedlungen vergrösserten, ist gleichfalls wahrscheinlich.

Vor Allem erhebt sieh nun die Frage, ob sich denn auf dem römischen Begrabnissplatze

gar keine Schädel gefunden hätten, von welchen man mit einigem Rechte behaupten könnte, sie

stammen wirklich von Römern her. Dass in der That auch Römer im ethnographischen Sinne

dort begraben wurden, ist nach dem, was im archäologischen mul geschichtlichen Theile dieser

Arbeit xnitgotheilt wurde, im höchsten Grade wahrscheinlich, und da ohne Zweifel nicht alle

nach ihrem Tode verbrannt wurden, so werden unter den oben beschriebenen Schädeln auch

einige w'enige wirkliche Römer vorhanden sein. Leider lassen sich aber diese an ihrer

Schädelform nicht erkennen, denn es giebt so w’cnig einen römischen ScbädeltypuB , als einen

italienischen oder französischen. Hatte es übrigens jemals einen solchen gegeben, so wäre er in

den Jahrhunderten, aus welchen die Schädel von castrn regina stammen, zum mindesten so selten

gewesen, wie der unvermischte rütosarmatische. Denn damals hatte ja im römischen Reiche die

Durcheinandermischung der verschiedensten Völker Europas, Asiens und Afrikas schon einen

hohen Grad erreicht. Leider geben auch die Untersuchungen des Herrn Maggiorani über die

chrakteristischen Eigenschaften der in Italien gefundenen römischen Schädel 1
) wegen des sehr ge-

ringen Umfanges seines Materials keine Anhaltspunkte darüber, welche Glieder der drei europäi-

schen Mischforinenreihen unter der Bevölkerung Mittelitaliens zur Zeit des römischen Reiches die

vorherrschenden gewesen seien. Die wenigen Schädel, welche ich gesehen habe und die veriuuthlieh

hierher gehören, hatten vorwiegend brachycephalen Charakter, dieselben können aber natürlich

über die vorliegende Frage keine Aufklärung geben. Nur das ist sicher, dass dieselben die

gleichen Können zeigten, wie sie allerwürts in Europa Vorkommen.

Der rätosarmatische Typus und seine Mischfonnen, der 41,8 Proc. der römischen Schädel

des Regensburger Bcgrübuisaplatzes ausmacht, ist ganz derselbe, wie er jetzt noch in Irland, der

Bretagne, Auvergne, in den Alpen, in Ligurien, in Süddeutschland, selbst in Finnland, sow’ie in den

slaviscben Ländern bis nach Asien hinein in überwiegender Zahl vorhanden ist. Oft genug und von

den verschiedensten Seiten ist nachgewiesen worden, dass da, wo er die Mehrzahl der Bevölkerung

bildet, auch dunkle Haare und Augen vorherrschen. Ich selbst habe in meiner Abhandlung

über die in Württemberg vorkommenden Schädelformen (Seite 5) durch Untersuchung von

1C8 Leichen gefunden, dass man diese Eigenschaft um so sicherer antrifft, je näher man in den

Mischforinenreihen der typischen Schädelform kommt. Leider kann die Untersuchung der Haar- und

*) Sieh«? Hunvslvy, Ethnographie von Ungarn. Uebersetzt von Schwicker. Btulapeat 1877, 8. 85.

*) AUi della Academia dei nuovi Lincei, 13. Oiugnio 1858 und 1. Giugnio 1862. Roma.
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Augenfarbe der Schnlkinder in dieser Richtung nicht direct benutzt werden, weil die Kopfformen

nicht zugleich untersucht werden konnten. Soviel ist aber gewiss, dass in Württemberg und in

Bayern gerade da, wo die Brachyoephalen die Mehrzahl bilden, von denen ja ein sehr grosser

Theil diesem Typus zufallt, auch die dunklen Haare und Augen vorherrschen, also in erster Linie

im Donauthal und dessen nächster Umgebung; und dass mit dem Häufigorwerden der germa-

nischen Schädelfonn auch die blonden Haare und blauen Augen zunehnien. — Unter 3832 Schülern

Kegetisburgs fanden sich nach Abzug der Israeliten 2063, also 58,0 Proe. Kinder mit graueu und

braunen Augen, und braunen und schwarzen Haaren, sowie mit braunen Augen und blonden

Haaren. Letztere können zu den übrigen hinzugezählt werden, weil bei Individuen mit braunen

Augen die in der Jugend blonden Haare häufiger braun w'erden als blond bleiben. Von diesen

allen darf man annehmen, das« sie der brachycephalen Stufe einer meiner Reihen entsprechen. In

der Michaelscapelle fanden sieh nun 60,8 l'roc. entschieden Brachycephale in dem oben angegebenen

Sinne> von denen sich mit Wahrscheinlichkeit annehmen lässt, dass sie dunkle Haare und Augen

hatten. Die orthocephate Stnfe habe ich bei dieser Zusammenstellung wcggelassen, weil sie ebenso

oft blonde als braune Haare und graue oder braune Augen hat. Ich führe diese Zahlen nur an

wegen ihrer bemerkenswerthen Aehnlichkeit, nicht weil ich glaube, dass aus der Vergleichung

dieser beiden Beobachtungsreihen verlässliche Schlüsse gezogen worden könnten, denn sie sind

keine commensurabeln Grössen im strengen Sinne des Wortes.

In Betreff der Körpergrösse steht mir für Rcgenshurg ein sehr beschränktes Material zu

Gebote. Die Untersuchung der Extremitätenknochen aus der Michaelscapelle hatten absolut

keinen Werth in der vorliegenden Frage gehabt. Die von Herrn J. Ranke 1

) veröffentlichten

Zahlen der Körpergrösse der Militärpflichtigen in Rcgenshurg können der Natur der Sache nach

keine Aufklärung geben. Der römische Begräbnissplatz lieferte zwar 18 Skelete, 9 Männer und

9 Weiber, von denen Schädel und ein Theil der Extreinitätenknochen erhalten waren, aber zufälliger

Weise befanden sich darunter 10 Roihcngräberfonnen mit fünf typischen Germanen, drei Männer

und zwei Weiber, sowie sechs Rätosarinaten
, zwei Männer und vier Weiber, darunter zwei von

unvermischtem Typus. Eine Zusammenstellung der oben gegebenen Maasse und die Berechnung

der Körpergrösse Aller hätte daher keinen Werth. Ich gebe deshalb nur die der typischen

Formen. Die beiden rätosannatischen Frauen Nr. 86 und 92 waren zwischen 158 und 160 cm gross,

die zwei germanischen Frauen Nr. 55 und 58 zwischen 1C4 und ICC und die drei germanischen

Männer Nr. 52, 87 und 98 zwischen 165 und 173. — Bemerkenswert!! ist noch, dass bei der

Mehrzahl aller brachycephalen und orthocephalen Schädel, vorzugsweise aber bei den Kätosamtatcn

beiderlei Geschlechts, die Muskelansfitzc und besonders auch die linea nuchae sehr schwrach ent-

wickelt waren.

ln dem rätosarmatischcii Typus ist von einigen Seiten der celtische im alten linguistischen

Sinne vermuthet worden. Es lässt sich dagegen, wie sich von selbst versteht, auch von Seiten

Derer, welche diese Hypothese nicht annehmen, sowie sie bis vor wenigen Jahren fortgesponnen

worden war, Nichts einwenden, wenn dieser Namen nicht zugleich nuch für eine andere gänzlich

verschiedene Schädelform gebraucht wrird. Ich wäre auch bereit, jenen Typus so zu nennen,

*) Zur Statistik etc. d**r Kürpergrönse der bayerischen Militärpflichtigen. Beitrüge zur Anthropologie etc.

Bayerns, Bil. IV. Heft 1 und 2, 8. I.
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unter der Bedingung, dass man den germanischen nicht ebenso bezeichnet, und mir gestattet, die

volle Consequenz aus der Prämisse zu ziehen.

Bevor ich weiter gehe, möchte ich einige besonders begeisterte Anhänger jener Hypothese

beruhigen, damit sie nicht, hingerissen von ihrem Enthusiasmus für dieselbe, Anstoss an meiner Dar-

legung nehmen. Ich werde diese, wie sie sich überzeugen werden, rein objectiv halten und mich

nur auf den kraniologiBehen Standpunkt stellen. Auch bitte ich auf der Ueberzeugung zu ver-

harren, dass hinter meinem Namen für die drei Schädeltypen, germanisch, rätosarmatisch und

turanisch, keine linguistisch -ethnographischen Hintergedanken stecken. Jedenfalls wird man so

billig sein müssen, mir zuzugeben, dass ich dies besser wissen muss als Andere.

Aus Erfahrung ist mir ferner bekannt, dass für einige, übrigens glücklicherweise sehr wenige,

besonders schweizerische Gelehrte, deren ungewöhnlichen Scharfsinn ich bereitwillig anerkenne,

die Celtenbypothese in ihrer alten Gestalt eine Herzensangelegenheit ist, welche eine noch so

objective Kritik durchaus nicht erträgt. Jene schweizerischen Gelehrten gerathen durch eine

solche Kritik, jo weniger ihnen die zur richtigen Beurtheilung der Frage notbwendigen Ein-

zclnheiten bekannt sind, in desto bedauerlichere Zustande, in welchen sie die Dinge umgekehrt

sehen und allerlei Ungereimtes reden und vollführen. Ich bin weit entfernt, das nicht erklärlich

zu finden, denn die Celtenhypotbese gehört ja ebenso wie ihre Höblenfunde aus verzierten Knochen,

die echten und nachgemachten, zu ihren Nationalheiligthümem. Ich möchte sie nun durch meine

Ausführungen um keinen Preis in eine solche ebenso unbehagliche als gefahrvolle Stimmung ver-

setzen und habe deshalb diese captatio benevolentiae für nöthig gehalten.

Die oben angeführte Verbreitung des ratosarmatiseben Typus von Irland Über die Bretagne,

die Auvergne, die Alpen u. s. w. bietet natürlich für den linguistisch- oder besser etymologisch-

ethnographiseben Standpunkt keine Schwierigkeit, und kann für Celtisten nur erwünscht sein,

denn in der Sprache aller dieser Völker finden sieb ja Silben, die mit leichter Mühe für celtisch

(giilisch) erklärt werden können, und die Einwanderung aller Gelten von Asien ist ohnedies eine

unanfechtbare Thataache. Unangenehm könnte es nur sein, dass am Ende Herr Pott Hecht

gehabt hätte, als er das Ccltische für altslavisch erklärte, weil in der Thnt der rätosarmatische

Typus unter den meisten slavischen Völkern in überwiegender Zahl vorkommt Dadurch könnte

das Gespenst des Panslavismus zu wiederholten Erscheinungen veranlasst werden. Allein bei der

Vertretung der alten Celtentheorie darf man nicht ängstlich sein, und lur Viele hat sicherlich der

Gedanke der gemeinsamen Abstammung mit den Irländern nud Bretagnern so viel Tröstliches und

der eines näheren Zusammenhanges mit den Germanen so viel Abschreckendes, dass sie bei

reiflicher Ueberlegung die slavische Vetterschaft, wenn auch ungern, in den Kauf nehmen werden.

Eine ernstliche Schwierigkeit erhebt sich erst bei Untersuchung der körperlichen Eigenschaften

dieses rätosannatischen Typus. Darüber, dass die ihm angehörigen Völker im Durchschnitt kleiner

sind, als die Germanen und in überwiegender Mehrzahl dunkle Augen und Haare haben, kann, wie oben

erwähnt, kein Zweifel sein. Daran ändert der Umstand nichts, dass auch unter den Irländern, den

Alpenbewohnern, den Slaven etc. Blonde Vorkommen, denn es ist ja bekannt, dass sie mit germanischen

Volkselementen gemischt sind und dass diese ebenso leicht jene Sprache erlernen könuen, als um-

gekehrt. Nun sind aber die Kelten und Galater des Polybius uud die Gallier des Liviua und Caesar,

an deren Besitz den Anhängern des Celtenthums im alten Sinne ja hauptsächlich liegt, von grosser

Statur gewesen, haben eine weisse Haut, blonde Haare und blaue Augen gehabt, uud sind auch

Archiv für Anthropologie. Bd XIII. Supplement. "
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in ihren Sitten und Gewohnheiten den in der späteren Zeit nur durch den Namen und die Wohnsitze

von ihnen getrennten Germanen sehr ähnlich gewesen. Dies scheint nicht Alh*n bekannt zu sein, welche

»ich mit dieser Frage beschäftigen
,
und ich will daher die betreffenden Stellen, nach der Zeit ge-

ordnet, anfflhren, in welcher die Schriftsteller lebten. Einzelne derselben mögen anfechtbar und

die Liste nicht ganz vollständig Bein, zum Beweise obigen Satzes werden sie aber sicherlich allen

Denen genügen, welche nicht um jeden Preis widersprechen wollen. Die Stellen, welche jene von

Niemand bestrittenen körperlichen Eigenschaften der Germanen bezeugen, führe ich nicht an, weil

eine reichhaltige Sammlung davon längst von Barth zusammengestellt wurde 1
).

Callimacbi hymnuR in Delam v. 173, 174. — Polybia* 1. 2, c. 15. — Caesar de hello gall. L 2,

c. 20, 30; de hello afric. c. 40. — T. I.iviu» 1. 5, c. 44 ; 1. 30, c. 17, 21. — Virgilius Aenei« 8 v. G57. —
Diodorus siculus Bibi. hist. 1. 5, c. 28, 32. — Strabo 1. 4, c. 4. — Dionysius de Ualicarn. 1. 1 , c, 14,

15. — Silius italicui I. 4, v. 142 u. ff., 1&2 u. ff.; 1. 5, v. 106 u. ff. — Appianu» de hello *yriaco c. 6;

de b. gallico c. 4 , 7. — Pausaniaa I. 1, 1. 10, c. 20. — Arrianus (Feldzüge Alexander d. Gr.) I. 1 , c.

4, 34. — Flora* 1. 1, c. 13; 1. 2, c. 4, 34. — Clemens, Alexandrinus, paedagogus 08. — Ptoiemaeus
tetra bibl. I. 4, c. 11. — Claudiauu* de laudibu* Stilichoni* I. 2, v. 241; in ltufiuum 1.2, v. *110. — Ainmiuuus
MarcollinuB 1. 15, c. 12. — Sidonius Apollinaris 1, 5, v. 214; 1. 8, 4; 12, 1; 13, 0. — S. auch Dieffen-
baeh originea europeae, S. IGO n. ff.

Gegen die Beweiskraft dieser Stellen hilft weder philologische Spitzfindigkeit, noch die Be-

hauptung, diese Schriftsteller hätten nicht gewusst, was sie schrieben. Viele sind daher auf den

bekannten Ausweg verfallen, zu behaupten, das Klima Europas, sowie die Lebensweise und die

Beschäftigung der betreffenden Völker hätten sich seit jener Zeit so verändert, das« dieselben dadurch

dunkle Augen und Haare, sowie kurze Schädel bekommen hätten. Nachdem aber in den letzten

Jahrzehnten die Verbreitung der Schadelformen Europas, in alter und neuer Zeit, so sehr aufgeklärt

wurde, wird es doch wohl unnüthig sein, darzulegen, wie wenig begründet diese Ausreden sind,

denen man überdies die Verlegenheit am Gesichte ansieht. — Auch die Grundlagen der etymo-

logisch-historischen Keltenhypothese in ihrer älteren Gestalt sind in neuerer Zeit auf ihr richtiges

Maass*) zurückgeführt worden, und waren ja auch ohnedies derart, das« jeder Unbefangen© sofort

davon überzeugt wurde, dass gerade da« Gegentheil von dem richtig sei, was sie beweisen wollten.

Man muss al«o zugeben, das« der Grund, warum Cassius Dio (53) ausdrücklich erklärt, die

Griechen nennen einen Theil der Kelten Germanen, und dass die meisten anderen griechischen

Schriftsteller letztere zu jenen zählen, doch w'ohl in einer nahezu vollkommenen Uebereinstiiumung

nicht allein der Sitten und Gewohnheiten, sondern auch der körperlichen Eigentümlichkeiten

gelegeu sei. In der bekannten Stelle (IV, 4) erklärt die« auch Strabo ausdrücklich. Er sagt

dort, die Kelten und Germanen seien in ihren Einrichtungen gleich, und in ihrem Körperbau

blutsverwandt gewesen 3
). — Ja auch einzelne Körner nach Caesar nennen noch die Kelten

Germanen. Tacitus 4
) zählt dio Tiguriner (Helvetier), welche im Jahre 107 v. Chr. den Consul

L. Cassius im Laude der Allobroger schlugen, zu den letzteren, ebenso Seneca 5
) die Celtiberer *).

l
) Teatwblattd# Urgeschichte. Neu («arbeitet. Erlangen 1848. 4 Thle. 8. tu. ff. — a

) 8chmid, die Verwandt*

•clmftsverhiUtriiMe der indogermanischen Sprache, Bonn 1872. Fick, vergleichende* Wörterbuch der indogerma-

ni«cli«n Sprache, 2. Aufl. 1870. — Ebel, keltUch-griechiwh - lateinivcli
,
itiKühn, Beiträge I., 8. 420. IV., 8. 351

;
die

Stellung der keltischen II., 8. 137. Schleicher, die Stellung de* keltischen zu dem indogermanischen

Sprich«lamm, ib. I., 8. 457. — *)... tjj tfiatt xni toif xoittevpmrtr iuytQf.lt tiei, xtti ovyyirtie «Äib/oif.

/— *) (jerrnama c. 37. — *) Conaolationes ad Uelvium c. 6. — •) Weitere Beiträge in dieser Richtung *. auch

Giai, Quellenbach der Schweizer Geschichte, 8. 32 u. 33.
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Zu Alledem kommt noch, dass die den transalpinischen Kelten (Galatern, Galliern) angehörigen

Gräber (Kallstadt und ein grosser Theil der Grabhfigel der nächsten Umgebung des Donau-

thaies) vorwiegend germanische (Reihengräber-) Schädelformen geliefert haben. — Nimmt inan

also den rätoromanischen Schädeltypus für die Kelten in Anspruch, sowie sie die alte Kelten-

hypothese versteht, so werden diese für eine von den Kelten des Alterthums gänzlich verschiedene

Racc erklärt, welche keinen Anthcil an allen den grossen geschichtlichen Ereignissen hat, bei

welchen die letzteren betheiligt waren, und dieser fallt den Vorfahren der Germanen zu.

7 •
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Ueber die Bestimmung der Schädelcapacität.

ui-! ' t-— $ V Von

Dr. Emil Schmidt zu Essen a. d. Ruhr.

Von Jahr zu Jahr häuft sich neues kran iologisches Material auf; der Flciss der Forscher bringt

immer neue Reihen von Messungen herbei, deren Zahlen einen nicht unbedeutenden Theil unserer

Publicationen fällen. Wenn dennoch das Endresultat all dieser Arbeit nicht ganz in gleichem

Verhältnis ' steht zur angestrengten Ausdauer der messenden Rraniologen, ho liegt die Ursache

nur darin, dass die Arbeit Bich an der Verschiedenheit der Methoden zersplittert, so dass das

riesige Material für eine einheitliche Vergleichung und Schlussfolgerung nicht zu verwerthen ist.

Das Bedürfnis einer Einigung über ein gemeinsames Beobachtungsverfahren macht sich daher je

länger, je mehr fühlbar. Schon vor fast 20 Jahren waren unsere besten Männer in Göttingen

zusammengetreten, um über gemeinsames Vorgehen bei kraniologichen Messungen zu berathen;

das Bedürfnis nach Einheit liess die Schweriner Anthropologenversammlung 1871 eine Commission

ernennen, um das ganze in Deutschland vorhandene anthropologische Material nach gemeinsamem

Plane zusammenznstellen
,
und die kraniometrischen Conferenzen in München (1877) und Berlin

(1880) waren die Folge dieser Einheitsbestrebungen !
), und auf der Kieler Versammlung wurde

eine Commission ernannt, um auf dem anthropologischen Congrcssc in Paris womöglich eine inter-

nationale Einigung über Schädelmessung zu erzielen. Das Bedürfnis» einer solchen wurde auch

dort allseitig anerkannt, und Topinard, der Referent für physische Anthropologie, rief dem Con-

gresß die schönen Worte zu: „La frontiere pas plus que ta nationalite ne doiveut exister pour les

vraia savants. La Science est un terrain neutre, oü l’on ne doit que fraterniscr et s’entraider“ *).

*) Ich habe hier das sogenannto Dresdener .gemeinsam vereinbart« Messungsschema* nicht angeführt, weil

ein solches überhaupt nicht existirt. Es wurde der dortigen Versammlung von Ihering ein Messungsschema

wohl vorgelegt, aber darüber ganz und gar nicht discutirt, geschweige denn ein Beschluss gefasst. Ich habe

schon einmal auf der Jenenser Versammlung dagegen protestirt, dass sich die Ueberschrift: .Neues, gemeinsam

vereinbartes Messungsschema “ in den Dresdener Bericht eingeschlichen hat; ich muss meinen Protest hier wieder-

holen, da immer wieder und selbst in Handbüchern wie Quain-Hoffmann and Krause von der gemeinsamen

Vereinbarung zu Dresden die Rede ist.

f
) Congres international des Sciences anthropologiques. Oomptei rendna, pag. 135.
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Die Franzosen gaben zu, dass im Allgemeinen die Unterschiede der Methoden nicht so bedeutend

seien, dass man sich nicht leicht durch gegenseitige Nachgiebigkeit Ober die meisten Mailsse einigen

könne; zwei Punkte aber seien es, auf deren Annahme eie ganz besonderes Gewicht legten, ihre

Schadelhorizontale und ihre Methode, die Capacitat des Schädels zu bestimmen. Auch bei uns

wird das Bedürfnis» einer Einigung gerade über die Messung der Capacitat lebhaft empfunden;

so sagt Virchow auf der Stuttgarter Anthropologenversammlung l
) nach Aufzählung der vor-

geschlagenen Maasse: „Von diesen Punkten ist derjenige, der im Augenblick am wenigsten nach

einer gemeinsamen Methode untersucht wird, der letztere (Bestimmung der Scbüdelcapacität). In

Beziehung auf die Art, wie die Capacitat des Schädels festgestellt werden soll, wird es besonders

wichtig sein, eine gemeinsame Methode vorzunehmen.“

Ueber den ersten, von den Franzosen geforderten Punkt, die Annahme eines Plan alveolo-

condylien, liegt eine Reihe bedeutender Arbeiten von Broca vor, die ich in meinem Aufsätze: Die

Horizontalebene des menschlichen Schädels *) einer empirischen Prüfung unterzogen habe. Die

zweite Frage, wie nämlich am besten die Scbüdelcapacität zu bestimmen sei, ruht in Frankreich

ebenfalls wieder auf einer sehr gründlichen Arbeit Broca’s: Sur la mensuration de la capacite du

cräne 3
). Bevor ich auf eine Kritik derselben eingehe, möge es mir gestattet sein, hier einen ge-

drängten Auszug aus derselben wiederzugeben
;
die Bedeutung des Autors, wie der Arbeit selbst,

der Einfluss, den die letztere auf das Verfahren aller messenden Kraniologen Frankreichs, Russ-

lands etc. gewonnen hat, sowie der Umstand, dass sie bei uns in Deutschland wenig gekanut und

verbreitet ist, Hessen mir eine solche Wiedergabe wünschenswert erscheinen.

Broca’s Untersuchungen über die Messung der Sohädelcapacität

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die Bedeutung der Volumbestimmung der Schädclhöhle

giebt Broca zunächst einen historischen Uebcrbliok über die bisher angewandten Methoden und geht dann

zur Prüfung derselben über.

Zur Lösuug der Aufgabe ist im Allgemeinen der Weg vorgezeichnet, die Schädelhöhle mit irgend

einem Messmaterial auszuftillen, und dann dessen Volum zu bestimmen. Je nach der Füllmasse kann man
die Methoden in drei Gruppen bringen: I. Volumbestimmungen mit Hülfe von soliden Ausgüssen; II. Volum-

hesiimmungen durch Flüssigkeiten; III. Volumbestimmungen durch solide Körner.

I. Methode der Volumbeatimtnung mit Hülfe von Schädelausgüssen.

Im Jahre 1862 hatte Broca (ohne damals die Verhandlungen der Göttinger Versammlung (1861) zu

kennen, auf welcher sowohl Leim-, wie Gipsausgüsee zur Sprache kamen), die Meinung aasgesprochen, das»

es ein exactes Verfahren für die Bestimmung der Schädelcapacität sein würde, einen Leimausguss des

Schädels zu ruacheu, von diesem einen Gipsabguss abzunchmen, letzteren zu firnissen und nun durch Wasser-

verdrängung dessen Volum zu bestimmen. Ein Jahr später schlug Jacquart dies Verfahren als ein neues

uud als das genaueste vor. Broca ist inzwischen vou seiner ursprünglichen günstigen Ansicht zurück-

gekommen: der Gips dehnt sich, während er Wasser aufuimmt, aus, so dass ein Schädelabguss um 3 bis

*) Die dritte allgem. Vers, der deutschen Gen. für Anthropologie zu Stuttgart 1872, 8. 30.

3
) Archiv für Anthropologie. Bd. IX (1876), 8. 25 ff.

*) Mein, de la Soc. d’Anthropologie de Paris, II. aerie, Bd. I, 1673, pag. 63 bis 152.
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4 mm länger, and an Umfang um 6 bis 8mm grüner werden kann, ala da» Original. Der Sk-bädelausguss

könnte wohl um 60 bis 70 cbcm die wirkliche Schädelcapacität übertreffen. Dos Verfuhren erweist sich

daher nicht als empfehlenswert!!.

II. Methode der Yol u m bestim m u ng mit Hülfe von Flüssigkeiten.

Man muss hier unterscheiden: Flüssigkeiten, die den Schädel benetzen (Wasser) und solche, boi weichen

dies nicht der Fall ist (Quecksilber).

a) Messung mit Quecksilber.' Sie ist wegen der Eigenschaft des Quecksilbers, auch in die aller-

kleinsteu üeffuungen einzudringen, eigentlich nur bei solchen Schädeln auszuführen, „dont tonte® les sutures

sont ossihees et dont. les paroi» n’offrent aucune porosite.*

Anf dein alteu Kirchhofe von Saiute Marine wurde beim Fundamentiron des jetzigen Ilötel Dic?u 1866

ein Schädel ausgegraben, der allen erforderlichen Bedingungen entsprach. Es ist der Schädel eines alten

Manne»; alle Suturen sind verwischt, die Wände dick, dicht, selbst ebumeirt, so dus» weder Wasser, noch

Quecksilber hindurchdringen kann. Dieser eräne etalon wurde von Broca und seinen Schülern mehrere

hundert Male (mit Schrot) gemessen. Zur Vorbereitung der Quecksilbermesaung wurden zuerst die Augen-

höhlenöffnungen mit Wachs verstrichen, dann eine Wacbsschicht auf der Schädelbasis ausgebreitet, die nur

das Foramen nmgnum frei liess, hierauf die Nasenhöhlen mit Gips angegossen, und endlich um das ganze

Gesicht und die Schädelbasis eine dicke Gipsschicht kapselförmig heruingelegt, so dass nur das Foramen
magnum frei blieb. Nun wurde durch letzteres der auf sein Dach gelegte Schädel mit Quecksillwsr gefüllt.

Mehrere capilläre Oeffnungen, aus welchen Quecksilber austrat, wurden mit Wachs verstopft. Darauf wurde
daa Metall entleert und gewogen: es wog 10317g. Eine zweite unmittelbar darauf gemachte Bestimmung
ergab 10250 g, d. h. 07 g oder 3 cbcm weniger. Broca vermuthetu, dass der Unterschied davon herrühre,

dass der Schädel bei beiden Beobachtungen nicht ganz gleich geneigt war, so duss bei der einen vielleicht

die vorderen Gehirngruben nicht ganz vollständig mit Quecksilber ausgefüllt waren. Es wurden daher das

Foramen muguutn hermetisch mit Ilolzpfropf und Wachs verschlossen, in den Scheitel ein Loch von 3mm
und daneben (für den Luftaustritt) eins von 1 mm Durchmesser gebohrt, mit Quecksilber gelullt und wieder

gewogen. Das Gewicht betrug jetzt 19307 g, die mit Berechnung des Temperatureinflusses ein Volum von

1423,6 ccm repräsentirten. Broca sieht allein diese dritte Messung als fehlerfrei an, ä l'abri de toute cause

d’erreur. Uebrigens waren, wie aus der Anmerkung hervorgeht, doch noch einige Gramm Quecksilber in

die Knochenwand selbst cingedrungen, die erst nach und nach wieder zurücksickerten. So fand man nach

mehreren Wochen einige Gramm, dann wieder während einiger Wochen Lei veränderter Schädelstellung

pro 5 bis 6 g, nach drei Jahren noch 23 g, im Ganzen wohl 60 g oder circa o cbcm Quecksilber im Schädel.

b) Messung mit Wasser. Die Fehlerquellen dieses Verfahrens liegen einmal darin, dass es nicht

möglich ist, alle grösseren Oeffnungen de® Schädels wasserdicht zu verstopfen, und dann darin, dass das

Knochengewebe selbst begierig Wasser ausaugt. Es lässt sich daher von vornherein erwarten, duss das

Verfahren mehr wie unsicher ist. Nach Saumurez, Virey, Palissot de Beauvois und Volkoff(?) war

daa Verfahren daher auch so gut wie verlassen, bi» e» in neuerer Zeit wieder von Husch ke aufgenommen
wurde (1857), der angiebt, die Oeffnungen mit „Papier oder Wachs“ verstopft, dann den Scbädel mit Wasser

gefüllt, und letzteres gemessen zu haben. Fünf, nach Iluschke’s Angaben ausgeführte Messungen des

eräne etalon ergaben 1311, 1323, 1394, 1420 und 1445g, Zahlen, die beredt für die Unsicherheit des Ver-

fahrens sprechen. Wurden die Fehler, die aus der Durchnetznng des Knochens entsprangen, möglichst

beschränkt, bo erhielt Broca bessere Resultate. Er lies» zuerst den mit Wasser gefüllten Schädel einige

Stunden lang stehen und das Wasser dann bis zum nächsten Morgen wieder vollständig austropfen, so dass

die Innenfläche trocken, die Knochensuhstanz aber noch ganz durchnetzt war. Wurde hierauf der Schädel

erst leer und dann gefüllt gewogen, so erhielt Broca als Gewicht des Wassers bei drei Versuchen 1410,

1402 und 1414 g, die mit Berücksichtigung der Temperatur 14<M,5 bis 1116,5 ccm entsprechen. Differenz

12 ccm, also noch nicht ein Procent.

Bereits früher hatte Broca schon Versuche gemacht, um den Schädel mit Vermeidung des erwähnten

Uebelstandes der Wasseransaugung mit Wasser zu füllen: er hatte sich dünne Kautschukballons von circa

1 Liter Inhalt unfertigen lassen, die sich bei Druck von 1 m Wassersäule bis auf 2 Liter ausdehnten. Nach-

dem da» Volum der Kautschukwand bestimmt war, führte er die Blase durch das Foramen magnum in den

Schädel ein, füllte sie bei ziemlich starkem Druck und bestimmte uun das Volum des darin enthaltenen

Wassers. Beim dritten Versuche sprang der Ballon; desgleichen eine neue Kautschokblose bei einem neuen

Versuche: beide waren da durchbohrt, wo sie auf den Processus clinoidei poatici des Keilbein» aufgelegeu

hatten. Broca hatte daher damals dies Verfahren verlassen, kam über später wieder darauf zurück, als er

die verschiedenen Methoden durchprüfte. Er wandte jetzt einen grösseren Ballon an, der, ohne gespannt zu
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aein, 2 Liter Wasser fasste; er machte drei Versuche bei je 1, l*/j und 2m Wasserdruckhöbc. Der erste

Versuch zeigte eine Capacität des erbe ctalon von 1202, der zweite von 1343, der dritte von 1373 ccm an.

Bei dem letzten Versuche schien die Elosticitäl »grenze des Kautschukballous nahezu erreicht: es drängten

sich durchscheinende hernienartige Ausstülpungen in die Scbädelhöhle vor. Nichtsdestoweniger blieb auch

diese letzte Messung noch um 50 ccm hinter dom Ergebnis* der Quecksilbermessung zurück und Broc«

achliesst daraus, dass die Blase den Scbädeliunenraum doch nicht ganz ausgefullt habe. Kr gab daher auch

dies Verfahren als unsicher auf.

III. Methode der Volum bestimmung mit soliden Körnern.

Hierzu gehören die Messungen mit Sand, mit vegetabilischen Körnern und mit Bleischrot. Man kann

die Bestimmung der Capacität entweder bo vornehmen, da«s man die Füllmasse de* Sch&dets wiegt, oder so,

dass man sie volumetrisch misst. In beiden Fällen kommt es darauf an, dass die Dichtigkeit der Masse bei

allen Beobachtungen die gleiche ist. Das kann al*r nur geschehen durch strenge Befolgung eines, bis ins

Einzelne festgestellten Messungsplanes, bei welchem es ebenso auf die Form und (.«rosse der Instrumente,

wie auf die Art der manuellen Ausführung der Messung ankommt. Broca wandte für seine Untersuchungen

die folgenden Instrumente an: L, das geeichte Normalliter von Zinn (175 mm hoch, 843 mm breit), A einen

gläsernen, gr&duirten Mesicylinder von lOOOccm Inhalt und 38 cm Höhe, B einen ähnlichen Messcylinder

von 500 ccm Inhalt hei 38cm Höhe, das Doppelliter (ein Bleehgefüss von 2 Liter Inhalt, um schnell

[graude vitesse] da« Messmaterml einzugiessen)
,
und endlich mehrere Trichter von 10 bis 20mm Oeflnung;

von der Weite der letzteren hängt die Füllgeschwindigkeit ab (vitesse moyenne— potite vitesse); die Trichter

wurden vermittelst runder, central durchbohrter Holzdeckel in ihrer Stellung und Richtung auf dem Mess*

glas fixirt.

A. Messung mit Sand.
Sie ist in England vorzugsweise gebräuchlich. B. Davis giebt an, dass er die Schädel mit trockenem,

reinem Calaissand von 1,425 specif. Gew. füllt, und den Sand wiegt.

Wie jedes Verfahren, so setzt auch dieses voraus, dass die Dichtigkeit des Messmaterials bei allen

Beobachtungen immer die gleiche sei. Broca weist nun nach, dass die Dichtigkeit des Sandes ganz und

gar keine constante Grösse ist, dass sie im Gegenthcil sehr variirt je nach der Höhe des Gefasst*» und nach

der Schnelligkeit des Einfüllens, ja dass man nach jedem Einfüllen noch durch ttchütteln die Dichtigkeit

vergrössern kann. Füllte Broca mit ein und demselben Trichter das niedrige Zinn- und das hohe Glas-

liter, so erhielt er im Unteren Gelasse im Mittel 1442 g, im letzteren 1431,5 g, also etwas über 10g Unter-

schied. Bei schnellem Füllen mit weitem Trichter erhielt er im hohen Glaslitcr eine bestimmte Grösse, bei

vitesse moyenne 6 bis lOccro, und bei petite vitesse (Trichter von 10 mm Oeflnung} 27 bis 29 eizn weniger.

Im ersten Falle war das specif. Gew. des Sandes 1447, im letzteren nur 1406 (nicht 1415, wie Broca in Folge

eines kleinen Rechenfehlers 8. 14X) angiebt). Durch Schütteln setzte sich der Sand so, dass der Unterschied

von dem mit petite vitesse gefüllten Liter nach und nach bis auf 127 ccm (nicht 117) und das specif. Gew.

von 1405 auf 1588 stieg. Die Füllmasse würde demnach bei einem sandgefüiltcn Schädel von 22<X)g im

letzteren Fall löOGccm (nicht 1554), im ersteren nur 1365 ccm betragen, eine Differenz von 181 ccm! Non
zeigt sich aber, dass es fast unmöglich ist, den Schädel mit Sand bis zu einem bestimmten Grade von

Dichtigkeit auszulüllcn: der eräne etalon, der geschüttelt voll zu sein schien, konnte durch Stochern mit

einer Stricknadel durch das Foramon ovale noch 111 ccm Sand aufnehmen. Man könnte glauben, dass sich

dieser Uebelstand vermeiden liesso durch Einstopfen bis zum Maximum der Dichtigkeit, leider aber pulverisirt

sich dabei der Sand, so dass Bich daun sein specif. Gew. erst recht ändert. Die Methode der Sandwiegung
giebt daher keine Garantie für gleichmässige Dichtigkeit der Hchädclfüllung, also auch keine allgemein

zuverlässigen Resultate.

B. Messung mit soliden Pflanzcnkörnern. Hirse (Tiedemann), weisse Pfefferkörner (Phillips),

Graupen (Welcker).

Alle bisher benutzten Pflanzensamen haben die gemeinsamen Eigenschaften, dass sie verhilltmssmässig

leicht, und dass die Körner kugelig, klein, und unter einander gleich gross sind, ln Bezug auf Lagerung

(Dichtigkeit) werden sie sich also bei somit gleichen Verhältnissen auch gleich verhalten.

Tiedemann füllte den Schädel mit Hirse und wog das cingcfüllte Quantum. Die schweren, gegen

dies Verfahren zu erhebenden Bedenken gründen sich besonders auf die Verschiedenheit des specifiscben

Gewichtes, das die Hirse bei verschiedener Temperatur und besonder» bei verschiedener Feuchtigkeit

besitzt. Broca fand, wenn die Hirse verschiedenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten (aber immer noch

innerhalb der Grenzen, wie sie in Häusern und im Freien Vorkommen) ausgesetzt wurde, Verschiedenheiten

des specif. Gew. bis zu 7 Procent. Die Methode durch Gewicbtsbestimmung der Hirse ist daher ganz unsicher
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und jetzt wohl auch vollständig verlassen
;
man bestimmt die Füllmasse, da wo man zu derselben Körner-

früchte gebraucht, jetzt allgemein nur volumetrisch. Uro ca bediente sich zu seinen Versuchen zunächst

der Hirse.

Die Messung zerfallt in zwei Acte, di© Ausfüllung des Schädels und die Messung der Füllmasse. Bei

der Schädelfülluug zeigt© sich, dass die Hirse denselben Einwänden unterliegt, wie der Sand: durch längeres

Schütteln und Klopfen gelingt es, die Körner zu immer dichterer Lagerung zu bringen; gebraucht man nun
den Stopfer, so kann man neue Quantitäten Körner einführen, bis endlich die Hirse anfängt, sich zu pulvcri-

Biren. Ein scheinbar gauz mit Hirse gefüllter Schädel fasste nach längerem Klopfen und Stopfen mit dem
Finger allmiilig 105 ccm mehr, und hei Anwendung eines conischen Holzstopfers noch weitere 41 ccm, bis die

Hirse anfing sich zu zermahlen. Die Schwierigkeit liegt also darin, bei jeder Messung den gleichen Grad

von Dichtigkeit zu erhalten. Geht man nicht bis zura Maximum, so tappt man ganz im Unsichern, ein

Maximum giebt es aber bei Körnerfrüchten (wie auch heim Sand) nicht, da vorher schon Zermahlung eintritt.

Broca hat Welcker’s Material (Graupen) nicht selbst durchgeprüft , wohl aber die Measung mit Weiss-

pfefferkörnern : die Resultate waren hierbei kaum zufriedenstellender, als bet der Hirse. (Später, wie wir

noch sehen werden, erkennt er doch den Weiüspfefferkörnern weit grössere Resistenz gegen den Stopfer zu

und empfiehlt sie als Messmaterial für zerbrechlicho Schädel.)

Der zweite Act der Messung ist die Volumbestimmung der eingefüllten Masse. Hier Btimmcn die

Pflanzenkörner nach Broca in allen wesentlichen Punkten mit dem noch näher zu prüfenden Bleischrot

überein. Der einzige Uebelstand der Cnpacitutsbcstimmung durch Pflanzenkörner liegt daher in der Un-

sicherheit über den Grad der Schädelfüllung.

C. Messung mit Bleischrot.
Das hohe specifische Gewicht des Bleischrotes lässt den Versuch, die Füllmasse mit der Wage zu be-

stimmen, nicht recht praktisch erscheinen; unsere gewöhnlichen Wagen geben bei einem Gevricht von 12 kg,

das ein Schädel leicht fassen kann, nicht genügend exacte Resultate. Es bleibt daher aucli hier praktisch

nur der Weg übrig, die Menge des Schrotes, der den Schädel ausfüllt, volumetrisch zu bestimmen. Voraus-

setzung dafür ist freilich, dass der Schrot im Schädel und in den Messgefäßen die gleiche Dichtigkeit besitzt,

d. h. also auch den gleichgrosnen Raum ausfüllt. Um aber beurtheilen zu können, unter welchen Verhält-

nissen diese Voraussetzung erfüllt ist, war es nöthig, die Bedingungen für die Dichtigkeit der Lagerung des

Schrotes in den Messgefässen zu studiren. Broca hat gerade hierüber eine Reihe exacter Untersuchungen

angestellt, die den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bilden.

Untersuchung der Bedingungen für die grössere oder geringoreDichtigke.it des Schrotes.

1) Von den Schwankungen innerhalb scheinbar gleichblcibeuden Bedingungen. — Auch da,

wo die Verhältnisse scheinbar ganz gleich sind, bei gleicher Schrot grosse, gleichem McsBgefass, gleicher Fallhöhe

gleicher Fallrichtung, gleicher Füllgeschwindigkeit, zeigen sich doch Differenzen in den Resultaten der einzelnen

Messungen. Diese Schwankungsbreite bei einer Reihe von Beobachtungen betrug bei einem Liter 8% ccm,

d. h. Vzso de9 Inhaltes. Je niedriger das Messgefäsa iBt, um so geringer sind die Schwankungen, so betrugen

sie z. B. in dem niedrigen Normal-Zinnliter nur 1 pro Mille. Indessen ist es doch nicht zulässig, die ganze

Messung in einem niedrigen, afro weiten Messgefäss vorzunehmen: die Theilstriche würden zu nahe anein-

ander rücken und das Ablesen sehr ungenau werden. Der Fehler lässt sich verringern, wenn man das orste

Liter Schrot in einem niedrigen Messgefäss (dem Zinnliter) misst; der kleinere, im halben Glasliter gemessene

Rest schwankt dann in Grenzen von höchstens 2 ccm. Bei einem Schädel von 1500 ccm Inhalt beträgt daher

die Schwankungsbreite der Messung zwei Tausendstel, also einen verschwindend kleinen Theil.

2) Einfluss der Form des Messglases auf die Lagerung des Schrotes. — Der Schrot liegt

dann im Maximum seiner Dichtigkeit, wenn jedes Korn in seinem Aeijuator von 6, darüber und darunter

von je 3 Körnern umgeben ist, ähnlich wie die auf einen Haufen gelegten Kanonenkugeln. Da, wo die

Körner der Wand des Messgefässes anlmgen, „ist diese Regelmässigkeit der Lagerung nicht vorhanden, und

man könnte daher glauben, dass das Verhältnis* von Wand zum Inhalt der Mcssgefasse von Einfluss sein

würde. Praktisch hat sich dies Bedenken als unbegründet erwiesen: Messungen in zwei Messglasern, die

gleich hoch waren, deren Inhalt aber sich wie 1:2 verhielt, wo also das Verhältnis* von Wand und Inhalt

sehr ungleich war, haben einen Einfluss der relativen Wandgrösse auf die Messung nicht ergeben.

3) Einfluss der Fallhöhe des Schrotes auf seine Dichtigkeit. Jo höher ein Messgefäss

ist, desto mehr setzen sich di© unteren Schrotschichten unter dem Einfluss de« höheren Falls und des nach-

folgenden Druckes, desto dichter lagert also der Schrot. Das 175mm hohe Zinnliter fasste bei sonst ganz

gleichen Füllbedingungen 15 bis 20 ccm weniger, als das 38 cm hohe Glasliter oder als 2, ebenfalls 38 cm
hohe halbe Glasliter.
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4) Einfluss der Füllgeschwindigkeit.
Je schneller »ich die Schrotkörner auf häufen, desto unpleichmaasiger gruppiren sie sich, deBto grösser

werden also die Zwischenräume zwischen ihnen, d. h. desto geringer die Dichtigkeit de» Schrote», desto

grösser sein Volum. Bei sonst ganz gleichen Bedingungen wurde dos Zitinliter mit grando vitcssc, mit

vitesse moyenne (Trichter von 12mm Oeffuung) und mit petite vitesse (Trichteröffnung 10mm) gefüllt: im

zweiten Fall fasste es 94 g, im dritten sogar 182 g, d. h. 27 ccm Schrot mehr, eIb im ersten. Wiederholte

Broca diese Versuche mit höheren Gefilssen, mit anderen Schrotdurchmessern, so zeigte sich doch immer

derselbe Einfluss der Schnelligkeit der Füllung. Schnelle Füllung (grosse Trichteröffnung) and Niedrigkeit

des Gefäases (geringe Fallhöhe) wirken also in gleichem Sinne: wurde das mit grande vitesse gefüllte

niedrige Zinnliter bei vitesse moyenne in das hohe Glasliter entleert, so blieb in diesem ein leerer Raum
von 35 ccm, und bei petite vitesse sogar von 40 ccm. (Dasselbe Resultat erhielt Broca auch mit Hirse.)

Der Einfluss der Füllgeschwindigkeit ist daher »ehr bedeutend.

6)

Einfluss der Regelmässigkeit des Falles der Körner. — Der Ort, an welchem die

Trichteröffnung auf dem Messglas« steht, beeinflusst sehr das mehr oder weniger regelmässige Fallen der

Körner; ist die Trichteröffnung central gestellt, so worden die Körner am regelmässigsten fallen, d. h. am
gleichmässigsten und dichtesten liegen. Es ist daher nicht unwichtig, dos» die Stellung des Trichterlialse»

genau fixirt ist Hielt Broca don Trichter mit der Hand über das Glasliter, so erhielt er Differenzen bis

zu 10 ccm; wurde der Trichter im Deckel befestigt, seine Oeffnung aber erst central, dann etwas excentrisch

und zuletzt gauz bis an die Glaswand anstossend gehalten, so stiegen die Abweichungen bis 19 ccm, bei

einem Schädel von 1500 ccm Inhalt könnten daher bloss aus der verschiedenen Tricbterstellung Messungs-

Unterschiede bis zu 27 ccm resultiren.

6) Einfluss der Fallrichtung.— Ein schräg aufsitzender Trichter wirkt gerade so, wie ein excen-

trischcr: die an die Wand des Messgefasscs an«chlagendeu Körner lagern sich unregelmässiger, d. h. weniger

dicht, Broca konnte durch blosse Aendcrungen der Trichteraxo Differenzen von 6 bis 7% ccm pro Liter

erzielen. Es ist daher wichtig, dass der Deckel dick genug (2 cm) ist, um dem darin sitzenden Tricbterhals

jedo Bewegung zu verwehren.

7) Einfluss der Länge des Trichterhalsos. — Dieselbe ist von keiner Bedeutung für die

Lagerung des Schrotes.

8) Ein fl obs von Schütteln und Stossen auf die Dichtigkeit des Schrotes. — Könnte

man nicht alle Umständlichkeiten des Messens vermeiden, indem man den Schrot so lange klopfl und

schüttelt, bis er die grösste Dichtigkeit erreicht hat? Broca prüfte auch diese Frage experimentell; er füllte

das 175 mm hohe zinnerne Norraalliter (Glasgefasso waren wegen ihrer Zerbrechlichkeit von diesen Ver-

suchen ausgeschlossen) mit grande vitesse und setzte es nun energischen StÖBsen aus; er erhielt das folgende

Resultat: nach 20 Schlägen der flachen Hand konnte das Liter an Schrot mehr aufnehmen: 181 g; wurde es

hierauf 16 mal aus 20cm Höhe auflällen gelassen, so fasste es weitere 121g Schrot: nach 58 maligem weiteren

Aufstoseen aus einer Höhe von 30 cm konnte mau noch 148 g einfullen. Hiermit schien die grösste Dichtig-

keit erreicht: bei weiteren Stossen ging kein neuer Schrot mehr hinein. Im Ganzen warpn 450 g Schrot

nachgefüllt worden , d. h. die ursprüngliche ßchrotfüllung hatte sich um 67 ccm gesetzt. Als man nach dem
letzten Stoss den Schrot ausleerto, zeigte sich, dass die Körner in den unteren Schichten anfingen, sich ab-

zuplatten. Nun erhebt sich aber die schwierige Frage: wann soll man mit den Stossen auf hören? Früher

haben sich die oberen Schickten noch nicht bis aufs Maximum gesetzt; später fangen die unteren Körner

schon an, sich abzuplutten. Durch Uoboroiukommen das Muess der Stösso zu reguliren, gebt auch nicht

wohl an, ebonso meint Broca, dass man in den Messglasern nicht, wie im Schädel, ein Maximum der

Dichtigkeit mit Hülfe eines Stopfinstrumentes erzielen könne, da der Schrot in den offenen Messgefässcn um
den Stopfer herum heraufgleit« und auswciche. Broca kommt dahor zu dem Schluss, dass man darauf ver-

zichten müsse, die Dichtigkeit durch Stoss reguliren zu wollen; es bleibt Nichts übrig als die Garantie für

gleichmäßige Schrotdichtigkeit in der strengen Befolgung möglichst genauer Kegeln für alle Einzelnheiten

der Messung zu Buchen.

Broca geht nun nach Erledigung dieser mehr allgemeinen Fragen auf die eigentliche Volummessung
des Schädels selbst ein. Wird Schrot in die Schädelhöhle einfach eiugegossen

, so wird dieselbe nur sehr

nngUdchmäasig ausgefüllt. J)ie vollständige Erfüllung des Schädels ist aber Grundbedingung für jede exact«

Volummessung. Eine Reihe von Versuchen am eräna etalon zeigte, wie wenig das einfache Eingiesseu mit

Schrot diese Bedingung erfüllt: 1) Der zuerst schräg nach vorn, dünn nach hinten geueigto Schädel wird

mit mittlerer Geschwindigkeit gefüllt. Er ist scheinbar ganz voll
,
die Füllmasse beträgt = J. 2) Nach

mehrmaligem Neigen nach vorn und einigen Stossen entsteht ein leerer Raum von 35 ccm Füllung = J

4- 85. 3) Starkes, eine Minute lang dauerndes Schütteln und Stossen: neuer leerer Kaum von 52 ccm Füll-

masse = J -f- 87. 4) Möglichst starkes Einstopfen mit dem Zeigefinger. Neuer leerer Raum von 18 ccm
Füllmasse = J -f- 105. 5) Eindrücken des Schrotes im Foramen tnagnum mit dem Daumen lässt weitere
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7 ccm gewinnen. Füllmasse r.= J 112. 6) Anwendung de» conischen Stopfers, bi» der harte Widerstand

zeigt, dass das Dichtigkeitsmaximum erreicht ist. Leerer Raum von 40 ccm; Füllmasse = J 152 ccm!

Bisher wurde zu wenig Gewicht auf diese Verhältnisse gelegt; man hatte keine Garantie, ob die

Schädelhöhle auch wirklich gefüllt war. Selbst Morton, der wahrscheinlich am dichtesten gefüllt hatte,

blieb sehr wahrscheinlich noch um 50 ccm hinter dem Maximum der Füllung zurück. Diese Unsicherheit

der Schädelnusfüllung hatte zur Folge, dass derselbe Beobachter an demselben Schädel bei verschiedenen

Messungen Unterschiede bis zu 30 und 40 ccm erhalten konnte.

Die Form des Stopfers ist nicht ganz gleichgültig: ein spitzconischer Stopfer erfüllt seinen Zweck am
besten. Broca’s Stopfer hat einen cylindrischen Theü (Handgriff) von 20mm Durchmesser und einen coni-

schen, in eine stumpfe Spitze auslaufenden von 10 cm Läuge (der conische Theil hatte bei einem von

Broca’s Fabrikanten Mathieu bezogenen Stopfer 20cm Länge). Broca fangt an zu stopfen, wenn das

erste Liter Schrot in den Schädel entleert ist. Die Gleichmässigkeit der Schrotlagerung, die durch den

Stopfer erreicht wird, war eine fast absolute: die Differenz sehr vieler Messungen desselben Schädels betrug

nie über 5, und nur selten mehr als 3 ccm.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Druck des Stopfers die Schrotkörner doch nicht ahplattet; Schrot,

der in Broca’s Laboratorium zu mehreren tausend Messungen henutxt worden war, war zwar etwas ab-

gerieben, die Körner aber noch vollkommen rund. Broca riith übrigens wegen der Abreibung, nach 200

bis 300 Messungen wieder neuen Schrot zu nehmen. Ganz frischer, glänzender Schrot stopft sich nicht so

gut, als ein schon etwas gebrauchter, der seine Politur verloren hat. Mau thul daher gut, mit frischem

Schrot etwa 10 verlorene Messungen zu machen. (Auch Anfeuchten und Wiedertrocknen des Schrotes über-

zieht die Körner mit einer dünnen Oxydhülle and benimmt ihnen die störende Glätte.) Es ist nöthig, den

Schrot von Zeit zu Zeit in einem feinen Sieb vom Staub, den er in den Schädeln annimmt, zu reinigen.

Die Dicke der Schrotkörner ist im Princip gleichgültig: alle Nummern zeigen unter gleichen Be-

dingungen (Fallhöhe, Fallrichtung, Fallgeschwindigkeit) gleiches Verhalten. Indessen sind die Resultate doch

um so constanter, je dünner der Schrot ist; umgekehrt stopft sich dickerer Schrot im Schädel besser. Nach

Broca’s Versuchen eignet sich Schrot von 2,2mm Durchmesser nach beiden Richtungen bin sehr gut für

die Messung (Nr H der französischen Scala, die übrigens nicht mit der deutschen übereinstimmt; bei uns

bat Nr. 7 einen mittleren Durchmesser von 2,2mm, und ich habe bei den folgenden Untersuchungen diese

Schrotnummer angewandt).

Mit der Ausfüllung des Schädels bis zum Maximum der Schrotdichtigkeit ist der erste Act der Messung

beendigt; der zweite besteht darin, dass der Schrot in die Neugefiue eingefüllt wird und zwar so, dass er

hier mit gleicher Dichtigkeit lagert, wie im Schädel. Leider lässt sich das nicht a priori bestimmen, es

lässt sich nur durch Vergleich mit einer Normalmessung
,

die das Volum wirklich genau angiebt, experi-

mentell durchprobiron, unter welchen Füllbedingungen dies der Fall ist. Als Normaltnossung diente Broca
die oben erwähnte Quecksilbernes>ung des eräne etalon. Füllte Broca den letzteren nach seiner Methode

mit Schrot, so erhielt er in den Meosgefassen je nach der verschiedenen Art vorzugehen, bald kleinere, bald

grönsere Zahlen, als bei der Quecksilbermessung; gab aber eine bestimmte Art der Einfüllung in die Me»B-

gefasse dieselbe Volumgrösse, wie das Quecksilber, d. h. die wahre Capacitüt, so war die Voraussetzung

erfüllt, dass der Schrot in Schädel und Messgefässcn gleich dicht gelagert war, und die Vorschriften für

die Messung waren so empirisch festgestellt

Wie die Beobachtungen Broca’s gezeigt haben, hängt dio Schrotdichtigkeit in den Messgefäasen

wesentlich von zwei Factoren ab, von der Fallhöhe und von der Schnelligkeit des Füllens. Durch Benutzung

dieser Momente hat man es in der Hand, die Dichtigkeit bis za einem gewissen Grade zu vergrössern oder

zu vermindern.

Der erste der beiden Factoren, die Fallhöhe, lässt sich nicht unbegrenzt ausdehnen: die Glasmcsa-

geftlM dürfen weder zu hoch, noch zu weit sein. Bei grösserer Höbe, als 50 ccm setzt sich der Schrot

nach Broca stärker, als er dies im Schädel selbst thut, man darf also darüber nicht hiuuusgehen. Auf der

anderen Seite rückt bei zu grosser Weite die Maasstheilung so nahe aneinander, dass man nicht mehr
genau ablesen kann. In dieser Beziehung ist ein MeBScylinder von circa 4cm lichter Weite am günstigsten:

man kann hier 5 ccm mit Sicherheit und einzelne Cubikcentimeter mit grosser Wahrscheinlichkeit ablesen.

Aus dieser Beschränkung des Messgefässps in Bezug anf Höhe nnd Weite gebt nun hervor, dass das

Volum eines erwachsenen Schädels, das normul Btets 1000 ccm übersteigt, auf ein einziges Mal nicht ge-

messen werden kann. Es empfiehlt sich daher für die erste dieser Messungen, sogleich ein ganzes Liter-

maass zu nehmen, und zwar das Normalliter, das als MetallgofäsB den Vortheil leichterer und sicherer Hand-

habung gewährt. Man füllt es, streicht das Höherstehende ab und bat so schnell die Messung der ersten

1000 ccm beendet. Für die Restmessung ist ein graduirtes, durchsichtiges, d. h. ein Glasgeffcss erforderlich.

Um in den soeben begründeten Grenzen zu bleiben, nimmt man am besten ein halbes Liter Messglas von

88 bis 40cm Höhe und circa 4cm Weite, das oben im Niveau von 500 ccm abgesebliffen ist. Uebersteigt

8 *
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die Mcngo de« zu messenden Schrotes 1500 ccm, so streicht mau das Messglas ab und misst den Rest in

demselben Gefasse.

So sind aus praktischen und aus Genauigkeitsgründen die Measgefüsse gegeben, und es handelt sich

nuu darum, durch Regulirung der Füllgeschwindigkeit das richtige Maass zu erhalten, d. b. also dieselbe

Dichtigkeit, die der Schrot im Schädel hatte. Die durch QueckHilbcrinessung bestimmte Capacitat des

eräne etalon betrug 1424 ccm. Rroca erkannte sofort, dass er den Schrot sehr schnell in die MeBsgefasse

eingiessen musste, um dies Volum zu erhalten; so oft er langsam in die MeBsgefasse einfüllte, blieb das

Volum des Schrotes, der den Schädel gestopft ausgefüllt hatte, beträchtlich (notableroent) hinter 1424 ccm

zurück. Um dies Maass zu erreichen, war es iiöthig, zunächst das Zinnliter mit dem maximum du vitesse

zu füllen: es musste in zwei, höchstens drei Secunden vollständig gefüllt sein; das Ueberstebende wird ab-

gestrichen. Im OlasgefäBs fällt der Schrot höher, er wird hier also von selbst dichter lagern. Im gegebenen

Falle kam es nun darauf an, die Füllgeschwindigkeit so zu regeln, dass der noch zu messende Rest des

Schrotes 424 g betrug. Bei Anwendung von verschieden weiten Trichtern (von 10, 12, 15, 17 und 20 mm
Oeflhung) fand Broca, dass nur der weiteste dieser Trichter, also die grösste Füllgeschwindigkeit, die ge-

forderte Grösse gab.

Broca schliesst seine Untersuchung mit den Worten: houb pouvons en conclure, que la jauge d'un

eräno ordinaire, en plomb Nr. 8, mesurce en deux temps, d'abord dans le litre en etain au maximum de

vitesse, puis dans IVprouvette graduee de 38 centimetreB de haut, avec la vitesse que donne un entonnoir

de 20 millimctres, revient au volume qu’elle occupait dans le eräne. En d'autres termes, le taaseraent

moyen da plomb dans les deux vases est egal au tassement moyen du plorub introduit dans le eräne ä

l’aide du bourrage, et nous avons ainsi la preuve de l'exactitude de notre proced« de cubage.

In der Brocn’schen Arbeit folgt nun noch die Beschreibung seines Messverfahrens, auf welche

wir noch spater zurückkommen werden. Zunächst haben wir die bisherigen Untersuchungen

einer kritischen Prüfung zu unterziehen.

Der Cräne 6talon und die aus ihm abgeleiteten Folgerungen.

Broca giebt selbst zu, dass seine, auf Grund der oben eingehend dargelegten Untersuchungen

angenommene Methode Resultate ergiebt, die 20 bis 30 ccm mehr betragen, als die seiner früheren

Messungen. Noch grösser sind die Unterschiede, wenn man die Zahlen anderer Forscher mit

denen Broea’s vergleicht: bei ein und demselben Schädel erhielt Broca als Maass der Schädel-

capacitat 1356cm, Schaaffhausen *) nur 1280cm, eine Differenz von 76 ccm! Auch in den

Untersuchungen Broca’s finden sich einige Punkte, die ihn hätten stutzig machen können, ob

seine Methode doch nicht vielleicht zu grosse Werths ergäbe. So wurde das Volum des den

crane etalon erfüllenden Kautschukballons von 2 Liter Inhalt bei 2 m Wasserdruck doch noch um

50 ccm von der nach Broca’s Methode gefundenen Grösse übertroffen, obgleich der Ballon sich

hernienartig durch die Fissura orbitaüs superior hervorstülpte; man sollte doch meinen , dass in

diesem Falle der Ballon überall dicht an den Schädelwänden hätte anliegen müssen, so dass die

so gefundene Grösse wegen der Vorbuchtungen durch die Oeffnungen der Ilirnkapsel eher zu

groBH, als zu klein gewesen sein dürfte. Und eine noch bedenklichere Beobachtung machte Broca,

als er den Einfluss von Schütteln und Stoasen auf die Dichtigkeit des Schrotes studirte. Das mit

gr&ndc vitesse gefüllte Zinnliter konnte nach längerem Stossen allmälig noch 67 ccm mehr fassen;

die Schrotdichtigkeit in ihm war also weit davon entfernt, ein Maximum der Dichtigkeit dar*

zustellen. Nun erinnere man sich, dass die beiden Hauptgrundsätzc der B roca’schen Messung

*) Corruspoudenzhlatt für AnthropoL etc. 1879, 8. 101.
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die sind, dasB 1) der Schrot ira Schädel durch Stopfen auf das Maximum Reiner Dichtigkeit

gebracht wird, und dass 2) der Schrot in den Me68gefässen gleich dicht, wie im Schädel liegen

»oll! Im Zinnliter liegt er, wie wir soeben gesehen haben, bei Weitem nicht in möglichst dichter

Lagerung, und ebenso sind die Bedingungen, unter welchen der Rest des Schrotes in das halbe

Glaslitcr eingeftlllt wird, ganz dazu angethan, ihn nicht dieRO Maximaldichtigkeit erreichen zu

lassen: von allen versuchten Trichtern wählt Broca den weitesten, d. 1». denjenigen, bei welchem

der Schrot am lockersten liegt, bei welchem die Dichtigkeit die geringste ist

Hier liegt ein Widerspruch, der daraufhinweist, dass irgendwo in Broca’s Untersuchungen

ein Irrthum untergelaufen sein muss. Broca hat eine Normalmessung des eräne etalon vor-

genommen, indem er denselben zuerst dicht machte und dann seine genaue Capacität mit Queck-

silber ermittelte. Wenn er nun denselben Schädel mit Schrot bis aufs Dichtigkeitsmaximum

füllte, und die SchrotiÜllung in den Messgläsern ihm dieselbe Grösse gab, wie die Quecksilber-

messung, so schloss er daraus, dass die Schrotdichtigkeit auch hier die gleiche gewesen sein müsse, wie

im Schädel. Wie wir nun aber sehen, hat uns Broca selbst gezeigt, dass von einer Maximal-

dichtigkeit wohl im Schädel, nicht aber in den MessgefÜssen die Rede Kein kann. Es bleibt daher

kaum etwas Anderes übrig, als anzunchmen, dass die Quecksilhermessung nicht die genaue

Grösse der Schädclhöhle angab. Und in der That ist die Möglichkeit bedeutender Fehler

bei der Quecksilhermessung nicht ausgeschlossen. An eine Nachgiebigkeit des Schädels gegen

den Druck des Quecksilbers darf man freilich hei dem eburneirten eräne etalon kaum denken, wohl

aber erscheint es fraglich, oh der Verschluss der Oeffnnngen wirklich ein so vollständiger war,

dass das Quecksilber nur die Schädclhöhle erfüllte. Mochte das Knocheugcwcbe auch noch so

verdichtet sein, so mussten doch noch eine grosse Menge Oeffnungen an der Innenseite der Hirn-

kapsel fortbestehen, durch welche Gefässe und Nerven auB der Schädelhöhle herausfuhrten. Wie

zahlreich sind die kleinen Zweige der verschiedenen Arteriac meningeae, die durch die Foratnina

diploica und die ziemlich geräumigen Canales diploid zum Maschcnwerk der Diploe hineinführen.

Wenn auch die Knochenwand verdickt und verdichtet war, so beweist doch Nichts, dass nicht in

dem Jahrhunderte lang ausmacerirten Gräberschädel reichliche Lufthöhlen der Diploü vorhanden

waren. Wie leicht konnte ferner das Quecksilber Beinen Weg durch die Fissuren und Löcher im

Felsenbein zu den Luftzellen des Warzen fortsatzes finden! Ja noch w'eit grössere Fehler waren

nicht ausgeschlossen. Broca goss über die Schädelbasis eine Wachsschicht und verschloss die

Nasenhöhle, indem er sie mit Gipsbrei ausfüllte. Aber verstopfte denn das Wachs die zahlreichen

und unregelmässigen Oeffnungen an der Basis wirklich ko solid, lullte der in die Nasenhöhle ein-

gegossene Gipsbrei die letztere auch wirklich so vollständig aus, dass nicht das mit der grössten

Leichtigkeit durch die feinsten Spalten durchsickemde Quecksilber irgendwo ein unverstopfte«

Loch, einen offenen Spalt fand, durch welche es aus der Schädelhöhle austrat? Und einmal dem

Verschluss der Schädelhöhle entronnen und zwischen den nicht überall anliegenden Gips und die

Nasenhöhlenwand gerathen, welch grosse und weite Buchten standen ihm da in den Höhlen des

Stirnbeins, des Siebbeins, des Keilbein« und der Oberkiefer offen!

Allo diese Erwägungen liessen mir es als nothweDdig erscheinen, Broca’s Beobachtungen zu

wiederholen und zwar so, dass die Möglichkeit solcher Fehler ausgeschlossen war. Das konnte

aber nur so geschehen, dasB man Alles, was nicht zur eigentlichen Hirnkapsel gehörte, absprengte,

die Hirnkapsel selbst in zwei Theile theilte, die letzteren innen und aussen überall wasserdicht
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verkittete und zuletzt wieder beide Tlieile fest zusammenfügte. Auch erschien cs mir wünschen»-

werth, nicht einen einzigen derartigen cräue etalon herzustellen, sondern die Prüfungen au mehreren

verschieden grossen vorzunehmen; war dann auch bei dem einen ein Fehler vorgekommen, so

musste sich derselbe sofort bei der Untersuchung der anderen zu erkennen geben. Ich wählte

daher drei Hirnkapseln aus, von denen die eine, mit Schrot gemessen, ziemlich genau der Grosse

des Broca* sehen eräne etalon entspricht, während die zweite etwas und die dritte beträchtlich

grösser war. Die Gesichter waren schon früher bei meinen Untersuchungen über den Schädel*

modulus abgesprengt worden, ich brauchte die Hirnkapseln also nur noch zu durchsiigen, zu ver-

dichten und wieder zusammenzufügen. Nachdem sie durch einen Medianschnitt in zwei symme-

trische Hälften zerlegt waren, wurden zuerst alle makroskopischen Oeffnungen von innen und von

aussen mit Wachs verstopft, darauf der Innenfläche des Schädels ein zweimaliger Anstrich von

Copalfirniss gegeben, drei Drahtsuturen durch die Tabula externa vorbereitet, die Sägefläche beider

Hälften mit Guttaperchakitt (Guttapercha in Schwefelkohlenstoff gelöst), bestrichen und nun unter

Schliessung der Drahtnähte die beiden Hälften wieder zusammengefügt, zuletzt noch das Foramen

magnum mit Ilolzplättchen und Wachs verschlossen, in den Scheitel ein Loch von 13 inm Durch-

messer gebohrt, dessen Wände ebenfalls gefirnisst, und Wasser in den Schädel eingegossen —
überall an der Basis drangen zwischen Wachs und Schädelwand die WaKsertropfen hervor. Ich

machte die Schädel wieder auf, revidirte alle Waehspfropfen noch einmal sorgfältig, gab der

Innenfläche noch einen neuen Anstrich mit Copallack, und schloss wieder die Hälften zusammen —
von Neuem drang das Wasser überall an der Schädelbasis durch. Erst als das Wachs vollständig

wieder ausgeschmolzen
,
Stirn- und Keilbeinhöhlen und alle Löcher von innen und von aussen mit

Mennigkitt (Mennige mit Leinöl) ausgekittet, Innen- und Aussenfläche zweimal mit Mennigölfarhe

angestrichen, beide Hälften mit Mennigkitt, Drahtsuturen und ausserdem auch noch durch ein

P/jcm breites, ringBumlaufendcB, durch Schrauben fest angezogenes Eisenband fest aufeinander

geschlossen, und schliesslich auch noch das Foramen magnum mit Holzplättchen und Siegellack

geschlossen war, erst dann waren die Hirnkapseln wirklich wasserdicht: das eingefullte Wasser

behielt sein Niveau, und das ausgegossene Wasser hatte genau das Volum des eingegossenen
,
so

dass also auch das Knochengewebe kein Wasser aufsog.

Auch ein zweiter Versuch, den ich mit zwei Schädeln machte, an welchen das Schädeldach

durch den gewöhnlichen Sectionsschnitt abgesägt war, zeigte, wie schwer es ist, den Schädel wirk-

lich wasserdicht zu verschliessen. Nachdem ich alle sichtbaren Löcher an der Basis mit Kitt

verstopft und die Innenfläche mit Mennigölfarbe fiberstrichen hatte, tröpfelte das eingefüllte

Wasser aus dem gut zusammengefugten Schädel doch wieder zur Nase heraus. Hätte ich die

Nasenhöhle wie Broca mit Gipsbrei ausgegossen, so würden sich wahrscheinlich Stirn-, Siebbein-,

Keilbein- und Kieferhöhlen mit Wasser gefüllt haben, und beim Wiederausgiessen hätte ich sicher

ein beträchtlich zu grosses Maass für die Schädelhöhle erhalten. Erst als ich auch hier die Ge-

sichter abgesprengt, die Höhlen in Stirn- und Keilbein durch Entfernung der äusseren Wand

weit geöffnet, und die jetzt freiliegenden Theile der Basis gekittet und angestrichen batte, waren

auch diese zwei Schädel wasserdicht

Ich hatte durch die beschriebenen Manipulationen drei Normalmaassschfulel erhalten, deren

Volum sich durch Wassermessung genau und sicher ermitteln licss. Das von Broca gegen die

Messung mit Wasser ausgesprochene Bedenken, dass nämlich das Wasser den Knochen benetze
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and von ihm angesogen werde, füllt hier fort, da von der mit Oelfarbe angestrichenen Innenwand

das Wasser abläuft und ganr. und gar nicht angesaugt wird. Dagegen ist die Wassermessung viel

einfacher und wegen der durch das geringere specifische Gewicht bedingten Leichtigkeit der Mani-

pulationen vortheilhafier. Das Volum des eingefüllten und des wieder ausfliessenden WasBers

wurde genau gemessen
;

es stellt sich bei je 5 mal für jeden Schädel wiederholten Messungen

jedesmal derselbe Werth heraus, nämlich für Schädel I 1327, für Schädel II 1506 und für

Schädel III 1941 ccm.

Nachdem so die wahre Capacität der drei Normalmaassschädel festgestellt war, war es die

nächste Aufgabe, mit Hülfe dieser Grösse das specifische Gewicht (die Dichtigkeit) des nach

Broca eingestopften Schrotes zu bestimmen, und damit zu vergleichen, wie 6ich die Dichtigkeit

des Schrotes in den Messglasern verhält.

Das specifische Gewicht der Schädel- Schrotfüllung erhält man, wenn man deren Gewicht mit

dem bekannten Volum der Schädelhöhle vergleicht. Ich füllte jeden der drei Normalmaassschädel

10 mal genau nach Broca’s Vorschrift und erhielt für den eingestopften Schrot die folgenden

Gewichtszahlen:

Schädel I Schädel II Schädel III

9274 g 10556 g 13602 g

9269 „ 10487 , 13561 ,

9273 „ 10 494, 13 579,

9272 , 10528, 13 557 ,

9278, 10521, 13560,

9271 , 10526, 13608,

9300, 10546, 13540,

9263, 10512, 13597 „

9256, 10506, 13 589 ,

Durchschnitt
9270, 10546, 13560,

aus 10 Wägungen: 9272,6 g 10522,2 g 13 575,3 g

Daraus berechnet sich das specifische Gewicht für

Schädel I = = 6,988.

Schädel II = = 6,987.
Iu06

Schädel III = = 0,994.

Das aus 30 Wägungen berechnete mittlere Gewicht des nach Broca im Schädel festgestopften

Schrotes beträgt demnach 6,99. %

Es fragt sich nun, wie ist das specifische Gewicht des Schrotes in den, nach Broca’ s Me-

thode gefüllten Messgefössen •)?

*) Bei dem heftigen Stow, dem die Me*»gefiU*e durch das Einfüllen mit Schrot ausgeneizt «nd, ist die

Frage wohl berechtigt, ob das doch immerhin nachgiebige Zinn nicht allmttlig durch den Anprall der schweren

Schrotmengen ausgeweitet wird ? Ich machte, um diese Frage zu untersuchen, eine grosse Anzahl von Füllungen
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a) Im ganzen (Zinn*) Liter. Das spezifische Gewicht ist hier der tausendste Theil des

Sehrotgewichtes. 30 Wägungen des bei 14® K. nach Broca in das Zinnliter eingefQUten Schrotes

hatten ein mittleres Gewicht von 6309,7 g (Maximum 6517, Minimum 6501g); das specifische Ge-

wicht des Schrotes im Zinnliter ist demnach 6,5097.

b) Im halben, vollgefüllten Glasliter. 30 Wägungen ergaben ein mittlere« Schrot»

gewicht von 3342,46 g (Maximum 3349, Minimum 3337 g); das specifische Gewicht des Schrotes

im halben Liter beträgt also 6,6849.

c) Ira halben Glasliter, wenn derselbe nur theilweise gefüllt »st Es lässt sich

denken, dass der Schrot im halben Glasliter nicht überall gleich dicht lagert, sondern dass die

tieferen Schichten, in welchen der Schrot je aus grösserer Höhe auffallt, dichter gelagert sind. Die

Wage bestätigt das nicht. Füllt man das halbe Liter abtheilungsweise immer mit Schrotmengen

von je 334,2 g, so erhält man genau die Voluminaasse von 50, 100, 150 etc. ccm, TheilmeBsungen

im halben Liter haben daher genau dasselbe specifische Gewicht, wie der Schrot im vollständig

gefüllten halben Liter, d. h. 6,6849.

Nach diesen Ergebnissen lagert der Schrot im halben Liter dichter als iin Zinnliter (speci-

fisches Gewicht = 6,6849 und 6,5097); in beiden Messgefäßen ist aber die Lagerung beträchtlich

weniger dicht, als im Schädel selbst (specifische« Gewicht = 6,99); die in den Mcssgefassen auf-

gefundenen Werthe werden also in gleichem Verhältniss zu gross sein.

Versuchen wir nun durch directe, nach Broca' 8 Methode ausgefuhrte Schrotmessungen

unserer drei Normalmaassschädel, deren Cnpacität volumetrisch genau bestimmt int, nachzuweisen,

wie weit Broca’s Zahlen sich von dem wirklichen Cuhikinhalt der Schädelhöhle entferneu.

Schädel I Schädel II Schädel III

Wirkliche Capacität 1327 ccm 1506 ccm 1941 ccm

Broca’sche Messungen 1 141G „ 1600 „ 2055 „

2 1412 „ 1598 „ 2067 „

3 1412 „ 1586 * 2055 „

4 1410 , 1602 „ 2058 „

6 1412 „ 1600 » 2057 „

6 1411 „ 1605 * 2057 „

7 1416 „ 1600 „ 2064 „

8 1414 , 1602 * 2056 „

9 1413 „ 1598 , 2058 „

10
Mittel aus je 10

1411 „ 1605 * 2058 „

Broca'schen Messungen

:

: 1412,7 ccm 1600,6 ccm 2058,5 ccm

und Wägungen in einem von Matbien bezogenen Zinnliter, das bei Nachmessung des Volum» genau 1000 ccm
fasste. Zuerst wurde genau nach Broca's Vorschrift 20 mal mit Schreit von 2,2 mm Durchmesser gefüllt und

jedesmal gewogen, hierauf folgten 80 Füllungen, ohne zu wiegen, und dann wurde wieder die hundertste bis

hundert zehnt« Füllung gewogen: da* mittlere Gewicht der ernten 20 und da* der letzten 10 Wägungen nimmt*
bis auf 0,2 g genau überein, und die volumetrisch wieder gemessene Capacität des Zinnlitera betrug unmittelbar

narb den 110 Füllungen wieder genau 1000 ccm. Es war dadurch festgestellt , dass das Zinnliter durch di*

schweren Füllungen keine Ausdehnung erleidet. Bei dem halben Glasliter hatte Broca ein* Ausweitung durch
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Die nach Broca’s Messmethode gefundenen Werthe sind also gegen die wirkliche Capacität

bei Schädel I nm 85,7 ccm, bei Schädel II um 94,6 ccm, bei Schädel III um 117,5 ccm zu gross, in

Procenten der wirklichen Grösse ausgedrückt um 6,46 Proc., um 6,28 und uqi 6,05 Proc. Je

grösser der Schädel ist, um so mehr nehmen die Procentzahlen des Unterschiedes ab. Liegt hier

ein Beobachtungsfehler vor? Oder wie erklärt sich sonst diese Ungleichheit? Sie erklärt sich aus

der Art der Broca’scben Volumbestimmung in verschiedenartigen Messgelussen. Dieselbe Betxt

sich aus zwei verschiedenen Elementen zusammen, aus der constanten, im ganzen Liter gemessenen

Zahl von 1000 ccm, und aus der, bei jedem Schädel verschiedenen Restgröwsc, die im halben Liter

gemessen wird. Die ersten 1000 ccm Schrot liegen, wie wir sehen, lockerer, als der liest deB

Schrotes; je grösser daher die im halben Liter gemessene Restgrösse ist, desto dichter wird das

Mittel aus der ganzen Messung werden, desto geringer also der procentarische Unterschied zwischen

der wirklichen Capacität und der Bro ca’ sehen Zahl* Ein Schädel, dessen Capacität nach Broca

genau 1000 ccm beträgt, fasst eine SchrotfÖllung von 6509,7 g (siehe oben S. 64). Diese Fällung

liegt im vollgestopften Schädel mit einer Dichtigkeit von 6,99; daraus lässt sich leicht berechnen,

dass die wirkliche Capacität dieses Schädels nur 931,287 ^1000 X ccra beträgt Die

Broca’Bche Messung nnseres Schädels I gab uns nun ausser den ersten lOOOcem noch 412,7, im

halben Liter bei einer Schrotdichtigkeit von 6,6^49 gemessene. Diese letzteren entsprechen, auf

die Schrotdichtigkeit im Schädel reducirt, 394,6 ccm, die wir also zu den aus der Litermessung ge-

fundenen 931,3 ccm zu addiren hätten: wir erhalten 1325,9 ccm, also fast genau die durch directe

Volnmmessung durch Wasser gefundene Zahl.

Bei Schüdelll müssen wir zu 931,3 ccm (der der ersten Litermessung entsprechenden Schrot-

menge bei der Dichtigkeit der Scbädclfullnng) noch das Maass hinzuzählen, das sich ergiebt, wenn

wir die im halben Liter gemessenen G00,G ccm auf die Dichtigkeit von 6,99 reduclren. Wir

erhalten dafür 574,4 ccm, in Summa also 1505,7 ccm, d. h. das mit Wasser gefüllte Volum des

Normalmaassschädels II.

Wenn wir in gleicher Weise da» Volum des Schädels III aus der Broca’ sehen Messung und

dem specifischen Gewicht des Schrotes berechnen, so erhalten wir 931,3 -f* 1011,9 = 1943,2 ccm,

also eine Grösse, die dem wirklichen Volum (1941 ccm) wenigstens sehr nahe kommt; die kleine

Differenz erklärt sich leicht aus der verhältnissmässig geringen Zahl von Bro ca’ sehen Messungen,

deren Mittel leicht um etwa 2 ccm höher sein konnte, als die wirkliche Bro ca’ sehe Grösse.

Es geht aus dem Bisherigen hervor, dass nicht eine einfache procentarische Reduction genügt,

um aus den Bro ca’ sehen Schrotmessungen die wahre Grösse des Schädels zu berechnen, sondern

dass dazu eine viel complicirtere Formel gehört (Capacität = 931,8 -f- 1 X wobei 1 die

Grösse der Restschrotmessung im halben Liter bedeutet). Für die Praxis dürfte sieb eine Tabelle

die BchrotfüHungen constatirt (nach 30 Schrotfüllungen circa 3 ccm)*). Die Versuche, die ich mit zwei, ruh

starkem Glas angefertigten
,
von Mat hie u bezogenen halben Ulasliteru austellte

,

gaben mir ein davon ab-

weichende* Resultat : nach je 100 SohrotftiUiingeD war das tichrotgewicht im hallten Liter genau danselbe, wie

bei den ersten Füllungen
,
und ebenno war die volumetrisch bestimmte Grosse de* halben Liters nach 1 10 Fül-

lungen unverändert; da« halbe Glasliter, au welchem Broca die elastische Ausdehnung des Glases nach wies

hatte vielleicht dünneres Glas, als die von mir benutzten.

*) Mrm. ü'Anthropologie, 2. Serie, Bd. I, psg. 148.

ArchiT für Anthropologie. IW, XXII. Supplement. tj
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empfehlen, welche von 5 : 5 ccm die correBpondirenden Werthe nngiebb Wir fügen diese Tabelle

am Schluss dieser Arbeit an (s. S. 78).

Broca hat in seinen Untersuchungen in den Memoire« auch die Messung mit Weisspfeffer-

körnern erwähnt, im Ganzen aber sie für kaum besser, als die mit anderen Körnerfrüchten gehalten.

In den späteren Instruction« craniologiques (1875, psg. 109) giebt er indessen den Weisspfeffer-

kümera den Vorzug vor anderen Pflanzeukörnern, da sie allein eine Stopfung auf ein Dichtigkeit**

maxiraum vertragen, während andere Körner, wie Graupen u. s. wM und selbst Sand sich schnell

vermahlen. Broca empfiehlt hier für zerbrechliche Schädel deren Füllung mit Weisspfeffer

genau nach den Regeln der Schrotfüllung; bei der Volummeasung aber weicht er von der

Schrotmessung darin ab, dass er nicht das Zinnliter anwendet, sondern alle Messungen im halben

Liter mit dem Trichter von 20 mm OefTnung voruimmt. Weisspfeffer setzt sich nicht ganz so

stark, wie Schrot; man würde daher, wenn man ganz 60 , wie mit Schrot messen würde, zu hoho

Zahlen bekommen, und diesen Uebelstand vermeidet Broca, indem er gleich von Anfang an ein

höheres Gefass anwendet, in welchem sich die Körner stärker setzen.

Man darf nicht übersehen, dass in beiden Arten zu messen, doch ein Mangel vou Parallelem us

ist. Bei der Schrotmessuug wird das Dichtigkeitsmittel um so grösser, je grösser die zu messende«

Sehrotinenge ist, bei der PfeffermesRung bleibt die Dichtigkeit immer constant; d(e letztere Art, zu

messen, wird daher bei grösseren Schädeln grössere, bei kleineren Schädeln geringere Maasse

zeigen, als die Schrotmessuug. Dazwischen wird eine Grösse liegen, wo Schrot- und Pfeflermessung

genau das gleiche Resultat geben.

Ich habe die drei Normalmoassschädel ebenso wie mit Schrot, auch mit WeisspfefTer durch-

geprüft und ich erhielt dabei die folgenden Maasse:

Schädel I Schädel II Schädel III

Wirkliche Capacität 1327 ccm 1 506 ccm 1941 ccm

i 1410
TT

1610 „ 2065 „

c 2 1405
TT 1595 „ 2075 „

»
tu
c 3 1405 TT 1585 „ 2050 „

i 4 1415 TT 1610 „ 2065 „
Ci

$
5 1405

TT 1605 „ 2070 „

6 1420
TT 1610 „ 2055 „

a. 7 1415 TT 1595 „ 2067 „

*o ä 1405 TT 1597 , 2050 „
£ 9 1410 „ 1600 „ 2050 „

10 1405
T*

1590 „ 2060 „

Mittel ans je 10 Messungen: 1409,5 ccui 1599,7 ccm 2060,7 ccm

Nach diesen Zahlen liegt der Punkt, wo Schrotmessung und Pfefferraessung gleiche Resultate

geben, etwa bei ICOOecm (Broca’schc Messung); bei dem kleineren Schädel I zeigt die Weias-

pfeflermessung ein etwas kleineres (1409,5 gegen 1412,7 ccm), bei dem grösseren Schädel III ein

grösseres Maass (2060,7 gegen 2058,5 ccm), als die Schrotmessung. Doch sind die Unterschiede

nicht sehr gross. Die Reduction der WeisspfefFcriucssung ist eine einfach proceutarische, da die
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Messung in allen Einzelacten gleichartig (d. h. von gleichem specifisehen Gewicht) bleibt IGOOccm

Broca’scher Weisspfeffermessung stimmen mit 1GOO ccm Schrotmessung uberein und die letzteren

entsprechen einem wirklichen Schädelvolum von 1505,1 ccm. Das Weisspfeffermaass verhält sich

datier zur wirklichen Capacität wie 1600 zu 1505,1, d. h. die Alessung giebt um 6,305 Proc. zu

grosse Zahlen. Eine hieraus berechnete Reductionstabelle fuge ich gleichfalls am Schlüsse dieses

Aufsatzes (S. 79) bei.

Die in Deutschland üblichen Verfahren, die Schädelcapacität zu bestimmen.

Man bedient sich bei uns überall nur der Messung mit Körnermassen. Schädelausgüsse mit

Gips zum Zweck der Bestimmung der Schädelcapacität wurden wohl kaum jo in ausgedehnterem

Umfang gemacht, die Bestimmung der Schädelhöhlengrösso durch Einfüllen und Wiegen von Sand

(Davis) wurde bei uns nie, die durch Einfällen und Wiegen von Hirse seit Tiedemann, sowie

diu durch Wasser seit Huschke nicht mehr vorgenommen. Alle bei uns üblichen Verfahren be-

stehen darin, dass man den Schädel mit irgend einer Körnermasse ausfüllt und das Volum der

Füllung in Messglasern bestimmt. Ich wiederhole hier die Angaben der Autoren über die vor-

zugsweise angewandten Methoden: Virchow nimmt als Messmaterial Schrot 1
): „ich schlage vor,

dass man feines Schrot anwendet, dieses unter wiederholtem Schütteln des Schädels sorgfältig

einfüllt und nachher in einem caiibrirten Geftate direct misst.“ Andere Angaben über Schrot-

messung sind noch unbestimmter; so sagt Zuckerkandl *): „Das Fassungsvermögen der Schädel-

höhle wurde mittelst feinen Schrotes eruirt.“

Welcher misst mit Perlgraupen *): „Die Bestimmung (der Grösse des Schfidelinnenrauraes)

geschah durch Erfüllung der Schädel mit einer feinen Körnerfrucht (geschälter Weizen, sogenannte

Graupen) und durch volumetrische Messung der hierbei verbrauchten Körner innerhalb eines genau

graduirten Glascylindera. Es wurde Sorge getragen, dass bei Ausfüllung des Schädels, wie des

Hohlmaasses ein möglichst gleicher Druck auf die Körner ausgeübt wurde.“

Schaaffhausen nimmt gegen die von Spengel 4
) und Hudler 5

) gemachten Einwinde dio

Hirse als Messmaterial in Schutz *): „Ich halte noch immer die Ausmessung mit Hirse für eine

sehr zuverlässige, die sich auch bei zerbrechlichen Grabschädeln anwenden läBst. Durch Schütteln

des Schädels, wie des Messglases hat man bald ein Maximum der Füllung erreicht. Ich schüttele

das Glas, wenn es halb gefüllt ist, 4 bis 5 mal, und ebenso oft, wenn es bis 500 ecm gefüllt ist,

man verdichtet die Hirse um circa 30 ccm. Es würde zweckmässig sein, dem Messglas annähernd

dieselbe Form zu geben, die der Schädel hat, man würde aber bei solcher Weite des Messglases

5 ccm nicht von der Scala ablesen können.“

*) Dritt« allgemeine Versammlung: der deutschen Gesellschaft für Anthropologie zu Stuttgart, S. 30.

a
) Heise der österreichischen Fregatte Novara. Anthropologischer Theil I, 8. VIII.

a
) Welcher, Untersuchungen über Wachsthnm und Hau des menschlichen Schädels 1862, 8. 35.

4
) Correspondenzblatt für Anthropologie 1873, 8. 43.

R
) Hudler, Capacität und Gewicht der Schädel in der anatomischen Anstalt zu München 1877, 8. 5.

•) Correspondenzblatt lur Anthropologie etc. 1878, 8. 101.

£!•
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Nach einem, von den übrigen deutschen in mancher Beziehung abweichenden, und sich mehr

an Broca’s Methode anlehnenden Verfahren ist die Münchener Sammlung von Hudler durch-

gemeasen worden 1
). Der Verfasser wirft der Messung mit Hirse Abweichungen bis zu 00 ccm bei

demselben Schädel vor, und er wählt daher als Material sogenannten Canaiischcn Vogelsamen, der

in Folge seiner glatten, ovalgeformten Oberfläche leicht in alle Furchen und Vertiefungen des

Schädels eindringt und auch leicht wieder entfernt werden kann. Beim Füllen des Schädels geht

Hudler in folgender Weise vor: „Während der Schädel in dem (muldenförmig vertieften) Block

gestürzt stand und die beiden Fissurae orbitales superiorea mit Daumen und Zeigefinger der

linken Hand verschlossen wurden, wird aus der (mit schnabelförmigem Ausguss versehenen) Blech-

kanne das Füllungsmaterial durch das Foramen magnum, au dessen Hand der Schnabel der Kanne

anfgesetzt war, so lange in die Scliädelhöhle gegossen, bis es am Schnabel anstossend nicht mehr

ausftoss. Dann wurde die Kanne zur Seite gestellt, der Schädel mit beiden Händen (wobei Daumen

und Zeigefinger der linken Hand in deu Orbitae verblieben), geschüttelt, dann weiter gefüllt.

Dieses Verfahren wurde so lange (3 bis 4 mal) fortgesetzt , bis ein Ilohlraum unter dem Foramen

magnum durch Schütteln nicht mehr erzeugt werden konnte« Entstand ein solcher auch nicht

mehr auf leichtes Anstossen des Stirnbeins an den Block und auf Klopfen mit der rechten Hand

auf das Hinterhauptsbein, so wurde mit dem Zeigefinger der rechten Hand durch das Foramen

magnum eingegangen und nach allen Richtungen hin gefühlt, ob überall der gleiche Widerstand

entgegentrete. Dadurch wurde wiederholt ein Ilohlraum geschaffen, der öfteres Nachfullen nöthig

machte, lieber den Clivus hin schien mir ein stärkerer Druck nöthig, als in anderen Richtungen,

da hier öfters der gleiche Widerstand vorgetäuscht wurde, wie anderwärts, während der Türken-

sattel oder dessen Umgebung nur theilweise gefüllt war. Das Material muss rings um den Rand

des Foramen ovale anstehen oder in dasselbe eintreten. Zeigte sich überall der gleiche Wider-

stund, so wurde der Schädel allmätig bis zum Rand des Foramen magnum gefüllt nochmals auf

das Hinterhaupt geklopft, das etwa noch nöthig gewordene Material aufgegossen, mit dem Finger

dem Foramen magnum entsprechend abgestreift und der Schädel in die Schachtel entleert.
41 Zum

Messen wählt Hudler a) ein cylindrisches, oben abgeschliffenes Messglas von angeblich 23 ein

•Höhe, 7 cra Durchmesser nnd 1000 com Inhalt; b) ein zweites, nur 500 ccm fassendes von angeblich

34cm Höhe und 3,2 cm Durchmesser. Es wurde mit dem, aus dem Schädel herausgenommenen

Füllmaterial „erst das Literglas beinahe ganz, und dann das auf 500 cm graduirte Glas gefüllt, das

erstere alsdann 2 bis 3 mal auf den Tisch gestossen, damit sich das Ffdlungsmaterial im Glase

ebenso oft als vorher im Schädtd aneinander legen sollte, hiernach in die Schachtel gestellt, dort

vom kleinen Glase aus oder mittelst eines Löffels von der Schachtel aus, wenn hier noch Material

vorhanden war, so lange aufgefüllt, bis sich eine Haube bildete oder das Material überlief; endlich

mit dem Lineal links und rechts ans Glas geklopft, abgestrichen und die 1000 ccm in die Blech-

kanne zurückgebracht. Jetzt wurde der in der Schachtel befindliche Rest noch in das kleine Glas

aufgetragen und ähnlich wie oben verfahren, nur war liier statt ahslreichen, ablesen nöthig. Fasste

ein Schädel ül>er 1500 ccm, so wurde natürlich zweimaliges Füllen und Ablesen des kleinen Glases

nöthig. 2000 ccm fasste kein Schädel“.

*) Ueber Capacit&t und Gewicht der Schädel in der nn*t<.immheu Anstalt zu München, von Dr. Hudler
1877, 8. 8 ff.
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Die Zahlen in den beiden nach Broca’s Angaben gemachten Messungsreihen (mit Schrot

und mit WeisspfefFerkörnern) haben uns gezeigt, dass das französische Verfahren beträchtlich zu

grosse Maossc angiebt und dass alle die tausende von Schädeln, die nach dieser Methode gemessen

wurden, bedeutend kleiner hind, als man bisher annahm. Sind nun die Methoden, wie sie bei uns

von den verschiedenen Beobachtern angewandt werden, richtiger, geben sie die wirkliche Schädel*

grosse genauer wieder, als die Methode Broca’s?

Ich habe es versucht, auf diese Frage durch vergleichende Messungen nach den verschiedenen

bei uns üblichen Methoden eine empirische Antwort zu finden. Leider besteht bei all diesen

Verfahren der Uebelstand, dass die bei ihnen befolgten und zu befolgenden Hegeln bei Weitem

weniger gut präcisirt sind, als die bis ins kleinste Detail genau bestimmte Verfahrungsweise

Broca’s, und das« jedo einzelne daher in den Händen verschiedener Beobachter sehr verschiedene

Resultate geben wird; ich habe es versucht, bei dem Messen jeder der folgenden Reihen immer

genau in derselben Weise zu verfahren. Da sämmtliche Reihen grosse Schwankungen zeigten,

beschränkte ich mich für alle auf die Messung des Schädels I.

a) Schrotmessung.

Ich versuchte zuerst, bei der Schrotmessung nach folgenden Regeln zu verfahren: Nachdem

der Schädel mit Schrot von 2,2 mm Durchmesser locker gefüllt war, wurde er in beide Hände ge-

nommen und eine halbe Minute lang kreisförmig rotirt, sowie man Flaschen schwenkt. Der

entstandene Hohl raum wird aufgefüllt: hierauf 1U kräftige Stösse mit dem Ballen der Faust auf

die Stirn, je 10 auf jede Seite, 10 auf das Hinterhaupt: nach jedesmaligen 10 Stossen Nachfullen

von Schrot In gleicher Weise wurde der Schrot im Messglas (von 1000 ccm) behandelt: es wurde

locker gefüllt, */* Minute lang in der oben beschriebenen Weise rotirt, auf jede Seite mit dem

Ballen der Faust je 10 kräftige Stösse geführt, das Volum notirt und entleert; der Rest der Schädel-

föllung wurde in gleicher Weise behandelt und die Summe beider MeBsnngen als das Gesammt*

voram notirt

Aber schon bei der zweiten Schädelmessung erlahmt die Faust so, dass die Stösse (und damit

die Verdichtung des Schrotes) sehr ungleich werden — das Verfahren ist in hohem Grade unprak-

tisch. Ich änderte daher das Einfullen in den Schädel wie das Nachrnessen in folgender Weise:

der Schrot wird locker in den Schädel eingefüllt, letzterer dann in beide Hände gefasst, eine halbe

Minute in der beschriebenen Weise rotirt, und nun nach jeder Seite, sowie nach vorn und hinten

je 5 mal kräftig vorgestossen ;
zwischen jeder Gruppe von Stossen Nachfüllen von Schrot. Mit der

so erhaltenen Schrotmasse füllte ich das Messglas jedesmal auf zwei verschiedene Weisen: a) der

Schrot wird mit dem Trichter von 20 mm in das Messglas von 1000 ccm gefüllt und dann das

Messglas genau so behandelt, wie vorher der Schädel; b) das mit demselben Trichter gefüllte

Messglas wird 20 von unten nach oben vertical gerichteten Doppelstössen unterworfen , von

welchen der erste den Schrot in die Höhe wirft und der zweite das Messglas (lern niederfallenden

Schrot entgegenstösst, so dass sich der letztere stärker setzt. Ich erhielt für je 10 Messungen des

Schädels I (vol. 1327):
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a) Messglas b) Messglas

horizontal gestossen vertical gestossen

1 1355 ccm 1320 ccm

3 1350 „ 1325 „

3 1360 „ 1335 „

4 1340 „ 1315 „

5 1315 „ 1315 „

6 1340 „ 1310 „

7 1355 , 1305 „

8 1355 „ 1335 „

9 1340 „ 1325 „

10 1350 „ 1340 ,

Mittel: 134G,Occm 1 322,5 ccm

b) Messung mit Weisspfcffcrkörnern.

Die MessuDgsrcsultatc mit Weisspfeffer nach Uro ca ’s Methode habe ich bereits oben mit-

getheilt; ich machte ausserdem noch bei Schädel I 10 Vergleichsmessungen mit demselben Material,

aber mit dem Dnterschiedc ,
dass der Schädel damit nur durch Schütteln, nicht durch Einstopfen

gefüllt wurde. Ich prüfte so auch dies Material, da zwar nicht in Deutschland, aber in Amerika

viele Messungen damit gemacht sind
;

in Ermangelung bestimmterer Angaben über das Detail der

Ausführung verfuhr ich beim Füllen des Schädels gerade so, wie bei der eben beschriebenen Schnob

messung; das Verdichten des Pfeifers im Messglas suchte ich nur durch Horizontalstössc (wie bei

der obigen Schrotmessung a), nicht durch Verticalstösse zu bewirken, da letztere das verdichtete

Material immer wiedor lockerer aufwarfen. Dio erhaltenen Zahlen waren:
*

1 1380 ccm

2 1350 „

3 1380 „

4 1300 „

6 1390 „

0 1360 „

7 1385 „

8 1385 „

9 1395 „

10 1350 „

Im Mittel: 1373,5 ccm

c) Messung mit Pcrlgraupen.

Ich verfuhr wie bei der Weiaspfefferkorninessung und erhielt die folgenden Maasse:

I

Digitized by Google



71Ueber die Bestimmung der Schädelcapacität.

1 1400 ccm

2 1410 „

3 1390 „

4 1385 B

5 1410 „

6 1380 »

7 1385 „

8 1400 „

9 1410 „

10 1395 „

Im Mittel: 139G,5ccm

d) Messung mit Hirse.

Schaaffhausen giebt ebenfalls keine genauen Vorschriften, wie stark man den Schädel mit

Hirse füllen soll; er sagt nur: „durch Schütteln des Schädels wie des Messglases hat man bald ein

Maximum der Füllung erreicht 41

; für die Füllung im Messglas giebt er an, dass man dasselbe,

„wenn es halb gefüllt ist, 4 bis 5 mal, und ebenso oft, wenn es bis 500 ccm gefüllt ist“, schütteln

soll. Es liess sich bald erkennen, dass mit den je 5 Stüsscn, die ich dem Schädel gab (zusammen

also 20 kräftigen Stüssen)
, das Maximum der Füllung nicht erreicht war; ich wiederholte daher

dieselben Manipulationen genau noch einmal, so dass der Schädel im Ganzen 40 kräftige Stösse

erhielt. Die Füllung im Glase machte ich bei jeder Schädelbestimmung zwei Mal, das eine Mal

mit einem Trichter von 8 mm, das andere Mal von 25 mm üeffnung. Das 4 bis 5 malige Schütteln

verstand ich so, dass iuh dem vertical gestellten Messglase jedesmal 5 kräftige seitliche Stösse mit

dem Hallen der Faust gab. Die erhaltenen Maasse waren:

a) Triohter b) Trichter

von 8 mm Oeffnung von 25 mm Oeffnung

1 1375 ccm , 1402 ccm

2 1388 „ 1415 „

3 1379 „ 1398 „

4 1345 „ 13G5 „

e 1370 „ 1381 „

6 1345 * 13G2 ,

7 1375 „ 1394 „

8 1390 „ 1400 „

9 1388 „ 1397 „

10 1395 „ 1402 „

Im Mittel: 1375,Occm 1391,6 ccm

c) Das Münchener Verfahren.

Es unterscheidet sich dadurch von den vorhergehenden, dass das Füllmaterial in den Schädel

eingestopft werden soll. Das ganze Verfahren ist augenscheinlich eine Modification des Hroca’schen,

Digitized by Google



72 Dr. Emil Schmidt,

aber in allen Punkten keine glückliche: statt Broca’s eonischcn Holzstopfers, der keilförmig gleich-

mäßig nach allen Richtungen drückt, soll der Finger dienen, statt Brocn’s ganzem Zinn- und

halbem Glasliter sind Gefässe von unmöglichen Dimensionen vorgeschrieben (ein cylindrisches

Gelass von 23 cm Höhe und 7 cm Durchmesser fasst 885 ccm, aber nicht 1000, und ein solches

von 34 cm Höhe und 3,2 cm Durchmesser 273,3 ccm, aber nicht 500); über die Weise, wie man

die Messgefasse füllen soll, worüber Broca die eingehendsten Vorschriften giebt, sind gar keine

Angaben gemacht und Bchliesslich ist das Füllmaterial in jeder Beziehung weniger gut gewühlt,

als Schrot: die Körner sind äusserst glatt, so dass sie sich schlecht stopfen und immer wieder

neben dem stopfenden Finger aus dem Foramcn raagnum hervordriugen
,
und sic haben eine von

der für regelmässige Lagerung unstreitig günstigsten Kugelform möglichst abweichende Gestalt

(mittlere Lauge 0,48 mm, mittlere Dicke 0,19 mm). Bei den Messungen des Schädels I, die ich

mit Canariensamen nach dem Vorgänge der Münchener Messungen (aber mit Broca ’s ganzem

Zinn- und halbem Glasliter) vornahm, maass ich die Masse jeder Schädelfüllung auf zwei Weisen,

einmal, indem ich das ganze Liter schnell und das halbe mit dein Trichter von 20mm Oeffuung

füllte, das andere Mal, indem ich das ganze Liter langsam füllte und für’s halbe Liter einen Trichter

von 8 mm Oeffnung anwondte.

a) Schnelle Füllung b) Langsame Füllung

der Mesagefasse der Messgefäße

i 1430 ccm 1405 ccm

2 1415 „ 1395 „

S 1410 » 1390 w

4 1395 „ 1375 „

5 1420 . 1400 „

6 1410 „ 1380 „

7 1410 , 1385 „

8 1420 „ 1400 ,

9 1405 . 1385 „

10 1425 * 1400 „

Im Mittel: 1414,0 ccm 1391,5 ccm

Dass da« vorgeschriebene dreimalige Aufstossen der Gläser auf den Tisch die Hirse nicht bis

aufs Maximum verdichtete, zeigten die Messungen 9 und 10, die ich von je 1405 und 1385, sowie

von je 1425 und 1400 ccm bloss durch längeres seitliches Rütteln und leichtes Stossen mit dem

Ballen der Hand auf jo 1340 und 1360 ccm verdichten konnte, und die, im Schädel festgestopft,

gewiss noch weit dichter lagen.

Kritische Vergleichung der verschiedenen Methoden.

Für die ßeurtheilung des Werthes der einzelnen Methoden sind die Verfahren von drei Ge-

sichtspunkten aus zu prüfen: es handelt sich darum,
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1) ob sic praktisch sind, d. h.
,
der Ausführung keine grossen Schwierigkeiten in den Weg

legen;

2) ob die nach ihnen gemessenen Grössen durchschnittlich mit der wahren Schädelgrösse con-

gruent sind, oder ob sie davon mehr oder weniger abweichen;

3) wie weit sie präcise sind, d. h., wie constant die durch sie erhaltenen Grössen bei oft.

wiederholten Messungen desselben Schädels sind.

Wenn wir das Broca’sche Vorfahren zunächst vom Gesichtspunkte der praktischen Anwend-

barkeit prüfen, so raÖBsen wir ihm dieselbe in hohem Grade zuerkennen. Sch an ffha usen hat

in seinem in StraRsburg gegebenen Bericht über seine Conferenzen mit den französischen Anthro-

pologen, wie es scheint, tadelnd die Nothwendigkeit eines Gehülfen, sowie die Umständlichkeit des

Verfahrens hervorgehoben, das 15 verschiedene Geräthe und Vorrichtungen erfordere. Nun ist

aber der Gehülfe ganz nnd gar kein unbedingtes Erforderniss und auch Broca empfiehlt ihn nur,

weil durch ihn die Messung mehr erleichtert wird. Ich habe an den Schädeln meiner Sammlung

mehr als 1000 Capacitatsbestimmungen ohne Gehülfen vorgenommen
,
und ich kann auch ver-

sichern, dass der Apparat von 15 Gerätheti kein grosser Uebelstand ist, dass man im Gegentheil

mit ihm viel schneller vorwärts kommt, als wenn man mit weniger Geräth messen wollte. Einguss-

trichter, Messmatcrial und Messgefasse, sowie einige Schüsseln sind überhaupt bei keinem Mess-

verfahren zu umgehen; dazu kommt bei Broca’» Methode als nothwendig nur noch der Stopfer

und der den Trichter fixirende Deckel. Allo übrigen Geräthe betrachtet Broca selbst nicht als

streng nothwendig, und wer sich vor ihrer Zahl scheut, kann dieselbe leicht einscliränken, wird

aber dann die Beobachtung machen, dass er ohne sie weit weniger rasch arbeitet, als mit ihnen.

Zudem sind alle diese Geräthe (das Doppelliter von Blech, die irdenen Untersetzschüsseln, das

Abstreichlineal, die Füllschaufel, die Mulde zum Iliucinselzcn des Schädels, die Wattetempons, der

Strick zum Umwickeln des Schädel») so einfach und so harmloser Natur, dass man kaum von

einem umständlichen Apparat sprechen kann. Wenn Broca mit einem Gehülfen durchschnittlich

in einer Stunde 20 Schädel, wenn ich in der gleichen Zeit ohne Gehülfen bequem die Hälfte dieser

Zahl messen konnte, so spricht das entschieden gegen die Umständlichkeit des Verfahrens. Ich

konnte bei keinem anderen Verfahren in gleicher Zeit eine grössere Zahl von Schädeln messen,

wohl aber erforderten manche mehr Zeit, und einzelne w eit mehr Anstrengung, als da» Broca’sche.

Wir kommen zu den beiden anderen Punkten, zur Prüfung der Methoden in Beziehung aut

Congruenz mit der wirklichen Schädelgrössc und in Bezug auf Präcision der Resultate. Das

Material für die Beurtheilung dieser beiden Punkte erhalten wir aus der folgenden Zusammen-

stellung:

Archiv für Anthropologie. Bd. XIII. Supjikinent. IQ
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Mittlerer Werth aus je 10 Memogra 1346 1322,6 1375,0 1391,6
1

1391,61 1414 1373,5 1396.5 1412,7 14(0,5

Unterschied von der wirklichen Ca-

pacität +- 1» 1 — 45 + 48 «034- 4- «4,5 4- 8? f 46,5 14-69.5 4-86,7 4-S2^s

Maximum . 1360 1340 1305 1415 1405 1430 1395 1410 1416 1420

Minimum 1315 1305 1345 1362 1375 1395 1350 1380 1410 1405

Schwankungsbreite 45
|

35 50 63 30 35 45 30 6 15

In Procenten der mittleren Grosso 3,34 2,65 3,64 3,01 2,16 2,47 8,29
|

2
»
21

!

0,42 1,06

Die erste Querreibe dieser Tabelle zeigt uns, wie weit die Mittelzahlen aus je 10 Messungen

sich der wahren Grösse (1327 ccm) nahem: von einer genauen Uebereinstimmung kann bei keiner

der geprüften Methode die Hede sein. Der wirklichen Capacität am nächsten kommen die Zahlen

der Schrotmessung nach Virchow; der im Messglase durch 20 Verticalstösse gesetzte Schrot hatte

ein Volum, das nur 4,5 ccm hinter der wahren SchÜdelgrösse zurückblieb, während der nur durch

Horizonts Istösse geschüttelte Schrot 19 ccm mehr angab. Es folgen in immer grösseren Ab-

weichungen von der wirklichen Capacität die Mittelzahlen der Messung mit WeissplefTer (4* 46,5),

der langsam gefüllten Hirse (4- 48), des langsam gefüllten Canarietisamens und der schnell gefüllten

Hirse (4- 64,5 und -1- 64,6), der Perlgranpen (69,5), und erst zuletzt die nahe zusammenstehemlen

Broca’schen und die Münchener Messung (-f 82,5, -f- 85,7 und 4- 87).

Man sollte nach diesem Ergebniss fast meinen, dass der Werth des Broca’schen Verfahrens

nur ein sehr geringer sein könne: eine Messung, deren Ergebnisse so weit von der wirklichen

Grösse abweichen, so sollte man glauben, kann doch kaum grosse Bedeutung haben. Aber das ist

doch nnr scheinbar: giebt eine Methode nur immer präcise Resultate, d. b. erhält man bei ihr für

dieselbe Grösse immer den möglichst gleichen Werth, so ist die, wenn auch noch so grosse Ab*

weichung von der wirklichen Grösse ein Fehler, der sich sehr leicht durch eine einfache Keduction

berichtigen lässt Natürlich würde inan von zwei Methoden, die gleich präcise Resultate geben,

von denen aber die eine die wahre Grösse, die andere eine constante Abweichung von derselben

anzeigte, der enteren den Vorzug geben müssen; ist aber überhaupt einmal eine Incongrnenz mit

der wahren Grösse vorhanden, so ist es von wenig Belang, ob dieselbe gross oder klein ist Ist

uns unser gewohnter Maassstab nicht zur Hand und müssen wir uns eines fremden bedienen, so

ist es sehr gleichgültig, ob wir ihn um viel oder wenig reduoiren müssen, um den uns geläufigen

Maassstab zu erhalten; Alles aber kommt darauf an, ob der angewandte Maassstab prücis ist Und

so ist auch für die Capacität*«bcstimmu'ng die Präcision der Resultate der entscheidende Gesichts-

punkt für die Entscheidung, welche Methode die beste ist Hier aber sprechen die erhaltenen

Zahlen (Qucrreilie 3, 4, 5 und 6) ganz schlagend zu Gunsten der Broca’schen Methode. Die

Variation von 10 Messungen des Schädels I betrug bei Schrot noch nicht ein halbes Procent, bei

Weiaspfeffer 1,00 Proc. Weit davon entfernt ist die Präcision aller anderen Verfahren: zunächst
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kommt Canariensamen (2, 1 f> und 2,47 Proc) und Perlgratxpen (2,21 Proc.), dann der im Messglas

durch Verticalstöaae gesetzte Schrot (2,65 Proc.); Weisspfeffer, horizontal geschüttelter Schrot und

Hirse geben die grössten Schwankungen (3,28 bis 3,81 Proc.). Und bei all diesen letzteren Me-

thoden ist zu berücksichtigen, dass sie in den Händen verschiedener Beobachter wahrscheinlich

noch weit grössere Abweichungen zeigen werden, da die Angaben über die Ausführung der

Messung nirgends so genau bestimmt, ja nicht einmal so genau zu bestimmen sind, dass eine

Glcichmässigkeit der Ausführung bei verschiedenen Beobachtern erwartet werden könnte, während

umgekehrt die Broca’sche Methode, von verschiedenen Beobachtern ausgeführt, doch immer

gleiche Resultate geben wird. So lange noch das Köllen in Schädel und Messglas direct von dem

suhjecliveit Maasse der Muskelkraft („4 bis 5 Stösse“, „längeres Rütteln“, „Anklopfen mit dem

Lineal“ etc.) abhängt, und bo lange es nicht durch rein mechanisch- physikalische Verhältnisse

(Maximum der Schrotdichtigkeit, Fallhöhe, Fallrichtung, Füllgeschwindigkeit) geregelt wird, werden

sehr grosse Schwankungen und Unsicherheiten nicht ausbleiben. Dub ist gerade das grosse Ver-

dienst Broca’s für die Capacitutabestimmung des Schädels, dass er das subjective Element der

Muskelkraft möglichst zurückgedrängt und die Ffillverhältmsse so geregelt hat, dass sie direct nur

von objectiv mechanischen und darum constanten Einflüssen abhängen. Die Broca’sche Me-

thode ist gleichsam eine Maschinenarbeit, bei welcher freilich die treibende Kraft die Muskeltbätig-

keit ist, bei welcher aber alle Ausführung der exacten Arbeit unveränderlichen mechanischen

Factoren überlassen wird; Füllmaterial, Füllgeschwindigkeit, Fallhöhe, Fallrichtung sind die init

Katurnotliwendigkeit arbeitenden Rädchen und Hebel der Maschine, aber darum ist auch das

Product dieser Arbeit so gleicbmässig wie ein Maschinenfabrikat, und es übertrifft. daher an Prä-

cision und Zuverlässigkeit bei Weitem die Handarbeit aller übrigen Methoden.

Nach den bisherigen Erwägungen müssen wir dem Broca’scben Verfahren, die Schädel-

capacität zu bestimmen, vor allen übrigen den Preis zuerkennen; es ist nicht nur die praktisch

ausführbarste, sondern vor Allem die präciscste von allen angewandten Methoden.
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Brooa’a Regeln für die Ausführung der Capacitätsmessung.

Wir geben im Folgenden eine gedrängte Darstellung der Regeln für die Ausführung der Capacitäts-

bestimmung, wie sie Broca in den Memoire« de la Soc. d'Anthropnl,, 11. Ser., Bd. 1, pag. 139 ff., sowie mit

einigen Zusätzen versehen in deu Instructious craniologiques, pag. 97 ff. aufgestellt bat.

Für die Messung sind folgeude Gerät he erforderlich:

1) Ein Vorrath von 13 Kilo Schrot von 2,2 mm Durchmesser. Er wird in einer starken Eichenholz

kiBte von 4 bis 6 Liter Inhalt aufbewahrt.

2) Eine kleine Handschaufel von Eisenblech.

3} Ein weites, cvlindrisches Blechgefäss von 2 Liter Inhalt, das mit einem Handgriff versehen ist

(Broca’i Doppelliter).

4) Das Zinuliter (96 mm lichte Weite, 175 mm lichte Höhe), mit Aiehstempel versehen.

5) Das graduirte Messglas von 500 ccm Inhalt (39 bis 40cm hoch, 4 cm weit, oben im Niveau von

500 ccm abgeschliffen. Die gewöhnlichen Messcylinder de» Handel« sind nicht zu gebrauchen, da die

Thcilung meist unexact ist; am besten ist dies, wie die übrigen Geräthe, von Mathieu in Paris zu beziehen.

6) Ein Trichter, der sieh auf dem Messglas« durch einen Deckel fixiren lässt. Letzterer muss minde-

stens 2 cm dick sein und »ich genau auf das Messglas, wie um deu Trichter anschliessen. Der Trichter ist

oben 10 cm weit, 10 cm hoch, sein cylindrischer, 1 cm langer Hals hat 20mm Durchmesser.

7) Der enge Trichter (ohne Deckel) unterscheidet sich vom vorigen nur dadurch, dass sein Hals nur

12mm Durchmesser hat. Er dient zur Einführung der späteren Mengen Schrotes in den Schädel; sein

Hals muss eng sein, um dahinter noch den Stopfer hindurchzulasseo.

8) Zwei grosse irdene Schüsseln.

9) Ein Abstreichlineal mit rechtwinkligem Rand (Zeichendreieck).

10) Eine kleine, 10cm lange hölzerne Mulde, um den Schädel beim Einstopfen zu fixiren. (Ich bediente

mich zu diesem Zwecke eines ovalen 12 cm langen, 8cm breiten, l%cm starken Guttapercharinges.)

11) Der Stopfer (fuseau); er ist hinten cylindrisch, vorn conisch, der cylindrische Thcil hat 10 cm Länge

und 2cm Dicke, der conische ist ebenfalls 10cm (bei einem von Mathieu bezogenen Stopfer 20cm) lang,

und endigt in eine stumpfe Spitze.

12) Ein feines Sieb zum Reinigen des Schrotes von Staub.

13) Mehrere Stücke und Tampons Watte.

14) Ein circa 8mm dicker Strick, lang genug, um damit 8 bis lOmal den Schädel zu umwickeln. Die

Tmwickelung ist nöthig bei allen Schädeln mit nachgiebigen Suturen, besonders bei offener Sphenobasilarfuge.

15) Der Obturatcur eränien, eine 10cm lange und breite, leicht ausgebauchte Lederplatte, an welcher

ein Riemen mit Schnalle befestigt ist.

In dieser Aufzählung sind einige wenigpr wichtige Geräthe mit aufgenommen; die wichtigeren, die

man ohne wesentliche Abweichung vom Broca’schcn Messverfahren nicht umgehen kann, sind Nr. 4 das

Zinnliter, Nr. 5 daa graduirte Messglas, Nr. fi der Trichter mit seinem Deckel, und Nr. 11 der Stopfer.

Letzterer garantirt das genaue Vollfüllen des Schädels, die crateren drei die Höhe und Richtung des Falles,

sowie die Füllgeschwindigkeit des Schrotes in den MessgefäsBen.

Ausführung der Messung.

Ein Gohülfe erleichtert die Arbeit sehr bedeutend. Die beiden Beobachter stellen sich einander gegen-

über an einen grossen risch, auf welchem alle nöthigen Geräthe ausgebreitet sind.

Zuerst wird der Schädel vorbereitet, die Augenhöhlen mit Watte verstopft, bei nachgiebigen Nähten

der Schädel mit dein Strick mehrfach straff umwickelt und etwaige grössere SubstanzVerluste mit Watte

and dem Oblurateur geschlossen. Daun wird das Ziuulitcr mit Schrot gefüllt, die Ilolzmulde (Guttapercha*

ring) in Schüssel <i gelegt und der Schädel mit dem Scheitel hineingestellt. Mit der linken Hand ergreift

der Operateur den grösseren Trichter und setzt ihn aufs Forameu magnum auf; mit der rechten giesst er

das gefüllte Zinnliter in den Trichter au». Der Ablauf dauert 13 oder 14 Secunden. Hierauf wird der

Schädel mit beiden Händen gefasst, stark nach vorn geneigt und ein- bis zweimal stark in derselben Richtung

vorgestosBen, und dann, ebenfalls leicht nach vorn geneigt, wieder auf die Mulde aufgesetzt. Der Operateur

setzt jetzt mit der linken Iland den engen Trichter an der vorderen Wand des Foramen magnum auf, füllt ihn

mit der rechten schnell mit Schrot und beginnt mit dem Stopfer zu arbeiten, indem er ihn hinter dem

Trichter anfangs möglichst weit nach vorn einführt. Der Gehülfe sorgt jetzt dafür, dass der Trichter nie

leer von Schrot wird. Der Stopfer wird dann seitlich nach Schläfen- und Mastoidgegend gerichtet, zuletzt

nach der Occipitalgegend. Allmälig wächst der Widerstand, man sieht den Schrot durch die Löcher der

Basis allmälig in die Höhe steigen. Kudlich ist der Widerstand sehr gross, der Stopfer dringt nicht mehr
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ein. Man entfernt den Trichter, wischt mit dem Daumen du» Foramon maenutn al», stützt den Schrot in

demselben durch kräftiges Aufsctzen des Daumens und giebt einen starken Schock, der bisweilen einen

neuen leeren Kaum erzeugt Ist der Schädel wirklich ganz fest gefüllt, so neigt mun ihn zuerst über

Schüssel a, um etwa an der Schädelbasis freiliegenden Schrot ablaufen zu lassen, und dreht ihn dann über

dem mittlerweile vom Gehülfen in Schüssel b gesetzten Doppelliter um, um den Schrot in dasselbe aus-

lau frn zu lassen.

Inzwischen leert der Gehiilfe Schüssel a und setzt das Zinnliter hinein. Nach 5 bis 6 Secunden ist

aus dem umgekehrten Schädel bereits mehr als 1 Liter Schrot entleert Man überlässt nun die Sorge für

vollständige Entleerung des Schädels dem Gehülfen, ergreilt das Doppelliter mit zwei Uänden and giesst es

mit raschem Guss in daH einfache Liter, das in 2, höchstens 3 Secunden ganz gefüllt sein muss. Die über-

stehende Schrothauhe wird langsam und ohne Erschütterung abgestreift, das volle Zinnliter aus Schüssel a
herauBgenommen und letztere in Schüssel b ausgegossen, in welche der Gchülfe mittlerweile den Schrot

vollständig entleert hat. Dieser ReBt von Schrot wird wieder ins Doppelliter übergeBchüttet, der Trichter

mit Deckel auf dem Messglase befestigt und schnell gefüllt; beim Abläufen hat der Operateur dafür zu

sorgen, dass das Schrotniveau im Trichter möglichst gleich bleibt.

Ist die Capacität des zu messenden Schädels kleiner als 1500 ccm, so ist die Messung damit beendigt;

ist sie grösser, so läset man eine kleine Schrothaube über dem Messglas« stehen und Btreift den Trichter

«amrat Deckel auf daa daneben gehaltene Doppelliter über. Dabei fallen immer einige Körner in die

Scbüsael, in welcher das Messglas steht. Man rasirt nun daa Messglas, füllt den heruntergefallenen Schrot

in das Doppcllitcr und misst den Rest wie vorhin.

Während der Zeit, wo der Gchülfe bei dieser Arbeit nicht beschäftigt war, hat er schon den nächsten

Schädel präparirt und daa erhaltene Maass aufnotirt. Anf diese Weise kann man bei eingeübter Assistenz

20 und selbst 22 Schädel in oincr Stunde messen. (Broca empfiehlt übrigens, in einer Sitzung, wenigstens

mit demselben Messglas« nicht mehr als HO Messungen vorzunehmen, da der StoBS des Schrotes das Messglas

ansdebne, das erst -nach 24 Stunden Ruhe sich auf sein früheres Maass zurückzöge.)

Für sehr zerbrechliche Schädel empfiehlt Broca in den Instruction* (pag. 109) anstatt der Messung mit

Schrot die mit Weisspfefferköruern, die das Stopfen gut vertrügen. Der Schädel wird genau so gefüllt, wie

cs so eben für die Schrotmessung beschrieben wurde; bei der Yolummessung wird aber uur das halbe

Liter (nicht das ganze) angewandt. Die Regeln der Füllung sind hierbei genau dieselben, wie bei dem Ein-

füilen des Schrotes in das halbe Liter.
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I. Reduotionstabelle

für die

Broca’schen Schrotmessungen.

Specif. Gew. der Schädelfüllung = 6,99; »pecif. Gew. der Füllung de* ganzen Liter = 6,5097
;
specif. Gew. der

Füllung de* halben Liter — 6,(W49.)

Broca’-

ehe«
MuH'«

Capacität

Broca’-

ache»

Man**

Capacität

Broca*-

he» Capacität

Man**



Ueber die Bestimmung der Sehädelcapaeität. 79

EL Reductions -Tabelle

für die

Broca’schen Weisspfeffermessungen.

. 1506,097 . _ . . .. ,(Cupacität =— de» Broca sehen Maasaes.)

Broca’-

ache«

Maas»

Capacität

Broca’*

aehes

Maaes

Capacität

Broca’-

aches

Maa»s

Capacität

Broca’-

aches

Muasa

Capacität

Broca'-

•ehe«

Maans
Capacität

ccm
1000 940,7

ccm
1200 1128,8

ccm
14«) 1317,0

ccm
iöuo 1506,1

ccm
1800 1693,2

1005 945,4 12<»5 1133,6 1405 1821,7 1605 1509,8 1805 1697,9

1010 950,1 1210 1138,3 1410 1326,4 1610 1514,5 1810 1702,5

1015 954,8 1215 1143,0 1415 1331,1 1615 1519,2 1815 1707,3

1020 959.5 1220 1147,7 1420 1335,8 1620 1623,9 1820 1712,0

1025 964,2 1225 1152,3 1425 1340,5 1625 1528,6 1825 1716,8

1030 908,9 1230 1157.0 1430 1345,2 1630 1533,3 1830 1721,4

1035 973,0 1235 1161,7 1435 1349,9 1686 1538,0 1835 1726,1

1040 978,3 1240 1 166,4 1440 1354,6 1640 1542,6 1810 1730,8

1045 983,0 1245 1171,1 1445 1359,3 1645 1517,4 1845 1735,6

1050 987,7 1250 1 175,9 1450 1364,0 1650 1552,1 1850 1740,3

1055 992,4 1255 1180,6 1455 1368,7 1655 1556,8 1855 1745,0

1060 9 *7,1 1260 1185,3 1460 1373.4 1660 1561,6 1800 1749,7

1065 10013 1265 1190,0 1465 1378,1 1665 1566,2 1865 1754,4

1070 1006,6 1270 1194,7 1470 1382,7 1670 1570,9 1870 1759,1

1075 1011,2 1275 1199,4 1475 1387,5 1675 1575,7 1875 1763,8

1080 1015,9 1280 1204,1 1480 1392.2 1680 1580,4 1880 I7ua,5

10H5 1000,6 1285 1208,8 1485 13' 16,9 1685 1585,1 1885 1773,2

1090 1025,3 1290 1213,5 1490 1401,6 1690 158!*,

8

1890 1777,9

1095 1030,0 1295 1218,2 1495 1406,3 1695 1594,5 181*5 1782,6

IHK) 1034,7 1300 1222,9 1500 1411,0 1700 1599,2 1900 1787,3

1105 1089,4 1305 1227,6 1505 1115,7 1705 1603,9 1905 1791,9

1110 1044,2 1310 12tl,S 1510 1420,4 1710 1608,6 1910 1796,6

1115 1048,9 1315 1237,0 1515 1425,1 1715 1613,3 1915 1801,4

1190 1053,6 1320 1241,7 1520 142»,8 1720 1618,0 1920 1806,1

1125 1058,3 1325 1246,4 1525 1434.5 1725 1622,7 1925 1610,8

1130 1003.0 1330 1251,1 1530 1439J2 1730 1627,4 1930 1815,5

1135 1067,7 1335 1255,8 1535 1443,9 1735 1632,0 1935 1820,2

1140 1072,4 1340 1260,5 1540 1448,6 1740 1636,7 1940 1824,9

1145 1077,1 1345 1265,2 1545 1453,3 1745 1641.5 1945 1829,6

1150 1081,8 1350 1269,9 1550 1458,1 1750 1616,2 1950 1834,3

1155 1086,5 1355 1274,0 1555 1462,7 1755 1650,9 1955 1839,0

1160 1091,2 1360 1279,3 1560 1 467,4 1760 1655,6 1960 1948,7
1165 1095,9 1365 1284,0 1666 1472,1 1765 1060.3 1965 1848,4

1170 1 100,6 1370 1288,7 1570 1476,8 1770 1665,0 1970 1863,1

1175 1105,3 1375 1293,4 1675 1481,6 1775 1669,7 1975 1857,9

1180 1110,0 1 3HO 1298,1 1580 1486,3 1780 1674,1 1980 1862,5

1186 1114,7 1385 1302,8 1686 1491,0 1785 1679,1 1985 1867,3

1190 1119,4 1390 1307,6 1590 1495,7 1790 1683,8 1990 1872,0
1195 1124,1 1395 1312,2 1595 1500,4 1795 1088,5 1996 1876,7
— — — — ~ — — — 2000 1881,4
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Referate.

I. Zeitschriften- und Bücherschau.

Aua der skandinavischen Literatur.

Von J. Mestorf.

Dänemark.

1. Engelhardt, C. Vortrag über einige Gräber-

funde aus der jüngeren Eisenzeit, in der Ber-

lingske-Tidende vom 20. Januar 1881.

Es ist mehrfach darauf bingewiesen ,
dass

Dänemark hinsichtlich der Funde aua der letz-

ten vorgeschichtlichen Eisenzeit hinter Norwegen
und Schweden sehr zurücksteht, ln Schweden
haben sich dieselben in den letzten zehn Jahren,

namentlich seit den grossartigen Ausgrabungen
Dr. Stolpe' 8 auf der Insel BjorkÖ, sehr gemehrt;
Dänemark wird in dieser Beziehung kärglicher

bedacht bleiben , weil christlicher Brauch mit

der christlichen Lehre dort früher Boden gewann.
Dessen ungeachtet sehen wir auch dort, dass

noch Manches im Boden ruht, was unseren

Augen verborgen blieb. Allbekannt sind auch
über Dänemark hinaus die Königsgräber bei

Jellinge (Jütland), das reich ausgestatteto Grab
bei Mammen (vom Kammerherrn Worsaae be-

schrieben, Aarböger 1869) und mehrere solche auf

Fünen (Söllested, Möllcmosegaard mit dem schönen

Pferde -Kummeten etc.); auf Seeland sind noch
keine Grabhügel dieser Periode zur Kunde gelangt.

Die Bornholmer bilden eine Gruppe für sich nnd
sind von Vedel beschrieben. Die meisten dieser

Gräber sind unter grossen Hundhügeln verborgen,

mehrere in Gestalt einer aus Holz gezimmerten

Kammer oder sargformigen Kiste. Im letztver-

flossenen Jahre (1880) wurde in Kopenhagen
wiederum eine ähnliche Entdeckung aus Jütland

gemeldet; man hatte bei demOeffnen eines Hügels

(Hvilehöi genannt) Perlen und golddurebwirktes

Zeug erblickt. Die Herren Prof. Engelhardt und
Magnus Petersen begaben sich sofort nach dem
unweit Ränder* gelegenen Fundort und fanden

dort Folgendes. Am Boden des Hügels bemerkte

man eine durch den Drnck der Erde und Feuch-

tigkeit Auf IV* bis 2 Zoll zusammengepresste

Schicht, welche alles in sich borg, was von dem
Todten und seiner Ausstattung erhalten war. Eine
Untersuchung an Ort und Stelle war nicht mög-
lich. i Durch Unterschieben von Glasplatten gelang

es, die Schicht auszuheben, deren spätere Unter-

suchung Folgendes erkennen liess. Auf einer durch
eiserne Nägel zusammengeb altenen Bahre von

Archiv für Anthropologie. HU. XIII. Hupplrraont.

Eichenholz war dort eine bekleidete weibliche

Leiche, den Kopf nach Westen, bestattet worden,

und zwar hatte man dieselbe nicht auf das harte

Holz, sondern auf Federkissen gebettet. Auf der

Brust lag eine doppelte Perlenschnur mit einer

kleinen silbernen Henkelmünze von Otto 1. (geprägt

in Köln 936 bis 962). Die Kleider waren theils

von wollenem Zeuge mit eingewirkten und gestick-

ten Ornamenten (Rauten und grosse Kreuze), theils

von kostbaren Seidenstoffen mit Stickereien in Gold-

und Silberdraht (Hakenkreuze, T- und Treppen-

muster etc.). An der linken Seite, etwa am Knie,

lagen ein Wetzstein, zwei Messer in dicken Holz-

futteralcn , eine Scheer© und ein Spindelstein
;
am

Fassende ein Stück von einem zusammengenähten
ledernen Schuh, au anderen Stellen Fragmente von
Bronze- und Glasgefässeu und von einem Kasten

mit eisernem Beschläge. Die Scheere und eines

der BronzegefUsse waren iu wollenes Zeug ge-

wickelt — Aebuliche Bestattungsweise lässt sich in

jütländischen Frauengräbern der älteren Eisenzeit

und selbst der Bronzezeit naebweisen. Aus der

letzten Periode der vorchristlichen Zeit ist dies das

erste, welches znr Kenntnis gelangt. Am Fnsa-

ende waren zwei kesselförmige Löcher von 8 bis

10 Zoll Durchmesser in den Boden gegraben, das

eine war leer, in dem anderen stand ein Uolzeimer

mit eisernem Beschläge und Henkel. — Mehrere
am Rande des Hügels beigesetzte Urnen mit ver-

brannten Gebeinen zeugen davon, dass noch im
10. Jahrhundert Leicbenbrand in Jüt-
land geübt wurde.

Auf einem Gräberplatz nördlichvom Lira fjord bei

Hoistrup, Vesterbanharde, waren die Hügel sehr nie-

drig und von 14 bis 16 Fuss Durchmesser
;
auf und

noben denselben zählte man 75 theils noch stehende,

theils umgefalleno Steine. An zwei Stellen bilden sie

sogenannte ScbifTssetzungen, die in Dänemark sehr

selten sind. Die Hügel sind theils rund, theils

langgestreckt. In einem derselben fand man 3 Fass

unter dem gewachsenen Boden ein Frauengrab,

welches ausser Messer, Wetzstein und Perlen-

schmuck eine hölzerne Bahre wie das obengenannte

enthielt. Auf dem Boden Btanden sechs Steine

iu einer Reibe dicht neben einander, die von dem

Hügel völlig bedeckt waren. Die Beigaben mehrerer

Gräber dieser Gruppe sind dieselben wie die oben

11
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beschriebenen uns dem Hvilehdi. Zwischen den

Skeletgräbern (in welchen die Leichen mit dem
Kopfe nach Westen oder Nordwesten lagen) fand

man solche mit Leichenbrand
, und zwar die ver-

brannten Gebeine zwischen Kohlen oder auf einem

Steinpflaster am Boden liegen oder zwischen Scher-

ben grober, röthlicher oder schwarzer Urnen.

Diese Gräber lehren, dass der Brauch, Steine

über dem Grabe aufzurichten, bevor der Hügel
darüber aufgeschüttet wurde, sich von der Bronze-

zeit bis an den Schluss des heidnischen Zeitalters

erhielt. In der früheren Eisenzeit wurden diesel-

ben biswoilen mit Inschriften (Runenschrift) ver-

sehen. Ferner lehren sie, dass noch im 10. Jahr-

hundert Leichenbrand und Leichenbestattung neben

einander sich behaupteten, und zwar scheinen nicht

nur die reichen, vornehmen Leute unverbrannt be-

stattet zu sein, da die Gräber bei Hoistrnp durch-

schnittlich mit ziemlich ärmlichen Beigaben be-

dacht waren.

Diese Mittheilungen des Herrn Prof. Engel-
hardt über die Gräber von Hoistrup gewinnen ein

besonderes Interesse durch die Aufdeckung ähn-

licher Gräber in Süder- Dithmarschen bei Immen-
stedt (Holstein), welche, gleichfalls im Sommer
1880, vom Vorstande des anthropologischen Ver-

eins für Schleswig -Holstein unternommen wurde.

In niedrigen Hügeln fand man die Gräber, in wel-

chen die Todten bestattet waren, in die Erde ge-

graben. Auch hier war die Schicht, welche die

Ueberreste enthielt (und zwar auf etliche Milli-

meter), zusammengepresst, so dass bisher noch un-

entschieden bleiben musste, ob die Grube mit Rinde

bekleidet war, ob die Leiche in ein Thierfeil ge-

hüllt oder in einem hölzernen Sarge (ohne eiserne

Nägel) bestattet worden. Die Männergräber ent-

hielten Waffen (Schwert, Pfeilbündel), Steigbügel,

Messer, eiserne Schnallen; die Frauengräber schönen

Perlen schmuck, Schlüssel, Messer und Xähger&th;

letzteres in wollenen Stoff gewickelt. Die Messer

stecken zum Theil in einer genähten ledernen

Scheide, quer über die Brust einer weiblichen

Leiche lag ein solches (ohne Griffzange) von IS cm
Länge. — Die Erhaltung der letztgenannten Bei-

gaben ans den Frauengräbern und die Möglich-
keit, die sich daran knüpfenden Beobachtungen
zu machen, verdanken wir dem Vorsitzenden des

genannten Vereins, Herrn Professor Pansch,
welcher die Ausgrabungen vollzog und denselben

glücklichen Einfall hatte wie Professor Engel-
hardt, indem er dünne Brettchen von Cigarren-

kisten unter die Erdschicht schob und dieselbe

dergestalt unberührt dem Kieler Museum überant-

worten konnte, wo namentlich die Bronzesachen

und Lederscheiden erst nach vierzehn Tagen und
nach geeigneter Behandlung die Festigkeit erhiel-

ten, am aus der anhaftenden Erde herausgeschilt

werden zu können. Es sind dies die ersten Gräber

aus so später Zeit (8., 9. Jahrhundert), die in

Holstein aufgedeckt sind, was lediglich mangelnder
Aufmerksamkeit nnd Sorgfalt zuzuschreiben ist.

Hoffentlich werden deren mehrere folgen.

2. Müller, Sophns. Dyreornamentiken i Nor-

den, dens Oprindelse, Udvikling ng Forhold

til samtidige Stilarter. (Separatabdruck der

Aarböger f. uord. üldk. etc. 1880.) 221 S. in

8°. Mit 2 Tafeln und 81 Figuren in Holz-

schnitt.

Die Schriften des Dr. Sophus Müller in

Kopenhagen sind der Art, dass alle Versuche der

deutschen Kritik, die Ansichten, welche darin nieder-

gelegt sind, zu bekämpfen, den Werth derselben

nicht abzu8chwüchen vermochten; im Gegentheil

pflegen Anhänger und Gegner des Verfassers jede

neue Publikation von ihm mit gespanntem In-

teresse zu begrüssen. Die vorliegende neueste

Arbeit behandelt die Ornamentik im Norden
während der letzten Perioden der heidnischen

Vorzeit und zwar geschieht dies mit einer Gründ-

lichkeit und au der Hand eines bo gewaltigen

Materials, dass der Leser trotz der Klarheit der

Darlegung nnd zahlreichen bildlichen Erläute-

rungen dem Verfasser doch nur mit Anstrengung

zu folgen vermag. Wer aber hindurchdringt, wird

das Buch nicht ohue wahre Freude an dem Ver-

fasser und an seinen schönen Untersuchungen aus

der Hand legen. Eine kürzlich erschienene deutsche

Uebersetzung macht ein alle Abschuitte berüh-

rendes Referat überflüssig und gestuttet, dasselbe

auf eine knappe Angabe des Inhaltes zu beschrän-

ken.

Nachdem der Verfasser gezeigt, von wie ver-

schiedenen Seiten man das Studium der Vorzeit

angreifen kann und muss, wie verschiedener Ilälfs-

mittel es dazu bedarf, begründet er, weshalb bei

einer Untersuchung der nordischen Cultur in den

letzten Abschnitten des heidnischen Zeitalters die

Ornamentik den geeignetsten Ausgangspunkt bil-

det, weil sie nämlich die Mittel in die Hand giebt,

das rein nordische von den fremden Elementen zu

unterscheiden und über den Kunstsinn und die

künstlerische Begabung des Nordländers in jener

Zeit sich ein Urtheil zu bilden. Da nun die Kunst-

leistungen desselben damals grossentheils in der

Decoration bestanden, ist die Geschichte der Orna-

mentik gewissermaassen als eine Kunstgeschichte

für denselben zu betrachten.

Um dum Ursprünge and der Entwickelung

der nordischen Ornamentik nachzugehen, musste

der Verfasser weit über die Grenzen des nordi-

schen Gebietes hinausgreifen, wie sich überhaupt

das Ergebniss seiner ganzen Untersuchung ^ahio

zusammenfassen lässt, dass ein eigentlich nordi-

scher Kunststil niemals existirte, indem der Nord-

länder seine Kunstmotive stets von auswärts em-
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pfing, so wie sie in den jeweiligen Zeitabschnitten

im Soden und Westen m&asegebend waren. Von
einem nordischen Stil kann deshalb nur insofern

die Rede sein, als eino eigenartige Behandlung and
locale Umbildung der adoptirten fremden Motive
darunter verstanden wird. Zunächst empfing der

Norden seine Vorbilder vom Süden her über die

Ostsee. Als die Wikingerfahrten begannen, wurde
manche Bereicherung der Kunst von den britischen

Inseln heimgetragen ; der Osten blieb in dieser

Beziehung ohne Eiufluss auf den Norden, ja der

Verfasser beweist aus den Ornamenten, dass der

Verkehr mit Byzanz von weit geringerer Bedeu-
tung gewesen, als man bisher angenommeu hatte.

Bemerkenswerth ist es, dass die Richtung des

Hauptverkehrs von den verschiedenen Theilen des

grossen skandinavischen Landcrgebietes aus sich

ans den Funden erkennen lässt, indem diejenigen

Gegenstände, die nach dem Westen zurückweisen,

hauptsächlich in Norwegen nnd dem westlichen

Dänemark Vorkommen, während die südgermani-

schen in Dänemark und dem südlichen Schweden, die

slavischen und finnischen in Schweden gefunden

werden. Verfasser fordert nicht unbedingten

Glauben von seinen Lesern , er macht sie vorher

mit den irischen, germanischen und slavischen

Stilrichtungen bekannt; sollte indessen dieser oder

jener der Ansicht sein, dass er die fremden im
Vergleich zu den nordischen zu knapp behandelt,

da ist daran zu eriunern, dass er, wie schon der

Titel des Buches andeutet, zunächst für seine Lands-

leute schrieb und die fremden Ornamentstile nur
insofern berücksichtigte, als es zur Benrtheilung

ihrer Beziehungen zu den nordischen erforderlich

war.

Zur Thierornamentik zählt Dr. Müller nicht

jedes vereinzelt vorkommende Thiorbild, wie uns

deren aus ältester Zeit entgegeDtreten, sondern dio

eine Kunstperiode kennzeichnenden Tbierfiguren,

denen man es ansieht, dass sie nicht der Natur
nachgebildet, sondern auf ornamentalem Wege ent-

standen sind. Die ältesten Decorationsmotive be-

stehen in combinirten Linien. Die Neigung, frei

auslaufenden Linien oder den Ecken und Ab-
schlüssen eines Gegenstandes Aehnlicbkeit mit
einem Thierkopf zu verleihen (durch Andeutung
der Augen mittelst zweier Punkt«, der Schnauze
durch Anbringung eines Striches etc.), bezeichnet

der Verfasser als zweite Stufe in der Entwicke-
lung der Ornamentik, erst auf der dritten ent-

lehnt der Künstler Beine Vorbilder der Pflanzen-

welt: „die treue Nachbildung der Natur bekundet
das höchste Stadium der Kunstcntwickelung.*

Unter der Führung des Verfassers sehen wir,

dass die Geschichte der Ornamentik mehrere Bei-

spiele einer entstehenden Thierornamentik darbietet,

die durch Zufluss fremder Ornamentmotive in ihrer

Entwickelung gestört wurde. Schon in der Bronze-

zeit findet man hier und dort in Thierköpfe endende
Linien oder Grifienden, sogar einzelne ganze

Thierfiguren (vierfüssiges Thier, Fisch, Vogel).

Aber bevor diese Motive in der vorclassischen

Kunst zur Ausbildung gelangten, wurde dio Bronze-

oultur von einer höheren verdrängt. Diese, dio

sogenannte vorrömische Kisencultur (Ilallstadt, la

Time), zeigt in der Decoration ihrer Geräthe die-

selbe Neigung, doch lehnt sie sich nicht an die

vorclassische, sondern an die griechische nnd etrus-

kische Kunst. Auch diese neuen Anfänge einer

Thiurornamentik erfuhren keine consequente Durch-

führung, weil sie in einem neuen vom Süden an-

drängenden mächtigen Cnlturstrom untergingen.

Mit der römischen Herrschaft, und von

ihr getragen, eroberte die römische Cultur
ein neues weites Feld ynd ihre Macht erstreckte

sich weiter als die militärische Gewalt der Kaiser.

Der Germane war zugänglich für den Einfluss

dieser überlegenen Cultur, aber er nahm nur von

ihr an
,
was er verstand und so erwuchs ein neuer

Kunststil: der römisch - germanische , den wir in

unzähligen Erzeugnissen studiren können. Auch
hier finden wir alsbald an den Ecken uud Enden
der Geräthe Thierköpfe hervorragen , und hier

wurde der Grund zu einer ausgebildeten Thior-

ornaroentik gelegt, die sich in der Völkerwande-

rungszeit über ganz Europa ausbreitete, in Deutsch-

land bis zum Eintritt der karolingischen Renaissance

sich behauptete, in Skandinavien bis zur Wikinger-

zeit. Das Capitel von der Thierornamentik der

Völkerwanderungszeit, in ihrem Entstehen, ihrer

Blüthezeit und ihrem Verfall, ist für unsere Kunst-

geschichte von hohem Werth, zumal auch die

Nuancen der einzelnen Gruppen (bei den Angel-

sachsen, Franken, Burgundern, auf der Insel Got-

land etc.) in Betracht gezogen sind.

Nicht minder wichtig ist das Capitel über die

irische Ornamentik und den Einfluss derselben auf

die Ornamentik auf dem Contineut nnd in Skandi-

navien, welches letztere ganz besonders davon be-

rührt wurde, so dass man dort einen alteren und

einen jüngeren nordisch-irischen Stil unterscheidet.

Der Stil der Völkerwanderungszeit ist aufgegeben.

Skandinavien lässt seine ausgeprägte Thierornamen-

tik fallen und adoptirt dafür eine fremde (irische und
karolingische), die sich aus wenigen Motiven aufbaut

(vierftissiges Thier, Vogel, später auch Schlange

und Löwe im frühmittelalterlichen Stil).

Hervorzuheben ist, dass Verfasser die irrthümliche

Auffassung gewisser Ornamentmotive als Schlaugen-

und Drachengeschlinge völlig beseitigt durch den

Beweis, dass das, was man bisher als solches bezeicb-

nete, im Grunde Bandgeflechte sind, denen auf

ornamentalem Wege Thierköpfe und bisweilen auch

andere Gliedmaassen angefügt wurden. Die Schlan-

genfigur mit kurzem ,
abgespitzten Leib tritt erst

später auf; Drachenfiguren erst nach dem Jahre

11 *
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1000. Aus dem Grunde ist auch die mythische

oder religiöse Deutung dieser Figuren unzulässig.

Pflanzenmotive nahm die deutsche Ornamentik erst

nnter der Renaissance zu Karl's des Grossen Zeit an,

die skandinavische erst mit dem Christenthum.

Auch die byzantinische, sassanidiBche, arabische,

finnische und slavische Stilrichtung ist nur inso-

fern berücksichtigt, um ihren etwaigen Einfluss auf

die skandinavische Ornamentik zu beurtheilen.

Das Resultat der Prüfung ist negativ, und daraus

sieht Verfasser den Schluss, dass die Theorie einer

späten Einwanderung in Schweden von Osten (die

Svear) nicht haltbar sei. Damit stellt der Verfas-

ser einen Verkehr mit dem Osten nicht in Abrede,

der auch durch die grossen Silberfunde verbürgt

ist. Aber gerade diese Menge des gefundenen

orientalischen Silbers macht den Mangel byzan-

tinischer Erzeugnisse um so auffallender.

Verfasser kritisirt die moderne Kunstrichtung,

die sich darin gefällt, die alten Ornamentmotive

wieder aufzunehraen. Er erblickt darin eine natio-

nale Bewegung, die keine ästhetische Berechtigung

hat. Will man sich von den classiscben Traditio-

nen emancipiren, von denen man seit der karolin-

gischen Renaissance gezehrt, so möge man neue

Motive aus der Natur, aus der Pflanzenwelt, nehmen
und nach griechischem Vorbilde decorativ ver-

werthen. Die Bedeutung der primitiven Kunst

liegt in der Art und Weise, wie ihre decorativen

Motive entstanden, nämlich anf rein ornamentalem
Wego und als Beispiel einer consequent durchge-

führten ausgeprägten Thierornamentik. Dieselbe

verdient nicht bloss unsere Aufmerksamkeit, weil

sie in ihrer Art ebenso eigentümlich ist als die

Linien- und Blattornamentik, sondern weil sie „die

ganze Kunst jener Zeit“ repräsentirt. Einer all-

gemein menschlichen Anlago entsprungen, eine

Stufe in dem künstlerischen Bildungsgänge des

Menschen bildend, ist auch anderen Orts früher

und später eine Thieroninmentik aufgut.roten
;
aber

die vollendetste Entwickelung und grösste Aus-

dehnung erreichte sie in dem Zeiträume zwischen

der grossen Völkerwanderung und der karolingi-

schen Renaissance.

3. Steenstrup, Japetus. lieber einige im
Laufe des Jahres 1870 an das Universitäts-

Museum eingelieferte Beiträge zur Kunde
der vorgeschichtlichen Landesfauna. (Oversigt

over det Kgl. Danske Videnskabernes Selsk.

Forhandlinger f. 1880.)

Aus einem Torfmoor beiKjaedeby auf der Insel

Langeland erhielt Professor Steenstrup den Kopf
eines grossen Bären (Ursus arctos). Früher einge-

lieferte Ueberre&te vom Bären aus Jütland und aus

einem Moor in Fünen lassen auf die Existenz ausser-

ordentlich grosser Exemplare dieser Thiergattung

im Lande schliesson, und machen es dem Verfasser

wahrscheinlich, dass die früher in Schweden ge-

fundenen Bürenknochen, die man ihrer Grösse hal-

ber für Reste des Höhlenbären gehalten *), gleich-

falls vom Ursus arctos herrühren
, da die Grösse

allein nicht für die Art maassgebend. Der Kopf
von Langeland ist, nach der Tiefe seiner Lagerung

zu schlierten, sehr alt, Verfasser hält die Bemer-
kung in König Waldemar ’s Erdbuch über Bären

auf einer Insel an der Schleimündung nicht für

beweisend, dass noch im 13. Jahrhundert Bären
in Schleswig existirt haben. Ferner berichtet Prof.

Steenstrup über einen dem Museum ein geliefer-

ten Kopf vom Wildschwein aus einem Moor im
nördlichen Seeland and interessant durch die Merk-
male einer geheilten Kuocheu wunde, die dem Thier«

durch ein Flintgeschoss beigebracht war. Scharfe

Flintsplitter, die in den Knochen eingewachsen

waren, Hessen darauf schliessen, dass die Waffe

durch den heftigen Stoss zerbrochen war. Ver-

fasser erinnert dabei an zwei frühere ähnliche Funde
von Edelhirschkuochcn , die gleichfalls Spuren tru-

gen von einer Verwundung durch einen Flintspeer,

der bei dem Anprallen abgebrochen war. Die

Wunde hatte eine starke Entzündung erlitten.

Auch in diesen Knochen' waren Flintsplitter ein-

gedrungen und festgewachsen. Vom Edelhirsch

und Wildschwein sind unter den Speiseabfällen der

ältesten Steinzeit Knochen gefundeu; sie waren

Zeitgenossen de« Menschen. Vom Klenn war dies

bisher nicht erwiesen. Nun aber hat Professor

Steenstrup an einem Geweih dieses Thieres wahr-

genommen, dass eine Zacke von einem Flintspeer

durchschossen ist. Das Dasein des Menschen war bis

jetzt nicht über die Zeit der Föhre hinaus beobachtet

Reuthier und Elenn sind in den Kjökkenmöddingen
nicht nachgewiesen. Wüsste man, in welcher Schicht

die Ueberreste vom Reuthier Vorkommen, da würde
eB sich wahrscheinlich ergeben, dass sie älter als

die der Föbrenvegetation ist. So viel steht fest,

dass die Erdschicht, in welcher Professor Steen-
strup zu wiederholten Malen Renthiergebeine fand,

arktische Pflanzenreste einschloss. Auch zwei

Elennskelette
,

die in Steens trup’s Gegenwart
ausgegraben wurden, lagen in einer unberührten

Schioht, in der keine Föhren-, sondern Kspen-

vegetation constatirt wurde, die nebst der Zwerg-

birko die ältest« in Dänemark ist. Ren und Elenn

scheinen in Dänemark nnr ausnahmsweise Zeit-

genossen gewesen zu sein. Eraieres ist Begleiter

der Aipenvegetation (Salix polaris, Salix reticulata,

Betula nana, Dryas octopetala); das Elenn ist mit

Espengesträuch eingebettet, also vor der Zeit der

Föhrenwaldangen. Mehren sich nun die Funde

von Elennknochcn , welche Spuren von Verwun-

dungen durch ein von Menschenhand gerichte-

tes Geschoss zeigen (an dem schönen Born-

*) 8. Nilsson : Steinalter 8. 184, 188.
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holmer Elennskelct glaubt Verfasser dies gleich-

falls constatirt zu haben), da würde man den
Schluss daraus ziehen dürfen, dass auch die Exi-

stenz des Menschen in Dänemark über die Zeit

der Föhrenwaldongen hinaus zunlckreicbt.

Norwegen.

4. Aarsberetning f. 1879. Kristiania, Werner
<fc Co. 1880, XV + 308 S. in 8°. Mit
12 Tafeln.

Herr Nicolayscn bringt eine Abhandlung
über das älteste Vorkommen von Stühlen in Nor-

wegen und ist der Ansicht, dass die bekannten
Erzählungen von Holzstühlen in Grabkammern
der heidnischen Zeit auf Irrthnm beruhen. Der
von ihm beschriebene und in Abbildung vorgelcgte

schön geschnitzte Stuhl aus der Kirche von Tyldal

stammt aus dem Ende des 12. Jahrhunderts. —
Professor 0. Rygh berichtet über Ausgrabungen
auf Spangereid, 44 Hügel, durchschnittlich der

älteren Eisenzeit angehörend und auf Leichenbrand

hindeutend. Die verbrannten Gebeine waren nicht

in ThongefÄssen beigesetzt, bisweilen, wie Kitt-

fragraente schliesscn lassen, in Holzgefassen, oftmals

auch angehäuft auf dem Boden der Grabkammer.
Letztere war in manchen Fällen in den Boden
gegraben und in einem solchen Grabe war in

diesem erst eine Pferdehaut und darüber gewebtes

Zeug gebreitet worden. — Professor K. Rygh hat

auf einem Hofe auf Sparbuen (nördlich von Dovre-

fjcll) mehrere Gräber der Bronzezeit aufge-

deckt. Einige derselben waren bereits früher auf-

gegraben, doch oberflächlich dnrchwühlt. Durch-
schnittlich zeigte sich die Construction dieser Grä-

ber gleichartig: ein Steinhaufen, darin eine aus

grossen Steinplatten gebildete Kiste, in welcher

die Leichen unverbrannt mit Waffen, Schmuck und
Geräth von Bronze bestattet waren. — Dr. Ben-
dixen berichtet über Aasgrabungen anf Jäderen, wo
in einer Gruppe hochinteressanter Grabdenkmäler

der Vorzeit sich eines durch ganz besonders merk-

würdige Anlage aaszeichnet Im Volksmnnd „Dös-

jerne“ oder Thingkreis genannt, erhebt sich ein

breiter elliptischer Wall, im Centrom dcsselbon ein

runder Grabhügel, aber auf dem Wall quer über

den Kamm desselben langhügelförmige Aufschüt-

tungen, die gleich Radien von dem äusseren Rande
nach dem Mittelpunkte gerichtet sind. Diese

Hügel erwiesen sich als Gräber mit Leichenbrand

(Kohlen, verbrannte Gebeine, Birkenrinde) und
geringfügigen Beigaben von Eisen und Thon. Der
Durchmesser des Walles ist circa 62,60 und 30,50 m.

An den Längsenden ist er offen, aber diese Oeffoung

ist an einem Ende durch einen quervorliegenden Stein-

wall, am anderen durch einen Randhügel geschlos-

sen. Die ganze Anlage machte den Eindruck eines

Friedhofs. Der Leichenbrand war aufdem ursprüng-
lich flachen Wall vollzogen, danach waren die Rück-
stände zusammengefegt, Ei*de darüber geschüttet und
geebnet und, nachdem die gleiche Höhe des bereits

mit Hügeln bedeckten Wallkörpers erreicht war,

noch der Hügel aufgerichtet. Dieses Gräberdenk-
mal steht bis jetzt völlig einzig in seiner Art da. —
ln geringer Entfernung von der genannten Gruppe
öffnete Dr. Bendixon mehrere Hügel, unter wel-

chen einer ein Frauengrab aus der Bronzezeit um-
schloss, welches, ausser den Spuren des völlig auf-

gelösten Skelettes, eine Fibel, ein Armband und
eine jener schönen mit Spiralornamenten geschmück-
ten runden, leicht gewölbten Platten mit conischem

Stachel enthielt (Worsaao N. 0. 228), wie deren

in den letzten Jahren wiederholt in Frauengrä-
bem gefunden worden Bind. Ausser der Kam-
mer, welche dieses Grab umschloss, barg derselbe

Hügel noch eine andere Kammer, in welcher nur
verbrannte Gebeine nnd Kohlen gefunden wurden.

In demselben Pf&rrbezirke sind bereits andere Grä-

ber der Bronzezeit aufgedeckt worden. — Herr
Nicolaysen grub zu Loiten anf Hedemarken nnd
zu Nyhus und öffnete im ganzen 89 Hügel, von
denen 21 aus der älteren, 21 aus der jüngeren

Eisenzeit, 2 Gräber aus beiden Perioden, 10 ent-

hielten solche Beigaben, welche zu wenig charak-

teristisch waren, um sie einer der genannten
Perioden zuznsprechen nnd die übrigen wiesen über-

haupt auf keine bestimmte Zeit hin. Es waren
Lang- und Randhügel und Vierecke, grösstentheils

aus Sammelsteinen aufgeschüttet, die sämmtlich

auf Leichenbrand hindeuteten. Die verbrannten Ge-
beine waren in den meisten Fällen nicht in einem

Gefäsa beigesetzt, die Ausstattung mit Beigaben

mehr oder minder reich; einige derselben enthiel-

ten ausser Waffen nnd Schmuck auch eine Menge
Werkzeuge. — Beachtenswerth sind auch die Un-
tersuchungen Nicolaysen' s auf Spydevoll, wo
Brandgräber, gleich denen anf Bornholm und bei

Oliva und Neustettiu, aufgedeckt wurden, die etwas

jüngeren Charakter als die Bornholmer und Pom-
ni ersehen zeigen. — Herr Lo ränge ist in seinen

Untersuchungen nicht minder glücklich gewesen,

wovon (s. weiter unten) die Bereicherung des Mu-
seums zu Bergen Zengniss giebt. — Herr Ross
grub auf Borgunderö und fand unter anderem ein

Bronzegefäss mit verbrannten Gebeinen und einer

kleinen Goldmünze von Gratinn, die mit einer Oese

versehen , als Schmuck getragen war. Aulser den

menschlichen Ueborreaten enthielt das Gefäas noch

eine Bärenklaue, Vogelknochen nnd oinen Bein-

kamm.
Diese knappen Mittheilungen über die letzt-

jährige Th&tigkeit zeigen, dass in allen Provinzen

des Landes systematische Untersuchungen und Aus-

grabungen alljährlich vollzogen werden, wodurch
die Sammlungen bereichert und die handschrift-
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lieben Berichte an den Director de» Ccntralmuscums

in regelmässigen Jahrgängen deponirt werden. Von
der Grösse des alljährlichen Zuwachses mögen dio

folgenden kurzen Angaben einen Begriff geben. —
Die Vermehrungen des U ni versitätsmuseums in

Cbristiania belaufen sich auf 164 Nummern,
deren manche über 20 Gegenstände umfasst. —
63 Nummern repräsentiren Funde aus der Steinzeit,

2 Nummern aus der Bronzezeit, 39 ans der älteren, 54

aus derjüngeren Eisenzeit, 1 3 aus dem Mittelalter.—
Das Museum in Drontheiro meldet 72 Num-
mern (IC aus der Steinzeit, 4 Bronzezeit, 11 aus

der älteren, 16 aus der jüngeren Eisenzeit, 14 un-

bestimmt, 10 mittelalterlich. — Museum in Ber-
gen: 124 Nummern; 60 Nummern aus der Stein-

zeit (41 grössere Gernthe, 695 kleine Flintgeräthe,

73 blattförmige und herzförmige Pfeilspitzen von

Flint); 6 Nummern aus der Bronzezeit (darunter

2 Gräberfunde); 23 aus der älteren, 32 aus der

jüngeren Eisenzeit, 3 ans dem Mittelalter. —
Museum inStavangcr: 134 Nummern: 93 aus der

Steinzeit, 8 aus der Bronzezeit, 8 aus der älteren,

16 aus der jüngeren Eisenzeit, 9 unbestimmt. —
Museum zu Tromsö: 17 aus der Steinzeit

(Schieferger&the), 3 Eisenfunde, 2 ans dem Mittel-

alter.

Beachtenswert!) sind dio Bronzefunde und
namentlich die Bronzegräber, die vor einem

Jahrzehnt noch fast unbekannt waren, gleichwie

die Gräber und Werkstätten der Steinzeit, wenn-
gleich die meisten Steingeräthe einzeln in der Erde
gefunden werden.

5. Nicolaysen, N. Norake Bygninger fra for-

tiden, udgiven af Foreningen til Norske

Fortids miudesmerkers Bevaring. Heft X,

PI. XIV—XXL Mit sieben Seiten Text in

Folio. Christiania, Carl Werner ACo. 1879.

Die früher erschienenen Hefte dieses vortreff-

lichen Werkes sind s. Z. im Archiv nngekflndigt

worden. Anf denjüngst ausgegebenen Tafeln finden

wir Abbildungen der Kirchen oder Kirchenportale

von Hyllcstad und Osstad im Seterdal, von Vei-

gusdal im Robyggeiag, von Larsdal im Amte JarU-

berg; von Oede in Vnlders und Sauland in Thele-

marken. Einige dieser schön geschnitzten Portale

sind besonders interessant, weil sie ausser kunst-

vollem Geschlinge von stilisirtem Blattwerk und
Thierfiguren wiederum Vorgänge aus der Sigurdsage

bildlich* darstellen. Das reichverzierte Portal von

Hyllestad war bereits früher als Anhang zur deut-

schen Ausgabe zweier schwedischen Sigurdsteine von

Unterz veröffentlicht. (Siegfriedbilder von Carl
Save, übersetzt und mit Nachtrag versehen von
J. M. Hamburg, Otto Meissner 1870.) Dio

dort gebrachten Abbildungen wurden nach einem
Holzschnitt in der lllostrirten Tidende gezeichnet,

sie sind correct aber weniger schön als die hier in

grösserem Maassstabe vorliegenden. Die übrigen

Portale zeigen dasselbe Motiv, doch ist die Reihen-

folge der Bilder und das Costüm der Figuren

nicht immer gleich. Sind diese Darstellungen nach

einem Vorbilde geschnitzt, da sind die Künstler

jedenfalls mit nicht geringer Freiheit in der Copie

verfahren. Neue Motive bringen die Portale von

Oastad und I*arsdal. Auf erstcrem sehen wir rechts

unten die Schreckensecene, wie dem tapferen

Hagen das Herz angeschnitten wird
, links wie

dem Könige Gunnar, der bereits gefesselt im Wurm-
hofe liegt, das Herz gebracht wird. Da« Larsdaler

Portal bat zur Rechten ein stilisirtes Thier und

Liniengescblinge und zu oberst den mit Gold (Gold-

münzen!) bedeckten Otterbalg, dem, „um das letzte

Bartbaar zu decken
11

, Andvaris Ring um den Hais

gehängt ist. Zur Linken sieht man Regin das

Schwert schmieden, Sigurd hält in der linken Hand
ein zweites kurzes Schwert oder einen Dolch. —
Diese geschnitzten Portale stammen durchschnitt-

lich aus dem 12. Jahrhundert. Die Bildschnitzer

kannten demnach weder die Snorres Edda noch

die Yolsungftsage in ihrer jetzigen Aufzeichnung,

woraus wir schliessen, dass der Vortrag älterer Lie-

der die Küostler zu den Darstellungen begeisterte.

6. Rygh, 0. Skibsfnndet ved Sandefjord.
In der Ny illustreret Tidende v. 14. Novem-
ber 1880. Christiania. Mit 11 Figuren in

Holzschnitt.

Der interessante Fund eines grossen Wikinger-

fahrzeuges in einem norwegischen Grabhügel (bei

Gokstad am Sandefjord) ist s. Z. auch in deutschen

Tagesblättcru und Zeitschriften vielfach besprochen

worden. Der in den Sagen beschriebene Brauch,

den todten Seehelden auf seinem Drachschiff za

bestatten und einen Hügel darüber aufzu werfen, ist

durch zweifache Aufdeckung solcher Hügel bestä-

tigt, beide Mal war die Erhaltung des Holzes der

Bodeubeschaffenbeit zu verdanken. In der feuch-

ten Erde pflegt die Zerstörung so vollständig zu

sein, dam nur die eisernen Nägel bisweilen auf ein

vorhanden gewesenes Fahrzeug schliessen lassen;

bei Tune und Gokstad aber hatte der ßlauthon, aas

dem der Hügel gebildet war, das Holz conservirt

und Dank dieser Wahl des Materials sieht das

Centralmuseum in Christiania sich jetzt im Besitze

eines Schiffes aus der frühen Eisenzeit und eines

aus der Wikingerzeit. Das Boot vom Sandefjord

ist 23,4 m lang, 5 m breit und führte an jeder

Seite 16 Ruder. Es ist ein Klinkerbau aus Eichen-

holz, gedichtet mit gerissenen Banmwurzeln. Die

Spanten sind, wie bei dem Nydamerboot, mit Basttau*

werk gebunden
; statt der Ruderdollen am Reling

sind Löcher durch die Planken gebohrt. Ein festes

Deck war nicht vorhanden, die Bretter lagen lose

auf den vorstehenden Spanten. Das Steuer hing,

wie bei dem Nydamerboote, an der Steuerbordseite,
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die Rudor sind 6 m lang. Zwei Mann per Koder
machen 64 , 20 Mann rechnet Professor R y g h
ausserdem, was eine Besatzung von circa SO Mann
ergeben würde. Als der Hügel geöffnet und das

Fahrzeug freigelogt wurde, stellte es sich heraus,

dass der Mast gekappt war, das abgeschlagene

Stück lag Am Faste. Ferner ergab sich, dass das

Grab schou vor langer Zeit geplündert worden,

man fand weder Waffen noch Kostbarkeiten, aber

deutliche Spuren von dem Einbrüche. Trotzdem
wurden wissenschaftlich hoch interessante Dinge

zu Tage gefördert und namentlich sind die Beob-
achtungen der Bestattung»weise von hohem Werth.

Die Sagen berichten, dass am Abend ein Zelt für

den Häuptling hergerichtet wurde. So war auch

hier geschehen; nur hatte man das Zelt für die

ewige Ruhe aus soliderem Stoff, aus Holz, herge-

richtet. Im übrigen war das Schiff festlich ge-

schmückt: Schild an Schild rings um den Reling

aufgestellt, gelb und schwarz bemalte Bolzachilde.

Ob der Steven mit einem Thierkopf geschmückt

war, liess sich nicht ermitteln, die zierliche Bear-

beitung der Planken und des übrigen Holzwerkes

ist bewandernswerth. An einem Endo des Fahr-

zeuges fand man das Schiffsinventar, Kochge-
schirr etc. Drei Böte (7 ,

ö und 4 in lang) waren
aufgeholt und neben dem Fahrzeuge aufgestellt.

In der Grabkammer fand man menschliche Ge-

beine nnd Knochen von einem Hunde und von

einem Pfau, und prächtige Beschläge von Gold-

bronze mit schönen Ornamenten, geschnitzte Holz-

fragmente n. 8. w. Rings um das Schiff lagen die

Gebeine von etwa 8 bis 9 Pferden uud ebenso vie-

len Hunden. Heber die einzelnen Fundstücke sind

noch genauere Nachrichten zu erwarten.

Nachdem die Ausgrabung unter Nicol aysen ’s

Leitung vollendet, wurde das Fahrzeug noch ein-

mal auf das Element hinausgeführt, auf dem es

seinen Herrn einst stolz in ferne Länder getragen

hatte. Man brachte es auf ein Schiff und führte

es zu Wasser nach Christiania, wo es neben dem
UniversitHtsmuseutn, in einem zu dem Zweck er-

richteten Gebäude, mit dem älteren minder gut

erhaltenen Boot von Tune untergebracht ist

7- Undset Ingvald: Fra Norges äldre Jern-
alder. 96 S. in 8° mit 50 Figuren in Holz-

schnitt. Separatabdruck aus den Aarböger
f. nord. Oldkyndighed etc. Kopenhagen 1880.

In einem vorläufigen Referat über diese Schrift

des bekannten jungen norwegischen Archäologen

in der Nr. 12 des Anthropolog. Corresp. Bl. f. 1880
machte ich bereits aufmerksam auf die Gefahr, die

Culturverhältnissc eines Landes, in den verschiede-

nen Culturperioden, nach denen der Nachbarländer

zu beurtbeilen. Mehr und mehr stellt sich heraus,

dass selbst auf beschränkteren Gebieten einzelne

ausgeprägte Fundgruppeu Auftreten, deren Ursprung

und verwandten Beziehungen nachzuforschen drin-

gend geboten ist. Die Sonderstellung Norwegens
gegenüber den skandinavischen Bruderreichen fin-

det schon in der geographischen Lage ihre Erklä-
rung. Dass aber in Norwegen selbst eigenartige

Gruppen sich abgrenzen, ist erst in den letztver-

fiossenen Jahren zurKenntniss gelangt. Dr. Und-
set widmet in seinem vorliegenden Buche „Ueber
die ältere Eisenzeit in Norwegen u

diesen Erschei-

nungen besondere Aufmerksamkeit und gründet
darauf Schlüsse von historischer Bedeutung.

Nachdem Professor Rygh vor Jahren zwei

Perioden der norwegischen vorhistorischen Eisen-
zeit unterschieden hatte, trat Herr Lora n ge hervor
mit der Ansicht, dass der Inhalt einiger von ihm
geöffneten Gräber die Annahme rechtfertige, dass

die Bewohner Norwegens, schon vor der Beein-

flussung durch römische Cultnr, eisernes Geräth
besessen haben. Dr. Undset bestätigt die Correct-

heit dieser Beobachtung hinsichtlich gewisser Eiben-

gräber, doch ist er mit der Zeitstellung derselben

nicht einverstanden. Unter den Abbildungen der

Gräberfundsachen finden wir allerdings die bekann-
ten rückwärts gebogenen Fibeln und halbmond-
förmigen Messercheu (die charakteristischen Gür-
telhalter und Schwerter fehlen), aber neben ihnen

eine Monge jüngerer Typen, und der Verfasser,

weicher dasselbe beobachtet, stützt hauptsächlich

hierauf seine Ansicht, dass diese Gräber nicht iu

die vorrömischo Zeit zurückreichen, damit wftro
eine vorrömische Eisenzeit in Norwegen in
Zweifel gestellt. Ueber die Anlage der Gräber
berichtet Herr Undset wie folgt.

Die ältesten Eisengräber bilden kleine niedrige

Hügel mit verbrannten Gebeinen und Kobleu
,
die

bald über den Boden ausgestreut Bind, bald nebst

dürftigem, bei dem Leichenbrand mehr oder min-

der zerstörtem Eisengeräth in eine Urne gesammelt
sind. — Danach kommen Hügel mit kleiuen Stein-

kammern, welche ein Thon- oder ßronzegefa&s mit

verbrannten Gebeinen und absichtlich zerstör-
ten Beigaben umschliessen. — Danach kommen
grosse Steiukammern, bald mit verbrannten Gebei-

nen, bald mit Skeleten und unversehrten Grab-
geschenken. Die Urnen aus den ältesten Gräbern
sind von grobem Thon und bisweilen in den Kno-
chen- und Kohlenhanfen hineingesetzt. In eiuigen

Gräbern war die Urne mit Sand gefüllt und
die verbrannten Gebeine lagen in einem Haufen da-

neben; in anderen lug nur eine Scberbc auf dem
Knochenhaufen, in noch anderen war letzterer mit

einem Schildbnckel zugedeckt. Will man die

Waffengräber den Männern zusprechen, da waren
diese spärlicher bedacht als die Frauen. Schwer-

ter wurden z. ß. gar nicht gefunden. In den Frauen-

gräbern fand man Schmuck und Kleingeräth

(Schlüssel, Messerchen) und eiserne Beschläge, die

vermuthen lassen, dass die Grabgeschenke in eincip
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Kasten beigeaetzt wurden. Nicht minder beach-

tenswerth int folgende, von dom Verfasser mit An-

ziehung zahlreicher Belege gestellte Hypothese.

Ea waren aus norwegischen Gräbern der sogenann-

ten mittleren Eisenzeit verschiedenartige Gegen-

stände (Schmuck und Geräth) ans Licht gefordert,

die man in den dänischen und schwedischen Samm-
lungen vergebens suchte und mau beanstandete

nicht, dieselben für Bpeciell norwegisch zu halten.

Nun aber fand Verfasser diese alten Bekannten

in verschiedenen ausländischen Museen und zwar

in so grosser Zahl und in so mancherlei Varietäten,

dass er kein Bedenken trag, die norwegischen Fund-

stücke als importirt zu betrachten, was durch den

Umstand, dass diese fremden Museen im Bereich

der Nordseeküsten sich befanden, an Wahrschein-

lichkeit gewann. Znr Fundirang dieser Ansicht

war es nothwendig, das örtliche Vorkommen dieaer

Objecte im Anslande and die norwegischen Fände,

in welchen sie auftreten, vorzulegen. Dem Ver-

fasser in dieser Beweisführung Schritt für Schritt

zu folgen, würde hier zu weit führen, wir müssen

nns auf einige Bemerkungen beschränken. Unter

den Bronzegefassen, welche in Norwegen bisweilen

zu Ussuarien dienten, findet Verfasser zwei For-

men, von denen die eine nur im Ostlande, die andere

im Westen vorkommt. Diese nur an den Küstcn-

districten bekannten Kessel kennt man anch in

Schweden und Dänemark nicht, bis auf ein ein-

ziges Exemplar, das dem Moorfnnde von Krago-

hui auf Fünen angehört. Das Kieler Museum be-

sitzt ein solches Gefass ans Dithmarschen; zwei

Exemplare fand Verfasser in dem Museum zu Namur
von dem fränkischen Gräberfelde bei Samson (5.,

0. Jahrh.); ferner fand er eine Abbildung eines

völlig gleichen Gelasses in don Collectanea antiqua,

Bd. IV, PI. XLIV, Fig. 4, aus einem Grabe im Dpt
Seine et Oise. — In England sind sie verbürgt

dnreb eine Abbildung bei Noville, Saxon obsequies

pl. 16. — Ist das Vorkommen der hier fraglichen

Metallkeesel im nordwestlichen Europa somit ver-

bürgt, und ist es andererseits Thatsachc, dass sie

in Dänemark und Schweden bis jetzt gar nicht, in

Norwegen nnr im Westlande als Grabgefasse be-

kannt sind, da liegt cs nabe, anzanchmcn, dass sie

über die Nordsee ausgeführt sind und nicht etwa
von Norwegen südwärts, sondern ans einem der ge-

nannten Länder gen Norden. Ferner gehört zu

den Norwegen eigentümlichen Fundstücken eine

bronzene Bügelfibula (s. Kygh, Atlas Nr. 241,

247, 248), die man bis vor einigen Jahren nur in

England and Norwegen kannte. Neuere Funde
haben ergeben, dass diese Fibel in verschiede-

nen Entwickelungsformen an der Elbmündong vor-

kommt und zwar in so grosser Anzahl, dass man
alle Ursache hat, dort die Hcimath derselben zu

suchen. Die inLindenschmit: Heidnische Alterth.

111, Heft 2, Taf. 6 abgebildeten römischen Fibeln

scheinen als Vorbild gedient zu haben und Lin-
denschmit setzt sie ins 3. Jahrhundert n. Chr.

Auf dem Grüberfcldu bei Pcrlcberg bei Stade wurde

mit Fibeln dieses Typus eine Münze deB Gratian

gefunden, und der Urnenfriedhof von Borgstedt

am nördlichen Eiderufer, welcher eine grosse

Anzahl dieser und verwandter Fibeln brachte, ward

s. Z. von Ref. etwa ins 5. Jahrhundert gesetzt.

Beachtenswert ist, dass in England nicht nur die-

selben Fibeln, sondern auch dieselben charakteristi-

schen Thongefässe ans den Gräbern gehoben wer-

den, die uns von Pcrleberg und ans Borgstedt

bekannt sind. Nachdem der Verfasser die Borg-

stedter Funde im Kieler Museum studirt, ist er der

festen Ansicht, dass Norwegen diese Fibel von der

Elbmündung geholt hat Dies würde auf einen

directen Seeverkehr schliessen lassen, der Jahr-

hunderte vor den historisch bekannten Wikinger-

zügen die Söhne des hohen Nordens bis nach

Belgien hinunter und hinüber nach England geführt

bätte und zwar scheinen diese Fahrten etwa um &00

begonnen und bis znr Wikingerzeit fortgedanert

zu haben. Dass das östliche Norwegen andere

Gnltureinflüsse erfahren als der Westen, hatte

man wohl beobachtet
; ebenso anerkannt waren

die neuen Culturelemente , welche gegen Ende der

heidnischen Zeit dorch die Seefahrer aus England
und Irland heimgebracht waren

,
dass aber schon

um dreihundert Jahre früher direct« Handelsver-

bindaugen zwischen Norwegen and den Süd- und
Westküsten der Nordsee unterhalten wurden, die

ausser dem obengenannten Geräth and Schmuck
eine Menge Dinge nach Norwegen führten, das

hätte vor den schönen Untersuchungen Undset's
Niemand anzunehmen and auszusprechen gewagt.

Die Einfuhr aus der Fremde wird sich schwerlich

auf fremde Waaren beschränkt haben. Mit ihnen

folgten neue Weltanschauungen, neue Gedanken,

Erfahrungen, neuer Sagenntoff. Im Hinblick dar-

auf ist Undset’s Nachweis eines so frühen Ver-

kehrs mit dem Westen von desto grösserer Be-

deutung, als (wie bereits mitgetheilt) zwei andere

norwegische Gelehrte den Ursprung gewisser nor-

discher Göttersagen aus dem Westen herzulciten

versucht haben.

8. Undset Ingvald: Etüde» sur Tage de Bronce

de la Hongrie. Vol. I. Christiania, Cammer-
meyer, Leipzig, Cnoblock 1880. 158 S. in 8°.

Mit 18 Tafeln und 32 Figuren in Holzschnitt.

Dieses growange legte Werk des jungen nor-

wegischen Archäologen ist die Frucht gewissen-

hafter, tiefer Studien in den Museen des europäi-

schen Continents. In einem Referat über dieses

Buch in der Nr. 12 des Anthrop. Corresp. BL f.

1880 hob ich hervor, dass die skandinavischen

Archäologen vor allen anderen bevorsagt seien in

der gründlichen Kenntnis« des in den verschiede-
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nen europäischen Museen gesammelten Materials.

Wer dieses massenhaft vorliegende Material nicht

aus eigener Anschauung kennt, nicht mit eigenen

Augen geprüft und verglichen hat, der kann ein

solches Buch nicht schreiben.

Dass der Verfasser dasselbe in einer Sprache

veröffentlichte, welche ihm einen grösseren Leser-

kreis sichert, als eine Ausgabe in norwegischer

Sprache hoffen durfte, war gewiss ein glücklicher

Gedanke; eine andere Frage ist, ob er recht thnt,

selbst in fremder Sprache zu schreiben. Wer in

der Sprache nur das Mittel sieht, dem Gedanken
Ausdruck zu verleihen, wird befriedigt sein, denn

das Verstanuniss wird durch die bisweilen fremd-

artige ConBtruction und Aosdrucksweise nicht be-

einträchtigt.

Da sonach das Bnch Jedem zugänglich ist, be-

darf es hier keiner so eingehenden Besprechung,

wie es im Hinblick auf »eine wissenschaftliche

Bedeutung sonst beansprucht haben würde. In

der 45 Seiten langen Einleitung beschäftigt sich

der Verfasser mit dem immer noch obschweben-

den Streit rücksichtlich der Existenz, des Ursprun-

ges nnd der Entwickelung der ßronzecultur und allen

darüber aufgestollten Theorien, deren keine bis-

her allgemeine Zustimmung erfahren hat, und

empfiehlt als die geeignetste Methode, das Dunkel

zu klären, jede einzelne Gruppe einer gründlichen

Untersuchung zu unterziehen, wie er es in dem
vorliegenden Werke mit der ungarischen versucht.

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über den

Reichthum und die typischen Eigentümlichkeiten

der ungarischen Bronzen, über eine ungarische

Kupferzeit und die Seltenheit der Gräberfunde im
Vergleich zu den reichen Erdfunden , schreitet der

Verfasser znr Untersuchung der einzelnen Gegen-

stände, beginnend mit den Bronzefibeln nnd Schwer-

tern, womit der erste Band abschliesst. Die Be-

deutung der ungarischen Fibel liegt nach Und-
set’s Auffassung nicht in dem numerischen Ueber-

gewicht, nicht in der Mannigfaltigkeit der Formen,

sondern darin ,
dass sic die Grundform der nordi-

schen Bronzefibula bildet, die bekanntlich aus zwei

Gliedern besteht: dem Bügel und der lose anhängen-

den Nadel. Dr. II ildebrand erblickt dahingegen

in beiden parallele Entwickelungen einer noch

nicht aufgefundenen Grundform. Herr Undset
zeigt, dass es nnr eines scheibenförmigen Aufrol-

lens des oberen Drahtendes der ungarischen Fibula

bedurfte, um den nordischen Typus herzustellen

und nimmt an, dass dieser Schritt sich in Ungarn
selbst vollzogen habe. Um seine Ansicht zu stützen,

bringt er ein gewaltiges Material zusammen, denn
die aus zwei Gliedern bestehende Fibula bleibt hin-

sichtlich der Mannigfaltigkeit der Formen nicht

hinter der federnden Bügelfibula zurück. Nachdem
er dieselben alle beschrieben und in Abbildungen

vorgelegt, weist er das örtliche Vorkommen jeder

Archiv für Anthropologie. BJ. XIII. Supplement.

einzelnen Varietät nach nnd da ist es auffallend,

dass die einfachste Form, die aus schlichtem Draht
gebogene, im Norden heimisch ist, im Süden aber

völlig unbekannt Daraus schliesst Verfasser, dass

diese einfachste Form, nicht wie bisher von Hilde*
brand und Montelius angenommen, die Grund-
form sei, sondern eine allmälig entstandene Ver-

einfachung der ungarischen Spange. Der innere

Zusammenhang der ans zwei Stücken bestehenden

Bronzefibnla, gegenüber anderen Fibeln, ist unver-

kennbar, und deshalb schwer zu begreifen, wie die

Anhänger der Theorie, dass alle im Norden ge-

fundenen ältesten Bronzen jenseits der Alpen fabri-

cirt seien, diese Erscheinung erklären wollen. Die

transalpinischen Fabrikanten hätten alsdann für

die Barbaren Scbmuckformen ersinnen müssen, die

sie trotz ihrer Schönheit an ihre Landsleute niemals

verabfolgten, and zwar mussten sie besondere Mu-
ster für Hannover arbeiten lassen, andere für Pom-
mern

,
andere für Bornkolm u. s. w. Der Ein-

wand, dass die Barbaren nur die von ihnen belieb-

ten Formen kauften, ist nichtig. Wie konuten sie,

wenn sie nichts anderes kannten , als was ihnen

gebracht wurde, für bestimmte Formen eine Vor-

liebe hegen? Bevor sie bestimmte Moden adop-

tirten, mussten sie ihnen doch zugeführt sein.

Kein Unbefangener wird die obige Erklärung

«naturgemäss - nennen wollen.

Hat der Verfasser die nordische Bronzezeitfi-

bnla direct aus der ungarischen abgeleitet, so weist

er für die Bronzeechwerter einen anderen Weg
nach. Das ungarische Schwert kam auf östlichem

Wego später nach dem Norden und hatte auf die

dortigen Formen keine sonderliche Einwirkung.

Das nordische Schwert hatte sich aus einer süd-

deutschen Form mit facettirtem, reich verziertem

Griff entwickelt, aber dieses steht in nab verwandt-

schaftlicher Beziehung zu dem ungarischen, indem

beide anf eine Grundform zurückzuführen sind.

Diese Grundform Bucht Undset in Griechenland.

Dr. Montelius wurde, indem er die ältesten For-

men suchte, auf die ungarischen hingeführt; Dr.

Sophus Müller erkennt im Norden den doppelten

Einfluss einer westlichen und einer östlichen Cul-

tur, Dr. Undset kommt zu gleichem Resultat, inso-

fern er das verwandtschaftliche Verhältnis# der west-

lichen Formen zu den ungarischen darlegt. Wir
ziehen hieraus denSchlnss, dass sorgfältige Detail-

atudien, trotz der abweichenden Ergebnisse, den

Weg zeigen, der allein zu positiven Resultaten nnd

Bchliesslicher Einigung der Ansichten führen kann.

Es ist dies eine mühevolle Arbeit, an welcher hof-

fentlich auch bald deutsche Forscher sich bethei-

ligen werden.

Schweden.

9. Antiquarisk Tidskrift for Svcrige, ut-

gifven af Kongl. Vitterhets- etc. Akademien

12
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genom Bror Emil Hildebrand. Bd. IV,

Hoft 3, 4. Stockholm, Svar Häggströra. 1880.

Inhalt: I. Hildebrand, II. H., Beitrag zur

Geschichte der Fibeln oder Kleiderhefleln. 198 S.

II. Acten, betreffend die in Vorschlag gebrachten

Aenderungen in Vorschriften des allgemeinen Ge-
setzes und der Königl. Verordnung v. 29. Nov.

1867 rücksichtlich der Einsendung aller Erdfunde

an die Krone. 2H4 S.

I. Heft 1 a.2 des vierten Bandes erschienen 1872

bis 1873. Die Ursache der langen Verzögerung der

Fortsetzung waren die erheblichen Kosten für die Her-

stellung der zu Hildebrand’s Abhandlung nöthi-

gen Abbildungen von Kleiderspangen, die auf meh-
rere Jahre verthoilt werden mussten. Diese bei ihrem

ersten Erscheinen Aufsehen weckende Studie ist

nunmehr zum Abschluss gelangt und 242 syste-

matisch gruppirte vortreffliche Abbildungen liegen

vor uns. Die Bedeutung dieses Kleidcrschmuckes in

seiuer grossen Mannigfaltigkeit der Formen ist all-

gemein anerkannt und mancherseits sind seitdem

kleinere Beiträge zur Untersuchung dieser allge-

meinen Frage geliefert worden. Beit dem Abschluss

des im Mai 1873 gedruckten Manuscriptes sind

aber die Beobachtungen, Dank dem vermehrten

Material, so erweitert, dass der Verfasser sich zu der

Erklärung gedrungen sieht, dass er in einem spä-

teren Bande der Tidskrift eine Kritik dieser seiner

eigenen Abhandlung, so wie Anderer über densel-

ben Gegenstand zu bringen beabsichtige. Wie ein

Fund bisweilen eine scheinbar wohl fuudirte Hypo-
these erschüttern kann, zeigt z, B. Folgendes.

I)r. Hildebrand sagt von der Fibulaform Ger-

manische Gruppe III, 1 Fig. , 170 ff., dieselbe sei

in NorddeuUchlund unbekannt, in Norwegen und
Schweden und desgleichen in England aber sehr häu-

fig gefunden, und weitere Betrachtungen leiten ihn zu

dem Schluss, dass die Form von Scandinavien nach

Westen gebracht worden sei. — Der Fund von
Borgstcdt (Kieler Museum) und etliche Einzel-

funde in Holstein, sowie auch der Fund von Per-
leberg bei Stade, zeigen eine so grosse Anzahl so

zahlreicher Varietäten dieser Fibula, so verschiedene

Stufen ihrer Entwickelung, dass die Annahme, ihre

locale Entwickelung liege an der Elbmilndung,

grössere Wahrscheinlichkeit bat als die vorer-

wähnte. Ebenso fraglich scheint Ref., ob, wie Dr.

Hildebrand meint, die abgerundete Platte oberhalb

des Bügels der rechteckigen vorausgegangen sei.

Die Entwickelung der letztgenannten aus der klei-

nen viereckigen Platte der oben bezeichneten Fi*

bulaform dürfte nach dom jetzt vorliegenden Mate-

rial mit der Entwickelung der halbrunden parallel

gehen und eher eine örtliche eigentümliche als

in der Zeit 'einander folgende Entwickelung be-

zeichnen. Derartige Aenderungen in der Betrach-

tung der einzelnen Gruppen und Nehenfrageu

können nicht ausbleibcn, die Hauptpunkte der

Hildebrand'schen Theorie stehen fest und es

dürfte nicht überflüssig sein, daran zu erinnern, dass

er es war, der die Bedeutung der Fibeln für typo-

logischo Studien zuerst hervorhob.

II. Die schwedische Fornminnesförening
hatte bei der Königl. Staatarogiorung darum unge-

sucht, dass das Gesetz, welches fordert, dass nicht

nur die Funde an Gold und Silber, sondern auch die-

jenigen von Bronze und anderen Kunstsachen der

Krone zur Einlösung angehoten werden, als ein

Hemmnis* der freien Forschung aufgehoben wer-

den möge. Die Vitterhebo- Akademie wurde auf-

gefordert, ihr Gutachten in der Sache abzugeben,

worauf der fteichsantiquar in einer die Sache er-

örternden Eingabe naebweist, dass eine Aufhebung
dieses Gesetzes den schwedischen Sammlungen und

zunächst dem Staatamnseum zum grossen Nach-

theil gereichen würde. — Wer Einblick in die Ver-

hältnisse hat und weise, wie zahlreiche Denkmäler

der Vorzeit zerstört werden ohne zwingende Noth-

wendigkeit, der wird ein Land, welches dieselben

unter den Schutz des Gesetzes stellt, glücklich prei-

sen. Die Eingabe der Akademie hat den ge-

wünschten Erfolg gehabt, indem das Ansuchen der

genannten Gesellschaft Abschlägig beantwortet wor-

den ist Nach etlichen Jahrhunderten wird man be-

klagen und tadeln
,
dass dieses weise Gesetz nicht

auch von unserer Regierung augenommen worden,

welches uns die Mittel und Macht geben würde,

die im Boden verborgen liegenden Urkunden in

Sicherheit zu bringen, aus welchen allein die Vor-

geschichte unserer Provinzen dereinst herausge-

lesen worden kann.

10. Bd. VI, Heft 1. Inhalt: I. Schürer von
Wald heim, W.: Funde von Steingeräthen

in Uppland bis 1879.

I. Vor zehn Jahren herrschte noch die Ansicht,

dass die Provinz Uppland während der Steinzeit

kaum besiedelt gewesen sei. Die Fondtabelleo,

welche Dr. Montelius 1874 dem in Stockholm

tagenden Congress vorlegte, deuteten bereits dar-

auf hin , dass man der Provinz nicht alle Betheili-

gung an dieser Cultur ahsprechen könne und die

seitdem fortgesetzten Forschungen haben diese

Ansicht bestätigt. Herr Schürer von Wald-
heim giobt eine topographische Uebersicht aller

bisher bekannten Fundstücke und in einer ange-

fügten Tabelle folgende numerische Ueberaicht.

Von 623 Steingeräthen sind 62 von Flintstein,

6 Ton Schiefer, die übrigen von anderem Gestein,

darunter 435 durchbohrte Aoxte. — Dass von

diesen, sowie von den Steinwerkzeugen überhaupt,

manche aus einer Zeit stammen können, wo bereits

Metallgeräthe bekannt und gebraucht wurden, giebt

auch der Verfasser zu.

II. Lcffler, L. F.: Uebcr den Uökstein. Mit

2 Abbildungen. — Ueberdie Lesung der schwierigen
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Inschrift des BöksteinB Ton Professor Dogge ist

Archiv Bei. XII, Referate S. 520 berichtet worden.

Leffler versucht nun die bis jetzt unentzifferte

Geheimschrift am oberen Rande zu legen und thrilt

nicht die Ansicht Uildebrand’* und Bugge's,
dass die Schriftreihe Älterer Runen seitlich am
Rande nur zur Ausfüllung der Fläche eingeritzt

sei, sondern gleichfalls eine Geheimschrift, zu deren

Entzifferung der Schlüssel gesucht werden müsse.

11. Heft III. Inhalt: Montelius t Oscar. Die
Fibeln der Bronzezeit und die zunächst

aus denselben entwickelten Formen. S. 1 bis

80. Mit 104 Figuren in Holzschnitt. Erster

Abschnitt.

Angesichts der Fülle des Materials, mit dem
unser schwedischer Freund arbeitet, befestigt sich

die Ueberzcugung, dass es nur unter so günstigen

Verhältnissen möglich ist-, Schlüsse von dem "Werth

der Beweiskraft zu ziehen. Verfasser hat dasselbe

auf seinen Reisen selbst gesammelt
, die Originale

selbst Btudiren können und zwar in der Umgebung,
der sie angeboren. Mit Abzug von 12 Bind sämmt-
liche 104 Figuren von italienischen Fibeln und
noch ist der Abschnitt nicht beendigt. Die ersten

zwölf Figuren veranschaulichen: die erste eine

moderne sogenannte Sicherheitsnadel, die zweite

eine spanische
;

1 uns Kroatien, 1 aus Litbauen, 6 aus

Griechenland, 1 von italienischem Typus aus der

Schweiz, eine desgleichen aus Frankreich. Ver-

fasser bezeichnet seine Abhandlung: Spangen aus

der Bronzezeit und „solche Formen
,
die sich aus

denselben zunächst entwickelt“. Der Zusatz ist

wichtig, denn auf Gebieten, wo die verschiedenen

Perioden bis jetzt nicht so klar gelegt sind, oder

sich weniger scharf abgrenzen als im Norden, ist

es schwer zu bestimmen, welche Formen der reinen

Bronzezeit angeboren. Das einzige Exemplar deB

hier in Rede stehenden Kleiderschmuckes, welches

Verfasser auf der pyrenäischen Halbinsel fand *),

scheint einer (späteren Zeit anzugehören. Mit
Recht meint Verfasser, dass der völlige Mangel an

Fibuln in den dortigen Sammlungen Folge man-
gelnder Beobachtungen und der bisherigen Spär-

lichkeit des Materials sein kann, allein beachtens-

wert!) ist die Bemerkung, dass auch in Frankreich,

wo jetzt 10 000 Objecte aus der Bronzezeit bekannt

sind, keine einzige Fibula eigenartiger Form ge-

funden worden ist, da die wenigen Exemplare, die

vorhanden, italienische Typen repräsentiren. Das-
selbe gilt von der Schweiz, von einem Theil von
Deutschland und von den britischen Inseln. Das Ge-

biet der Fibula in ihrer eigenartigen localen Ent-

*) Vergl. Virchow’s Bericht übet* «len internatio*

imleu Congrets in Lissabon in der Berliner Zeittcbr.
f. Ethnologie etc. 1880, Heft VI, 8 . 348.

Wickelung ist Italien, Oesterreich, Ungarn. Böhmen,
Schlesien

,
Polen ,

Norddeutschland und Scandina-

vien. In Griechenland liegt die Frage noch unge-

löst. Die dort gefundenen Fibeln sind den ita-

lischen so ähnlich, dass an einer gemeinschaftlichen

Grundform nicht zu zweifeln ist. Dass dieselbe

nicht in Italien gesucht werden darf, ist auch An-
sicht des Verfassers, welcher sein Auge auf die

Balkanhalbinsel richtet;, von dort die Lösung auch

dieses Räthsels erhofft. Ohne Zweifel kommt in

Betracht, dass die Kleiderspange nur dort gefun-

den werden kann, wo man sich ihrer zum Zusam-
menheften des Gewandes bediente. Furtwängler
(Die Bronzefunde in Olympia. Verhandl. d. Berliner

Akademie etc. f. 1879) erwähnt, dass die Fibula

zur dorischen Tracht gehörte, während die jonische

und kari8cbe dieselbe nicht kennt. Athen ver-

tauschte erstere mit der letztgenannten im 6, Jahr-

hundert, weshalb die Fibel sich im dorischen Pelo-

ponnes länger erhielt als in der attischen Cultur.

Von hohem Interesse ist in der vielseitigen

Entwickelung der italienischen Kleiderspange eine

Varietät, welche gleich der nordischen Bronzezeit-

fibula ans zwei Stücken besteht, indem die Nadel

über einen Endzapfen des Bügels fasst. Diese

ihrem Zweck weniger entsprechende Nebenform

scheint in Norditalien unbekannt, auch bat sie

keine weitere Ausbildung erfahren. Von der nor-

dischen ist sie so durchaus verschieden, dass eine

Verwandtschaft beider nicht in Frage kommen
kann. Wie richtig der vor zehn Jahren von Dr.

Uildebrand ge thaue Griff war, gerade dieses un-

scheinbare Schmuckstück zum Gegenstände weit-

greifender Untersuchungen zu wählen, hat sich in

der Zeit glänzend gezeigt. Wir dürfen mit Span-

nung die Fortsetzung der Montelius’scheu Ab-

handlung erwarten, der auf der von dem hreunde

geöffneten Buhn weiter geht und den Vortheil hat,

mit ungleich reicherem Material zu arbeiten ,
als

es Dr. Hildebrand bei der Veröffentlichung seiner

ersten Studie zu Gebote stand.

12. Heft IV. Inhalt: I. Söderwall, K. F. Klei-

nere Beiträge zur Textkritik schwedischer

Urkunden aus dem Mittelalter. — XL Bruze-

lius, N. G. Felsenbilder in der JurrestAd-

Harde in Schonen. — Uildebrand, Hans:

Wie sind die Felsenbilder entstanden?

Dr. Bruzelius, welcher in »einem vorbenann-

ten Bericht über BilderfelBCn in Jarrestad auch

in Frage zieht, mit welchen Werkzeugen die Figu-

ren in den harten Stein gegraben sind hält,

nach eigenen Versuchen , nicht für wahrscheinlich,

dass sie mit einem Stein „eingerieben“ worden,

seines Bedünkens müssen sie mit einein scharfen

Geräth eingobauen sein. Flint- und Trappgeuteino

erwiesen sich bei den von ihm Angestellten X er-

12 *
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suchen als untauglich; ein Bronzemeissel wurde
alsbald stumpf, weshalb Herr Bruzelius glaubt,

man habe die Bronze zu solchen Zwecken gehärtet.

Herr Hildebrand hält dies für unwahrscheinlich.

Es ist ihm bekannt, dass man im Museum zu Ediit-

bürg nach dieser Richtung Versuche gemacht hat

und sich eines dicken Flintspans und eines hölzer-

nen Hammers bedient«. Brach die scharfe Ecke
des Flintspans ab, entstand dadurch eine andere,

80 dass mau den Stein nur etwas zu drehen brauchte,

um eine neue Schärfe zu haben; war er abgenutzt,

fand man ohne Mühe und Kosten ein neues Werk-
zeug. Herr Hildebrand meint, dass grober Sand,

von einem hölzernen Hummer gefasst und in dcu
Stein getrieben, sehr wirkungsvoll ist. Gefangene

zu Akorshus in Norwegen arbeiteten unter der Lei-

tung des Bildhauers Borch einen Löwen aus Gra-

nit, ohne irgend welche Hülfe eines Metallgerüthes,

nnr mit hölzernem Hummer und zermalmtem
Granit. Die Felsenbilder, welche Herr Hildebrand
zu untersuchen Gelegenheit hatte, scheinen ihm
nicht ein ge hauen. Referent erwähnte bereits an

anderem Orte, dass man in Schweden zur Unter-

haltung Inschriften auf dem anstehenden Granit

hervorzubringen pflegt, indem man mit eiuem vom
Boden aufgelesenen Stein auf den Felsen klopft.

Ohne grosse Kraftanwendung konnte man darch
diese Manipulation Schriftzügu und Figuren her-

Vorbringen, dio nach mehreren Jahren noch kennt-

lich waren. — III. Hildebrand, Han«: Das
historische Staatsmuseum und das könig-
liche Münzcabioet, Dr. Hans Hildebrand,
der auch in Deutschland bekannte und geschätzte

schwedische Archäologe, der seinem Vater kürzlich

im Amte als Rcichsantiquar gefolgt ist, giebt iu

dieser vier Druckbogen starken Schrift zauüchstdio
Geschichte de» Staatsinstituts, welches seiner Di rec-

tion unterstellt ist, danach ein Programm für den
ferneren Ausbau desselben, indem er die Anforde-
rungen, die man an ein vorhistorisches und
historisches Museum stellen darf, sowie die Mittel,

denselben zu genügen, ausführlich darlegt. Die-

ses Programm, durchdacht bis ins Kleinste nach
allen Richtungen, ist so vortrefflich, dass wir
allen MuseumsVorständen und Museumshehörden
nicht dringlich genug empfehlen können, Kennt-
nis« davon zu nehmen, wie wir auch die schwe-
dische Hauptstadt beglückwünschen dürfen, ihre

kostbaren Sammlungen einer so thatkräftigeu,

kundigen Leitung anheim gegeben zu sehen. In

Nebendingen können die localen Bedürfnisse ver-

schieden sein und in Folge dessen die Ansichten
in gewissen Punkten von den Hildebrand’schen
abweichen, aber in den Hauptsachen und namentlich
auch darin, dasH ein archäologisches Institut nicht
nur ein sammelndes, ordnendes, sondern auch ein

arbeitendes sein soll, das keinen Tag die Fühlung
mit dein Lande, mit Sammlern und Personen,

welche die Interessen des 'Instituts durch Beobach-

tungen oder P'rwerbungtiü fördern können, ver-

liert — wird jeder Fachgenosae ihm heistiinraeo,

der du fühlt, wie schwer es den MuseumsVorständen
wird, ihre Pflichten nach allen Richtungen zu er-

füllen, wie mangelhaft die Unterstützung, die ihnen

zu Theil wird und — fügen wir hinzu — wie

mangelhaft die Controle, der sie unterstellt sind.

Göteborgs och Ilohusläns Fornmionen,
herausgegeben von Dr. Oscar Montelius für den

landwirtschaftlichen Verein der Provinz. Von

diesem stattlichen Werke liegt der 6. Band vor,

welcher die Qnillehard« behandelt; die festen Denk-

mäler (Felsenbilder und Gräber) and die Gerüthe

uns den verschiedenen Perioden der Vorzeit, be-

schrieben von Emil Eck hoff. Nach einer Be-

schreibung der Steingräber (Ganggräber und Stein-

kisten) und der Steinhügel (rüa) mit Gräbern dor

Bronzezeit, behandelt Herr Eck hoff die Felsen-
bilder, die bekanntlich im Bohuslän zn Hunder-

ten Vorkommen. Verfasser glaubt namentlich

durch Beobachtung der schlecht oder fehlerhaft

ausgeführten Bilder constatirt zu haben, dass sie

mit einem abgerundeten Werkzeug eingehauen sind.

Unter den Abbildungen, die er mittheilt, erregt

eino menschliche Gestalt besonderes Interesse, weil

sie mit einem runden omameotirten Schilde be-

waffnet ist, wie wir deren unter den Bronzenchil-

den keunen (z. B. den in Englaud gefundenen

Schilde. Kemble: Horae forales XI) und mit einem

in der Scheide steckenden Schwerte, mit einem

Ortbaude jener bekannten geflügelten Form, über

deren Verbreitung in den letzten Jahren mehr

Licht verbreitet ist. Aehnlicher als das vom Ver-

fasser abgebildete Exemplar vonOclaud wäre der

Typus Lin de nach mit: Altert!» linier unserer heid-

nischen Vorzeit Bd. III, VI, II, 6 bis 10, wenn

nicht die Biegung der Seitenflügel in entgegen-

gesetzter Richtung liefe. Beachtenswert!) sind auch

vierräderige Wagen; ein solcher mit zwei Pferden

bespannt. Die beschriebenen Gräber der Eisen-

zeit belaufen sich auf 96. — Bemerkenswerth

ist der Fund vou Jored (der allerdings schon

1816 gehoben wurde), sowohl hinsichtlich der

eigenthümlich construirten Grabkammer als durch

die reichen Beigaben, unter welchen etliche stark

an die schönen Fundstücke aus dem Torsberger

Moor erinnern. Das Grab bestand in einer grossen

auf eichenen Bohlen ruhenden Steinkammer, in

welcher ein Holzsarg stand, aus 5 zölligen eichenen

Bohlen gezimmert und bedeckt mit Birkenrinde, die

mit Pech (Harz?) übertüncht war. Dieser Sarg war

durch eichene Planken in drei Räume abgetheilt,

in jedem Raume stand zwischen Asche und Kohlen

eine Urne, die nebst den Ueberresten vom Lei-

chenbrande eine Menge goldene Ringe, silberne Be-

schlagstücke, Bronze«pangen , Scherben von Thon-

gefäaseu u. s. w. enthielten.
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13. Hildebrand, 'Hans: Du forlii wtoriko fol-

ken i Europa. XII -f- 688 Seiteo in 8*.

Mit 750 Figuren in Holzschnitt.

Inhalt. Cap. 1. Der Mensch und seine Werke
in der Wissenschaft. — 2. Die festen Denkmäler
(Grabmounmente, Denksteine, Bilder-, Figuren- und
Opfersteine etc.) bei den Völkern der alten und
neaen Welt — 3. Die Alterthümer. — 4. Pfahlbau-

ten. — 5. Quaternärzeit.— 6. Jüngere Steinzeit. —
7 bis 15. Bronzezeit (bei den verschiedenen Völ-

kern und in den verschiedenen Perioden). —
16. Bronze- und Eisenzeit im östlichen Europa.

In Bd. VIII des Archivs (Referate S. 149) wurde
bereits auf die damals erschienenen ersten vier Hefte

dieses vortrefflichen Buches hingewiesen , welches

nun in seiner Vollendung vor uns liegt. Es ist

beklagenswert!! , dass dieses umfangreiche, metho-

disch angelegte und mit Meisterschaft durchge-

geführte populäre Werk ausserhalb Scandinavieus

nur den wenigen Lesern zugänglich ist, die mit

den nordischen Sprachen vertraut sind. Von allen

bisherigen Versuchen
, die bis heut« vorliegenden

Resultate der Alterthumsforschung den gebildeten

Lesern vorzuführon . scheint uns dieser weitaus der

gelungenste, weil der Autor das Material beherrschte,

bevor er daran ging, es zu verarbeiten, uud haupt-

sächlich eigene Anschauungen , die Ergebnisse

eigener Forschungen vorlegt. Eine Klippe für das

dauernde Genügen derartiger Handbücher ist die

rasch fortschreitende Entwickelung der noch jun-

gen Wissenschaft. Kaum sind sie in den Händen
des wissbegierigen L*Rers, da sind neue Funde
gehoben, neue Erscheinungen beobachtet, welche,

wären sie früher bekannt gewesen, mehr oder min-

der wesentliche Acnderuugen in Ansichten und
Ausdruck veranlasst haben dürften. Der z. B.

pag. 423 gestellte Satz, dass in der Schweiz noch

keine Gräber der Steinzeit aufgedeckt sind
,
würde

beute ausfallen; wenn es pag. 441 heisst: Bronzene

Sägen kommen ansserhalb der nordischen Provinz

selten vor, da mochte man hinensetzen: und als-

dann in anderer Form u. 8. f.

Ein Punkt, in dem mit dem Verfasser überein-

zustiinmen Referent* Bedenken trägt, ist die Aus-

dehunng der Bezeichnung Bronzezeit auf jene

(,'ulturgruppen, die unter dein Namen Golasecca-,

Villanova-, Marzabotto-, Kallstadt-, la Teuegruppo
u. s. w. bekannt sind. Verfasser motivirt dies fol-

gendurmaassun. Als man begonnen hatte, Metall

(Kupfer und Kupferlegirung) zu Geräth, Waffen und
Schmack za verarbeiten, entstanden unter den

Händen der Giesser und Schmiede Formen, welche

den Anforderungen der Zweckmässigkeit nnd
Schönheit dermaassen entsprachen, dass sie bei

fortschreitender mannigfacher Entwickelung sich

doch in ihren Grundzügen behaupteten, typisch wur-

den, fUr die ganze Cultarperiode. Als man darauf

die Nutzanwendung des Eisens kennen lernte und

auch dieses zu verarbeiten begann
,
gab man dem

eisernen Geräth zum Theil dieselben als zweck-
mässig erprobten oder wegen ihrer Schönheit be-

liebten Formen. Der Charakter der Cnltur wurde
durch die Aufnahme eines neuen Materials nicht

verändert; deshalb ist es gerechtfertigt, die Zeit,

wo das Eisen zuerst in die Brouzecultur eintrat,

noch als Bronzezeit aufzufassen, zumal man, lim ein

Gesammtbild derselben zu prüfen, sie bis in ihre

letzten Ausläufer verfolgen muss. Von diesem

Gesichtspunkt betrachtet, erscheint die Auffassung

correct. Aber wo soll man die Grenze ziehen?

Die genannten Culturgruppen enthalten auch inun-

ehes, was der Bronzezeit nicht eigentümlich ist.

Die sogenannten la Tenc-Schwerter,- Schilde, Ketten,

Spangen, Gefässoetc. zeigen durchaus abweichende

Formen und in wie weit die sogenannte italische

Fibel ans der reinen Bronzezeit überliefert ist,

scheint fraglich. Mykenae, Hissarlik, die ältesten

Terramareu haben keine ans Licht gebracht und
die oft genannte Fibula aus dem Pfahlbau von Pe-

schicra liegt in einem einzigen Exemplar vor.

Im Norden liegt die Sache etwas anders. Da
treffen die importirten schönen Bronzeblechgcfasae,

die in Begleitung anderer und vereinzelt auch mit

eisernem Geräth Auftreten, auf die voll entwickelte

Brouzecultur. in der sie keine Störung veranlassen.

Ihr fremdartiger Charakter ist unverkennbar, und
Jedem auffällig, der sie inmitten der nordischen

Bronzefabrikate erblickt. Nicht sobald machen
Bich die Einflüsse der Cultur, der sie entstammen,

im Norden (wenngleich mittelbar) bemerkbar, als

dort eine völlige Wandlung eintritt, die sich nicht

auf die Metallgeräthe beschränkt, sondern auch die

Erzeugnisse der Keramik berührt. Die Zeit, wo
im Norden Schwerter, Fibeln, gewisse Nadeln, Gür-
tel etc. von la Ti-ue -Typen im Gebrauch waren,

wird auch Dr. Hildebrand nicht als Bronzezeit

bezeichnen wollen.

Sehr beachtenswerth ist folgende Ansicht des

Verfassers hinsichtlich der Verhältnisse der nordi-

schen Bronzegruppe zu verschiedenen Cultur-

gruppen im Süden. Die sogenannte la Töne- (gal-

lisch-britische) Cultur zog gleich einem breiten

Gürtel durch Mitteleuropa nnd trennte den Nor-

den von dem Süden. Sie lehnt Rieh in gewisser

Beziehung an die ältere Bronzezeit an, aber die

Voraussetzungen für die nordischen Bronzeformen
birgt gie nicht in sich. Diese sind weiter südlich

zu suchen; nieht in Italien. Als die etruskischen

Fabrikate dem Norden zugeführt wurden, lag schon

das Gebiet der gallischen Gruppe dazwischen.

Auch die voll ausgebildete griechische Cultur,

welche längst Eisen verarbeitete, konnte nicht auf

so weit entlegenem Gebiete den Grund zu einer

Brouzecultur legen. Näher steht die sogenannte

vorclassisch -griechische Cultur, Allein auch diese

steht zu der nordischen in einem Parallel- oder

Digitized by Google



94 Referate.

GeschwiHterverhältniss. Der Yorperiode in Grie-

chenland widmet der Verfasser eingehende Auf-

merksamkeit. Um dieselbe nach ihren muthmaass-

lichcn Trägern zu bezeichnen, giebt er der Benen-

nung „pelasgisch“ den Vorzug vor ^arisch“, weil

dag Volk, von dem diese Culturreste herrühren,

längst nicht mehr auf dein Standpunkt verharrte,

den es bei der Trennung von dem Mutterstamme
inne gehabt. Die historischen Griechen nannten

die Einwohner, die sie im Lande vorfanden, Pe-

lasger. -— Pelasger, Dorier, Jonior waren Stämme
eines Volkes mit gemeinsamer liildungtaulage, die

unter ungleichen äusseren Verhältnissen ungleiche

Entwickelung erfahren hatten.

Verfasser schliesst mit einem Blick auf die Cul-

turverhältnisne im Osten. Die germanischen und
slavischen Volker hat er von der Schilderung der

vorgeschichtlichen Völker ausgeschlossen, weil sie

in die historische Zeit hinüber führen und eine Be-

handlung für sich heischen, die er bereits in Aus-

sicht genommen hat. Dass der Verfasser in seinen

Erörterungen hinsichtlich der Bronzefrage und
deren Behandlung seitens der Archäologen im Aus-

lande die Deutschen etwas herbe behandelt, darf

uns in Erinnerung der deutscherseits begonnenen
Polemik nicht wundern ; nur hätte er nicht uner-

wähnt lassen sollen, dass nicht alle deutschen Col-

lege die Ansichten Derer theilen, die an dem Streit

sich zu betheiligeu Gefallen fanden. Einen be-

sonderen Werth hat das Buch durch den Sachreich-

thum, der ungefärbt und unentstellt vorgelegt

wird und desto bedauernswerther ist eB, dass es den

meisten deutschen Lesern verschlossen bleibt. Die

Auswahl der zahlreichen Abbildungen ist ebenso

ausgezeichnet wie die Ausführung. Phautasie-

gemälde sind ausgeschlossen.

14. Hildebrand, BrorEinil und Ilildebrand,
Hans: Teckninger urSvenska State na
historika Museum. Heft II. (Ser. VI,

PI. 1— 10.) Stockholm 1878. Im Verlag der

kgl. Yitterhets etc. Akademie. 12 S. Text iu

Folio und 10 Tafeln.

Ein Prachtwerk nicht allein mit Bezug auf die

Ausstattung, sondern auch auf die im Bilde ver-

anschaulichten Gegenstände; 23 Silberfunde, zum
Theil mit kufischen Münzen, ein Stückchen aus

der Schatzkammer des Stockholmer Museums, die

jedem Besucher desselben unvergesslich bleibt. Die

Herausgeber bezeichnen diese Funde als aus dem
christlichen Mittelalter, obwohl einige Objecte noch
heidnischen Charukter zeigen (1000 bis 1300).

SiiinmtÜcho Schinuckgcgenstäude sind in natür-

licher Grösse wiedergegeben und von Lindberg
mit der an ihm bekannten Meisterschaft gezeichnet

und vonBjörklnud gedruckt. Sümmtliche Funde
sind zufällige Erdfunde, vergrabene Schätze. Mit

Ausnahme der Müuzcu und einiger Zierstücke

betrachten die Herausgeber alles als inländische

Arbeit. Zu diesen Aasnahmen möchte Referent noch

einige der zahlreichen Silberperlen rechnen, die

man häufig in Hacksilberfunden antrifft, die nicht

von Scandinavier» ansgeführt sind. Zu einem be-

sonders reichen and schönen Funde von V&rby
in Södermauland gehören sechs kutische Münzen, von

denen vier unächt. Prof. Tornberg, welcher die-

selben bestimmrote, aussert sich dahin, dass unter

den Massen arabischer Münzen im Norden viele

falsche getroffen werden. Die Samaniden waren

im Besitze reichhaltiger Bergwerke, aus denen ein

besonders feines Silber hervorging, das zu Münzen
geprägt in erstaunlicher Menge gen Norden ausge-

führt wurde, wo es von den Barbaren seiner Feinheit

wegen besonders geschätzt war. Wollten nun die

Nachbarländer, die gleichfalls im Besitz von Silber-

bergwerken waren, ihren Münzen denselben Conrs

sichern, da mussten sie das Gepräge der Samani-

den-Müuzen nachahmen, was mit grosser Treue

geschah
;
nur in Betreff der Schriftzeichen zeigt

Bich das mangelnde Verständnis* der arabischen

Sprache, weshulb sie sinnlos sind. An Gewicht

stehen sie den echten Münzen nicht nach, so dass

die Falschmünzerei nur in der Nachahmung des

Stempels liegt.

15. Mänadsh ladet, herausgegeben v. der Kongl.

Yitterhets Historie och Antiquiteta Akademie,

redigirt von Hans H ildebrand. Jahrg. 1880,

Nr. 100 (April).

Inhalt: Schwedische Taufsteine; mit 3 Figu-

ren. — Einige Anmerkungen über die Bearbeitung

der Schrift De regimine principum, von Egidius
de Colon na. — Preisansschriften der Aka-

demie. — Aus den Sitzungen der Akademie. —
Varia. — Beachten swerth ist Folgendes aus dein

Jahresbericht der Fornminnes Süllaknp in Uelsing-

land. Der Vorstand der Gesellschaft erfährt ,
dass

Bauern der Dorfschaft einen llügel angegraben

haben, um Sand zu gewinnen, und denselben so weit

geschädigt, dass eine Steinsetzung zu Tage kam.

Vorstandsmitglieder reisten hin, überzeugten sich

an Ort und Stelle von dem Thatbcstand, die Bauern-

schaft erklärte sich bereit , fortan den Hügel zu

überwachen, auf dem alsdann eine Warnungstafel

errichtet wurde, die ins Gedächtniss bringt, dass die

Beschädigung eines Denkmals der Vor-
zeit nach dem Gesetz mit von 5 bis 500
Kronen Strafgeld zu büsseu ist. Da nun

eine Entschuldigung dieses Vergehens darin liegen

kann, dass die Bauern solche llügel nicht als Grä-

ber der Vorzeit erkennen, wurde der Dorfschaft

eine Flurkarte des betreffenden Bezirks übermittelt,

die in der Kirche zu Jedermanns Ein-

sicht a uibewahrt wird.
Nr. 101. Inhalt: Gräberuntersuchung bei Tor-

mansbol und Slottsbrosund in Bergslagen ; mit
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5 Figaren. — Die ersten Anzeichen
,
dass auch in

Schweden jene Brandgroben oder Brandgräber
Vorkommen, die zuerst auf der Insel Bornholm vom
Amtmann Vedel untersucht und bekanut gemach-
ten und seitdem auch anderswo, namentlich auch

diesseits derOstsee, nachgewiesen sind.— Aus den

Sitzungsberichten der Akademie ist za erwähnen,

dass ausser den grösseren Reisestipendien 2000 Kro-

nen für Ausgrabungen und Untersuchungen im
Lande von der Akademie bewilligt sind.

Nr. 102. Inhalt. 1. Eine Goldspange aus

dem Mittelalter mit 3 Figuren. — 2. Ueber die Er-

haltung der Visbyer Ruinen. — 3. Aua deu Sitzungen

der Akademie. — 4. Die Gräber bei Tormansbol und
Slottsbrosund. 1. Eine schöne goldene ßügelübala,

welche den spätesten gotländischon Formen nahe

steht und vom Reichaantiquar Hildebrand für

frühmittelalterlich gehalten wird. Unter den Ver-

gleichsstücken , die zur Erläuterung der Spange
abgebildet sind , befinden sich Abbildungen ver-

schiedener Fingerringe, die demnächst in einer

Monographie über die im Stockholmer Museum
bewahrten Fingerringe veröffentlicht werden. Es
wäre trotz der sehr genauen, schön ausgeführ-

ten und sauber und scharf abgedruckten Figuren

doch wünschenswert!!, dass die technischen Details,

namentlich in der Herstellung des ornamentalen

Drahtwerkes, etwas genauer angegeben würden, weil

dieses in der Zeiohnung nicht immer zu erkennen ist.

Nr. 3, 4. Inhalt. Montelins: Aus der

letzten Periode der Bronzezeit im Norden; mit

5 Figuren. — Aus den Sitzungen der Akademie. —
Dr. Montelins vertritt bekanntlich die von ihm
begründete Ansicht, dass sich nach den Formen
der Geräthe, nach den Begräbnissarten u. s. w.

eine ältere und eine jüngere Periode der Bronze-

zeit unterscheiden lässt. Nachdem diese Theorie

von anderer Seite bekämpft worden, hat er dieselbe

durch fortgesetzte Studien geprüft und sucht nun,

sie in verschiedenen kleineren Abhandlungen zu

befestigen, die als Vorläufer einer bereits in An-
griff genommenen grösseren Arbeit zu betrachten

sind. Er geht dabei von bestimmten Objecten aus,

deren örtlichem Vorkommen nnd Begleitung von

anderen typischen Gegenständen er Rachsucht, um
aus deren Beziehungen zu anderen Formen ihr

relatives Alter festzustellen. Sehr interessant sind

die Beobachtungen, die man in Schweden, überein-

stimmend mit denen des Amtmann Vedel, hin-

sichtlich der Uobergünge der ßegrubnissweise von

älterer zu jüngerer Zeit bis in die erste Eisenzeit

hin überleitend, gemacht hat. Die älteren Gräber

zeichnen sich durch grössere Sorgfalt vor den

jüngeren aus. Nach dem Leichenbrand wurden

die Ueberreste der Gebeine gesäubert und in eine

Steinkiste oder ein Thongefuss gesammelt; in spä-

terer Zeit wurden sie mit den Rückständen vom
Brande in eine Urne gethan, oder zu einem Häuflein

zusammengescharrt, oder über den Boden gestreut

oder in eine kleine Grobe geschüttet, und darüber
ein Hügel, meistens aus Steinen, aufgebaut. Diese

Steinhaufen wurden kleiner und kleiner, bis sie

nur die kesselformige Grube bedeckten und damit
war der Ucborgaug von den Hügelgräbern der

Bronzezeit zu den Brandgräbern vollzogen. Wie
Amtmann Vedel auf Bornholm, bat Dr. Montelins
dies in Schweden constatirt und es wird nicht feh-

len, dass auch diesseits der Ostsee ähnliche Beob-
achtungen nicht auf sich warten lassen werden.

Dr. Montelius unterscheidet also 1. die
erste Periode der Bronzezeit, in die er Fig. 138

bis 141 and 167 seiner Antiquites suedoises setzt

und die Schwerter mit achtseitigem Griffe; 2. die

Blüthezeit der älteren Periode, der die mit Spi-

ralen schön verzierten Geräthe angehören, a. a. 0.

99 bis 129, 134, 135; 3. die Blüthezeit der jün-
ger e n Periode (die brillenforraigen Spangen, Häng-
gf fasse u. s. w.), Antiqu. sued. Fig 223, 248, 222,

233, 247 — und 4. die letzte Zeit der jüngeren

Periode (a. a. 0. 220, 229). Eine eingehende Be-

leuchtung seiner Theorie sparen wir, bis die ange-

kündigte umfassende Behandlung der ßronzefruge

vor uns liegt.

Nr. 109. Januar 1881. — Inhalt. Beschrcd-

bang eines aus Elfenbein geschnitzten Olifant vom
10., 11. Jahrh. im Stockholmer Museum. — Aus
den Sitzungen der Akademie. — Varia.

16. Svenska Fornminnesförcningens Tid-
s kr i ft IV, Heft 2 u. 3.

Die Generalversammlungen der Fornminnesföre-

ning werden laut gefasstem Beschluss künftig jedes

zweite Jahr stattfindcu. Die letzte tagte vom 23.

bis 25. August 1880 in Kalmar, und zwar in dom
historisch merkwürdigen und nach der begonnenen
Restauration äusserst sehenswerthen königlichen

Schlosse daselbst, einer Veste aus dem 12. Jahr-

hundert, die im sochszehnten mit aller Pracht der

Renaissance ausgestattet wurde, aus welcher Zeit

noch einige Prunksäle erhalten sind. Der unglück-

liche König Erik XIV. liess Künstler nnd Hand-
werker aus Deutschland und Holland kommen, unter

letzteren Kunstweber, welche prächtige haute-lisse-

Tapeten horstelltcn. Deutsche Künstler (Marcus
Wulfrara und dessen Lehrling Urban Schultz)
schmückten das Königsgemach mit prächtigem Holz-

schnitzwerk
, Dominicus Vor Wilt scheint die

schönen Wandgemälde geliefert za haben. Schon

der farblose Holzschnitt giebt einen Begriff von

der Schönheit dieser Gcmächur. Auch uuter Jo-
hann III. wnrde der weitere Ausbau des Schlosses

fortgesetzt. In den späteren Jahrhnndertan ver-

fiel es und zwar dergestalt, dass, wie Referent er-

innert, vor einigen Jahrzehnten die Säle als Stroh-

und (Ieamagazino dienten. Der auch im Norden
wieder erwachte Sinn für Kunstgewerbe und kunst-
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geschichtliche Denkmäler hat sich in der begonne-

nen Wiederherstellung seiner mittelalterlichen

kirchlichen und profanen Baudenkmäler rühmlich

documentirt, und was epeciell die Geschichte den

Schlosses zu Kalmar betrifft, da hatte Dr. Eich-
horn Gelegenheit genommen

, der Versammlung
eine kurze Skizze derselben vorzulegcn, in welcher

namentlich die oben erwähnte Bautbätigkeit unter

den im Leben feindlich sich gegenüberstehenden

königlichen Brüdern ausführlich behandelt ist. —
Von den Verhandlungen seien folgende Vorträge

in Kürzo erwähnt.

Herr Nord in hat seine Ausgrabungen auf der

Insel Gotland fortgesetzt. Er öffnete in dem Pfarr-

bezirk Vestkinde 1 1 Hügel aus Sand und Steinen

(Kümmel), welche theils unverbrannte Skelette,

thcils Uoberreste verbrannter Gebeine enthielten;

erstere lagen bisweilen in einer kistenförmigen

Steinsetzung von Kulksteinplaltcn , letztere waren

mit den Kückständeu vom Lcichenbrande über den

Boden ausgestreut. Ferner öffnete er 55 Gräber,

die durch einen aufgerichteten Kalkstein bezeichnet

waren. Auch in diesen Gräbern wurden beide

Bestattungsweisen beobachtet. Wo Leichonver-

brennnng stattgefundeu, waren die Beigaben zwi-

schen die Steine gesteckt, welche, gleichsam zur

Stütze, um den Grabstein angehäuft waren. Selt-

samerweise enthielten diese durch einen aufge-

richteten, 6 bis 30 cm über die Erde hervorragen-

den Stein bezeichneten Gräber hauptsächlich Waf-
fen und solche Geräthe, die auf ein Munnergrab
hindeuten, während die Gräber in den Hügeln

kleine Messer, Schlüssel, Perlen, Thongefasse (ein-

mal die Harzdichtung eines Ilolzgefüsses) enthiel-

ten. — Die Formen der Geräthe weisen in die so-

genannte ältere Eisenzeit zurück.

Herr Palmgren berichtet über seine Ausgra-

bungen in Smäland (Vestboharde und Oestboharde).

Gegen 90 Hügel wurden von ihm untersucht, und
•eine noch weit grössere Anzahl blieb unberührt.

Es waren meistens runde, niedrige, aber ziemlich

umfangreiche Hügel, theils mit Spuren von Lei-

chenverbrennung, theils mit Skeletgräbern, sämrat-

lich aus der letzten Periode des heidnischen Zeit-

alters herrührend. Einige sogenannte Schiffs-

setzungen und dreieckige Hügel lagen zwischen

den runden, und einmal fand er zwei Kundhügel
durch einen Erdwall mit einander verbunden, in

welchem letztgenannten gleichfalls mehrere Grä-

ber sich befanden.

17. M u n t e 1 i n s , 0. Resultate der vorhistori-

schen Forschungen in Schweden 1878 u. 1879.

Wenn mau alljährlich liest, welchen Zuwachs
die nordischen Sammlungen und Archive durch

die wohl organisirten Reisen und Untersuchungen
sachkundiger Männer erhalten, da kann man nicht

die Frage unterdrücken: warum machen wir es

nicht auch so, warum überlassen wir cs dem Gut-

dünken der Directoren der Provinzialmuseen, den
Vorständen antiquarischer Vereine oder Dilettanten,

hier oder dort Besichtigungen vorzunehmen oder

den Spaten einzusenken! ln Schweden batte die

Kongl. Vitterbetsakademie seit 1840 einen Fonds
für archäologische Reisen und Untersuchungen aus-

genetzt. Nachdem im Jahre 1870 der Posten für

einen r Antiquitätsinteudanten
u
eingezogen ist, wer-

den die Amanueusen der Akademie und andere
dazu befähigte Persönlichkeiten jährlich ausgesandt,

um bestimmte Bezirke in bestimmten Provinzen
abzunuchen und ihre Wahrnehmungen schriftlich

der Akademie einzareichen. Sie waren ausserdem

mit den Landleuten in persönlichen Verkehr ge-

treten, hatten von ihnen schätzbare Winke empfan-

gen , die ihrem Blicke bei kurzem Aufenthalt ent-

gangen sein würden, hatten das Interesse für die

Denkmäler der Vorzeit, für den Nachlass der Vor-

fahren, belebt — uud die Früchte dieses methodi-

schen Verfahrens zeigen die Archive, die Samm-
lungen. — So lesen wir denn wieder in dem vor-

liegenden Berichte an die Generalversammlung der

Sv. Fornrainnesforening, dass in den Jahren 1878
und 1879 10 bis 12 Herren ausgesandt waren, ausge-

rüstet mit je 100, 150, bis 500 und 600 Kronen und
bestimmten Instrnctionen. um in Norrlaud, Uppland,
Söderinanland, Ost- and Westgotland, Sinäland,

Bohus, Hailand, Schonen, Oeland, Gotland, ihre

Beobachtungen anzustellen oder Ausgrabungen zu

vollziehen. Man werfe einen Blick auf das Gebiet,

und ermesse den Nutzen, der für die CentraUta-

tion in Stockholm daraus erwächst, die auf diese

Weise gleichsam mit 20 Augen und Ohren und
20 Händen ihre Thätigkeit bis in die fernsten Pro-

vinzen des Reiches ausdehnt. Ueber die Resultate

haben wir bereits manches mitgetheilt. Die loca-

len Gräberformon, die örtliche Begrenzung der

Dolmen, Steinkisten, der SteingrÄber überhaupt;

die Beweise, dass auch in Schweden die auf Born-
holm zuerst entdeckten Brandgrubengräber Vorkom-
men und zwar in weit grösserer Menge, als man
bisher geahnt; dass wie Dr. Stolpe auf ßjörkö
(wo die Funde sich dergestalt mehren, dass es eine’

wahre Wanderstadt ist, die da aufgedeckt wird), so

auch von den Herren Montelius, Friberg und
Palmgren in Ostgotland, Smüland und im Kalmar-
län Gräber der späteren Eisenzeit aufgedeckt sind,

in welchen die Todten in aus Brettern zusammen-
genagelten Holzsärgen bestattet waren — dass auch
iu Schweden während einer früheren Periode, der
Bronzezeit, der Brauch, die Todten in ausgehöhl-

ten Baumstämmen zu bestatten
,
nicht unbekannt

war u. b. w. u. s. w.

Als Einzelheiten von besonderem Interesse sei

erwähnt, dass der Zuwachs der Silberfunde in den

Jahren 1878 und 1879 über 25 Pfund betrug, uud
mehrere Goldfunde in Westgotland (von 1 Pfd.
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9 ort und 2 Pfd. 86 ort und 33,2 ort Gewicht)

mit circa 5384 Kronen eingelöst wurden; kleinere

Funde an Edelmetall nicht gerechnet. Ueber die

von Dr. Eck hoff in Bohuslün neu entdeckten Fel-

senbilder: vierr&derige Wagen, ein 15 Fuhb
langes Schiff mit 124 Mann Besatzung, einen mit
Schild und Schwert gerüsteten Krieger u. s. w.

haben wir bereits das Nähere mitgethcilt.

Die römischen Münzfunde in schwedischer

Erde sind seit der letzten Mittheilung darüber um
dio nuchbenunuten Exemplare vermehrt. Silber-
denare: 718 auf Gotland, 1 auf Oeland, 1 in

Bohuslün, 1 auf Björkö; römische Bronzemün-
zen 6 im Kulmurlün; Goldsolidi 10 auf Got-
land, 13 auf Oelaud, 1 in Kulmurlün, 2 in West-
gotland, ein (Phoka*) in Helsingland (!).

18. Diefenbach. Völkerkunde Osteuropas II. Bd.,

2. Tbl. Die finnische Familie. Zigeuner (Horn).

Armenier oder Hajer. Kaukasier. Darmstadt.

Brill.

Diefenbach verwirft mit Recht die Ansicht,

dass die Finnen nach den Indoeuropäern
nach. Europa kamen. Ich glaube, da^s beide Völ-

ker seit einer weit entlegenen Zeit bereits Osteuropa

bewohnt haben. Die nächsten Nachbarn der Finnen

waren die Germanen, wie es die Sprachu un-

zweifelhaft documentirt. Beide Volker wohnten
am Meere (vergl. lapp, airo, angelsöcbs. Ar, „Ruder“
firm, aalte, altnord, allda „Welle“, liv. koig, altn.

kuggi „Schiff“, finn. meri, altn. mar „Meer“ u.s. w.).

Sie kannten Kupfer (vergl. lapp, air, altnord, eyr

Kupfer), das ihnen übrigens auch von einer

anderen Seite zugekommen ist (syrianisch yrjgön,

votj, yrgon, rgon „ Kupfer, Erz“,wogul. ärren, arn Ku-
pfer erinnern an ossetisch „archi“ Kupfer, armenisch

erkath, lazisch erkina, georg. rkhina „Eisen“. Vom
Kaukasus ans scheint das Kupfer in Osteuropa

ernst Verbreitung gefunden zu haben. Auf weitere

Entlehnungen aus dem Germanischen in der Sprache

der finnischen Stämme verweise ich auf Diefen-
bach^ Werk S. 219 bis 235. Weit auffallender

sind folgende Entlehnungen: vergl. ecst. porsas,

perro. pors, Uv. pöras, gr. lut. porcua

„Schwein“, finn. kapris „Bock“ , lat. „caper“, finn.

kampela, „griech. XttWJrvAoff“ krumm, finn. kymür
„Wolke“ xipfitQOV yctQ XiyovOt rtjvofiixXijv Etym.
M. , finn. puimen „Hirt“, griech. xoifitjv, litauisch

pemu scheint selbst eine Entlehnung zu sein,

finn. kärme, eit. kirrnia, sanskrit krmi „Wurm“,
finn. petäjä „Tanne“, liv. pädng „Kiefer“, aanskrit

„pita“ Fichtenart. Entlehnungen aus dem Irani-

schen finden sich wiederum im Magyarischen
8. 238. Unzweifelhaft haben einst Finnen und
Indoeuropäer neben einander im östlichen

Europa gewohnt. Weitere Gründe für diese An-
nuhme habe ich in lnuinem Aufsatz „Europa,
«VieHeimuth deV Arier“ im Kosmos 1881

bcigebracht. Die physiologische Schilderung der

finnischen Völkerfamilie hei Diefenbach ist eine

vortreffliche. Die Literatur wurde mit besonderer

Genauigkeit benutzt.

Mit derselben Gründlichkeit verbreitet sich der

Verfasser über die Zigeuner (Rom). In ihrer

Heimath Indien scheinen sie als gesondertes Volk

ganz verschwunden zu sein, ihre nächsten Ver-

wandten aber im oberen Indusgebiete zu wohnen.

Von dort mögen sie zuerst nach Kabul ist an und
Kran gekommen sein, nach Miklosich aus arme-

nischen Gebieten ins Griechenreich. Dort müssen
sie längere Zeit gewohnt haben, wie dies Miklo-
sich durch sprachliche Gründe erwiesen hat. ln

ihrem leiblichen Typus erinnern sie indessen weit

mehr an die Drawida als au die arischen In-
der. Hierauf behandelt der Verfasser die Arme-
nier. Ihre Sprache zählt er gleich Fr, Müller
zur erauischen Gruppe, in welcher sie indessen eine

ziemlich scharf begrenzte Sonderstellung einnimmt.

Da wir annehmen müssen, dass die Iranier aus

Europa durch Centralasien gewandert sind

und die Armenier nach llerodot VII, 73 nab«
Verwandte der Phryger waren, deren frühere

Sitze nach Strabo in Europa lagen, so sind die

Armenier von Westen über den Hell espont in

Asien eingewandert, wodurch sich leicht die etwas

entferntere Verwandtschaft des Armenischen zu

den übrigen eranischen Sprachen erklärt. Zahl-

reich sind im Armenischen Entlehnungen aus dem
Semitischen (Aramäischen). Auch leibliche Ver-

mischungen mit AsByrern und Aramnern mö-

gen zahlreich stattgefunden haben. Die Arme-
nier, welche ich in Galizien und der Bukowina
gesehen habe, zeigten durchweg semitische Typen.

Allgemein ist dort unter der Bevölkerung die

Meinung verbreitet, dass sie Verwandte der Ju-
den sind, wodurch die Armonier sich sehr ge-

kränkt fühlen. Während meiner einjährigen Lehr-

tätigkeit am Gymnasium in Czernowitz haben sich

meine armenischen Schüler oft mit der Bitte an

mich gewendet, nachzuweisen, dass sie keine Ver-

wandte der Juden sind. Für eine späte Epoche
bezeugt dor Byzantiner Genesius wirklich Hei-

ratheil zwischen Assyriern und Armeniers.
Die Armenier mögen ebenso wenig reine Arier
sein wie die Perser. Zuletzt bespricht Diefen-

bach die Völkergruppe der Kaukasier. Fr. Mül-
ler theilt die Sprachen in I. nördliche: 1. der

Lezgi, Avaren, Kasi kumüken , 2. Abchasen,
Tscherkessen, 3. T husch, Tschetschen;
II. südliche: Georgier, Lazen, Mingrelier,
Saunen,

Wichtig ist die Thatsaclie, dass in diesen Spra-

chen sich keine Entlehnungen aus den arischen

Sprachen vorfindon. Spätere Entlehnungen aus

dem Griechischen und Ossetischen gehören nicht

hierher. Kaukasier und Arier wohnten da-

Arcbiv für Anthropologie. liiL XIV.
| ^ ^
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her in der Urzeit von einander getrennt. Die

Arier nördlich vom Kaukasus, die Kaukasier
besonders im östlichen Kleinasien, vrosie schon früh

mit den Assyriern in Conflict goriethen (vergl.

meinen Aufsatz „die Urzeit Vor d er asiens“
in der Gaen 1881, Kr. 5). Durch die Assyrier
und die von Westen einwandernden arischen

Armenier, Kappadocier, Phryger und
andere werden die Kaukasier gegen Norden
gedrängt.

ln wie weit die Kaukasier sich einst in Klein-

asien ausgedehnt haben, lässt sich heute nicht

mehr nuchwcisen. Wahrscheinlich ist es, dass

verwandte Stämme im Innern Kleinasiens gehaust
haben. Die alte Ethnologie Kleinasiens liegt

noch sehr im Argen. Die altarmenischen Keil-

schriften aus der Umgebung des Vun-Sees sind

bis jetzt nicht genügend gedeutet Hilbschmann
wies es nach, dass sie nicht von Armeniern her-

rühren, d. h. vorarmeuisch sind. L. de Robert
suchte zu zeigen, dass diese Keilinschriftcn in einer

dem Assyrischen nahen Sprache verfasst sind, wäh-
rend sein Reccnsent im „Centralhlatt“ dieselbe für

die lesbare sumerisch-assyrische Schrift einer noch
uugewisson Sprache hält. Die phrygischen In-

schriften sind gleichfalls noch nicht ganz entziffert,

obwohl es keinem Zweifel unterliegt, dass die

Sprache der Phryger arischen Ursprungs war.

Die Glossen hat Fick leicht mit Hilfe des Grie-

chischen, Slavischen und Litauischen deuten kön-

nen. Zahlreich sind die lykischen Inschriften er-

halten. Savelsberg suchte die lykische Sprache
als eine eriinische, dem Armenischen am nächsten

stehende zu deuten, fand aber wenig Beifall. Ich

unterscheidein Kleinasien folgende Völkorgrup-

pen: 1) eine pclasgische (illyrische) an den nord-
westlichen Küsten, zu der auch die Dardaner iu

Troas zählten; 2) eine phrygisch -armenische, zu
der auch die Lyder, Paphlagoner undKappn-
docier zu rechnen sind; 3) eine mit der
phrygischen nahe verwandte thrakische Gruppe
(Myser, Bithyner, Bebryker, Mariandyner) und 4)

die Gruppe der Karer und Lycier (Leie gor),
die wahrscheinlich mit den Lydern und Phry-
gern in einer etwas entfernteren Verwandtschaft
gestanden haben. In Cilicien sind semitische

Spuren bemerkbar. Es ist ein Verdienst Schrä-
der ’s (Zeitschrift d. deutschen morgcnl. Ges.

Bd. 27), der älteren Meinung von der Verbrei-
tung der Semiten in Kleinasion ent-

schieden entgegengetreton zu sein. Schräder
weist nach, dass die Chaldäer am Pontus keiue
Semiten gowesen sind. Vielfach hielt man die

Lyder für Semiten. Die Orts- und Personen-
namen iu Lydien sind phrygisch, wie denn über-
haupt die Alten Lyder und Phryger oft ver-
wechselt haben. Das lydische Wort viov dapdiv
„Neujahr“ bei Johannes Lydus ist bestimmt

arischen Ursprungs (vergl. arm. navasard „Neu-

jahrsmouat“, zend ^aredha „Jahr“). Die ursprüng-

liche Heimath der Phryger war nach Strabo
Macedonien. Nun habe ich iu Maeedonien
ein Lydien (durchflossen vom Ludias) nachge-

wiesen. (Mitth. der anthropol. Ges. in Wien 18^0,

4. Heft.) Sollen die Lyder in Macedonien
auch Semiten gewesen sein? Doch ich bin von

Diefenbach’ s Werke zu weit abgewichen!

Hoffentlich wird dieses gründliche Werk des

hochverdienten Verfassers viel zur Verbreitung

ethnologischer Kenntnisse boitragen.

Dr. Fligier.

19. Oppert. Le peuple et la langue des Medes.

Paris 1879.

Oppert weist nach, dass die zweite Reihe der

Keilinschriften in der Sprache der Meder verfasst

sei and diese Sprache ist von der arischen total

verschieden, dagegen mit dem Sumerischen in

Mesopotamien und der uralten Sprache Susia-
na« verwandt. Die Meder waren somit ursprüng-

lich keine Iranier. Surnerier, Meder nn«l

Susianer bildeten somit die uralte Bevölkerung

Vorderasiens. Ueber die uralte Cnltur und Lite-

ratur der Surnerier haben die neuesten For-

schungen überraschendes Licht verbreitet. Von
Süden kamen später die Semiten, deren Ursitze

nach, Schräder in Arabien zu suchen sind.

Die Surnerier und ein Theil der Susianer wur-

den snmitisirt Nördlich von den Sumeriern
wohnten die Kaukasier, die wiederum von klein-

asiatischen A riern verdrängt wurden, im Östlichen

Er an wahrscheinlich drawidische Stämme. Von
Nordosten ergossen sich die Iranier. Die Meder
uud ein Theil der Susianer wurden wiederum
irauisirt. Die P e r s e r sind dolichocephal, schwarz-

haarig und von dunklem Teint, die iranischen

Gal ca in Ccntralasien, der europäischen Heimath
näher, sind nach Ujfulvy brachycephol , meist

blond, oft rothhaarig und von heller Coinplexion.

Die iranischen Osseten im Kaukasus, Reste der

in Europa zurückgebliebenen Sarmaten, sind

gleichfalls meist blond. Gal ca und Osseten
repräsontiren den wahren Typus, die Perser sind

stark mit Asiaten gemischt, im Westen vielfach

nur iranisirto Asiaten. Im Uebrigen verweise ich

auf meine kleine Schrift „Die Urzeit Vorderasiens“

iu der Gaea 1881. Dr. Fligier.

20. Codex Curaanicns bibliothecae ad templum
divi Marci Vonetiarura primum ex intogro

edidit Prologoraenis notis et compluribus Glos-

sariis iustrnxitComes Gcza Kuun, acad.

sc. lmng. sodulis. Budapestini, Editio Aca-

demiae Hung. 1880, p. 529.

Die kumanische Sprache ist erst im vorigen Jahr-

hundert erloschen. Nach Thuumann war Ste-
phan Yarrö, Mitglied der kumanischen und
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jazygischcn Gesellschaft
,
welche 1744 bei Maria

Theresia erschien, der letzte« welcher Rumänisch
verstauden hat, Reste der kumamscheu Sprache

sind nicht zahlreich. Herr Graf Ge za Kuuu hat

sich daher durch die Herausgabe des kumanischen
Codex ein besonderes Verdienst erworben.

Diesen von einem Missionar geschriebenen Codex
hat Petrarca einst der St. Marcus- Bibliothek

zum Geschenke gemacht. Er führt dort den Titel

„ Alphabetura Persicuiu
,
Comanicum et Latinum

Anonymi scriptum 1303“. Die 134 Seiten lange

Einleitung zeugt von den ausgedehnten linguisti-

schen und ethnologischen Studien des Verfassers.

Dr. Fligier.

21. Die Religion der Sikhs. Nach den Quellen

dargestellt von Ernst Trum pp. Leipzig.

Otto Schulze 1881.

Professor Trumpp in München, einer der

gründlichsten Kenner der Sprachen Indiens, kennt

die Sikhs aus Autopsie; seine Schilderung der

Sikhs ist daher von besonderem Interesse.

Gegen Ende des 16. Jahrhunderts ergriff eine

mächtige Bewegung die Geister der Bevölkerung
Panjübs, die bis auf den heutigen Tag noch
nachwirkt. Nänak, der Stifter der Sikh- Religion,

wurde im Jahre 1409 geboren. Der Hauptpunkt
in der Lehre Nänak's war die Einheit des höch-

sten Wesens, obgleich dies für die Hindus nichts

NeueB war, da schon vor Nänak die meisten Hindu
philosophische Systeme, sowie die Bhagats

,
unter

ihnen hauptsächlich Raraänand und K ab Ir, das-

selbe behauptet hatten. Jeder äus*erliche Gottesdienst

wird gering geschätzt und der Mensch darauf hin-

gewiesen, Gott in seinem Herzen zu Buchen. Da-
her auch der häufige Tadel gegen den streng for-

malen Gottesdienst der Muhammedaner und ihren

absurden Fanatismus. Die Seele wird strenge vom
Körper geschieden

,
dessen Theile sich wieder im

Tode autlösen, während die Seele als solche jeden

Körper überdauert vermöge ihres unmittelbaren

göttlichen Ursprungs. Die Schöpfung wird im
pantheistischen Sinne als Ausdehnung des Einen
Wesens in einer Pluralität von Erscheinungsformen
verstanden und daher auch häufig kurzweg Expan-
sion (pasürü) genannt. Zum Handeln werden die

Menschen angetricben durch drei Qualitäten, die

alles Geschaffene durchdringen. Dies ist die Eigen-
schaft der Güte, Leidenschaft und Dunkelheit. In

der feineren atomischen Schöpfung waren diese

Qualitäten im Gleichgewicht vertheilt, aber in den
daraus entstandenen gröberen sinnlichen Bildungen
sind sie „nicht mehr im Gleichgewicht, sondern in

jedem Wesen ist die eine oder die andere dersel-

ben vorherrschend. Je nachdem die Qualitäten

vertheilt sind, fallen auch die Handlungen aus.

Die menschliche Freiheit wird verneint; der Mensch
wird als eine Puppe dargestellt, die tanzt wie der

Herr sie tanzen lässt. Es ist daher nur conse^uent,

wenn ein absolutes I)e er ot um oder Fatum ge-

lehrt wird. Auf der Stirn eines jeden Menschen
ist sein Loos geschrieben

;
deshalb sind die Sikhs

fatalistischer gesinnt als ihre Todfeinde, die An-
hänger des Islam. Durch die Verbindung der

Seele mit dem Körper wird sie in die Mitleiden-

schaft gezogen, sie muss die guten und schlimmen

Handlungen, die je nach der Mischung der drei

Qualitäten im Körper, so zu sagen unter ihren

Augen, geschehen, initgeniessen und mitbüssen. Diu

schlieseliche Ursache des Hebels in der Welt liegt

also in der Verbindung der Seele mit dem Körper

und ihre Erlösung ist nur möglich durch gänz-

liche Befreiung von der körperlichen Existenz und
ihre Rcabsorption in das Absolute. Die Handlungen
unterworfen die Seele der Trans m igration. Hat
Jomand z. B. unter dem Einflüsse der Qualität der

Güte religiös verdienstliche Handlungen vollbracht,

so wird er nach seinem Tode in den Himmel oder

das Paradies versetzt, wo er die Früchte seines

Lebens gemessen darf, bis sie erschöpft sind, wo
er auf die Erde zurückkehrt u. a. w. in infinituiu.

Himmel und Paradies sind dem Sikh wie dem
Hindu nur vorübergehende Freuden; das letzte

Ziel des menschlichen Strebens ist daher nicht auf

das selige Jenseits gerichtet, sondern auf das Nir-

bän (= Nirvünu), die Wiedervereinigung mit dem
Vacuum. Diese Seligkeit wird Jedem, ohne jeg-

lichen Knstenunterschied, zugesprochen, der den

Namen llari's nimmt, und der Weg zur finalen

Emancipation scheint daher ein breiter und leicht

zugänglicher zu sein. Allein die Gurus (Nach-

folger Nänak’s) nehmen sich wohl in Acht, den-

selben leicht zu machen, damit sie nicht als

mehr oder minder überflüssige Leiter betrachtet

werden. Der Name llari's kann nur von einem

wahren Guru erlangt werden. Der Gnru giebt

den Namen Hari’s nur demjenigen, auf deren

Stirn dieses Loos von Anbeginn an geschrieben

ist. Die Lehre der Gurus ist im Granth er-

halten. In den Städten und anf dem Lande haben

die Sikhs Religionshallen, wo zur Erbauung das

Granth von einem G r a n t h i vorgelesen, erklärt

und Übersetzt wird.

Wegen der vielfachen Verfolgungen hat sich

der Fanatismus der Sikhs gegen Muhammedaner
und Brahminen gesteigert. Wie in jeder Religion,

so entstanden auch unter den Sikhs Secten, die

sich theilweiso bis auf den heutigen Tag erhalten

haben. Die neuere Zeit mit ihrem Atheismus und

Materialismus ist auch an den Sikhs nicht spurlos

vorübergegaugen ; denn es hat sich unter ihnen eine

Gesellschaft gebildet, welche die Schöpfung und

die Existenz eines höchsten Wesens schlechthin

leugnet. Sie behaupten, das Universum sei aus den

fünf Elementen vou selbst entstanden, der Mensch

habe keine vom Körper verschiedene Seele, sondern

18 *
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er vergehe gänzlich mit der Auflösung des elemen-

taren Körper« im Tode; Transmigration
,
Himmel

und Hölle sei daher eine Fabel. Dr Fl
i
gier.

22. Oscar Peschei. Europäische Staatenkunde.

Mit Benutzung der hinterlassenen Manuscripte

Peschel’s nach den Originalquellen bearbeitet

von Otto KrümmeL Erster Band. Erste

Abtheilung. Leipzig, Verlag von Duncker
& II umblot 1880.

Peachel’s geistreiche „Völkerkunde“ hat die

weiteste Verbreitung gefunden. Seitdem siud

bereits sieben Jahre verstrichen und in dieser Zeit

hat die Ethnologie einen bedeutenden Auf-

schwung genommen. Eine nene Bearbeitung der

Völkerkunde war daher sehr an der Zeit. Dass

Prof. Kirchhoff in Halle, der Herausgeber der

Völkerkunde, einer solchen Aufgabe nicht gewach-
sen war, werde ich später zeigen.

Aus der von Krümmel herausgegebeoen

Staatenkunde greife ich die „ethnographische

Uebersicht“ heraus. Die bi» znrn Jahre 1875
erschienene anthropologische Literatur ist meister-

haft benutzt — ein Verdieust Pesch eis. Die

neuere Literatur ist fast gar nicht benutzt —
allenfalls kein Verdienst Kümmel’ 8. Wo aber die

neuere Literatur benutzt wird, geschieht da» nicht

mit Auswahl und Kritik. In der „Rumänen frage“

Bchliesst er sich der Ansicht Heinrich Kie-
pe rt’s an, wonach die Rumänen romanisirte

Nachkommen der Dacier sind, einer Ansicht, die

von Tomaschek,Schwicker entschieden wider-

legt worden ist. Die Romanmrung soll in Dacien
innerhalb 150 Jahre erfolgt sein, während die

Thracier nachweislich (durch Tomaschek)
noch in christlicher Zeit thrakisch sprachen. Aus
diesen romanisirten Thrakern sollen Alba-
nesen geworden sein! Die Albanesen sind,

wie es Fachmännern bekannt ist, Nachkommen der

Illyrier. Ferner heisst es, dass die Albanesen
als sogenannte Illyrier (also Illyrier!) an ver-

schiedenen Punkten Italiens und Siciliens
nachgnwiesun wurden. Das ist von Helbig und

mir geschehen. Ich habe ferner gezeigt, dass

diese Illyrier auch Pelasger genannt wurden.

Nun h.it Krümmel unglücklicher Weise Kie-
pe rt’s Geographie des Alterthums, Berlin 1880,

zur Hand genommen und dort gefunden, dass diese

Pelasger Italiens Semiten gewesen sind (!!).

Kr combinirt daher, das» fliese illyrische Urbe-

völkerung Italiens und Griechenlands von

semitischen Pelasgern unterworfen worden seil

Kiepert ist leider in seinen ethnologischen An-

sichten gewöhnlich unglücklich. Bei der „Ladiner-

frage“ sind die anthropologischen Forschungen

Ranke’», Tappeiner’s und Rabl-Kückhardts
unberücksichtigt geblieben, A 1 ton *• Schriften blie-

ben gleichfalls unerwähnt. Die Kelten sollen nur

auf die äussersten Extremitäten des Coutiuunts ein-

geschränkt sein. Das ist ja nur mit ihrer Sprache

der Fall. Die Franzosen sind ja noch heutzutage

Überwiegend Kelten (die Forschungen Brocas,
Hovelncqueg und Topinard’s kennt der Ver-

fasser gleichfalls nicht) und Mauteganzza (sutla

riforma della crauiologia. Archivio per Tantropo-

logia 1880) zeigt, dass der keltische Typus sich

auch noch unter den Lombarden erhalten hat.

Fr. Müller’s allgemeine Ethnographie ist in der

Aufgabe von 1873 benutzt worden, die zweite

Auflage vom Jahre 1879 ist unberücksichtigt ge-

blieben u, a. ra. Es ist merkwürdig, dass I'eschel

iu der physischen Erdkunde vortreftlicho Schüler

wie Kümmel und Lei polt gefunden hat, wäh-
rend seine Vorlesungen über Völkerkunde leider

nicht denselben Erfolg gehabt haben.

Dr. Fligier.

II. Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Der neunte internationale C-ongress für prähistorische Anthropologie und

Archäologie in Lissabon, vom 20. bis 29. September 1880.

Von H. Schaaffhausen.

Die prähistorischen Congresse haben bei jedem
Forscher, der ihnen einmal beigewohnt, eine an

Belehrung und Genuss so reiche Erinnerung hinter-

lassen, dass auch das ferne Lissabon eine unwider-
stehliche Anziehung übte. Sollte der Deutsche

doch auf dieser Reise zwei Länder kennen lernen,

Spanien und Portugal, deren Menschen und Sitten,

deren Naturschönheiten, Kunst und Altertbum»-

schätze uns viel weniger zugänglich und bekannt

sind als die der übrigen Laudcr Europas. Der
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Congresa, für den sich 400 Thoilnchmer ange-

raeldct hatten, war indessen nur von 124 An-
wesenden besticht, nnter denen sich 14 fremde
Damen als Mitglieder and 14 Deutsche befanden.

Montag den 20. September um 1 Uhr fand im
Bibliotheksanle der Königl. Akademie der Wissen-

schaften in Gegenwart der beiden Könige, Dom
Luiz und Dom Fernando vor einer glänzenden

Versammlung die Eröffnung des Congresses durch

den Präsidenten desselben, den ehemaligen Minister,

Staatsrath J. de And rade Corvo statt. Er sprach

zunächst den Dank der Portugiesen gegen die

versammelten Gelehrten aus, die Lissabon gewählt,

das aus ihren lichtvollen Verhandlungen hohen
Gewi uii ziehen werde. Einige Denkmale de«

Landes scheinen geeignet , zur Losung wichtiger

Fragen beizutragen und erwarten ihre vollständige

Erklärung. Die prähistorische Archäologie nimmt
durch ihre glänzenden Erfolge die erste Stelle

unter den Wissenschaften ein, die sich mit dem
Menschen beschäftigen. Sie füllt eine bis dahin

bestandene grosse Lücke in der Geschichte der

menschlichen Entwickelung aus. Bisher richtete

sich die Untersuchung nur auf die geschriebenen

Ueberlieferungen der ältesten Cuitur, man wusste

nichts von den ersten Anfängen unseres Geschlechts.

Aber es folgten überraschende Entdeckungen und
die Wissenschaft konnte, mit Rücksicht auf das

geologische Alter der Funde, die älteste Menschen-
gesehichte in ihrem Verhält niss znr Entwickelung

des organischen Lebens auf unserer Erde in ihron

einzelnen Abschnitten verfolgen. Dies geschah zu

einer Zeit, als man auf unzweifelhafte Weise das

grosse und allgemeine Gesetz der Entwickelung
der Art erkannt hatte. Nun entstand die Frage,

wann der Mensch, wie er beute ist, auf der Erde
erschien und seit wann er seine hohe Stellung

unter den übrigen Geschöpfen einnimmt. Liesse

sie sich auf Grund sicherer Beobachtungen lösen,

so wäre das Gesetz der organischen und moralischen

Entwickelung unseres Geschlechts gefunden. Das
grösste Interesse heftet sich an die Bestimmung
der Zeit, in der sich die ersten Spuren mensch-

lichen Daseins finden. Den Ursprung der Völker

und die Wege ihrer Verbreitung hat man aus der

Ueberlieferung zu deuten gewusst, der Ursprung
des Menschen blieb in Dunkel gehüllt. Die prä-

historische Archäologie hat in unerwarteter Weise
die in den unvergänglichen Archiven des Erd-

bodens vergrabenen Urkunden entdeckt, welche ein

langes Dasein und eine primitive Industrie des

Menschen beweisen. Die geschichtlichen Denk-

mäler reichen in einige Jahrtausende vor unserer

Zeitrechnung zurück, aber die vorgeschichtliche

Entwickelung menschlicher Fähigkeit und Arbeit

ist einige hunderttausend Jahre alt. Wio die

Geologie den goheimnissvollen Schleier zerriss, der

die Geschichte der Erde uns verbarg, so sehen wir

nun von Tag zu Tag deutlicher die dunkle Ur-
geschichte des Menschen ans Licht treten. In

welcher geologischen Zeit erschien der Mensch?
Broca, den uns der Tod in dem Augenblick ent-

rissen hat, wo er an unseren Arbeiten Theil nehmen
wollte, sagte beim Congrcsse von 1876: „Die Ent-
deckung des quaternären Menschen war das grösste

Ereignis« der neueren Anthropologie, sie hat am
meisten jene Bewegung der Geister hervorgerufen,

die unseren Congrees gegründet bat. I)io Auffin-

dung des tertiären Menschen würde ein noch

wichtigeres Ergebnis seiu, eie würde dem Leben
der Menschheit eine unvergleichlich längere Zeit

zuerkennen, als wir ihm jetzt schon zuschreiben.

Heute, fügte er im Hinblick auf Capellini’s Mit-

theilnng über den pliocenen Menschen in Toskana
hinzu, fühle ich mpine Zweifel schwinden. Ich

würde mich ganz überzeugt erklären, wenn es nur
auf mein Urtheil ankäme. Eine so schwerwiegende

Frage wie die des tertiären Menschen verlangt die

grösste Vorsicht, eine Thatsacho genügt nicht, sio

zu entscheiden, nber ich behaupte, dass diese Frage

ihrer Lösung nie so nahe gebracht worden ist.“

Eiuige Jahre nach den Entdeckungen des Abbe
Bourgeois haben genügt, den tertiären Menschen
ao viel wahrscheinlicher zu machen. Wir er-

schrecken vor der Länge der Zeit, die nothig war,

um jene Ablagerungen zu bilden, in denen wir die

Spuren vom Dasein des Menschen finden. Viel-

leicht kann diese Frage jetzt ihre endgültige

Lösung finden, den Thatsachen gegenüber, die

Carlos Ribeiro in Portugal beobachtet hat.

Wenn der Mensch schon zur Gletscherzeit lebte,

so darf man annehmen
,
dass er solche Gegenden

bewohnt haben wird, in denen er Schutz vor der

grössten Kälte fand, das werden in Europa die

südlichen Küstenstriche am mittelländischen und
atlantischen Meere gewesen sein. Die prähisto-

rischen Muschelhaufen in Portugal werden viel-

leicht wie die des Nordens über die Zeit der alten

Niederlassungen und das Klima jener Periode Auf-

schluss geben können. Möchten Sie Ihre Aufmerk-

samkeit auch der Untersuchung zuwenden, ob der

vorgeschichtliche Mensch den Beweis eines ur-

sprünglichen Seelenglaubeus hinterlas^en hat, den

Tylor Animismus nennt und der die Grundlage

jeder Religion ist. Der erste Mensch muss alle

menschlichen Vorzüge in der Anlage besessen

haben, sonst war er nicht ein wirklicher Mensch,

sondern weniger als der heutige Wilde, nur ein

Entwurf oder ein Versuch der Natur. Die mensch-

liche Civilisation ist neu, noch lebt die grössero

Hälfte der Menschen in Finsterniss. Inmitten der

Cuitur giebt es Unwissenheit, Sittenlosigkeit und
Mangel des Rechtsgefühls. Einige Völker sind die

glücklichen Erben alter Culturtächütze, anderen ist

dies Krbtheil nicht zugefallen. Die Völker, welche

vorausgeeilt, sollen den Zurückgebliebenen die

Digitized by Google



102 Referate.

Hund reichen, damit eie auch zum rühmlichen

Ziele gelangen. Der Congress möge auch an dieser

Arbeit Theil nehmen! Er heisst Alle willkommen

und dankt im Namen des Congresses den Majestäten

für die Ehre und das Wohlwollen, welches Diesel-

ben durch Ihre Anwesenheit der Versammlung
haben bezeugen wollen. Der Generalsecretiir

Carlos Kibeiro dankt den aus ganz Europa
versammelten Gelehrten, dass sie zur Entscheidung

wichtiger Fragen Dach Portugal gekommen. Auch
er gedenkt in warmen Worten der grossen Ver-

dienste Uro ca’ s, der Congress, der zura ersten

Male nach Beinern Tode tage, werde sein Gedächt-

nis» ehren. Er schildert in allgemeinen Zügen den

Zustand des Landes, zumal in jener Zeit, als hier

der Mensch erschien. Ober schon in der miocenen

Zeit gelebt, darüber werde der Congress nach Prü-

fung der Funde und Oertlichkeiten entscheiden

können. Auch der pliocene Sand, der einen Theil

von Alemtejo und Estremadura bedecke, schliesse

Spuren des Menschen ein, geschlagene Quarzite,

die sich auch in gleicher Schicht im Norden von

Coimhra fanden. Merkwürdig sei, dass diese Ge-

rathe ganz gleich denen aus den quaternären Abla-

gerungen auf dem Ilochufer, den Abhängen und

dem Alluvium dis Tajothaies seien. Er zählt die

übrigen prähistorischen Alterthünier des Landes

auf, diu Funde des Alluviums, die Hohlen, die

Musch elhaufeu, die Dolmen, die Gräber. Dann wird

zur Wahl des Vorstandes geschritten.

Um 2 Uhr war die Feier zu Ende, und es fand

noch die Vorstellung der fremden Gäste bei Ihren

Majestäten statt. Den Nachmittag benutzte Jeder

zu einer Rundfahrt durch die Stadt.

Lissabon zieht sich eine Meile lang am Tajo

hin, der hier so breit int, dass ein kleiner Dampfer
erst in V* Stunde das ander« Ufer erreicht. Hier

bietet Casilias den schönsten Blick auf diu Stadt

deren stattliche Häuser den ganzen Abhang des

Bergrückens bedecken. Einige Strassen sind so

steil, dass mnn erstaunt, wenn die Pferde mit dem
leichten Ccje hinauf klimmen. Die Stadt hat grosse

Plätze und reiche Kirchen. Spuren des Erdbebens

von 1755 sucht man vergebens, ein neuer Stadt-

tbeil mit geraden Strassen steht an Stelle des zer-

störten, nur die Ruine der Kirche del Carmo ist

eine Erinnerung an das Ereignis*. Die öffentlichen

Promenaden Pasaeio Pubiico und S. Pedro de Alcan-

tara gewähren malerische Bilder. Kaum hat eine

Hauptstadt ein so schönes Denkmal wie das des

Camoes, um dessen Fuss 8 berühmte Portugiesen

stehen. Vor diesem schwergeprüften Dichter, der

nach dem Schiffbruch schwimmend im Meere seine

Lusiade rettete und als Bettler starb, tritt uns die

ruhmvolle Geschichte des Landes lebhaft vor die

Seele. Wer aus Spanien kommt, findet in Portu-

gal wohl ein verwandtes aber doch verschiedenes

Volk. Hier giebt es keine Mantillen und keine

Patios mehr, aber höfliche Leute, reinliche Gast-

höfe und sichere Strassen. Der Weltverkehr hat

den Portugiesen sein Zeichen aufgedrückt. Auf

den Strassen Lissabons siebt man viele Negerinnen

aus den Colonien, die schönen kräftigen Wasser-

träger sind spanische Galizier.

Dienstag den 21. September fand die erste

Sitzung um 9 Uhr statt. Prof. Ficalho las eine

Abhandlung von Oswald Heer über die tertiäre

Flora von Portugal. Diese Mittheilnng batte des-

halb grosses Interesse, weil die Frage nach dem
tertiären Menschen auf der Tagesordnung stand

und es vor Allem darauf aukain
,
das geologische

Alter der Schichten, in denen man Werkzeuge

seiner Hand gefunden zn haben glaubte, genau

festzustellen. Nordwestlich vom Tajo liegen secun-

däre, südöstlich tertiäre Ablagerungen. Die Pflan-

zen von Azumbuja und aus der Umgebung von

Lissabon scblicssen sich der Flora von Oeningen

an, die auch im Norden Italiens nachgewiesen ist.

Von 36 tertiären Pflanzen Portugals finden sich

25 in anderen Theilen Europas, 24 gehören dem

oberen Miocen an
,
22 kommen in der oberen Mo-

hisse der Schweiz vor, 18 in Oeningen, 13 im

Pliocen von Italien, 8 in dem von Frankreich, wo

die Flora dos oberen Miocen noch nicht gefunden

ist. I^orbeer- und Kauipberhäume, immergrüne

Eichen, Feigen und Palmen bildeten ein« reiche

Vegetation. Pflanzen der warmen Zone haben sich

hier länger erhalten als in Centraleuropa, das

Klima war wahrscheinlich etwas milder als es das

heutige ist. Das Meer reichte damals bis ins

Arnothal und erfüllte das Becken des Po, Frank-

reich und Spanien aber bildeten einen Theil des

europäischen Festlandes. Nach Ficalho hat die

tertiäre Flora Portugals Beziehungen zu der des

östlichen Asiens. Er schätzt die mittlere Winne
auf 20°, das ist 5° mehr als sie heute ist. Vielleicht

lag ein Festland im atlantischen Ocean und die

japanische Flora verbreitete sich über Amerika

nach Europa. Carlos Ribeiro schilderte hierauf

seine Funde im Tujothale. Die tertiären Schichten

von Kalk, Mergel, Thon und Sand, welche einen

grossen Theil des heutigen Bodens von Portugal

bilden und über den Kreideschichton liegen oder

auf dem Basalt, der diese bedeckt, sind vielfach

verworfen und theilweise weggeführt, während das

Tajothal sich bildete. Ribeiro fand schon 1863

geschlagene Feuersteine zwischen Canegado und

Alemquer im Inneren der genannten Schichten, die

durch heftige Bewegungen des Bodens bis zu 50°

aufgerichtet waren, später in solchen, über denen

noch marine miocene Schichten liegen. Er hielt

aber jene Schichten wegen der darin gefundenen

menschlichen Gcräthe für quaternär und gab sie

als solche in einer 1866 erschienenen Karte au.

Verneuil, der am 17. Juni 1867 eine Note von ihm

in der geologischen Gesell?chaft las, äusserte seine
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Zweifel and erklärte sie für tertiär. So hatte er

sie schon früher nach einer Angabe von Ribeiro
selbst vom Jahre 1857 in seiner Karte von Spanien

und Portugal bezeichnet Die Zweifel Verne ni Fs
und die Entdeckungen von Bourgeois bestimmten

non Ribeiro, die Schichten wieder als tertiär zu

betrachten. So schildort er sie 1871 in seiner

Description de quelques silex et quartzites tailles,

provenant des couches du terrain tertiaire et

qnaternaire des bassins de Tajo et de Sado. Im
.Jahre 1872 legte er die geschlagenen Feuersteine

dom Congresso in Brüssel vor und sprach über die

geologische Bestimmung der Schichten. Bourgeois,
der unter dem miocenen Kalk zn Saint Brest solche

getänden hatte, erkannte unter den vorgelegten

Stücken nur eines als menschliche Arbeit an,

Franks einige. Man kann nicht behaupten, dass

eines der im Oorapto rendn des Congressoa, PI. 3

bis 5 u. p. 95 gegebenen Bilder überzeugender

Weise den Eindruck eines menschlichen Gerüthes

macht. Hierauf legte Ribeiro die fraglichen

Silex dem Congresso in Paris 1878 vor. Jetzt

gaben de Mortillet und E. Cartailbao ihre

Zustimmung; vergl. Archiv XII, S. 113. Ribeiro
hofft, dass die Mitglieder des Congresses bei ihrer

Fahrt nach den Fundstellen bei Otta und Azam-
buja sich von der Lagerung der Schichten über-

zeugen und vielleicht neue Funde machen werden.

Hatte man doch im Hinblick auf diese Unter-

suchung Lissabon zum Congressorto gewühlt.

Hierauf sprach Schaaffhausen Ober den tertiären

Menschen. Er habe diesen Gegenstand gewählt,

weil er selbst wichtige Funde bekannt gemacht,

die mit der Frage nach den ältesten Spnren des

Menschen auf der Erde in nächster Beziehung

stehen und weil er gewusst, dass diese Unter-

suchung eine Hauptarbeit des Congresses sein

werde. Man begnüge sich nicht mehr, den Men-
schen als einen Zeitgenossen der verschwundenen

Höhlenthiere
,
des Rhinoceros und des Mammuth

zu betrachten, man sprecho von einom tertiären

oder bestimmter ausgedrückt von einem pliocenen

Menschen. Mortillet behaupte mit Recht, dass

der Mensch ebenso seinen Vorläufer gehabt haben

müsse, wie die Thiere der Jetztwelt., deren Ahneu
wir in den tertiären Schichten finden. Marsh
habe die Entwickelung des heutigen Pferdes durch

eine lange Reihe von Formen gezeigt, die sich vom
Eocen bis zum Pliocen gefolgt sind. Es würde
eine sonderbare und unerklärliche Ausnahme sein,

wenn der Mensch allein seit der Tertiärzeit bis

jetzt sollte unverändert geblieben sein. Man müsse

sogar voraussetzen, das« der Mensch sich mehr
verändert habe als die Thiere, weil er nicht nur

dem Wechsel des Klimas unterworfen gewesen sei,

sondern eine neue Krall in seiner Natur sich ent-

wickelt habe, unter deren Einfluss die Organisation

stehe, der menschliche Geist. Wenn man im All-

gemeinen die Tertiärzeit von der postpliocenen

oder quaternären unterscheide, so weise man auf
eine grössere Verbreitung deB Meeres, eine höhere

Temperatur und auf Organismen hin, die ver-

schieden sind von denen, die heute leben. In der

quaternären Zeit trat in vielen Ländern eine grosse

Külte ein, es bildeten sich mächtige Anschwemmun-
gen und die Thiere, die damals lebten, sind nicht

verschwunden, sie haben nur den Wohnort ge-

wechselt. Unter den Feuersteinen von Thenay,
die Bourgeois in Brüssel gezeigt und die er

später im Museum von St. Germain geprüft, seien

sicherlich solche, welche der Mensch gefertigt hat,

aber er frage, kann man mit vollster Sicherheit

eine genaue Grenze ziehen zwischen den plioccueu

und den postpliocenen Schichten? Man hat sich

gewöhnt, die Tertiärzeit nach dem Vorgänge von
Lyell in drei Abtheilungen zu bringen, das Eocen,

Miocen und Pliocen, die weder unter sich noch

mit den Nachbarschiuhten einen Zusammenhang
haben sollen, aber niemals gab es weder in der

Entwickelung der Erdoberfläche noch in der der

Organismen eine solche Trennung. Die Perioden

sind vielmehr nicht ohne eine gewisse Verbindung
abgelaufen, nur nach und nach und ganz allmälig

änderten sich Thiere und Pflanzen mit den äusseren

Leimusbedingungen. Eine andere Beobachtung,

aus der man das Dasein des tertiären Menschen
gefolgert habe, sei die von Capellini. Aber seine

Zweifel seien nicht beseitigt. Mau zeige das Stein-

werkzeug des vorgeschichtlichen Menschen, welches

so scharfe und halbmondförmige Einschnitte in

Walfischknochen machen kaun! Auf der Aus-

stellung für künstliche Fischzucht in Berlin in

diesem Frühjahr sah man ein Stück Holz von einem

Schiffe, in dem die abgebrochene Spitze eines

Narwalzahnes steckte, der tief eingedrnngen war.

Er halte es für möglich, dass ein Narwal mit ab-

gebrochenem Zahne solche Einschnitte wie die auf

jenen Knochen machen könne. Im Jahre 1871 habe

Ribeiro die Funde geschlagener Feuersteine und
Quarzite im Thale des Tajo uml Sado aus plio-

cenen und miocenen Schichten bekannt gemacht,

die zum Theil von 1200 Fuss mächtigen Ablagerun-

gen bedeckt sind. War vielleicht der Mensch schon

hier Zeuge der vulkanischen Ereignisse, welche

die ursprüngliche Gestalt des Bodens umgewälzt
haben? Haben solche Veränderungen vielleicht

noch zu Anfang der quaternären Zeit stattgefunden,

wie es in Anderen lindern Europas der Fall ist?

Wir sollen morgen aus eigener Anschauung dar-

über urtheilen. Betrachten wir die ältesten Funde
von Resten des Menschen selbst, vielleicht bringen

sie einiges Licht in unsere Untersuchung. Die

Neanderthaler Knochen wurden unter denselben

Umständen in einer Höhle des westphälischen

Kalkgebirges gefunden, wie man in den Höhlen
desselben Thaies die Reste quaternärer Thiere fand.
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Das nördliche Deutschland war in seinem östlichen

Tbeile vergletschert, während, wie von Dechen
noch kürzlich hervorgehoben hat, der westliche

Theil unter dem Meere lag. Ilis in die Mitte von

Holland liegen die erratischen skandinavischen

Blöcke, in Belgien fehlen sie. Wo wir sie im

westlichen Deutschland wie bei Münster, Hamm
und Paderborn finden, da muss das Land unter

dem Meeresspiegel gelegen haben. Aber das west-

phälische Gebirge war schou gehoben, in seinen

Höhlen fiuden wir dieselben Tbiere wie in denen

Belgiens, und darunter solche, welche jetzt den

hohen Korden bewohnen, den Lemming, das

Schneehuhn, das Uenntbier. Warum soll man den

Neanderthaler Menschen nicht auch als Zeitgenossen

der Eiszeit betrachten? Die kolossale Entwickelung

der Augenbrauenwülste ist durch dio Grösse der

Stirnhöhlen bervorgebracht und ihre Anwesenheit

deutet auf eine grosse Energie der Athmung.
Diese ist nöthig bei einem Menschen, der in der

Külte lebt, wo nur eine lebhafte Verbrennung der

Körperbestandtheile die Eigenwarme erhalten kann.

Wenn wir bei den in warmen Ländern wohnenden
Anthropoiden und Wilden einen vortretenden oberen

Orbitnli and oder starke Brauenböcker finden , so

sind sie meist durch dichte Kuocbensubstanz her-

vorgebraclit, die Sinus sind wenig entwickelt. Soll

nicht das Klima diesen Unterschied bedingen?

Am Neanderthaler Schädel sind die Kuochenwünde
der Sinus auffallend dünn und die Knochen der

Schädeldecke sind nicht so dick, wie sie bei den rohe-

sten Wilden zu sein pflegen. Es ist eine Eigentüm-
lichkeit der heutigen Eskimos, dass ihre Schädel

leicht und die Knochen derselben sehr dünn sind.

Nur die grosse Külte des Klimas kann diese

schwache Entwickelung des Knocheugewebes ver-

anlassen. Grosse Sinus haben freilich die Eski-

mos nicht Der Neanderthaler ist der am meisten

thierische Schädel, den wir kennen, aber weder

künstlich verunstaltet, noch krank, noch der eines

Idioten, wogegen schon seine Grösse spricht.

Knochenkrankheiten verändern die allgemeine

Form des Schädels nicht. Der Schädel ist typisch

und nähert sich in wichtigen Merkmalen dem
Affen

,
aber er ist menschlich. Man pflegt zu

sagen, noch habe man keine menschliche Bildung

der Vorzeit gefunden, die tiefer stünde, als die der

lebenden Wilden. Das ist falsch. Die Neander-

thaler Schädelbildung und der Unterkiefer von

la Naulette finden sich nicht bei einer lebenden

Itace. Auch hat man gesagt, ein einzelner Schädel

beweise nicht#. Wenn ein Naturforscher eine neue

Pflanze findet, so reibt er sie unter die bekanuteu

Pflanzen ein, er würde sich lächerlich machen,

wenn er Ragte, ich kann nichts über dieselbe sagen,

bis mehrere Exemplare gefunden worden sind.

Das Individuum hat sein Hecht in der Natur, wie

in der socialen Welt ! Ein neuer, für unsere Unter-

suchung wichtiger Fund wurde im Moselthale bei

Coblenz gemacht. In einer Tiefe von 22 Fast wurde

im diluvialen Lehm ein .Schädel von Bos moechatus

gefunden. Dieser Lehm ist in derselben Gegend von

der Bimssteinlava einen nicht näher bekannten

rheinischen Vulkans bedeckt. Der Schädel hat an

mehreren Stellen Einschnitte, die nur ein Stein-

werkzeug des Menschen gemacht haben kann, der

das Thier getödtet hat. Dieser Schädel wurde

der AnthropologenverBAmmluug in Strassburg

vorgezeigt. Also hat der Mensch im Moselthal

während der Eiszeit gelebt, er wird auch die

letzten vulkanischen Ausbrüche in dieser (legend

gesehen halten. Er theilt noch eine Beobachtung

mit. Im Frühling dieses Jahres wurde im Dilu-

vium des Neckar bei Mannheim in einer Tiefe von

20Fun ein menschlicher Schädel an der Seite mehre-

rer Maiumuthzäbne gefunden. Das äussere Ansehen

und die chemische Zusammensetzung beider Reste

sind dieselben-, es ist kein Gruud da, zu zweifeln,

dass sie gleich alt sind. Ein zweiter Schädel war

so mürbe, dass er nicht erhalten werden konnte,

er soll kolossale Angenhrauenwülste gehabt haben.

Dieser ist weiblich und hat viele Merkmale niederer

Bildung an sich, doch nur solche, die sich auch bei

heutigen Racen finden. Es folgt daraus, dass der

Mensch, welcher in der Quatprnärzeit mit dem
Maminuth hier gelebt hat, nicht sehr verschieden

von dem lebenden Geschlechte war. Der Redner

zeigt die photographischeu Aufnahmen aller dieser

Funde und auch das im letzten Jahre von Whitney
veröffentlichte Bild des berühmten Calaveras-

Scbädels , über den er beim Brüsseler Cougresie

sprach. Er ist in Californicn unter vier Lavs-

strömen gefunden. Man kann ihn nicht als tertiär

betrachten, seine rohe Bilduug steht kaum unter

der der heutigen Wilden. Eine ihm auhängende

Muschel gehört einer lebenden Species an. Id

demselben Gold führenden Sande wurden Stein-

mörser und Reste vom Tapir und Pferd ge-

funden , die sich von den lebenden nicht unter-

scheiden !

Wenn der englische Geologe Ramsay kürzlich

vor der British Association den Beweis führte, dass

die Kräfte, welche die Erdoberfläche nmgestaltet

haben, in allen geologischen Zeitabschnitten die-

selben geblieben sind, und es stets Hebungen und

Senkungen, Bildungen des süssen Wassere, Salz-

ablagerungen . vulkanische Ausbrüche und Wir-

kungen de« Eise« gegeben habe, so bietet die

organische Welt einen ganz anderen Anblick.

Thier« und Pflanzen der tertiären und secundären

Zeit sind verschieden von denen des Diluvium und

der Jetztzeit. Die Naturbedingungen des Men-

schen waren keine anderen als die der ihm nabe-

stehenden Siiugotliiere. Die vollkommensten der-

selben, die Anthropoiden, leben heute nur in heissen

Ländern ,
aber sie lebten schon in der alten Welt,
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auch in Europa zur Tertiärzeit. Hier erloschen

sie mit dem Eintritt der Kälte, die nur der Mensch
mit seinem höheren Verstände überlebte. Es giebt

keine Leitmuschel, um das Alluvium vom Diluvium

zu unterscheiden, aber die Menschenreste können
uns durch den Grad ihrer Organisation das Alter

der Schichten, in denen sie begraben sind, ver-

rathen. Man wird sie auch benutzen müssen, um
das Diluvium vom Pliocen zu unterscheiden. Er
schloss mit folgenden Sitzen: 1) Der tertiäre

Mensch ist noch nicht gefunden, aber sein Dasein

im Pliocen ist wahrscheinlich. 2) Der Mensch,

welcher mit dem Mammuth lebte, war nicht roher

als der heutige Wilde. 3) Wir kennen aber schon

Merkmale der menschlichen Bildung, welche tiefer

stehen als die einer lebenden Kace. 4) Der
Mensch lebte in Europa und Amerika, während
der Eiszeit, während der Bildung des mächtigen

Diluviums, während der Thätigkeit von Vulkanen,

die jetzt erloschen sind. ö) Der Mensch ist

zwischen dem Miocen und der quaternären Zeit

auf der Erde erschienen.

Nach diesem Vortrage bemerkte Quatrefages,
es sei ihm unmöglich, in der Vorzeit ein Wesen
anzunehmen, das zwischen Mensch and Affe ge-

standen habe. Der Neanderthaler Schädel habe in

“Wirklichkeit wenig von den abweichenden Merk-
malen, die man ihm zuscbreibe und deren Be-

deutung man überschätze. Er ist nur die aus-

gesprochenste Form eines Typus, von dem er und
Hamy gezeigt, dass er in verschiedenen Ent-

wicklungsgraden vorkora me. Vogt habe gezeigt,

dass dieser Typus noch heute gefunden wird und
wohl vereinbar ist mit einer hervorragenden

Geistesbildung! Schaaffhausen sagt, dass er

nicht in eine Erörterung dieser Frage eintreten

wolle, schon die fremde Sprache lege ihm eine ge-

wisse Zurückhaltung auf. Aber er frage, ob nicht

Herr Quatrefages zugebe, dass die rohen Kacen

in körperlicher Bildung and in der geistigen Be-

gabung tief unter den civilisirten stehen, und ob

nicht die unterscheidenden Merkmale solche seien,

die den Wilden dem Thiere annähern? Also giebt es

vor unseren Augen eine Entwickelung. Wer habe

aber dos Recht, die Bildungsfuhigkeit der Natur in

unüberschreitbare Grenzen einzuschränken V Und
giebt es ein anderes Mittel, das Erscheinen des

Menschen auf der Erde zu erklären, als dass man
ihn aus einer niederen Form entstehen lässt? Das
Urtheil über den Neanderthaler Schädel könne er

nur beklagen, es beruhe auf ganz unrichtigen Vor-

aussetzungen. V ogt habe jene Bemerkung nicht

gemacht, er sei vielmehr, was viel verzeihlicher

ist, geneigt gewesen, jenen Schädel für den eines

Idioten zu halten.

Am 22. fand die Fahrt nach Otta statt, bis

Carregado führte die Eisenbahn. Von hier ging

es in Wagen weiter über staubige Wege, die

Archiv fttr Anthropologie. Bd. XIII. Supplement.

blühenden Agaven an der Strasse waren wie weiss

beschneit. Bald ging es bergan and cs waren
neue Maulthiere nöthig. Dos Hügelland ist baum-
los und von Waaserläufen gefarcht und zerrissen,

zuweilen sind ganze Flächen von der kaum fuss-

hohen Zwergeiche dicht bedeckt, die mit grossen

Eicheln behängen ist; dazwischen blühen Myrten
und Geranien. Rothe Fähnchen bezeichneten die

Stellen, wo gegraben werden sollte. Fast Alle

gingen an die Arbeit. Es war eine Commission
ernannt zur Prüfung des Terrains und der zu

findenden Silexstücke. Sie bestand aus den Herren

Corvo, Ribeiro,deMortillet, Evans, Vir chow,
Vilauova, Choffat, Cotteau, Cazalis de Fon-
douce, Cartailhac. In dem röthlichen Sande

lagen zahlreiche Quarzgerölle , man fand an der

Oberfläche mehrere Silex mit rnndem Schlagbügel

(halbe de percussion), der, wie Einige glauben, nur
nach einem Schlag der Menschenhand (?) Bich bil-

det. Bellucci löste einen solchen aus demConglo-
raerate los, der von Cazalis de Fondouce, de
Mortillet und Cartailhac als vom Menschen
gearbeitet anerkannt wurde. Dem Berichterstatter

fiel es auf, dass die Quarzgerölle anf einen schwachen

Schlag des Hammers ganz zersplitterten, was doch

wohl durch die Wirkung des Sonnenbrandes auf

die an der Oberfläche liegenden veranlasst ist.

Die Feuersteine werden vielleicht durch natürliche

Ursachen ebenso leicht zerspringen, wie man es

von denen in Syrien und Aegypten behauptet hat.

Die trotz der geringen Ausbeute ermüdete Gesell-

schaft nahm bald ein stattliches Zelt auf, in dem
in vortrefflichster Weise für Stärkung gesorgt war.

Alle Nationen dankten für die glänzende Auf-

nahme in Lissabon. Für die Deutscben nahm der

Berichterstatter das Wort, indem er bemerkte,

die fremden Forscher seien in dieses Land ge-

kommen , um den tertiären Menschen zu suchen,

den hätten sie nicht gefunden, wohl aber Menschen
anf der höchsten Höhe der Cnltur, diese aber

hätten eine prähistorische Tugend treu bewahrt,

die alle alten Völker heilig gehalten, die Gast-

freundschaft. Sein Hoch galt dem edlen Portugal!

Am Nachmittag ging es nach Azambuja, hier

rastetenMenschen und Maulthiere im Pinienschatten.

Einige bestiegen noch den Berg Redondo, der

einen weiten Umblick bot. Ribeiro's geologische

Bestimmungen wurden als richtig erkannt, auch

fanden sich bei der dort vorgenommenen Grabung
Knochen von Hipparion. Um 8 Uhr war man
zurückgekehrt.

Am Donnerstag den 23. sprach zuerst Ferd.

A. de Vasconcellos über neuere Ablagerungen

im Thal des Donro. Gletscher haben die Ober-

fläche der krystallimachen Gebirge verändert und
Alluvionon mit erratischen Blöcken darüber ver-

breitet. Der Mensch hat wahrscheinlich schon

während der Bildung dieser Alluvionen hier gelebt,

14
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denn aie enthalten Quarzite, die geschlagen scheinen.

Ein Strich Landes mit Meeresbildungen, die jün-

ger sind als das alte Diluvium , ist 50 m gebohen,

hier finden sich Silex, die theils dem letzteren an-

gehören, theils später am Orte gemacht sind. Ein
Strand ist 10 m gehoben und zeigt nur neue

Muscheln. Die Streifung der vorgolegten Kiesel

durch Gletscher und die Zurichtung der Quarzite

durch den Menschen wird von Vielen bezweifelt.

Delgado schildert die Ablagerung aus neolithischer

Zeit in der Grotte von Peniche. Sie bedeckt den

ganzen Hoden der Höhle, die Meuschenknochcn
bilden zwei Haufen, in der Mitte und im Eingänge.

Sie sind alle in kleine Stücke zerbrochen, einige

sind innen gekratzt, andere benagt, viele sind un-

gebrannt, mehrere zeigen Einschnitte. Ein Schädel-

stück hat einen Einschnitt, der wie der Anfang
einer Trepanation Aussicht. Die Zahl der Unter-

kiefer ist 140, währond nur 22 Oberkiefer vor-

handen sind. An den Röhrenknochen fehlen die

Gelenkenden oft, auch spongiöse Knochen wie

Wirbel sind vorhanden. Er meint, die Körper
seien zerstückelt worden, ehe man sie den steilen

and schwierigen Pfad in die Höhle hinaufgebracht

habe. Die Thierknochen sind selten and meist

nicht zerbrochen. Fischreste fehlen trotz der Nähe
des Meeres, es scheint, dass die Bewohner diese

Nahrung verschmähten. Von Thongeräthen fanden

sich zwei Schalen, eine grosse Vase mit zwei Hen-
keln und grobe schwarze Stücke von aus der Hand
geformten Gelassen, ferner 28 polirte Steinbeile,

60 Kieselmesser, viele Pfeilspitzen und 2 trapez-

förmige Schieferplatten , die durchbohrt und mit
geometrischen Linien verziert sind, endlich Perlen

aus Knochen und Serpentin. Er sieht in diesem

Funde einen Beweis deaCannibaiismuB der Vorzeit.

Schon seine früheren Untersuchungen portugie-

sischer Höhlen hatten ihm diese Deutung nahe
gelegt. In seiner Schrift: Estudos Geologien« I.

Noticia acerca das Grutas da Ceaareda. Lisboa
1867 bespricht er die Höhlen Casa da Moura, Lapa
furada und Cova da Moura. Die erste enthält

in der unteren Schicht Reste von Erin&ceus, Canis,

Felis Catos und Lynx, Hypudaeus, Lepus und
Cervus und von Vögeln. Raubt hiere haben sie nicht

bineingebracht, das Wasser bat sie nicht zusammen-
geschwemmt. Auffallend ist das Vorkommen des

Hasen, der in den dänischen Muschelbaufen fehlt,

die anderen Thiere sind dieselben. Span soll ein

phönizisches Wort sein, welches „Hase“ nnd „ver-
borgen“ bedeutet. Aus einem oder dem anderen
Grunde mag es Spanien den Namen gegeben haben.

Viele Völkor enthielten Bich aus Aberglauben des

Ilasenfleischos, wie der Berichterstatter glaubt, weil

dies Thier so häufig mit dem Bandwurm behaftet

ist. Die langen Knochen sind hier nicht gespalten,

während in Cabego da Arruda die Knochen und
Schädel von Boa zerschlagen sind. Nur wenige

rohe Steingeräthe fanden sich nnd keine Thon-
•cherben. Aus der oberen Schicht grub man ge-

schliffene Steinbeile, Pfeilspitzen uus Silex, Knochen-
geräthe, grobe Topfscherben, Schieferplättchen mit

schraffirten Dreiecken verziert, wohl Amulette und
durchbohrte Muscheln. Zerschlagene Menscheu-
kuocheu waren zahlreich und anf dem Bodeu zer-

streut, besonders häufig Unterkiefer und Zähne,

viele von jungen lauten, die Zähne oft an den

Kronen abgeschlagen. Hat man immer wieder

neue Todte begraben und dabei die Gebeine der

Bestatteten aufgewühlt? Halten Raubthiere die

Knochen zerbissen oder bat der Mensch Kriegs-

gefangene geopfert und gespeist? Erführt Lartet
an, der in der Höhle von Aurignac Thierschädel

als vom Menschen aufgeschlagcn ansah und erinnert

daran, dass Indianer die Häute mit Mark und Hirn

geschmeidig machen. Die Samojeden aber essen

nach Pallas Mark nnd Hirn des Rennthieres ganz

roh und noch warm. Delgado stellt seine Meinung
dem Urtheil der Forscher anheim. Wichtig ist

die Beobachtung von Laying, die er anführt.

Derselbe fand in dem Muschelhaufen von Harboar

mound in Schottland nur ein menschliches Unter-

kieferstück eines Kindes von etwa 6 Jahren. Aach
an einem anderen Orte fand man ein vereinzeltes

Stück eines menschlichen Unterkiefers. Beide

Stücke schienen, sowie die dabeiliegenden Reste

vom Hirsch, Schwein und Ochs, vom Menschen zer-

schlagen. Er glaubt, dass diese Wilden gelegent-

lich Menschenfresser waren. Auch in einem

anderen Muschelhügel der Gegend hat man zer-

stückelte Menschenknochen gefunden und lLOwen
erklärte das oben erwähnte Kieferstück so gespal-

ten, wie der Mensch die Thierknochen spaltet, um
das Mark horanszuziehen und nicht so, wie Hund
und Wolf einen Knochen zerbrechen. Wenn aber

Laying glaubt , vergl. Laying and H u x 1 e y

,

prehist. rem. of Caithness, p. 28, dass ein schotti-

scher Stamm zur Zeit des Hieronymus noch dem
Cunnibaüsmus ergeben gewesen sei, so beruht dies

auf einer ganz falschen Auslegung der betreffenden

Sohriftztelle des heil. Hieronymus. Wenn Boucher
de Perthes B&gt, dass die Gallier durch die

Einwanderung nordischer Horden wieder bis zum
Cannibalismns verwildert worden seien and Iler»

culano das auch von Spanien and Portugal be-

hauptet, so sagt Delgado mit Recht, dass man
den Cannibalismns der Höhlenbewohner in diese

Zeit nicht versetzen könne und dass die Gelten

ihre Todton und ihre Sklaven verbrannt hätten.

Er bildet Taf. I, 2 ein Unterkieferstück aus der

Cova da Moura ab, bei dem durch einen scharfen

Schlag das innere zeitige Gewebe blossgelegt ist,

man kann sich kaum der Annahme erwehren, dass

zu dieser Eröffnung des Knochens eine bestimmte

Absicht Vorgelegen hat. An dem pithekoiden

menschlichen Unterkiefer von einem Feuerheerd

Digitized by Google



Referate. 107

in der Schipkaböhle, den der Berichterstatter be-

schrieben bat, Correspbl. 1880, 1, ist merkwürdiger
Weise auch die spongiöse Substanz blossgelegt.

Delgado 1

8 Schrift sagt noch, dass in der tieferen

Schicht bei Stein* und Knochcugoräthcn eine

kupferne Lanzenspitze gelegen habe. Von hier

stammt auch der von Broca beschriebene Schädel

von Cesareda, er ist roesocepbal und prognath und
wahrscheinlich, weiblich. Die oberen Orbitalrander

sind fein, die er. occip. kaum bemerkbar, die s.

lambdoidea sehr einfach, die grÖBste Breite liegt

in der Gegend der Scheitelhöcker. Irrig ist die

Angabe, dass er jeden Gedanken an Prognathismus
ausschliesse. Seine Horizontale schneidet das Profil

an einer tieferen Stelle als der Nasengrund!

Auch an den Knochen in der oberen Schicht fehlen

die Merkmale niederster Bildung nicht, an einem

Unterkiefer PI. I, 5 fehlt das Kinn und die Zahn-
linie steigt nach vorn aufwärts, wie es in der Be-

schreibung heisst, er bat schief gerichtete Schneide-

zähne, bei einem zweiten, 6b zeigt sich vor dem Eck-
zabn eine pithekoide Lücke, am Gaumen sieht man
die Interraaxillarnaht deutlicher als gewöhnlich.

Delgado nennt dio Oberkiefer prognath« r als die

von Arrudo. Auch in der Lapa furada zeigen sich

Spuren des Cannibalismus
, doch zeigen die zer-

schlagenen Knochen keine Einwirkung des Feuers,

In der Cova da Moura sind die Fuudo dieselben.

Doch scheinen dieße beiden Höhlen zugleich Begräb-

niasorte gewesen zu sein, Cartailhac lobt die

Genauigkeit der Beobachtungen Delgado ’s, billigt

aber nicht seine Schlüsse. Er erinnert an Spring’s
Angaben vom Jahre 1842, über die Höhle von
Chauvaux. Soreil, der 1872 hier grub, fand um bo

mehr ganze Knochen, je mehr er sich den Wänden
näherte. Sie rührten von Erwachsenen und
Greisen her und waren vom Fuchs und Dachs

durcheinander geworfen. Die Steingerfithe waren
neolithisch. In Borreby erklärte sich die Spur
des Feuers an den Knochen eines Steingrabes durch

das Ausbrennen der Gräber vor der Bestattung.

Wenn man an Feuerheerden der Rennthierzeit in

Frankreich einzelne Menschenknochen fand, so

konnten diese dahin gebracht sein, um eine Flöte

daraus zu machen, wie man eine solche in Pompeji

gefunden hat Solche Knochen können von ver-

lassenen Leichen herrühren
, die nicht ordentlich

bestattet worden Bind, wie noch einige Wilde des

östlichen Sibiriens dies unterlassen. Sie können

von Begräbnissen herrübren, die man später auf-

gewühlt hat. Nicht bei allen heutigen Wilden
besteht die Anthropophagie, man kann eine solche

Ausnahme auch für die prähistorischen Wilden des

westlichen Europa nnnehraen. Wir kennen keine

solche Stätten, wie die sind, wo der heutige Canni-

baliemus geübt wird. Soll man mit den Resten der

Opfer auch ihre Amulette, ihr Werkzeug, ihren

Schmuck bestattet haben? In anderen Höhlen, in

künstlichen Grotten, in Antas findet mau ganz
dieselben Dinge (?), soll man Megalithen errichtet

haben, um diese schrecklichen Mahlzeitreste zu

bergen? Unsere Vorfahren zur neolitbischen Zeit

kamen gar nicht in den Fall, Cannibalen zu sein,

wogen ihrer Civilisation, ihrer religiösen Ideen, es

fehlte die Noth des Daseins. Wir müssen an-

nehmen
, dass diese Knochen nach der Bestattung

verschiedenen Einflüssen preisgegeben worden
sind. Das ganze Heer von Gründen, von denen kein

einziger die vorliegenden Thatsachen erklärt, be-

stimmt Cartailhac, alle Fälle von angeblichem

prähistorischem Cannibalismus zu läugnen. ln

Särgen soll man durch blossen Druck der Erde die

Knochen ebenso zerbrochen finden! Wenn die

Grotte schwer zugänglich war, so wird man sie

gerade deshalb zur Ruhestätte der Todten aus-

gesucht haben. Mortillet behauptet sogar, dass

die Röhrenknochen, die des Markes wegen zer-

schlagen sein sollen, oft gar kein Mark enthielten,

wqs Virchow bestreitet. Vasconcellos bezeich-

net die Religion als eine Ilanptursache des Canni-

baliBmus, was keineswegs der Fall ist. Mor-
tillet sagt, eine Höhle sei nicht der Ort, um ein

CannibalenfeBt zu feiern. Wird denn das Menschen-

fleisch nur bei Festen gegessen? Sind denn die

Anthropoph&gen im Lande der Basutos, die in

Höhlen wohnen, so unbekannt? Man vergleiche

Archiv f. Anthr. IV, 1870, S. 260. Schaaff-
hausen, der mit Erstaunen die fraglichen Funde
in der Sammlung gesehen, beantragt hei der

Wichtigkeit dieser Sache eine Commission, welche

dieselben auf das Genaueste untersuchen soll. Die-

selbe wird gewählt und besteht aus den Herren

Delgado, Schaaffhauseu, Virchow, de Mor-
tillet, Barboza du Bocage, Capellini, Ililde-

brand, Cartailhac und Vasconcellos Abreu.
Die Berathung derselben fand am 27. unter Vor-

sitz von Virchow um 1 Uhr statt und dauerte

3 Stunden. Schaaffhauseu hatte dazu die

passendsten Stücke der Sammlung ansgowählt. Es
wurde über folgende Fragen abgestimuit: 1) Sind

Spuren menschlicher Arbeit an den Knochen sicht-

bar? 2) Sind die Einschnitte im frischen Zustande

der Knochen gemacht? 3) Beweist die verschiedene

Zahl der einzelnen Skelettheile etwas für die An-
thropophagie? 4) Sind die Knochen nur äusserlich

oderauch im Inneren gebrannt und wie erklärt sich

das Vorkommen des einen und des anderen?

5) Sind die Knochen mit Absicht zerschlagen?

6) Sind die Höhlen, in denen sie sich fanden, als

Begräbnissorte oder als Wohnungen anzusohen?

7) Enthalten diese Funde einen überzeugenden

Beweis für den Cannibalismus der Vorzeit? In

Bezug auf die meisten dieser Fragen machten sich

sehr verschiedene Ansichten geltend. I)ic letzte

und Hauptfrage wurde von Delgado, Schaaff-

hauseu, Vasconcellos nnd Capellini mit Ja

14 *
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beantwortet. Der letztere wies auf «eine Beob-

achtung des Caunibalismus in der Ilöhle von Pal-

maria bin. Virchow hielt die Anthropophagie

in diesem Falle nur für möglich, Barboza du
Bocage für wahrscheinlich, Mortillet, Car*
tailhac und Ilildebrand verneinten sie.

Am Freitag den 24. fuhr der Congress nach

Mugeni. Kr ging um 6 Uhr mit Extrazug den

Tajo hinauf bis Santarem, wo alle Behörden, auch

die Geistlichkeit, unter Triumphbogen und Fahnen
uob bcgrüaste und durch die Stadt geleitete, deren

Häuser geschmückt und von unten bis oben mit

bunten Menschen besetzt waren. Laut spielte die

Musik und das bei hellem Tage abgebrannte

Feuerwerk knatterte wie ein Hagelwetter, während

ein dichtes Menschengedränge bis zur neuen mehr
als lOOFuss hoch über den Tajo führenden Eisen-

bahnbrücke folgte. Diese, nur mit Eisenplutten

belegt, erreichte das andere Ufer noch nicht und
der ganze Zug stieg auf einer hölzernen aber

starken Wendeltreppe nicht ohne Angst der Damen
zu dem sandigen Ufer deB Flusses hinab. Hier

hielten 30 bis 40 Wagen mit 4 und 6 Maulthicreu

bespannt zur Weiterfahrt, die mehrere Stunden

dauerte. Wohl 300 Beiter im Xationalcostüm, den

meBsingbeschlagenen Stab in den Händen, ritten

als Ehrengarde mit. Die Wege waren holperig, die

Bosselenker riefen wie in Spanien jedes Thier mit

seinem Namen an, Favorita! Italiana! vuela, Jaquita!

Neuer Empfang in Almeirim, in Bemfica, in Mugem.
Hier war ein weiter Graben ausguworfen, auf

dessen Boden in gekrümmter Lago die Todten
lagen, an den Wänden sah man den Durchschnitt

des Muschelhaufens von Cabe^o da Arruda. Die

Forscher sprangen hinab, Tausende neugieriger

Menschen umstanden die alten Gräber. Zwischen

den Muschelschalen lagen kleine Kohlen nnd Holz-

reste, Thierknochen nnd Fischgräten, runde Kiesel,

ganz oder zerschlagen, sehr selten wareo kleine

Feuersteine. Hier muss das Meer gestanden haben,

als die Muschelesser hier fischten. Sind sie seihst

unter den Muschelhaufen begraben? Warum nennt

man diese neolithisch, da kein geschliffener Stein

hier gefunden ward? Wieder lud das weisso Zelt

von Otta zum Eiutritt ein, wieder perlte der

Champagner auf der reich besetzten Tafel uud des

Redens war kein Ende. Um das Zelt hatte sich

das Landvolk in malerischen Gruppen gelagert.

So bezaubernde Bilder gewährt nur der inter-

nationale Congress, der den ganzen Menschen, die

Todten und die Lebenden in seinen Kreis gezogen
hat! Wohl dem, der in solcher Gesellschaft die

halbe Welt durchwandert! Ein Theil der Anthro-
pologenbesuchte noch einen in der Nähe gelegenen

Muschelhaufen mit eröfTneten Gräbern in Moita
San Sebastiano. Erst um 9 Uhr brachte der

Zog die sehr befriedigten Forscher wieder nach

Lissabon.

Sonntag den 25. begann die Sitzung um 9 Uhr.

Beide Majestäten wohnten derselben hei. C hoffst

erstattet den Commissionsbericht über die Frage

des tertiären Menschen. Die Commission erkennt

an, dass es an den Feuersteinen der Sammlung
sowie an den auf der Excursion gefundenen Schlag-

hügel (conchoides de percuasion) giebt, einige

Stücke zeigen deren sogar mehrere. Auf die

Frage: beweisen diese Muschelbrüche die mensch-

liche Thätigkcit, sagt Mortillet ja, Belbst wenn

es nur einer ist, Evans erklärt, dass mehrere an

einem Stück nur die Wahrscheinlichkeit, aber nicht

die Gewissheit geben. Auf die Frage: kommen
die in Otta gefundenen Silex von der Oberfläche

oder aus dem Inneren der Schichten ? glaubt Cotteau
das erste, Capellini das Gegentheil. Mortillet,

Evans und Cartailhac glauben, dass einige nach

ihrer Herkunft tertiär, andere paläolithisch oder

neolithisch seien. Was das Alter der Silex führen-

den Ablagerung von Otta angeht, so stimmen Alle

mit Kibeiro ülicrein. Hierauf beginnt die Ver-

handlung. Mortillet sagt, dass er 1878 in Paris

unter den ausgestellten Stücken 22 als unzweifel-

haft vom Menschen bearbeitet erkannt habe, Car-

tailhac urtheile ebenso. Viele zeigten die Schlag-

marke und den Muschelbruch. Das Terrain von

Otta sei ein grosses Wasserbecken gewesen, an

seinem Ufer, am Fasse des Monte Redondo, habe

der Mensch seine Spur zurückgelasseu , der Lehm

des Seebodens habe nur Pflauzen uud Thierreste

bewahrt, darunter die dos Hippnrion, die Gaudry
dem oberen Miocen «uweist. Evans erkennt den

Schlaghügel an Silexstücken aus der tertiären

Schicht, die an der Oberfläche gefundenen hält er

für paläolithisch oder neolithisch. Warum sind

sie nicht roth wie der Sand? Sie haben keine

Spuren des Gebrauchs! Sind es vielleicht Abfälle?

Wo sind dann die Werkzeuge? Das Terrain zeigt

starke Wirkungen des Wassers. Für den tertiären

Menschen muss es einen triftigeren Beweis geben

als einen Schlaghügel! Capellini bemerkt, wenn

man an diesen geschlagenen Feuersteinen zweifle,

dann müsse man an allen zweifeln, das sage er

dem ungläubigen Thomas, der so eben gesprochen.

Die Schicht gehöre dem oberen Miocen an. Er

kuflpft hieran seine Behauptung des tertiären

Menschen in Toskana an uud zeigt diesmal ein

Schulterblatt des DalaenotuB mit scharfen, tiefen,

meist rund verlaufenden Einschnitten, er wieder-

holt, dass nur der Mensch sie gemacht haben könne.

Ein für diese Deutung günstiger Umstand ist der,

dass das Schulterblatt auch an seiner inneren Seite

solche Einschnitte zeigt, die doch von einem den

lebenden Walfisch angreifenden Thiero nicht wohl

gemacht sein können. Doch bleibt die Sache

zweifelhaft. Capellini hat wiederholt versichert,

dass er an frischen Delphinknochen solche Ein-

schnitte mit dem Steinmesser hervorgebracht habe.
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Warum legt er so wichtige Beweismittel für seine

Ansicht nicht vor? Yirchow hält es für wahr-

scheinlich, dass die Einschnitte vom Menschen her-

rühren. Quatrefages erkennt dieselben noch
rückhaltloser an.

Vil&nova tritt der Ansicht der portugie-

sischen Geologen in Bezug auf das Alter der

Schichten bei, wiewohl im Thale des Guadalquivir

Schichten desselben Ansehens quaternär seien, aber

er glaubt, dass alle aufgefundenen Feuersteine von
der Oberfläche herrühren. Cartailhac giebt zu,

dass durch blossen Zufall ein natürlicher Stoss

einen solchen Schlaghügel verursachen könne, dass

dies ein zweites Mal, vielleicht ein drittes Mal an
demselben geschehen sei, würde ein Wunder sein.

Er habe solche aber in Paris gesehen. Der rothe

Sand bleibe an vielen auch nach dem Waschen
Doch auhnngen. Die Mehrzahl komme von der

Oberfläche eines Terrains, dem jede bedeckende

Erdschicht fehle, sie seien durch Erosion aus dem
Innern der Schicht losgespült worden. Bellucci
sagt, er habe mit dem eisernen Hammer den von
ihm gefundenen Silex aus dem Conglomemte los-

machen müssen , und dieser habe einen prächtigen

SchlaghügeL! Die Arbeit an diesen Feuersteinen

sei roher als die spätere. Wenn man nicht au den

Schlaghügel glauben wolle, woran erkenne man
denn den quaternären Silex? Das Conglomerat

k&on nichts für das hoho Alter beweisen. Die

Anwesenheit von Eisen, welches hier die Farbe des

Bodens verräth, begünstigt die Bildung festen

(erneutes ausserordentlich. Hat doch Boucher
de Perthes empfohlen, Sanddünen durch Ein-

itreuen von Eisenfeilstaub fest zu machen ! Auch
giebt es St«ingeräthe, an deren menschlicher Ar-
beit Niemand zweifelt, die weder Schlagmarke

noch Schlaghügel erkennen lassen. Auch Cotteau
hält es nicht für bewiesen, dass diese Silex so alt

sind wie die tertiäre Ablagerung, sie sind ho un-

förmlich, dass sie wie Abfälle ausseben. Selbst für

den in daa Conglomerat eingeschloBsenen ist das

gleiche Alter nicht bewiesen. Das Terrain wird

iu jedem Jahre ausgewaschen und entblösst und
es können solche Silex seit 1000 Jahren in den
tertiären Sand eingeschlossen worden sein. Vir-
chow giebt zu bedenken, dass solche Feuersteine

einen natürlichen Stoss erhalten können an jedem
Abhang, von dem sie herabfallun, oder wenn ein

Giessbach sie fortführt. Den Muschelbruch hat

auch das Glas, der C'halcedon und Obsidian. Die

scharfen Kanten zeigen, dass sie am Orte zer-

brochen sind, dass nicht der Mensch sie gemacht,
nicht das Wasser sie geglättet hat. Ein künftiger

Congross möge über diese Sache entscheiden, er

werde Proben vorlegen, die ohne des Menschen
Zuthun die bezeichneten Merkmale haben. Er sei

indessen nicht gegen den tertiären Menschen ein-

genomm en, Capellini’sVorlage habe auf ihn einen

günstigen Eindruck gemacht. Delgado bemerkt

gegen Evans, dass die horizontale Beschaffenheit

des Plateau'B von der horizontalen Lage der Schich-

ten herrühre, die Mehrzahl der besprochenen

Feuersteine seien bei der etattgefundenen Ent-

blössung zurückgeblieben. Das Quaternär von
Portugal habe mit dem Gebiet von Otta gar kenne

Beziehung. Cazalis de Fondouce erklärt das

geologische Ergebnis» für sicher, das archäologische

für zweifelhaft, Mortillet zeige recht schön den

Beweis für die Percussion, aber nicht den für die

menschliche Intention! Man lege uns eine kleiuo

Zahl ausgcwühlter Stücke vor, in welchem Ver-

hältnis stehen sie zu der zahllosen Menge der

übrigen? Quatrefages sagt, die Frage nachdem
tertiären Menschen sei für ihn nur eine locale.

Der Mensch konnte durch seine Intelligunz unver-

ändert bleiben bei einem Wechsel der Lebcns-

bedingungen, der den Thieren den Untergang be-

reitete. Ob der Mensch mehr oder weniger alt

sei, könne nur die Beobachtung feststellen. Wenn
Säugethiero schon in der secundären Zeit leben

konnten, bo konnte der Mensch ihr Zeitgenosse

sein! Durch seine Intelligenz besitzt er ein so

starkes Vermögen der Anpassung wie kein Thier.

Lyell wollte Desnoyer's quaternären Menschen

von Saint^Prest nicht anerkennen, bis man die

Werkzeuge gefunden hätte, welche jene Einschnitte

auf Knochen gemacht hätten. Er selbst habe

zuerst die Silex von Bcaace verworfen, in Brüssel

habe er für einige die Möglichkeit menschlicher

Arbeit anerkannt. Als Bourgeois neue Funde
brachte, zumal den Schaber mit Retoucbe, sei er

überzeugt worden. Den von Capellini erbrachten

Beweis nahm er sofort an. ln Bezug auf den

tertiären Menschen von Portugal will er sich noch

nicht aussprechen, der von Otta «bleibe ihm noch

zweifelhaft, es schade ja nicht, weuu man sich

sein Urtheil bis zu besserer Belehrung Vorbehalte.

Wenn Quatrefages »ich sogar einen secundären

Menschen gefallen lassen will, so muss er auch

annehmen, dass der Mensch den Beutelthieren

ebenso nahe steht wie den Affen ! Der Bericht-

erstatter zieht das Schlussergebniss aus der langen

Untersuchung, dass das tertiäre Alter gewisser

Schichten von Otta festgestellt ist, dass aber auf

diesem durchwühlten Boden die ursprüngliche La-

gerung der fraglichen Silexstücke in einer tertiären

Schicht nicht sicher ist und dass auch der Schlag-

hügel nicht als ein zweifelloser Beweis für die

menschliche Bearbeitung dieser Steine angesehen

werden kann. Eine klare Zusammenstellung der geo-

logischen und paläontologischen Beobachtungen im

Gebiete von Otta hat nach dem Congresso Paal
Choffat in den Archivcs des Sciences phys. et natur.

T. IV, Geneve 1880, p. 537 gegeben.

Am Nachmittage sprach Magi tot über die bei

rohen Völkern üblichen Verstümmelungen des Kör-

Digitized by Google



110 Referate.

Jifrü. Sie betreffen die Haut, Schminken und Mulen
derselben sind wohl nicht hinzuzuzählen, wohl aber

Narben, Ilaarausreissen, Tätowiren, oder das Gesicht

als Durchbohrungen von Lippen, Nasen, Wangen,
Ohren, den Kopf als Verunstaltung seiner Komi
oder Trepauutiou, den Leib und die Glieder, die

Zühnc, welche gefeilt oder ausgeschlagen werden,

die Geschlechtstheile als Beschneidung, Iufibulation,

Entmannung und freiwillige Castration. Die ma-
kroccphalen Cimmerier scheinen auf ihren Wan-
derungen durch Europa bis nach Frankreich die

Sitte der Kopfverunstaltung verbreitet zu haben.

Einige Gebräuche finden sich uuabhäugig von ein-

ander an den entferntesten Stellen der Erde, wie

das Abschneiden eines Fingergliedes an der West-
küste Afrikas wie in Puraguay. Eine gewisse

künstliche Kopfform wird in Europa wie bei den

Patagonen durch Druck hervorgebracht. Ist es

die Aebnlichkeit des menschlichen Instiuctes, welche

diese Erscheinung erklärt, oder der Zusammenhang
jetzt getrennter Länder in alten Zeiten? llroca

glaubte das letztere. Diese Gebräuche stehen in

einem umgekehrten Verhältnisse zur Cultur. In

Europa sind viele nur prähistorisch. Wichtig ist

für das Bestehen der menschlichen Form, dass

diese Verstümmelungen nicht erblich sind. Der

Redner wird diesen Gegenstand zum Inhalte eines

grösseren Werkes machen. Chantre legt sein

Werk über die alten Gletscher des Rhonethaies

vor, welches er mit Falsan herausgiebt. Es ver-

folgt die erratischen Blöcke von den Alpen bis

Lyon. Die Bewegung des Gletschereises ist durch

farbige Linien auf der Karte bezeichnet, welche

sich an die Farben der Moränen anscbliessen. Die

Verbreitung dieser war für das Auftreten de» Men-
schen von besonderer Wichtigkeit; er konnte sich

nur an den geschützten Abhängen de» Thaies auf-

halten und zog weiter aufwärts, wenn die Gletscher

sich zurückzogen. Darum gaben die Grotten der

Dauphine und Savoyens einem um so jüngeren

Geschlechte von Ansiedlern Zuflucht, je mehr man
Bich den Alpen nähert, ln der Bourgogne wie in

den Höhlen von Ardeche findet man die ältesten

Spuren des quaternären Menschen, aber in denen
der Dauphine und Savoyen» nur solche, die dem
Ende der quaternären Zeit entsprechen. Die geo-

graphische Vertheilung der Fauna zeigt dasselbe.

Am Fusse der alten Gletscher finden wir die älte-

sten Thiere, näher den Alpen, die, welche dem
Ende der grossen Epoche angeboren, die der Ge-
genwart unmittelbar vorausgegangen ist. Chantre
hat in Spanien und Portugal unzweifelhafte Spuren
quaternärer Gletscher beobachtet; man wird die

quaternäre Fauna dieser Länder mit der der an-

deren Thcile von Europa vergleichen müssen.
Cazalis de Fondouce und Cartailhac ver-

gleichen die neolithischen Begräbnisse Portugals
mit den bedeckten Steingallerieu von Arles und der

Bretagne. An diesen drei Orten sind die Perlen au«

grünem Türkis (callais) in Menge vorhanden, die sonst

so selten sind. Ob dieser Stein in den Gebirgen

der pyrenäiacheu Halbinsel vorkommt? Auch die-

selben kelchförmigcn Vasen kommen in den Grot-

ten von Palmelia wie in Arles vor. Cartailhac

erwähnt, dass E. Piette einen mit solchen Perlen

verzierten Dolch in einem Dolmen der Pyrenäen

gefunden habe. Hierauf stellt Oliveira Feijao

dem Congresse eine lebende Mikrocephalin vor, die

34 Jahre alt ist und seit ihrer Gehurt im Findel-

hause der Stadt Abrautes lebt. Sie sieht gesund

aus und ist freundlicher, wie solche Wesen ge-

wöhnlich Bind, wafl der menschenfreundlichen Be-

handlung zugeschrieben werden darf. Das Gesicht

ist prognath, der Zabnbogen des Unterkiefers steht

hinter dem oberen zurück, die Nase ist lang und

Torspringend , die dicke Kopfhaut runzelt eich

leicht. Sie spricht nicht, doch ahint sie drei

Worte nach, die sie oft gehört. Ihr Schrei hat

einen scharfen Ton. Sie ist folgsam und reicht

gern die Hand. Meist sitzt sie auf dem Boden

und fasst ihre Beine mit den Händen. Hand und

Fuss bieten nichts Abnormes, die Anne sind nicht

auffallend lang, die Zähne normal. Sie schläft gut

und oft die ganze Nacht. Sie geht mit vorgebeug-

tero Körper, von einer Seite zur anderen schwan-

kend. Man weise nichts über die Eltern. Der

Berichterstatter glaubt, dass nicht selten, wie es

in diesem Falle sein kann, und ihm andere be-

kannt sind, heftige Gernüthsbewegungen der Mutter

während der Schwangerschaft einen bo tiefgehen-

den Einfluss auf die Entwickelung der Frucht geübt

haben werden. Diese Geschöpfe sind niemals eine

Zwischenbildung von Mensch und Affe. Die Natur

selbst hat die Fortpflanzung derselben gehindert.

Vilanova macht auf einen in Spanien lebenden

68jährigen Mikrocephalen aufmerksam. Feijao
giebt einige Maasse nach Topinard an. Die Länge
des Kopfes ist 130 mm. die grösste Breite 85, die

des Gesichtes hi» zu den Alveolen 71, die Breite

zwischen den Wangenbogen 100, die Entfernung

des Ohres vom Hinterhaupt 60, von der Glabella

136, von dem oberen Alveolarrande 165. Der
Index cephal. ist 65,3, der Camper’ sehe Gesichts-

winkel 60°, die Körperhöhe 1,40 m, die Spannweite

1,41 m. Die aus dem Scbädelumfonge berechnete

wahrscheinliche Capacität ist 410 ccm. Broca
hatte als MAximura bei Mikrocephalen 440, als

Minimum 414 angegeben. Das wahrscheinliche

Himgewicht ist 423 g. Virchow bemerkt zu die-

sem Falle, dass die Mikrocephalie eine patholo-

gische Erscheinung, aber kein Rückfall auf eine

frühere Bildungsform sei, wie Vogt annahm. Nur
eine äussere Aebnlichkeit mit dem Affen sei vor-

handen, die Schädelbildung bleibe verschieden.

So schicke bei den Anthropoiden die Schl&fen-

schuppe da, wo innen die FoßBa Sylvii liegt, einen
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Fortsatz zum Stirnbein, der sieb zwischen das

Scheitelbein und den Keilbeinflügel schiebt. Beim
Menschen bleibt ein weiter Abstand zwischen dem
Schläfenbein und Stirnbein. Zuweilen findet sich

dieser Fortsatz auch am Menschen. Beim Gorilla

ist er fast ohne Ausnahme vorhanden, beim Chim-
pansi in den meisten Fällen. Beim Orangutan fehlt

er sehr häufig. Bei der arischen Race kommt er

nur in etwa 2 Proc. der Schädel vor, bei den
schwarzen Raten in 20 bis 25 Proc. In dieser

Beziehung sind also die niederen Racon am mei-

sten pithekoid. Er zeigt einen MikrocephalenSchä-

del, der keine Spur jenes Fortsatzes hat, dessen

Schläfe so gebildet ist, wie beim gesunden Men-
schen. So ist es bei allen Mikrocephalen. Er zeigt

ein Bild des zweimonatlichen Gorillasch&dels nud
sagt, dass sich bei den jungen Affen jener Fortsatz

aus einem Os intercalare entwickle. Nur zweimal
hat er diesen Processus frontalis an prähistorischen

Schädeln gesehen. Diese Auseinandersetzung Vir*
chow's spricht mehr für die Verwandtschaft des

Menschen mit dem Affen, als gegen dieselbe.

Für den Abeud war der prähistorische und der

literarische Congrcss, der zu gleicher Zeit in Lis-

sabon unter dem Vorsitze von Ulbach tagte, zu

einer Festvorstellung im Theater de los Rccreiros

eingeladen. Man stieg durch den erleuchteten

Garten, in dem bei Musik unter Myrten und Lor-

beern und unter einer prachtvollen Palme Viele

lustwandelten, zur Bühne empor.* Hier bewill-

kommnet« der erblindete Schauspieler Santo» die

fremden Forscher mit einem von Mendes Leal,
dem portugiesischen Minister in Paris, verfassten

Gedichte. Eine Strophe lautete:

„Ce centre lumineux, qni tour ä tour ravonne
Sur les glMd«S eite» pour rnieux lt» rajeunir,

fctoile du matin, h« leve snr Lishonne,
Cumme ua phare daus l'ombre äclairant l'avenir !

Den Damen wurden duftende Blumensträusse

überreicht. Man spielte vortrefflich.

Am Sonntag den 26. wurden die Museen be-

sucht; zuerst das M. del Carmo, wo der Präsident

der Konigl. archäol. Gesellschaft J. Poseidon io

da Silva die Gäste bei den Klängen der National-

hymne empfiug. In der herrlichen gothischen

Ruine sind alte uud mittelalterliche Denkmale und
Merkwürdigkeiten aufgestellt, über die ein Katalog

Auskunft giebt, da sind auch Bronzebeile, Stein-

beile und Meissei, sowie prähistorische Schädel.

Dct freundliche Führer zeigte an einem Pfeiler

die Steintafel, auf der eine Inschrift den Congress

verewigen soll. Gern machte man der Sammlung
für quaternäre Paläontologie uud Anthropologie

im Akademiegebäude einen erneuten Besuch, weil

zwischen den Sitzungen wenig Zeit dazu blieb.

Zwischen den Resten aus den Muschelhaufen feh-

len die polirten Beile und die Topfarbeit. Auch
die Todten, die darunter liegen, haben keine Bei-

gaben. Zahlreich sind die polirten kleinen Beile

aus Höhlen und Antas; räthselhaft die dreieckigen

Schieferplättchen oder Kreuze mit einem Strich-

oruament, welches Dreiecke mit parallelen oder

gekreuzten Linien darstellt. Dasselbe kommt noch
heute auf algicrischcn Thongeräthun vor und kommt
vielleicht aus Afrika. Es giebt steinerne Pfeil-

spitzen mit querer Schneide, auch herzförmige.

Auffallend ist die Nachahmung kleiner Beile mit
gekrümmtem Schaft in Stein, selbst di« Binden
sind angedeutet. Das Bonner Museum besitzt ein

grosses geschäftetes Beil ganz in Stein, von un-
bekannter Herkunft, Zawisza sagte, es sei eiues

in Polen gefunden. Es sind kleine Mörser mit
Reiber zum Mahlen der Farben da, auch ein stei-

nerner Phallus von Kalkstein ans einer Höhle von
Palmello. Was bedeuten die kleiuen Cylinder aus

weissem Kalk? Schädel aus Gräbern vom Mont«
Junto sind dolichocephal , unter 16 Ilumcri waren
6 durchbohrt, einige Tibiae sind platykneraisch.

Ans der Palraellahöhle dieselben Formen , einige

Schädel haben eine herabgezogene Crista naso-

facialis, andere eine scharfe; ebenso ist es bei

den Schädeln von Cascaes. Aus der Casa da Moura
sind «ehr rohe Formen vorhanden ohnu Crista naso-

fncialis. Aus Cape^o da Arruda ist ein weiblicher

Schädel mit stark abgerundeter Crista vorhauden,

uud ein verdrückter Schädel, ein prognather do-

lichocephaler Schädel von Santarem mit grossem

letzten Molar, ein Schädel von St. Sebastiano mit

schwacher herabgezogener Crista, tiefem Nasen-

einschnitt, vortrotender Glabella, ein anderer mit

niedriger Orbita, ein weiblicher mit stark abge-

rundeter Crista und angeschnittenem Scheitelbein

aus der Casa de Mesum. Merkwürdig sind die

etwa 30 cm langen glatten Falzbeine aus Knochen,
die anderwärts schön verziert Vorkommen. Die

schönen Töpfe und Perlen aus den künstlichen

Grotten von Palmella gehören einer späteren Zeit

an. Merkwürdig ist noch die hier aufgcstellte

grosse Bronzetafel von Aljustrel, die 1876 gefun-

den wurde. Sie enthält Verordnungen über die Ein-

richtung einer öffentlichen Badeanstalt in einem Berg*

werkdistrict, die der Staat angelegt und verpachtet

hatte. Sie ist aus dem 1. Jahrh. unserer Zeit rechnung.

In der polytechnischen Schule ist. eine von
Pereira da Costa vor mehr als 40 Jahren an-

gelegte Sammlung von Menschenresten und Altcr-

thümern aus den Grotten von Cesareda; Steinbeile

von ungewöhnlicher Grösse, flache Celte ohne

Schaftlappen aus Kupfer, ein Bronzedolch und eine

Bronzesäge seien erwähnt. In der reichen und
vortrefflich geordneten zoologischen Sammlung
machte Barboza du Bocage den belehrenden

Führer. Der nahe Thurm des Observatoriums

bietet eine entzückende Aussicht.

In der Nationalbikliothek, die wie die Ge-

mäldegallerie in dem alten Frauziskanerkloster
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untergebracht ist, befindet eich das Museum von

Algarve, in dein Estacia da Veiga, der Kenner

des classischen Altcrthums, die Kunstschätze römi-

scher Villen
,
aber auch den Inhalt älterer Gräber

und megalithiacher Denkmale vereinigt hat. Gold-

Bchmuck und Bronzen, Terracotten und Perlen sind

in reicher Auswahl vorhanden, auch einige Stellen

mit nicht entzifferter Inschrift. Das Colonial-

Museum befindet sich im Arsenal und enthält eine

reiche, aber einer besseren Aufstellung werthe

ethnographische Sammlung von Steinwaffen und
Gerithen aus Südafrika, aus Nordamerika, Bra-

silien und Oceanien. Manche benutzten auch den

Tag, um den Tajo hinabzufahren und die Kirche

und das Kloster von Beiern im maurischen Zopfstil

oder den alten schönen Festungsthurm zu besehen.

Um 2 Uhr hatte König Dom Fernando den Gon-

gress zur Besichtigung seines Schlosses Necessi-

dades eingeladen und machte mit seiner Gattin,

der Gräfin Edler, in der liebenswürdigsten Weise

den Führer durch die mit den werthvollsten Kunst-

arbeiten gefüllten Säle und Gemächer. Auch dem
Garten mit seinen seltenen Pflanzen und herrlichen

Kucalypten wurde ein Besuch abgestattet. Am
Abend war grosse Tafel bei dem Könige Dom
L u i z in dem Schlosse Ajuda. Er selbst begrüsste

die beiden Congresse in einer herzlichen und sehr

beredten Weise. Er schätze sich glücklich, zwei

Versammlungen in Lissabon tagen zu sehen
,
von

denen die eine dem Fortschritt des Wissens huldige,

die andere das Interesse und die Würde der

Literatur vertrete. Die erste forsche mit uner-

müdlichem Eifer nach dem Ursprung des Menschen

in der ent ferntesten Vergangenheit und suche die

Lösung der wichtigsten Probleme der Gegenwart,

in diesem Lande wolle sie die Beweise prüfen für

das Dasein des tertiären Menschen. Die andere

sei bestrebt, die Gefühle der Brüderlichkeit zwischen

den Schriftstellern aller Länder za entwickeln und
die Grundsätze festzustellen zur Sicherung des

geistigen Eigcnthums. Daraus würden sich mora-

lische Vortheile ergeben nnd die Würde der Schrift-

steller gehoben werden, damit sie in Zukunft ihre

Feder nie anderen Zwecken als den hohen Auf-

gaben der Civilisation zu widmen im Stande seien.

Capellini dankte dem Könige nnd der Regierung

für diesen glänzenden Empfang. Ulbacb dankte,

indem er hervorhob, dass der literarische C-ongress

allerdings eine wichtige Mission erfülle, indem er

diejenigen sicher zu stellen strebe, welche die

Moral und Bildung des Volkes zu heben beflissen

seien. Ea war wieder ein Tag überreich an Ein-

drücken und interessanten Erlebnissen.

Ara Montag den 27. September eröflfnete die

Reihe der Vorträge Coelho. Er sprach über die

Culte auf der iberischen Halbinsel vor den Römern.

Einige der celtiscben Völker hatten arische Reli-

gionsbegriffe, sie verehrten die Sonne, andere, auf

einer tieferen Stufe stehend, waren, wio die Tänze

bei Mondschein beweisen, Mondanbeter. Vielleicht

machten sich bei diesen afrikanische Einflüsse gel-

tend. Das baakische Wort für Gott, Yaungoikon,

heisst Herr des Mondes. Nach Strabo sah Arte-

in idor auf einem heiligen Berge einzelne Stein-

haufen , die der Besuchende hin und wieder legte,

nachdem er darüber eine Lihation gemacht. Mau

durfte hier kein gewöhnliches Opfer bringen und

die Stelle nicht in der Nacht besuchen. Einige

Götternamen sind keltisch. Iu Sarmento fand man

zwei Steinflguren vom Schwein, ähnliche in Se-

govia und anderswo. Es ist bei den Ariern das

Symbol der Fruchtbarkeit. Noch besteht vielfach

in Europa, auch in den Rheingegenden
,
der Ge-

brauch, zu einer gewissen Zeit ein Schwein zu

schlachten. Auoh alte Namen verrathen uns noch

die Opferstätten, die heiligen Quellen und Haine.

Martin legt im Aufträge von Al. Bertrand 17

die druidische Triade darstellende Photographie«!

vor. Dieser Mythus ist dem Orient verwandter

als dem griechischen und römischen Alterthum,

wiewohl die Römer die Gallier zu überreden suchten,

dass ihre Götter nicht wesentlich von den römischen

verschieden seien. Erst unter den Römern stell-

ten die Gallier Bildwerke ihrer Götter dar, die sie

bis dahin nur in Gesängen gefeiert hatten. Nur

auf einigeu gallischen Münzen erscheinen Belenos

und Teutates - Oguiros. Die gallische göttliche

Dreiheit erscheint entweder in drei Köpfen oder

in drei Figuren, zu denen zuweilen -eine vierte

kommt. Die Gottheit von Reims scheint Esus iu

Bein mit seinen celtiBchen Attributen. Er sitzt,

während Apollo und Mercur neben ihm stehen.

F.ine Göttin Oerecura sitzt neben ihm, eine klein«

Figur scheint ihre Tochter, dem Horus der ägyp-

tischen Dreiheit entsprechend. Auf einem anderen

Altar sitzt eine dreiköpfige Gottheit zwischen zwei

anderen. Lu ei an nennt die drei Hauptgottheiteu

der Gallier Esus, Taranis und Teutates, deren

Attribute wechseln. Die Römer verglichen den

Esus dem Jupiter. Auf dem Altar von Paris ver-

richtet Esus selbst das Sammeln der heiligen Mistel.

Der Redner fragt, ob man in Spanien und Portugal

noch nicht dergleichen Dinge gefunden hat. Gui-

met bemerkt, dass sich im brabmaniseben Indien

der dreiköpfige Gott aus der Gruppe von drei Göt-

tern entwickelt habe. Consiglieri Pedroso schil-

dert die alten Hochzeitgehräuche in Portugal. Er

glaubt in denselben prähistorische Reste zu erken-

nen, die zum Theil nur noch symbolisch an di«

roheste Form der Familie erinnern, über die Lub-

bock, Tylor und Mac Lesnan so schätzens-

werthe Mittbeilungen gesammelt haben. In Estre-

madura wird der Raub der Braut noch dargcstellt,

indem sie aus der Mitte ihrer Familie nach einem

Scheinkampfe vom Bräutigam mit Gewalt entführt

und dann zur Kirche geleitet wird. In Mirandi
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künipft das jango Paar Belbst einige Tage vor der

Vermählung an eiuem verabredeten Orte mit einan-

der und giebt sich tüchtige Faustschläge, ohne

dass Jemand einschreiten darf. Wenn in Sindim

ein Bursche aus einem Nachbardorfe freien kommt,
so wird er mit Steinwürfen empfangen. Findet die

Hochzeit dennoch statt, so wird dem Paar beim
Ausgang au» der Kirche der Weg mit Barrikaden

versperrt. Der junge Maun muss Geld zahlen,

wenn er frei passireu will, ln Thomar sacht der

Bräutigam seine Braut bei ihrer Patbin, wo sie

»ich versteckt hat. Sie kommt erst hervor, wenn
er dieser auf eine Reihe von Fragen Antwort ge-

geben hat. In einem Dorfe bei Guarda schliesst

sich die Braut mit ihren Freundinnen ein, der

Bräutigam klopft an die Thür, aber es wird ihm
erst aufgemacht, wenn er eino Reihe von Fragen

beantwortet hat. In einigen Dörfern von Beira

werfen die Hochzeitsgäste nach der Trauuug grosse

Stücke Brod auf die Zuschauer und vollführen

einen scheinbaren Kampf gegen die vorgeblichen

R&uber der Braut. Es giebt einen bischöflichen

Erlass, der von der ersten Hälfte des 16. bis zum
Ende des 17. Jahrhunderts in allen Provinzen des

Landes wiederholt wird und unter strengen Strafen

den Verlobten die eheliche Gemeinschaft vor der

Hochzeit untersagt. Ohne Zweifel richtet er sich

gegen eine allgemein herrschende Unsitte, die an

den ungehinderten Verkehr der Geschlechter bei

wilden Völkern erinnert. In Magdalena bei der

Stadt Porto und in Salvios bei Lissabon sind die

reifen Mädchen, so lange sie Jungfrauen sind, ein

Gegenstand des Spottes ihrer Altersgenossen, sie

geben sich deshalb dem ersten Liebhaber bin, der

sie heirathet, wenn die Folge des Umgangs eiutritt

Von diesem Augenblicke an sind sie treue und
ehrbare Weiber, wie es Hcrodot von den Baby-

lonierinnen erzählt. In Monteigas bei Porto darf

der Neuvermählte erst vier Tage nach der Hoch-

zeit bei seiner Frau schlafen, so lange wird sie von

der Mutter bewacht. An anderen Orten ist dieser

Gebrauch nur noch symbolisch, indem Mädchen und
Burschen drei Nächte lang an die Thür klopfen

und dann erst das Paar in Ruhe lassen. Eine Be-

ziehung auf prähistorische Rohheit enthalten auch

noch andere vom Berichterstatter auB den Poeni-

tentiarien gesammelte kirchliche Vorschriften über

geschlechtliche Vorgänge.

Baron J. de Baye spricht über die SteinWerk-

zeuge in der Metallzeit. Oft ist das Vorkommen
von Feuersteinen in jüngeren Funden zufällig, oft

tragen sie Spuren von Eisenoxyd an sich, die be-

weisen (?), dass sie an der Oberfläche der Erde

lagen. In einein fränkischen Grabe fand er einen

Silex zwischen dom Skelet und dem Boden, aber

dieser enthielt überall neolithischu Feuersteine. In

den fränkischen Gräbern von Oyes lagen zwei Feuer-

steine am Körper des Todton, es waren Steine zum
Archiv für Anthropologie. Rd. XIII. Supplement.

Fcuerschlagen. Die schönen alten Steingerftthe

waren später Gegenstände der Verehrung und des

Aberglaubens. Mortillet erinnert an eine Arbeit

von Cartailhac über denselben Gegenstand. Ma-
gi tot liest eine Mittheilung von G. Millescamps
über geschlagene Feuersteine aus der Merowiugor
Zeit In der Bourgogne und der Normandie wur-
den aus 2600 Gräbern nicht weniger als 20000
Feuersteine aUHgegraben. Auch jetzt werden sie

im Departement Aisnc in Menge gefunden. Schon
Ham mar d hat in einem Grube, welches einen

Scramasax, Messer und Ringe von Eisen, und zwei

Bronzeschnallen enthielt, einen Schaber aus Silex

gefunden, der gefasst zu sein schien. Jetzt soll

ein solcher in einen Eisenring gefasst gefunden

sein, bei dem ein anderes EisenBtück lag. Es
handelt sich hier offenbar um die in allen frän-

kischen Gräbern des Rhoingebietes am Gürtel der

Todton liegenden Feuersteine nebst Feuerstahl, die

Bchon Cochet kannte, vergl. Archiv f. Anthr. VIII,

1875, S. 254 und Cartailhac, L'äge de pierre,

Paris 1878.

Am Nachmittage sucht Adrien Arcellin das

Alter des Menschen im mittleren Rhone- und un-
teren Saoncthal zu schätzen. Die Fauna der palüo-

lithischen Stationen ist gleich der des Lehms, aber

es fehlt Elephas antiquus und intermedius und
Rhinoceros Jordani. Der Mensch scheint also erst

nach dem Verschwinden dieser Thiere und nach
der Lehmablagerung, die gleichzeitig mit der Eis-

zeit ist, hier eingetroffen zu sein. Er ist auch

jünger als diu letzte Aushöhlung der Thaler (?).

Als der Mensch sich an den Ufern der Rhone und
Saone niederliess, hatten die Gletscher sich hinter

die Höhen des Jura zurückgezogen. Delgado
schildert die Grotte von Furninha auf der Halb-

insel Peuiche. Sie liegt 15 m über dem Meere,

das in der quaternären Zeit noch in sie eindrang.

Der Höhlenschutt ist theils quaternär, theils neo-

lithisch. Knochen mit Steingeräthen und Cupro-

lithen der Ilyäoe liegen in eiuem natürlichen Brun-

nen. Die menschlichen Knochen sind zerbrochen

und von der Hyäne benagt. Die Thierrebte ge-

hören den Arten Ursus, Hyacna, Felix Lynx und
Catus, Cervus, Bus, Equns, Canis, Müles, Mustela,

Sus, Erinaceus, Lepus cuuiculus, Arvicola und
Vespertilio an. Auch ist hier zum ersten Male
Rhiuoceros tichorrhiuus gefunden. Bemerkenswerth
ist auch ein Silexstück vom Typus St. Achcul.

Solche Bind auch in Algerien gefunden. Evans
sagt, dass sie in der Kentshöhle mit Ursus spelaeus

zusammen liegen. Unter diesen Umstäudeu fand

sich ein solches Beil in der Klusensteiner Höhle.

Graf Zawiszn wünscht die Ansicht der Forscher

über einige Gegenstände aus Mammuthzahn zu

hören, die er in Paris ausgestellt hatte, namentlich

über ein geglättetes, 0,41 cm langes Stück, wel-

ches er für einen Commandostock oder Zauberstab
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halten möchte. An einem Ende sind Einschnitte

und in deren Mitte ein kleines Auge. In liezug

auf eine Waffe aus Mararauthknoclien theilt er die

Ansicht von Schaaff hausen , der eine ähnliche

de« Wiesbadener Museums beschrieb, vergl. Annalen

d. V. für nassauische Alterthumsk. und Geschicktst.

XV, 1879, S. 314, dnHH nämlich diese Waffen

bessere Beweisstücke für die Gleichzeitigkeit des

Menschen und des Mammuth sind als geschnitzte

Elfenbeinsachen, weil der Knochen nur im frischen

Zustande für diesen Zweck gearbeitet uud tauglich

sein konnte, während das fossile Elfenbein noch

heute verarbeitet wird. Hierauf berichtet de
Quatrefages über die letzten Entdeckungen
Pruniere’s in der Losere. Sie wurden der Ver-

sammlung in Reims bereits vorgelegt. Schon frü-

her hat er die Höhlen von L’homme niort und
Baumes chuudes erforscht, von denen die erste

nach Broca von der dolichocephalen Racu von Cro-

Magnon bewohnt war. dio sich mit den brachy-

cephalen Erbauern der Dohnen gemischt hatte,

während die anderen den Cro - Magnonlenten zur

Zuflucht diente, als sie mit den letzteren kämpften,
man fand in ihren Gebeinen die neolithischen Pfeil-

spitzen stecken. Jetzt fand Brüniere eine neue
Höhle mit einem Steinbeil vom Typus St Acheul,

ferner mehrere Grabhöhlen mit Resten der dolicho-

cepbulen Race, mehrere von Steinwaffen durch-

bohrt. In mehreren Dolmen lagen reine Brachy-

cephalen, gemischt mit einigen Dolichocephalen

und Schädel einer Miscbrace. Hier fängt die Bronze

an sich zu zeigen, Quatrefages deutet aus die-

sen Funden die älteste Geschichte des Landes. Mit
dem Höhlenbär lebte die dolichocephale llace von
Cro-Magnou. Die bruchycephalen Dolmenbauer
drangen ein und kämpften mit ihnen. Di« beiden

Racen mischten sich, aber dio Brachycephalen

blieben vorherrschend. Die Vermischung primi-

tiver Raren zeigt sich deutlich in der grossartigeu

Sammlung des Herrn de Baye, die alle bekannten
Typen, mit Ausnahme dessen vou Cannstadt, uud
eine neue Race, die er de la Tronchere nennt,

enthält. Wer wird aber zustimmen, wenu er an
einem Schädel die Raccnmischung dadurch nach-
weist, dass dieser eine ruudc Orbita uud eine niedrig

viereckige, wie die von Cro-Magnon, hat! Wir
werden in der Unterscheidung der alten Racen und
der Kenntniss ihrer Beziehungen zu den späteren

keine Fortschritte machen, wenn wir Dolichoce-

phalie uud Brachycephnlio als unveränderliche

Merkmale ansehen, auf die Dur die Kreuzung einen

Einfluss üben soll. Inder und Indogermanen müs-
sen aus einer mongolischen Race hervorgegangen
sein. Wie viele europäische Völker mögen von den
Soythen stammen, die ursprünglich Mongolen
waren! Die dolichocephale Form vieler germa-
nischer Stämme zur Zeit der Völkerwanderung
hat einer mehr brachycephalen weichen müssen.

Erforschen wir fleissiger die Ursachen, welche den

Schädel breit oder lang machen können, und ver-

gessen wir die vielen anderen Merkmale nicht, die

ein Schädel darbietet!

Baron de Baye spricht über die künstlichen

Grotten des Petit Morin-THaies in der Champagne,

die Leichenbestattung enthalten. Zu Oyes sind

diese Grotten mit besonderer Kunst in die Kreide

geschnitten, Perlen mit scharfen Rippen, eine von

Bronze uud eiue vou grünem Türkis bezeichnen

den Uebergang der Deolithiscken Zeit in die der

Bronze. Ch untre legt eine Karte der geogra-

phischen Vertheilung der verschiedenen Bronze*

typen in Italien vor. Dio primitiven Formen ge-

hören meist dem Küstengebiet des Mittelmeere»

an, was auch in Frankreich der Fall ist uud ebenso

in Griechenland und Kloinasien , es giebt Formen

dos Ueborgaugs aus dem Stein in die Bronze. Bis

Typen der Terrumureu und Pfahlbauten zeigen,

wie einige in Frankreich und der Schweiz, die

höchste Entwickelung der Bronzearbeit und den

Uebergang in die Eisenzeit. Die hierher gehören-

den Funde itn Donaugebiet und an der adriati-

schen Küste hält er für jünger als die am Mittel-

meere, Zu diesen Bronzetypen gesellen sich in

Italien die charakteristischen Gegenstände des

ersten Eisenalters, wie die bogenförmige Fibula,

die Thierbilder uud das Spiral - Ornament. Die

Bronzen des Kaukasus haben mit den westlichen

Formen keine Aehnlicbkeit, wohl aber die Waffen

uud Geräthe des Eisenalters, Oliveira de Paula
richtet die Aufmerksamkeit der Anthropologen auf

die prähistorischen Schädel der geologischen Samm-
lung. Ein brachycephaler weiblicher Schädel mit

80,11 Index aus dem Quaternär des Ariciro-Thale»

ist dem von Furfooz ähnlich. Quutrefages und

Hamy sehen auch in einem Schädel von Cabefo

da Arruda eine Mischung der Typen von Furfooz

und Cannstadt (!). Nur ein Schädel dieser Station

ist brachycephal und hat starke Brauenwülste, lu

den Höhlen vou Cesareda und Monte Junto sind

zwei Formen vertreten, eine dolichocephale, ähnlich

aber grösser als die von Mn gern, und eine brachy-

cephale mit vortretender Stirn und vorspringenden

aber lurückstehenden Scheitelhöckern. Die von

Monte Junto gleichen den vou Huxley beschrie-

benen schottischen vou Caithness, die sich nuok

in Irland finden. Auch unter den von Palmella

giebt cs Dolichocephale und Subbrachycepbale. In

Cascaes fehlen die Brachycephalen, hier ist der

Typus sehr übereinstimmend, er ist prognath, die

Orbitae sind viereckig, die Tibiae platyknemiscb,

er erinnert an den von Cro-Magnon. Quatrefage»
bestätigt, dass einige der iberischen Schädel denen

von Cro-Magnon gleichen, er habe mit Hamy
diese Race in den baskischen Proviuzen, in Algier,

auf den Canaren nachgewiesen, wo sic nach Vor-

nean noch leben soll. Die Dolichocephalen der
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Muschelhanfen sind von diesem Typus ganz ver-

schieden und leider meist verdrückt. Kr nennt

einen Schädel harmonisch, wenn er ebenso doli-

chops als dolichoceplinl sei, was sich bei dem von
Cro-Magnon umgekehrt verhalte, dessen Gesicht

ungewöhnlich breit und dessen Orbit* breiter als

hoch sei. Kr hat bei Cambo auf der französischen

Seite der Pyrenäen eine langköpfige Kace mit lan-

gem Gesicht beobachtet und glaubt, dass diese

Bergbewohner Abkömmlinge der alten Kace im
Tajothale seien. Martin hat in Castilien eine

grosse, starke Kace mit Adlernase und gewissem

Merkmalen des semitisch -arabischen Typus beob-

achtet. Ist das eine alte RaceV Die ethnische

Verwandtschaft dürfe man nicht mit der sprach-

lichen vermengen. Ks sei noch nicht bewiesen,

dass die iberisch sprechenden Basken in Nord-
Spanien und Südfrankreich Abkömmlinge der alten

Iberer seien, sie zeigten keinen übereinstimmenden

Typus und den altiberischen kannten wir nicht.

Kr fragt, ob Iberer und I.igurcr verschieden seien.

Coclho beklagt die wenigen Denkmale der alten

Sprache in Biscaya. Die früheren Forschungen
hätten noch nicht die Wichtigkeit des Phonetischen

in den Sprachen erkannt. Alle angeblichen Be-

ziehungen des Buskischen zu anderen Sprachen

seien unbewiesen (!). Der Berichterstatter gesteht,

dass man noch nicht im Stande ist, die verschie-

denen Grabfunde Portugals mit den alten Völker-

namen in irgend eine Verbindung zu bringen.

Kaum möchte ein Land in Europa sein, welches

eine solcho Menge fremder Völker auf seinem Bo-

den gesehen hat. Es sei gestattet, aus einer Ab-
handlung von J. J. da Silva Amada über die

Ethnogenie von Portugal, P. Broca, Revue d’Anthr.,

2. S. III, 1880, S. 265, hier einige Angaben ein-

zuschalten. Es werden als älteste Bewohner Aqui-

taner, Ligurer, Siluren genannt, die wohl alle

Iberer sind, welche als klein, dunkel und kraus-

haarig geschildert werden. Herodot nennt auch

Sigynnen, die man mit den Siknnem zuenmmeu-
briugt, welche Sicilien bewohnten und neuerdings

auch mit den Zigeunern. S t r a b o nennt auch

Iberer im Kaukusus. Vielleicht haben die Phö-
nizier, welche Cadiz gründeten, die östlichen Na-
men nach dem Westen gebracht-. Tajo soll von
dagi, fischreich, kommen, Lissabon von Olisippo,

angenehme Bucht. Strabo sagt, die Turdotauer

im Inneren seien gröestentheils phönizisch. Ks
giebt celtiberische Münzen mit phöuizischcr Schrift

und Figuren, die au Baal Phegor erinnern. Mit

den Iberern kämpften die ins Land einbrechenden

Gelten, mit denen sie später die celtiberische Kace
bildeten. Wahrscheinlich kamen die Gelten vom
Westen, wo sie die megalithischen Denkmale bau-

ten. Im Osten der iberischen Halbinsel fehlen sie,

da sind die ältesten Bauten cyklopiache Mauern.
Vor den Römern gab es auch griechische Colonien

hier, wie Sngonte und Rhodope. Carthager und
Römer führten mit ihren Heeren fremde Völker,

auch Afrikaner in das Land. Später kamen Van-

dalen und Alanen, Sueven und Westgotheu. Unter

diesen gab es schon viele Juden, die im 16. Jahr-

hundert vertrieben wurden. Im 5. Jahrhundert

wird schon ein Dorf am Douro Portugale genannt,

zur Römerzeit hiess es Gale, auf dem rechten Ufer

des Flusses stand Portugale caHtrum novum, das

ist Porto. Die Sarrazenen kamen zu Anfang des

8. und blieben bis zum 16. Jahrhundert. Die Graf-

schaft Portugal bildete sich im 12. Jahrhundert

mit Hülfe der Franzoson, die stark ins Land cin-

wanderten. Diez sagt, dass das Portugiesische

weniger baskische Worte enthalte als das Spa-

nische, aber mehr französische, von dem es auch

die Zisch- uud Nasenlaute hat-. Es gleicht am
meisten dem Provenzalischen. Portugal hatte be-

reits ira 13. Jahrhundert seine jetzigen Grenzen,

die in der Eigenart der Bewuhner begründet sind.

Er bemerkt noch, dass die leichte Gewöhnung der

Spanier und Portugiesen an südliche Klimatc ge-

wiss in ihrer alten Verwandtschaft mit südlichen

Völkern begründet sei.

Bellucci zeigt einen neuen Fund des tertiä-

ren Menschen in Italien an. Bei St. Valentino

wurden im Pliocen von Umbrien, welches eine Ab-
lagerung in einem grossen SüssWasserbecken ist,

Thierknochen gefuuden, die mit der Fauna des

Amothales übereinstiramen. Die Knochen haben

gerade und sich kreuzende Einschnitte, einigo sind

angebrannt und zugleich finden sich daselbst ge-

schlagene Feuersteine. Er legt auch als Beitrag

zur Geschichte des Steiucultus eine Reihe von Car-

tons vor, an denen moderne italienische Amulette

befestigt sind. Darunter finden sich verschiedene

prähistorische Geräthe, zumal Feuersteine in den

bekannten Formen, die wie Reliquien in Kapseln

aufbewahrt sind. Possidonio da Silva vertheilt

ein Blatt mit 1 1 abgebildeten Bronzeheilen
,
die

znm Theil in Portugal gefunden sind. Er Bebildert

die Folge der Typen. Eigentümlich ist die

doppelbenkelige Form, die indessen anderwärts

nicht ganz fehlt. Hildebrand erinnert an die

bekannte Entwickelung der Formen des Colts, die

älteste ist das ganz flache Beil, an dem später der

aufHtehende Rand uud dann die Schaftlappen sich

bilden, bis daraus endlich die Dille entsteht. Einige

Uebergöuge fehlen hier noch. Der Berichterstatter

hat mehrmals darauf aufmerksam gemacht, dass

der flache Gelt meist von Kupfer ist und dieser

Umstand es rechtfertige, ihn für den ältesten zu

halten. Mortillet hält merkwürdiger Weise (Revue

d'Anthr. 1881, Nr. 1, p. 61), während er im Uebri-

gen die schon von Montelius geschilderte Ent-

wickelung wiederholt
,

den flachen Gelt für den

jüngsten, Chantre versichert, dass im südlichen

Frankreich die flachen in leberzahl vorhanden
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»eien
»
zehn kennt er mit zwei Henkeln oder Rin-

gen, diese sind auch in Corawallis, in Kordasien

and im Kanknsus gefunden. Nach Vilnuova ist

in Spanien unzweifelhaft eine Kupferzeit der Bronze-

zeit vorauBgegnngen. Die Ältesten Gelte sind nach

den steinernen gebildet und sind von Kupfer, wie
zwei Analysen festgestellt haben. Auch der von

Aleintejo ist von Kupfer. Chantre räth zur Vor-

sicht, Gegenstände für kupfern zu halten, welche

die Form der Bronzezeit haben. Die Analyse

könne nur den Beweis führen. Er hält selbst die

Kupferzeit in Ungarn nicht für zweifellos. Er
glaubt, dass in ganz Europa die Metallarbeit mit

der Bronze begonnen habe und die KeuntnisB der-

selben ist dem Westen in der neolithiscben Zeit

aus dem Osten zugekommen. Wo man primitive

Formen in Begleitung der Steingeräthe gefunden

hat, waren Bie (?) von Bronze. Eine einzige Ana-
lyse genügt noch nicht zur Annahme eines Kupfer-

alters. Er verlangt, dass zur Analyse ein Stück

aus dem Inneren des Metalls genommen werde,

indem eine äussere Lamelle in Folge von Oxydation

(des Zinns?) reines Kupfer sein könne. Rodrigues
bemerkt, dass geringe Mengen von Zinn die Natur

des Kupfers nicht ändern und zufällig darin ent-

halten sein können. Mortillet bestätigt, dass der

flache Celt häufig aus Kupfer bestehe, er halte ihn

aber für jÜDger als die anderen, in Europa seien

die Kupfergerätlie überhaupt jünger als die aus

Bronze, hier habe also nicht ihr erster Gebrauch

stattgefunden. Sie würden häufiger nach Ungarn
hin, wo es anch eine neue Form gebe, an der die

Dille quer gerichtet sei. Vielleicht stellten die

Kupfercelte eine Art Barren dar, die als Geld

dienten. Diese Ansicht hat zuerst der Bericht-

erstatter anf Grund von GewichtsbestimronDgen

aufgestcllt. Mortillet empfiehlt, ohne der Dar-

stellung vonMontelius zu gedenken, Materiaux,

Revue m. 1880, p. 441, folgende Eintheilung:

1) buche plat., 2) h. ä bords droits, 3) h. ä ta-

lons , 4) h. ä ailerous , 5) h. it douille. Die

zweite Form hält er nach den Pfahlbaufunden für

die älteste, die erste für die späteste! Eb giebt

solche, die bis znr Schneide hohl Bind, sogar von

Blei. Sie mögen Votivbeile sein. V il an ova ladet

noch zum Besuch der Höhle von Santillana bei

Santander ein, deren Wände und Decke mit far-

bigen Figuren gemalt sei, man erkenne darunter

die des Auerochsen. Cartailhac zeigt Photogra-

pkieeu von Altären in den Pyrenäen, sie tragen

das Bild des Doppelbeils. Pigorini legt Zeich-

nungen der von Pcllegrini gemachten Grabfunde

von Gauibaloni in der Provinz Verona vor. Es sind

die Gräber einfach in den Sand gegraben. Hier

wie in der Emilia und am Gardasee sind Bronze-

wafTeu und Geräthe, Bernstein perlen
,
Messer und

Säge aus Feuerstein gefunden. Cartailhac fügt

in seinem Gongressbericht, Materiaux 1850, p. 574

hinzu , dass dies die lange gesuchten Gräber der

Bewohner der Terramaren seien und dass an allen

diesen Orten die Fibula und das Armband von

Bronze seien und jede Spur von Eisen fehle. Auch

theilt Pigorini mit, dass man in einem Stein-

grabe von Anagni zwei mit Ziunober rothgemalte

Pfeilspitzen aus Silex gefunden habe. Kr erinnert

an das Vorkommen rother Farbe in prähistorischen

Gräbern. Die Neuseeländer begrüben ihr« Todten,

nachdem sie die Knochen entfleischt und geschmückt

hätten, die Papus's malten die Schädel ihrer Todten

mit verschiedener, meist mit rother Farbe.

Am Abend gab die Stadt den beideh Con-

gressen ein festliches Banquet in dem schön ge-

schmückten Saale des Arsenal. Die Gesellschaft

war eine grosse, aber sehr gewählte. Nach der

officiellen Begrüssung statteten verschiedene Ge-

lehrte ihren Dank ab für diesen Empfang in Lissa-

bon, sie rühmten die Thatcn der Portugiesen für die

Erforschung fremder Länder und sprachen der

Stadt und dem Lande die wärmsten Wünsche au«

für ihr Glück und ihr Gedeihen. Der Finanz-

minister Bar ros Gomes dankte in längerer Rede

den fremden Gelehrten für ihren Besuch, der dem

Lande reiche Früchte bringen werde. Auch der

Berichterstatter nahm das Wort zu folgender An-

sprache: Unser Wissen, meine Herren und Damen,

ist mächtiger wie jedes andere. Die Steine ver-

rathen uns ihre Geheimnisse. Wir erwecken dis

Todten auf und sprechen mit ihnen. Und was

antworten sie uns? Dass der Mensch immer im

Kampfe und in der Arbeit gelebt hat, um seine

Kraft zu mchreu, die ihn zum Herrn der Welt

gemacht hat. Unsere Wissenschaft lehrt ans zwei

Wahrheiten, die eine, dass der Mensch selbst der

Erfinder seines Glückes ist, dasB er selbst seine

Geschichte gemacht hat, indem er die Keime ent-

wickelte, die der Schöpfer in seine Brost gelegt

hat, und die andere, dass er sich fortbewegt in

einer aufsteigenden Bahn. Immer derselbe bleiben,

das wäre der Tod, sich entwickeln, das ist letten!

Unsere Wissenschaft bietet uns die frohe Aussicht,

dass der Mensch an Kraft und Geist gewinnen und

dio Welt um ihn sich stets verschönern wird! So

lebo denn die Wissenschaft! Es lebe die Anthro-

pologie in Portugal!

Dienstag den 28. fand der Ausflug nach Cascses

und Cintra statt. Schon um 7 Uhr versammelte

man sich am Tajo, wo zierliche Gondeln uns au

die Fregatte Afrika, ein elegantes Transportschiff

für die Colonien, brachte, die, alle Fahnen auf-

gehisst, uns mit Musik begrüsste und dann am
herrlichsten Morgen Lissabon entlang und an Beiern

vorbei in das stark wogende Meer fahr. Wir waren

bald in Gascaes, wo die Höhlen besucht wurden

und dann auf dem Schiffe das Frühstück genom-

men ward. Nach der zweiten Landung bestiegen

wir Wagen und eine entzückende Fahrt begann
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unter einer uns fest tropisch erscheinenden Vege-
tatiou von Oelbüumen, Feigen, Granaten, Lorbern
und Orangen, Pfefferbäuinen und Eucalypten. An
dem Garten des Marquis von Fidanjo wnrde Halt

gemacht und unter Blumen aller Art und lauschi-

gen Gebüschen
, an rauschenden Quellen vorbei

wurde höher gestiegen. Alles war hier Natur,

was bei uns Kunst ist. Auf der Höhe nahm uns

©in Park in seinen Schatten auf, den Dom Fer-
nando, der Besitzer des Schlosses Penba, auf

dürrem Felsen geschaffen hat, und der wieder die

seltensten Baumforraen bot. Endlich lag das Zau-
berschloss vor unseren Blicken, es ist ein altes

Kloster in ein maurisches Schloss umgewandelt,

wie man es sich nicht schöner denken kann. Dom
Fernando und seine Gattin empfingen uns in der

zuvorkommendsten Weise und führten uns durch alle

Gemächer, deren Fenster, Balcone und Gallerien

die malerischsten Aussichten boten. Da wurde uns

der Abschied schwer. Aber in Cintra erwartete

uns die Tafel, die auf einer in einen Blumengarten
verwandelten Terrasse von den Bewohnern der

Stadt hergerichtet war. Aber wir mussten bald

zu dem zwei Stundeu entfernten Cascaes, wo König
Dom L u i z die Congresse am Geburtstage des

Kronprinzen zu einem Balle eingeladen hatte. Es
war eine Bastion der Festung iu ein feenhaftes Zelt

umgewandelt und trotz des höchsten Kreises, in

dem man sich befand , fühlte man sich frei und
wohl and schaute mit Behagen dem Durcheinander-
wandeln der glänzenden Toiletten uüd Uniformen
oder dem wirbelnden Tanze zu. König und Königin

Hessen sich alle Gaste voratelleo. Die Rückfahrt

am Morgen auf dem Tajo verzögerte sich um viele

Stunden wegen Nebel, aber um 9 Uhr begann
schon wieder die Sitzung.

Am Mittwoch den 29. spricht zuerst G. Mes-
nier über die geologischen Ereignisse in den Cor-

dilleren nach eigener Anschauung. Er glaubt im
stillen Meere ein grosses Festland annehmen zu
müssen, welches die Wiege der Völker war, die

einst den äußersten Osten Asiens und Amerika
bevölkerten. C b a n t r e berichtet unter Vorlage
zahlreicher Abbildungen über Gräber des ersten

Eisenalters im Kaukasus, und zwar in Ossetien, in

Georgien und bei Tiflis, er selbst bat im Jabre

1879 einige eröffnet. Die ersten Untersuchungen
in Ossetien machte Feliminow im Jahre 1877.

Rohe Steinplatten bildeten das Grab, man fand

eigentümliche Bronzen, Kettchen, Anhängsel,
Thiere und Menschen darstellend, Bronze und
Glasperlen. Die Funde bewahrt das Museum in

Moskau. Dann hat Bayern in Georgien von 1871
bis 1876 mehr als 600 Gräber geöffnet. Hier fand

man makrocephale Schädel, ln der älteren Zeit

sind alle Todten bestattet und zwar zwei oder drei

in einem Grabe, die Schädel sind dolichocephal,

20 Proc. sind Makrocephalen. So war es auch im

Tumulus von Corveissiat im Jura. Die meisten

jetzt geöffneten Gräber sind früher beraubt. Die

Beigaben beweisen , dass mau zu verschiedenen

Zeiten die Gräber benutzt hat. Die Makrocephalen
liegen zu unterst in den Gräbern, auch sind die

Beigaben und Gerätbe älteren Stils. Viele dieser

Schädel, von denen er Zeichnungen vorlegt, be-

finden sieb in Tiflis. Sie gehören der ersten Eisen-

zeit od. Er macht auf die übereinstimmenden

Fibeln und Ohrringe aufmerksam, die sich wie die

verdrückten Schädel auch an der Donau, in Italien

und Frankreich finden. Die Gräber von Tiflis

gleichen den anderen und liefern ebenfalls makro-
cephale Schädel. Virchow findet die Zeitbestim-

mung für die makrocephalen Schädel za einge-

schränkt, in Europa sind sie aus historischer Zeit

bekannt, wie der von Thurnam aus einem angel-

sächsischen Grabe und der von Niederolm, den

Ecker beschrieb. Auf der Krim sind die von

Ilippocrates beschriebenen gefunden. An der

Küste von Kleinasien giebt es aus hellenischer Zeit

kleine Figuren aus Terracotta, welche diese Schä-

delform nachahmen. Also war diese eigentüm-
liche Sitte sehr verbreitet. Cb an t re will nur

sagen, «lass in Georgien und im Jura diese Makro-

cepbalen mit Geräten aus der ersten Eisenzeit

gefunden werden. Der Gebrauch kann zu ver-

schiedenen Zeiten bestanden haben, wie er noch

in Armenien vorkommt. Cb an t re kennt mehrere

Einwohner in Tiflis mit dieser Bildung. Anto-
novich bat solche Schädel im hohen Kaukasus

mit byzantinischen Münzen des Kaisers Anastasius

gefunden, am Fusse des Kaukasus lagen sechs in

einem Grabhügel des 14. Jahrhunderts. Hier geht

die erste Eisenzeit herab bis ins europäische Mit-

telalter. Chantre glaubt, dass die eben ange-

führten Schädel einen anderen Typus hätten. Der
Berichterstatter bemerkt, dass er in Köln, Ander-

nach, Darmstadt, Strassburg diese meist aus Reihen-

gräbern stammende Schädelform gefunden and
sie für diese Gegenden den Hunnen zuschreibe,

Bericht d. VersammL in Strassburg 1879, S. 130.

Er glaubt, dass die Aymara in Peru damit ihren

asiatischen Ursprung verrnthen und möglicher-

weise mit den Makrocephalen des Hippocrates
Zusammenhängen, Compt. rend. du Congr. de Pesth

1876, p. 622, und Sitzung d. Niederrh. Ges. vom
4. Juni 1877. Kürzlich ward ein solcher Schädel

auch in Padua gefunden, Revue d'Anthr. 1880,

Nr. 2, p. 344. Krause fand diese Verunstaltung

an Schädeln von Malicollo, Ber. d. Vers, in Strass-

burg, S. 121.

Hildebrand findet die verglichenen Formen

der Gerätbe aus dem ersten Eisenalter im Kau-

kasus und in Südeuropa nicht nur analog, sondern

identisch. Er wünscht lebhaft, dass Chantre seine

Untersuchungen fortsetze. Coelho erinnert daran,

dass Broca in dem Makrocephalen, den Len-
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fa oft sek in Pesth gezeigt, nicht einen Tartaren von

1241 und nicht einen von 1525 habe sehen wollen,

er bezog ihn lieber auf die Scythen des Hippo-
crates. Die Ciinbern waren ihm Cimmerier. Auf
die Arbeiten von Grimm und Zeuss sich stützend

sagt er, dass die Cimbern ein germanisches Volk

waren, das niemals jenen Gebrauch gehabt« Von
den Cininieriern wisse man nichts als die Fabeln

des Homer und Herodot. Die Kymria hatten nur

den Namen mit den Cimbern gemein. In Portugal

bestehe noch die Estopada, indem man den Neu-
geborenen mit einem in Eiwein getauchten Lappen
den Kopf presse. Nach Vilanova kommt das

auch in Spanien vor. llibeiro giebt nähere Aus-

kunft über die Kjökkenmöddinger im Tajotha]

zwischen Snlvaterra und Mugem
,
nahe am Eude

zweier Flusstlmler, die 1000 bis 1500 m breit

sind und nur 4 bis 15 m hohe Ufer haben. Sie

liegen 20 bis 25 m über dem Meere, dessen Fluth-

zcit boi Mugew noch bemerklich ist. Die zum
grossen Theil verschwundenen Muschelhaufen nah-

men einen Raum von 20 km Länge und 5 km
Breite ein. Der von Cabefo da Arruda ist 100 m
lang. 60 breit und 7 dick. Die Muscheln sind

Cardium, Ostrea, Tapes und vorherrschend Lutraria.

Man findet dazwischen nur Thierreste und Kohle,

auch Stücke gebrannten Thons, wie von Feuer-

heerden, keine Töpfe, keine polirten Steingeräthe,

aber runde Geschiebe, die dem natürlichen Boden
fehlen, ganz oder zerschlagen, meist sind es Quar-

zite. Es gab einige kleine Silexmeseer mit ihren

Nuelei, auch bearbeitete Knochen, auch flache Sand-

steine, die zum Mahlen dienten, wie ein Reibstein

beweist. Hier und in Moito da Sebastiano wurden
120 Skelete gefunden, ohne Beigaben, wenn nicht

einige kleine Silexmesser solche waren. Die Muschel-

esser scheinen 20 bis 40 m von ihrer Niederlassung

ibreTodten begraben und später über diesen Stellen

sich wieder augesiedelt zu haben. Viele waren
hockend bestattet, die getrennten Knochen der

Skelete lassen anf Bewegungen des Bodens schliefisen.

Die meisten Muscheln zeigen keine Spur des Feuers.

Kein Hausthier war da als der Hund. Diese Nie-

derlassungen gehören der letzten Hebung der gan-

zen Westküste des Landes an, dem Anfang der

ueolithisehen Zeit. Sollten sie nicht älter sein?

P a w i n » k i legt eine archäologische Karte von
Weatprenaaen vor, die nach Ussowski’s For-
schungen von Dzialowski hernusgegeben ist, die

Zeichen sind die der internationalen Legende. So-

dann spricht er Über Grabstätten des Eisenalters

in Polen. Antonovich berichtet über eine kürz-

lich beendete Untersuchung von Grabhügeln im

Thale des Borysthenes, das ist derDniepr. Oppert
spricht über die Beziehungen des Orient zu dem
prähistorischen Occident und giebt Nachricht von

einer wichtigen Entdeckung. In einer assyrischen

Handschrift des Juhres 950 vor Chr. erzählt der

König, „dass er wunderbare Jagden gemacht, dass

er dies und jenes gesammelt, dass er Karawanen

habe, die fischen gehen in dem Meere, welches der

Polarstem beherrscht, den Safrau, welcher anzieht“

Das ist unzweifelhaft der Bernstein. Also ist es

geschichtlich fest gestellt, dass zwischen der Käste

des baltischen Meeres und einem grossen asiati-

schen Reiche im 10. Jahrh. vor unserer Zeitrechnung

ciu Verkehr bestand. Diese Karawanen strasse blieb

auch später bekannt und gleichsam abgestcckt mit

Funden griechischer Münzen und Alterthümer.

Auch fand er durch eine Untersuchung der Zeit-

Schätzungen , welche hei den Babyloniern üblich

waren
,

dass unter den Tagen der hebräischen

Kosmogonie eine Reihe von Jahrhunderten za

verstehen ist. Die biblische Chronologie hält er

für eine sehr sichere. Die Zahlen der Genesis sind

cyklihche and allen alten Völkern gemeinsam. Die

alten Völker setzten zn denselben Zahlen grosse,

die jüngeren, wie Juden und Griechen, kleine Zeit-

einheiten. So Betzten die Juden zur Zahl 7 der

Schöpfungszeit: Tag, die Chaldäer: 240000 Jahre.

Die Bibel giebt für die Schöpfung 7 Tage an, die

Chaldäer 7 X 240000 = 168 Myriaden Jahre.

Bis zur Sündflnth rechneten Alle: 60 X 60 X 24

= 86 400, die Juden: Wochen, d. i. 1656 Jahre,

die Chaldäer: Lustren (5 Jahre), alao 432000 Jahre.

Jede Stunde der Bibel ist = 10 000 Jahreu der

Babylonier. Von der Sündfluth ab zählte man

12 Sothiftpcrioden (1460 Jahre), 12 X 1460

= 17 520 und 12 Mondcyklen (1805 Jahre).

12 X 1805 = 21 660, zusammen 39 180 Jahre,

welche Zahl die Juden 60 Mal verkürzten, also

653 Jahre rechneten. Die Bibel zählt von der

Sündflnth bis zur Geburt deB Abraham 292 Jahre,

von da bis zum Tode des Joseph 361 Jahre, also

zusammen 653 Jahre. Aus den erst 1871 bekannt

gewordenen babylonischen Ziffern leitet sich die

ganze hebräische Zeitrechnung ah, ohne dass eine

Zahl zu ändern nöthig ist. Die Babylonier be-

ginnen die historische Zeit mit 2517 vor Chr., wie

die Griechen nach Berosua mittheilen. Dieselbe

Zahl ergiebt sich aus den Keilinschriften. Der

damalige Aufgang des Sirius konnte aber uur jen-

seits des 26°nttrdl. Breite, also in Theben gesehen

werden. Diese Periode von 1805 Jahren, von

712 vor Chr. an zurückgerechnet, muss also eine

ägyptische Bein, wo wir demnach die älteste Cultur

zu suchen haben! Man vergleiche: J. Oppert, L*

Chronologie de la Genese, Paris 1878. Homer
theiit endlich noch mit, dass er 45 grosse Tnmuli

hei Nagyfaltt in Ungarn geöffnet habe, sie gehören

der Eisenzeit an nnd sind sehr merkwürdig sowohl

durch ihre Grösse als ihren Inhalt.

Von abwesenden Mitgliedern waren folgende

Mittheilungen dem Congresse zugegangen : Eine

Arbeit von Jose Cal da» über die Alterthümer

der Provinz Miuho. Den Namen Autos gaben die
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Römer den vor den Tempeln errichteten Pfeilern

and Säulen, im Mittelalter nannte man jeden Grenz-

stein ao. Im 9. Jahrhundert erscheint der Name
Mamoas, woraus man Mamollas machte, am jede

runde Bodenerhebung damit zu bezeichnen. Er
beschreibt einige Dolmen von Ancora und bezeich-

net eine noch nicht untersuchte alte celtische

Niederlassung nördlich vom Berge Santa Luzia.

Sarmeuto sucht in einer Abhandlung über die

Lusitanier zu zeigen, dass dieser Theil der Halb-

insel von der celtischen Einwanderung frei geblie-

ben sei. Was bei den Alten von Sitten und Ge-

brauchen der Lusitanier erzählt wird, hat keine

Beziehung zu den Cclten. Di oder sagt, dass die

Lnaitanier Iberer seien und dass sie von den Cel-

tiberern ganz verschieden seien. Er halt alle Völ-

ker des Westens und des Süd Westens von Spanien

für Zweige einer alten arischen Einwanderung, die

mit den Ligurern verwandt war. Sie waren kühne
Seefahrer, ihre Monumente stehen an den Küsten

und in den Stromthälern. Sie kamen bis nach

den britannischen Inseln. Später von den Celten

ans England vertrieben, flüchteten sie sich nach

Spanien. Paul ßataitlard, der seit 35 Jahren

die Geschichte der Zigeuner verfolgt und sio in

den Sigynen des Ilerodot an der Donau, sowie

den Sintis des Homer auf Lemnos, den Kabiren

in Kleinasien, auf den Inseln des Mittelmeeres und

auf der Balkanhalbinsel wiedererkennen will und
sie für das nomadische Volk hält, welches die

Bronze nach Europa gebracht, bedauert, dass eine

wissenschaftliche Arbeit über die Zigeuner in Por-

tugal noch nicht vorhanden sei. Man erforsche

ihre Hochzeit.*»gebrauche, die Behandlung der Mäd-
chen dufch diu Matrouen, ihre Industrie, ihre

Uebcrlicferungeu, ihren Aberglauben, ihre Sprache!

Der Berichterstatter, der in der Sitzung, in wel-

cher der Commissionsbericbt über die Mensohen-
reste in den Hohlen Portugals zur Verlesung kam,

nicht anwesend sein konnte, hat Bein motivirtes

Urtheil über diesen Gegenstand in einer Note dem
llüreau des Con grosses überreicht, die indessen

nicht mehr znr Mittheilung kam. Die entschei-

denden Thatsachen sind diu folgenden: 1) Die

Knochen sind im frischen Zustande zertrümmert

und gespulten, wie die Knochen der Thier« auf-

geschlageu werden
,
um das Mark zu gewinnen,

kein Raubthier zerbricht so die Knochen. 2) Viele

derselben sind sogar angebrannt, was nur durch

den Menschen geschehen kann. 3) Ganze Haufen
derselben liegen zusammen, wie mau Mahlzeitsreste

zur Seite wirft 4) Die Epiphysen fehlen, weil

der Haad die langen Knochen benagt bat 5) Die

Amnlette rühren von den Menschen her, die in

der Höhle wohnten, es kann auch einige Be-
gräbnisse in derselben gegeben haben. C) Wenn
die kindlichen Knochen unversehrt sind, so folgt,

dass diese Wilden ihre Feinde, aber nicht ihre

Kinder aufgegessen haben. 7) Höhlenbewohner
werden im Alterthum und in der neueren Zeit als

Cunnibalen geschildert. Ö) Strabo führt die Iberer

als Menschenfresser an, IV, 5 und schildert ihre

Rohheit, III, 3. u. 4. Horaz spricht, Od. 111, 4, 34,

von der Rohheit der Concaner, einer cantabrischen

Völkerschaft und Silins, III, 3ft0, sagt, dass sie

diese von ihren Vorfahren, den Massageten geerbt

hätten. Gerade diese sind aber im Alterthum

wegen ihres Cunnibalismus berüchtigt 9) Nicht

alle Cunnibalen braten das Fleisch, viele kochen

es, wie dio unter den Basutos und die Fidschis.

10) Diu Spuren des Cannibalismus linden sich bei

allen Racen und bei allen Völkern, wie der Bericht-

erstatter in einer Abhandlung über diesen Gegen-

stand nachgewiesen zu buben glaubt, Archiv IV,

1870, S. 245. Er hält den Beweis des Cannibalis-

mus der alten Höhlenbawohner Portugals für er-

bracht. Virchow legte das Prachtwerk vonUeiss
und Stübel über Ancon vor.

Mortillet erinnert an das Werk von Wiener
und Her, die vom französischen Unterrichtsmiuister

noch Peru geschickt waren. E. G ui tuet legt den

Bericht des Orieutalisten-Congresscs in Lyon vor,

sowie den l.ßund des Katalogs des Mnsce Guiuiet

und die drei ersten Bunde der Revue de l’histoire

des religions. Chan t re legte sein Werk: Le

premier üge du fer vor. Wiewohl man an den

Congress die Aufforderung hatte ergehen lassen,

er möge den Wunsch aussprechen, das« in Portugal

eine anthropologische Gesellschaft errichtet werde,

so lehnte doch das Conseil dieses ab. Doch ist

alle Aussicht znr Gründung einer solchen Gesell-

schaft vorhanden und der König Dom Luiz hat

während des Congresses sich dahin geuussert, dass

er dieselbe unter seinen Schutz nehmen werde. Auch
konnte das Conseil sich nicht einigen über den Ort

der nächsten Versammlung, dessen Bestimmung
dem permanenten Conseil anheimgegeben wird.

Jetzt war gegen 3 Uhr der Augenblick ge-

kommen, den Congress zu schliessen. Der Vor-

sitzende Corvo forderte znm Danke auf gegen

die Könige Dom Luiz und Dom Fernando und
gegen Ihre Majestät die Königin. In der ’jThat

können Fürsten die Wissenschaft nicht besser

ehren als von den portugiesischen Majestäten bei

dieser Gelegenheit geschehen ist. Capelliui
dankte der Stadtbehörde von Lissabon und den

anderen Orten , die der Congress besucht und for-

derte zu eiuem Hoch auf Corvo und Kibeiro auf.

Ein kleiner Theil der Forscher, worunter

Virchow, Quatrefagcs, Martin, Cartailhac,
Capelliui und Vilanova, benutzte noch dievom
Comite dem Congresse gebotene Gelegenheit einer

Fahrt nach Braga, um die in der Nähe gelegene

alte Celtenstadt Citania de Briteiros und bei der

Rückfahrt das reizend gelegene Porto uudCoimbrn
zu sehen. Man kam am 31. nach Braga uud be-
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sachte nm anderen Morgen die RuinenBtadt Als

die Gelehrten den Hagel hinaufstiegen
,
warfen

junge Mädchen ßlnmen über sie. Es gicht mehrere

Orte des Namens Citania.
,
Citania de Briteiros

wird schon im 16. Jahrhundert erwähnt. Sarmento

hat 100 000 Francs auf die Ausgrabung der Stadt

verwendet. Während des Frühstücks waren die

reichen Funde von Bronzen, Eisensachen, Tbon-

geflissen, Gläsern, Steinen mit Inschriften ausgelegt.

Eigentümlich sind die doppelten Wftnde der steiner-

nen Häuser und Ornamente, welche nach Virchow
an die von Mykenae erinnern. Viele Sachen ent-

sprechen dem Zeitalter der Homer, di« alteren Formon
der Bronzezeit fehlen. Es scheint, dass Gelten und
Körner hier friedlich zusammen lebten. Citania de

Sabroso ist eine ältere Stadt, denn hier fehlen

römische Sachen gänzlich. Die bisherigen Er-

gebnisse der Untersuchung sind, wie überhaupt

die prähistorischen Alterthümer Spaniens und
Portugals, sehr vollständig zusaro mengestellt in:

D. A. F. Simoes, Introd. a Archeologia da Pcnin-

Bula Iberica, 1. P. Antiguidades prehistoricaa, Lis-

boa, 1678. Bei der Abfahrt gaben die Behörden

dem Congresee das Geleit, es fand sich auch die

Dichterin M. A. Vaz de Carvailho Crespo ein.

In Porto gab die Gesellschaft für Volksunterricbt

ein Banqnet. In Coimbra zeigten die Professoren

Henrique und Giraldes die Sammlungen der In-

stitute und der Universität. Einen anderen Theil

der Congreasmitglieder zog es nach Andalusien.

Hier oder später in Madrid begegneten sich Manche
auf ihrer Rückkehr in die Heimath. Die Cathe-

drale und die Patios von Sevilla, die Alhambra
von Granada, die Gemäldegallerie von Madrid,

welch’ eine wohlthuend« und nach angestrengten

Tagen geistiger Arbeit um so genussreichere Er-
holung bot das Alles! Die schöne Natur nnd die

bildenden Künste stellen ans Vollendetes vor die

Seele, während der forschende Geist immer un-
befriedigt bleibt und weiter strebt. Die Wissen-
schaft ist niemals fertig, ihr Ziel entfernt sich in

dem Maasse, wie wir ihm näher kommen. Aber
dass wir nns durch sie einer reineren Wahrheit
nähern, als die Kunst sie darzustellen vermag, das

ist ein Vorzug des Wissens vor dem künstlerischen

Schaffen

!
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Verzeichniss der anthropologischen Literatur.

L

Urgeschichte und Archäologie.

(Von J. H. Müller in Hannover.)

(Die nordische Literatur [Dänemark, Schweden, Norwegen, Finland] ist, wie bisher, von Fräulein

J. Meatorf in Kiel zusammengestellt. Für Russland hat hauptsächlich Herr Professor Dr. Sticda in

Dorpat das Material geliefert. Ausführlicheres über die nordischen Arbeiten theilt Fräulein J. Mcstorf
unter der Rubrik: Referate mit.)

I. Deutschland.

Adlung, M. Eine Römerwarte in der Eifel. (Zeit-

schrift des Aachener Geschichtsvereins, 2. Dd.,

3. und 4. Heft Aachen 1880, S. 328.)

Alfleri. Bnrgwall bei Nenzelle. (Verhandlungen
der Berliner Gesellschaft für Anthropologie 1880,

8. 224.)

Ammon. Grabfunde bei Schlochau. (Zeitschrift

des historischen Vereins für den Regierungsbe-

zirk Marienwerder. 4. Heft, 1881, S. 141.)

Anderson, Rasmus B. Die Zerstörung der ger-

manischen Mythologie durch Bang und Bugge.
(Daheim 1881, S. 247.)

Andre© , R. Das Salben der Steine. (Correspon-
• denzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthro-
pologie, 1880, 8. 8.)

And reo, R. Schliemann’s „Ilios“. (Daheim 1881,

S. 228.)

Anger. Dos gemischte Gräberfeld auf dem Neu-
städter Felde bei Elbing. Mit 2 Tafeln. (Zeit-

schrift für Ethnologie, 1880, S. 106.)

Archiv für Anthropologie. BtL XIII. SuppUmiut.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Jahr-

gang 1880.

Enthält zahlreiche Notizen über heidnische' Denk-
mäler und Funde.

Archiv für Anthropologie. Zeitschrift für Natur-

geschichte und Urgeschichte des Menschen. Organ
der deutschen Gesellschaft für Anthropologie,

Ethnologie und Urgeschichte. 13. Bd. 1. und
2. Vierteljahrsheft. Braunschweig 1880.

Arnold, W. Deutsche Urzeit. 2. Auflage. Gotha
1880.

Asbach
, J. Die Entstehung der Germania des

Tacitus. (Jahrbücher des Vereins von Altcrtbums-

freunden im Rheinlande. Heft 60. Bonn 1880,

8. I.)

Die anthropologische Ausstellung in Berlin.

(lllustrirte Zeitung 1880, S. 217.)

B&rtols, M. Ausgrabungen auf dein Berge Koto-

nisch bei Strombarg in Mähren. (Correspondeoz-

blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie,

1880, S. 71.)

1
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Verzeichniss der anthropologischen Literatur.2

Bastian. Die heilige Sage der Polynesier. Leipzig

1881.

Baumstark, A. Ausführliche Erläuterung des be-

sonderen völkerschaftliehen Theiles der Germania
des Tacitus. Leipzig 1880.

Bayer, R. Die vorgeschichtlichen Alterthümer

des Provinzial-Musennis für Neuvorpommern und
Rügen in Stralsund in der Ausstellung prühisto-

rischer Funde Deutschlands. Berlin 1880.

Bayer, R. Der Goldschmuck von Iliddensoe. (Im

Provinzial -Museum für NeuVorpommern und
Bügen.) Lichtdrucke von Albert Frisch. 3 Taf.

Berlin 1880.

Becker, J. Zur Urgeschichte von Heddernheim.

(Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden

im Kheinlande, Heft 68, S. 56.)

Becker, Th. v. Ueber RümerstraBsen in Baden
und Württemberg. (Jahrbücher des Vereins von

Alterthumsfr. im Rheinlandc, Heft 68, S. 11.)

Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte

Bayerns. Organ der Münchener Gesellschaft für

Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Herausgegeben von W. Gümbel, J. Holtmann,

F. Ohlenschlager, J. Ranke, N. Rüdingor, J. Wür-
dinger, C. Zittcl. Redaction: Job, Ranke und
N. Rüdingcr. 3. Bd. Mit 3 Karten und IG Tafeln.

München 1880.

Berghaus, A. Das eigentliche Alter unserer Cul-

tur. (Die Natur, 1880, S. 3G5.)

Bilflngor. Der römische Altarstein zu Mengen.
(Württemberg. Vierteljahrsh. f. Landosgcschichte,

Jahrgang 2, 1879, Heft 3.)

Bone, K. Das römische Castell in Deutz, oder
Deutz zur Zeit der Römer auf Grund der neue-

sten Entdeckungen und Funde dargcstellt. Mit
einer lithographirten TafeL Köln 1880.

Boenigk, Freiherr v. Der Galtgarhen und seine

Befestigung. (Sitzungsber. d. Prussia, 1880, S. 34.)

Boenigk, Freihr. v. Ueber ostpreussisehe Burg-

wälle in ihren einzelnen Theilen. (Sitzungsbe-

richte der Prussia, 1880, S. 57.)

Boenigk, Freiherr von. Ueber die Landesver-

theidigung nach Osten im ersten Jahrhundert

der Ordensherrschaft. (Sitzungsberichte der

Prussia, 1880, S. 11.)

Boenigk, Freihr. v. Der runde Berg bei Passen-

heim, Kreis Ortelsburg. (Sitzungsberichte der

Prussia, 1880, S. 107.)

Bracht, E. Vorgeschichtliche Spuren in der Lüne-

burger Heide. Mit 18 Tafeln. (Correspondeuz-

blatt desGesammtvoreins d. deutschen GeachichU-

uud Alterthumsvereine, 1880, S. 1.)

Bracht, E. Neuer Höhlenfund in der Eifel. (Cor-

respondenzldatt der deutschen Gesellschaft iur

Anthropologie, 1880, S. 32.)

Brandt, J. F. Einiges über Ausübung der Heil-

kunde und medicinische Polizei der alten Iraner.

(Die Natur, 1880, S. 287.)

Bujack. Das Gräberfeld zu Rensscn, Kr. Anger-

burg, und Lehlesken, Kr. Ortelsburg. (Sitzungs-

berichte der Prussia, 1880, S. 29.)

Bujack und Boonigk, Freiherr v. Wallberge

und Landwehren im nördlichen Theil der Gaue

Galindien und Sudauen und anliegenden Grenz-

gebieten. (Sitzungsberichte der Prussia, 1880,

S. 129.)

Calvert, F. Ueber die asiatische Küste des Helles»

pont. (Zeitschrift für Ethnologie, 1880, S. 31.)

Christ, K. Das munimentum Trojani (GnstntB-

burg) und Julians erster Rheinübergang (bis

zum Lorsbacher Thal) im Jahr 357. (Üorrespon-

denzblntt des Geaammtveruins der deutschen Ge-

sellschaft für Anthropologie, 1880, S. 65.)

Christ, W. v. Virchow's Beiträge zur Landes-

kunde der Troas. Berlin 1880. (Correspondenz-

blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropo-

logie, 1880, S. 65.)

CorreBpondenzblatt des Gesammtvereins der

deutschen Geschieht*!- und Alterthumsvereine.

Herausgegeben von E. Wörner. 28. Jahrgang.

Darmstadt 1880.

Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft

für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Redigirt von Prof. Dr. Job, Ranke in München.

Generalsecretir d. Gesellschaft. 11. Jahrg., 1880.

Alto Culturstätten in der neuen Welt (Europa

1881, Nr. 2.)

Dahn, F. Bausteine. Gesammelte kleine Schriften.

Berlin 1879.
Briefe au» Thule. I. bi» IV. Vom Uenmtein. V.

bi» VI. Herrn Obermiiller’s Entdeckungen. —
Die Symbolik in der deutschen Mythologie- — Der

Feuergipfel auf dem Kes»*dberg bei Kochel. — Da*
Tragische in der germanUcheu Mythologie. — Ueber

rfahlbautlieorien. — Die Argovia von 1866 und der

Fund von Lunkhofen. — U. a. m.

Dahn, F. Urgeschichte der germanischen und

romanischen Völker. 1. Bd. (1. und 2. Lief.)

Berlin 1880.

Dahn, F. Ueber neuero Darstellungen der deut-

schen Urgeschichte. (Im neuen Reich 1881,

S. 121.)

Dcocke, W. Etruskische Forschungen. 4. lieft.

Das Tempium von Piacenza. Mit 5 litbogr. Tafeln.

Stuttgart 1880.

Diefenbach, L. Völkerkunde Osteuropas, iusbe-
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•mulere der Hämoahalbinsel und der unteren

Dtmaugebiete. 1. ßd. DarmBtadt 1880.

DicfTenbach, F. Da« chinesisch© Porzellan, sein©

Geschichte und Herstellung. (Die Natur, 1880,

8. 31<i.)

Duncker, A. Beiträge zur Erforschung und Ge-

schieht© des Pfahlgrubens (Limes imperii Homaui
Transrhenanus) im unteren Maingebiet und der

Wetterau. Mit einer Kartenskizze und zwei

Cartons. (Zeitschrift des Verein« für hessische

Geschichte und Landeskunde, N. F, 8. BU. 3.

und 4. Heft, Kassel 1880, S. 39.)

Ecker, A. Die Perioden der Torhistorischen Zeit

und deren Industrie. Mit Abbildungen. (Wester-

, niann'fl Illuatrirt« Monatshefte, 1880, S. 435.)

Ehlers. Demonstration einer ethnographischen

Sammlung von den Klamath - Indianern. (Cor-

reepondenzblatt der deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, 1880, S. 62.)

Erdmann, M. Funde auf dem sogenannten Wein-
berge zu Oblath in der Nähe von Züllichau. Mit
Abbildungen. (Verhandlungen der Berliner Ge-
sellschaft tür Anthropologie, 1880, S. 142.)

Eysscnhardt, J. Hissarlik und Herr Virchow.

(Im neuen Reich, 1880, Nr. 31.)

Fibelkorn, R. Fundberichte ans dem Kreis Marien-

werder. (Zeitschrift des historischen Vereins für

den Regierungsbezirk Marienwerder, 4. lieft,

1881, S. 120.)

Grftberfkmde, die zum Theil von grossem lnteresue

sind.

Fink, Q. Die Cent als Atom der deutschen Staaten-

bildung. (CorrespondeuzblattderdeutschenGescll-

sebaft für Anthropologie, 1880, S. 63.)

Fischer, H. Mineralogisch -archäologische Beob-

achtungen. I. Uebersicht über die in öffentlichen

und Privatmuseen Deutschlands, Oesterreichs, der

Schweiz und Ohcritaliens befindlichen grösseren

Beile aus Nephrit, Jadeit und Chloroinclanit. II.

Ueber die Fähigkeit der Quarzvarietäten zu Werk-
zeugen u. a. w. verarbeitet zu werden. III. Ueber
die Verbreitung von Steinidolen und Amuletcn
bei den verschiedenen Völkern der Erde. (Corre-

spondenzblatt der deutschen Gesellschaft für

Anthropologie, 1880, 8. 19, 58.)

Fligior. Der prähistorische Osten. (Ausland

1879, S. 936.)

Florkowski, C. Steinkistengrab in Warlubien,

Kreis Schwetz. Mit Abbildungen. (Zeitschrift

des historischen Vereins für den Regierungsbe-

zirk Mnrienwerder, 4. Heft, 1881, S. 132.)

Im Grabe ,in fünf Reihen je zwei grosse Urnen
und dazwischen hart an jeder dieser immer ein
kleines Henkeltöpfchen , theils in einer Unterschale
steheud, theils ohne eine solche," dazu ein paar Eisen-

sachen, ein Bronzering mit zwei geschmolzenen klaren
Glasperlen und einer Thon perle.

Folmer. Geritztes Knochenstück von Lütjo Saak-
suin. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, 1880, S. 157.)

Forchhammer, P. W. Mykenä und der Ursprung
der Mykenischen Funde. Kiel 1880.

Forchhammer, P. E. Die Wandorungon der

Jnachostochter Jo, zugleich zum Verständnis«

des gefesselten Prometheus des AeöchyloB erklärt.

Mit 1 Karte. Nebst „Mykenä und der Ursprung
der Mykenischen Knude“. Kiel 1881.

Friedei, E. Schriften des Vereins ffür die Ge-
schichte der Stadt Berlin. Heft 17. Vorgeschicht-

liche Funde aus Berlin und Umgegend. Berlin

1880.

Friedei, E. Einige dem märkischen Provinzial-

museum gehörende Funde. (Verhandlungen der

Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 1880,

S. 23.)

SteinWerkzeuge, BronzegeriUbe, Urnen, eine inter-

essante Knochenpfeilspitze.

Friedei, E. Ueber einen Silberfund von 200 Stück
sogenanntenWendenpfennigen und einem Schmelz-
kuchen. Funde menschlicher Gerippe aus der

Uckermark. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, 1880, S. 225.)

Friedei, E. Führer durch das Köllnische Rath-

haus. Im Aufträge der Städtischen Behörden
herausgegeben bei der Wiedereröffnung des

Märkischen Provinzialrauseums. Mit einem Plane

de« Museums. Berlin 1881.

Fröling. Ueber die Ergebnisse der Untersuchun-

gen des Terrains bei Oxhöft bezüglich vorhisto-

rischer Alterthümer. (Correspondenzblatt der

deutschen Gesellschaft für Anthropologie, 1880,

S. 68.)

Führer durch die königlichen Museen zu Berlin.

Berlin 1880.

Neue prähistorische Funde in Südrusslund.

(Ausland 1881, Nr. 1.)

Das biegsame Glas der Alten. (Ausland 1879,

8. 980.)

Goohlort, V. Die religiösen, politischen und socia-

len Verhältnisse in Noricum zur Zeit der Römer-
herrschaft. (Zeitschrift für Ethnologie, 1880,

S. 126.)

Die Götterlehre der Gallier. (Ausland 1879,

S. 841.)

Grüner, H. Opferstrine Deutschlands. Eine geo-

logisch-ethnographische Untersuchung. Mit Holz-

schnitten und 4 Steiutafelu. Leipzig 1880.

H — n. Ein Goldfund in Oberhessen« (Corrcspon-

1
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(lenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthro-

pologie, 1880, S. 49.)

Hammeran. Ein Goldfund. (Correspondensblatt

des Gesammtvereins der deutschen Geschichts-

und Alterthumsvereine, 1880, S. 43.)

Gemacht bei Mardorf in der Nähe von Arnöns-

barg in Öberhessen: sogenannte Keg^nbogenscliüasel-

chen, Spangen und Armringe.

Handelmann, H. Antiquarische MiacelletL (Zeit-

schrift der Gesellschaft für Schleswig- Holstein-

Lanenburgische Geschichte, 9. Bd., Kiel 1879.)

Handelmann, H. Primitive Salzgewinnung an

den Xordsecküsten. (Zeitschrift für Ethnologie,

1880* S. 39.)

Handelmann, H. Die sogenannte Tbyrabarg bei

Klein -Dannewerk (Kirchspiel Haddeby, Kreis

Schleswig). (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, 1880, S. 136.)

Handelmann, H. Die Fundstelle bei Kddelack

(Dithmarschen). (Verhandlungen der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, 1880, S. 16.)

Handelmann, H. Hochicker in Holstein. (Ver-

handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthro-

pologie, 1880, S. 135.)

Handelmann, H. Vorgeschichtliche Befestigungen

in Wagrien. Mit Abbildungen. (Verhandlungen

der Berl. Qsssllich. für Anthrop., 1880, S. 168.)

Handelmann, H. Ueber Denkmiller und Oertlich-

keiten, no welche sich die Sage vom Nerthus-

dienst anknüpft. (Arch. für Anthrop., 1880, S. 43.)

Handelmann, J. und Gross, J. Ringwall hei

Pöppendorf (bei Lübeck). Mit 1 Tafel. (Zeit-

schrift für Ethnologie, 1880, S. 58.)

Harland, A. Die Vogelsburg bei dem Dorfe Vogel-

beck in der Nähe der Station Salzderbeiden. (Zeit-

schrift des historischen Vereins für Nicdersachsen,

1880, S. 288.)

Hartmann, H. Grössere Funde von Römermünzen
im Landdrostoibezirk Osnabrück der Provinz
Hannover. (Pick’s Monatsschrift für die Ge-
schichte d. westlichen Deutschlands, 1880, S. 512.)

Haug, F. Bericht über römische Funde. (Jahr-
bücher des Vereins von Alterthumsfrounden im
Rheinlunde, Heft 69. ßouu 1880, S. 106.)

Hointzol. Ein prähistorischer Herd. (Jahresbe-
bericht dos Mnseumsvereins für das Fürstenthum
Lüneburg, 1879, S. 63.)

Steinriag mit Fenerspttren, im Inneren und nuiwsr-
balli zahlreiche Oefa!M»c herben, ferner Stückchen
Holz- und Knochenkohle, bei grossen Knocheustücken
(vom Itind) zwei eiserne Nägel.

Hellmair, J. Bericht über die Ausgrabung an-
tiker Grabhügel auf den Feldern der Gemeinde
Niederambach, genannt das Stocket. (Beiträge
zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns,
1880, S. 63.)

Hettner, F. Das römische Trier. (Monatsschrift

für die Geschichte Westdeutschlands, 6. Jahrg.

8. Heft.)

Hettner, F. Bericht über die ira Regierungsbe-

zirk Trier in den Jahren 1879 und 1880 auf*

gefundenen Altertbümer. (Jahrbücher des Ver-

eins von Alterthumsfreunden im Kbcinlaude, 6!>.

Heft, Bonn 1880, S. 7.)

Hoydeck. Ein hei Kuggen gefundenes Bronze-

schwert. (Sitzungsberichte der Prussia, 1880,

S. 126.)

Heydeck. Ausgrabungen auf den Kalkbergen bei

Pobethen, Kreis Fischhausen. Vorführung der

Töpferscheibe und praktische Darlegung der

heidnischen Töpferindustrie unserer Provinz.

(Sitzungsberichte der Prussia, 1880, S. 1.)

Heydock. Gräber bei Aruau uud Balga. (Sitzungs-

berichte der Prussia, 1880, 8. 123.)

Hildebrand, H. Der Runeukalender von Oese].

Mit Abbildungen. (Verhandlungen der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, 1880, S. 159.)

von Hirschfeld, G. Die hervorragenden Alter-

thümer des Regierungsbezirks Marienwerder und

der angrenzenden Districte in Lichtdrnckabbil-

dungeo mit beschreibendem und erläuterndem

Texte. 1. Heft, Lieferung I. (Tafel 1 und II

mit Text.) Marienwerder 1881.
Beginut mit dem Gold- und Bronzeftind ans Don>

the-uhof. Kreis Platow. Das Unternehmen ist sehr

danken* wi-rtli , es dürfte indessen zweckmässig
die Abbildungen in grosserem Maastataba zu psbeo.

Hösch, Hans. Höhlen- und Gräberfunde aus

Oberfranken. (Nürnberger Presse, 1880, Nr. 1 13.)

Hostmann, Cbr. Das Wikingerachiff von Gok-

atad. Nach einem Bericht des Norsk Familjeblad

mit Zeichnungen von Hjalmar Johnsseu. (Archiv

für Anthropologie 1880, S. 127,)

Hostmann, Chr. Ucber die ältesten Eisenschlacken

in der Provinz Hannover. (Zeitschrift des histo-

rischen Vereins für Niedersacbaen, 1880, S. 274.)

Jagid, W. Zur slaviachcn Runenfnige. (Archiv

für slavische Philologie, 5. Bd., 2. Heft.)

Jagor. Töpferei in Ceylon. Hämmern der Töpfe.

(Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft

für Anthropologie, 1880, S- 89.)

Jahrbuch für bildende Kunst und vaterländische

Altertbümer zu Emden. 4. Bd., 1. Heft. Emden
1880.

Zweiter Jahresbericht des Museumsvereins für

das Fürstenthum Lüneburg, 1879.

Jnama-Sternegg, v. Deutschs Wirtschaftsge-
schichte. 1. Bd, Leipzig 1879.

Joly, N. Der Mensch vor dur Zeit der Metalle-
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Mit 136 Abbildungen in Holzschnitt. Autori-

sirte Ausgabe. Leipzig 1880.

Kaden, W. Kurzer Bericht über die Necropole

von Suessola. (Uebur Land und Meer, 1879,

Nr. 21.)

Kämmel, O. Die Aufünge deutschen Lebens in

Oesterreich bis zum Ausgange der Karolinger-

zeit. Mit Skizzen zur keltisch -römischen Vor-

geschichte. I^ipzig 1879.

Katalog der Ausstellung prähistorischer und an-

thropologischer Kunde Deutschlands zu Berlin

vom 5. bis 21. August 1880. Nebst Supplement.

Kayscr. Die geographischenArbeitendesPtolemäua

mit besonderer Beziehung auf deren Anwendung
in dem Werke von v. Sadowsk». (Corresponden z-

blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropo-

logie, 1880, S. 51.)

Keltische Ortsnamen in Hohenzollern. (Mit-

theil ungon des Vereins für Geschichte und Alter-

thuinskunde in Hohenzollern, 12. Jahrgang. Sig-

inaringen 1879.)

Koenen, C, Aufdeckung eines frünkischen Castrums

bei Gohr, KreiB Neuss. (Jahrbücher des Vereins

von Alterthuinsfreunden im Rheinlande, Heft 68,

S. 157.)

Kotier, Pr. Das fränkische Todtenfeld zu'Klein-

Uohrheim. (Correspondenzblatt des Gesammt-
vereins der deutschen Geschieht«- und Altertbums-

vereine, 1880, S. 86.)

Kohl, O. Die römischen Inschriften und Stein-

Kculptureu der Stadt Kreuznach. Mit 1 Tafel.

Kreuznach 1880.

Kohn, A. Der Ringwal! vulgo Schwedenschanze
bei Kordon, rosen 1880.

Kohn, A. Inschrift auf einer Thonscherbe von
Bucki (Gouv. Kiew). Mit Abbildung. (Verhand-

lungen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-
logie, 1880, S. 140.)

Kohn, A. Vorläufige Mittheilung über archäolo-

gische Kunde in Russland. (Zeitschrift für Eth-

nologie, 1880, S. 195.)

Kohn, A. Vorläufiger Bericht über die Resultate

russischer archäologischer Forschungen. (Zeit-

schrift für Ethnologie, 1880, S. 205.)

Kr&Bsow, Graf v. Fund im Torfmoor bei Gingst.

(Baltische Studien, 30. Jahrgang, 2. Heft. Stettin

1880.)

Krüger. Wendische Begräbnisstätte von Gran-
zow. (Jahrbücher des Vereins für mecklenbur-
gische Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahr-

gang. Schwerin 1879, S. 85.)

Kühne. Bronzefigur von Altdamm. Mit Abbil-

dung. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, 1880, S. 139.) Das neuent-

deckte vorgeschichtliche Kupferbergwerk auf

dem Mitterberge. (Ausland 1879, Nr. 29, S. 563.)

Liobe, Th. Urneufunde in der Nähevon Wittenberg.

(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für

Anthropologie, 1880, S. 243.)

Iiindonsohmit, L. Handbuch der deutschen Alter-

thumskuude. Uebersicht der Denkmale and
Gräberfunde frühgeschichtlicber und vorgeschicht-

licher Zeit. In 3 Theilen. 1. Theil: Die Alter*

thümer der merovingischen Zeit. Mit zahlreichen

in den Text eingedruckten Holzschnitten. Erste

Lieferung. Braunschweig 1880.

Lisch, G. C. P. Umwallung von Rederank. (Jahrb.

des Vereins für mccklenburgischo Geschichte und
Alterthumskunde. Schwerin 1879.)

Lisch, G. C. P. Notz-Schwimmer von Gottesgahe.

(Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Ge-
schichte und Alterthumskunde, 44. Jahrgang.

Schwerin 1879, S. 76.)

Lisch , G. C. F. Hünengrab von Finkeuthal.

(Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahrgang.
Schwerin 1879, S. 72.)

Lisoh, G. C. P. Ueber eine Streitaxt von Bastorf

nnd die Bohrung der Streitäxte. (Jahrbücher

des Vereins für mecklenburgische Geschichte und
Alterthumskunde, 44. Jahrgang. Schwerin 1879,

S. 77.)

Lisch, G. C. P. Steingernthwerkstätte von Ehlen-

burg. (Jahrbücher des Vereins für mecklenbur-

gische Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahr-

gang. Schwerin 1879, S. 78.)

Lisch, G. C. F. Durchbohrte Bernsteinschcibe

von Lünnigsdorf. (Jahrbücher det? Vereins für

mecklenburgische Geschichte und Alterthums-

kunde, 44. Jahrgang. Schwerin 1879, S. 81.)

Lisoh, G. C. P. Kegelgräber von Diestelow und

von Friedrichsruhe. (Jahrbücher des Vereins für

mecklenburgische Geschichte und Alterthums-

kunde, 44. Jahrgang. Schwerin 1879, S. 80.)

LiBCh, G.C.F. Fratnca von Dargun. (Jahrbücher

des Vereins für mecklenburgische Geschichte und

Alterthumskunde, 44. Jahrgang. Schwerin 1879,

S. 83.)

Lisch, G. C. P. Bernsteinschmnck von Zülow.

(Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahrgang.

Schwerin 1879, S. 82.)

Lisch, G. C. F. Alterthümer der Steinzeit von

Ostorf bei Schwerin. Zweite Aufgrabung. (Jahrb.

des Vereins für mecklenburgische Geschichte und
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Alterthumskunde, 24. Jahrgang. Schwerin 1879,

S. 69.)

Lißch, G. C. F. Bunte Glasperle von Zülow. (Jahr-

bücher de» Vereins für mecklenburgische Ge-

schichte und Alterthumskunde, 44. Jahrgang.

Schwerin 1879, S. 87.)

Lisch, G. C. F. Fcuersteimnosser von Schwerin.

(Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahrgang.

Schwerin 1879, S. 71.)

Lisch, G. C. F. Alterthüraer der Eisenzeit von

Cladow. (Juhrbücher des Vereins für mecklen-

burgische Geschichte und Alterthumskunde, 45.

Jahrgang. Schwerin 1880, S. 268.)

Lisch, G. C. F. Steinerne Schiene von Valluhn.

(Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahrgang.

Schwerin 1879, S. 72 und 45. Jahrg. Schworin

1880, S. 265.)

Lisch, G. C. F. Hirschhornring von Schwerin.

(Jahrbücher des Vereins für mccklenburgischo

Geschichte und Alterthumskunde, 45. Jahrgang.

Schwerin 1880, S. 265.)

Lisch, G. C. F. Uober Riosenurnen. (Jahrbücher

des Vereins für mecklenburgische Geschichte and
Alterthumskunde, 44. Jahrgang. Schwerin 1879,

S. 88 und 45. Jahrg. Schwerin 1880, S. 270.)

Lissauor. Das v. SadowslcTsche Werk in Bezug
auf die Archäologie Wcstpreussens. (Correspon-

denzblatt der deutschen Gesellschaft für Authro-
pologie, 1880, S. 55.)

Loew, O. Anthropologische Notizen von Amerika.
(Correspoudenzblatt der deutschen Gesellschaft

für Anthropologie. 1880, S. 28.)

Lölling, H. G. Ausgrabungen am Palamidi. (Mit-

teilungen des deutschen archäologischen Insti-

tutes in Athen, 1880, S. 143.)
Ein Grab mit vier Todteil ; GefaBsaeherben nnd

ein paar OsttSM. In früher geöffneten Gräbern be-

sonders die gefundenen goldenen lt« selten beachtens-
wert h ;

Glasperlen, Idole etc.

Lorenz. Das Gräberfeld bei Immenstcdt. (Itze-

hoer Nachrichten, 1880, Nr. 101, 104, 106.

lleider Zeitung 1880, Nr. 102, 1881, Nr. 1.)

Vergleiche zu derselben Bache die Artikel von J.

Mestorf und lleider Zeitung löSO, Kr. 55, £3; 1881,

Kr. 22.

Lützow, L. v. Heidnische Wohnplätze zu Bod-
din. (Jahrbücher des Vereins für mecklenbur-

gische Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahr-

gang, Schwerin 1879, S. 85.)

Maltzcr, O. Geschichte der Karthager. 1. Bd.

Berlin 1879.

Mann, C. Wendenkirchhof zu Alt- Jusaewitz.

(Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahrgang.

Schwerin 1879, S. 84.)

Masohka. Mährische Stempel auf Topfböden.

(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für

Anthropologie, 1880, S. 141.)

Maybaum, S. Die Entwickelungdes alt israelitischen

Priesterthums. Ein Beitrug zur Kritik der mitt-

leren Bücher des Pentateuchs. Breslau 1881.

Mayrhofer. Funde von AltertbÜrnern im Glan-

thalc. (Jahrbücher des Vereins von Alterthums-

freunden im Rheinlands, Heft 69. Bonn 1880,

8. 108.)

Mayrhofer. Die römischen Steindenkmäler von St.

Julian. (Mittheilungen des historischen Vereins

der Pfalz zu Speier, IX, 1880.)

Das Volk der Moder und seine Geschichte nach

den neuesten Forschungen. (Ausland 1880,

Nr. 30.)

Mehlis, C. Sueben und Germanen. (Ausland

1879, S. 965.)

Mehlis, C. Archäologisches aus der Rheinpfalz.

(Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden

im Rheinlands, Heft 68. Bonn 1880, S. 159.)

Meitzen. lieber den Limes romanus. (Verhand-

lung. der Berliner Gesellschaft für Anthropologie,

1880, S. 80.)

Mestorf, J. Ueber den Ursprung der nordischen

Götter* und Heldensage von Prof. Bugge. (Aus-

land 1880, Januarheft.)

Mestorf, J. Ueber die Völuspä (nach einem Vor-

trage des Dr. Hang in Christiania). (Ausland

1880, Märzheft.)

Moatorf, J. Der Fund eines Schiffes aus der

Wikingzeit. (Kieler Zeitung vom 10. Juni 1880.)

Mestorf, J. Nordische Schiffsfundo ans vorchrist-

licher Zeit. (Kieler Zeitung vom 16. Juni 1880.)

Mestorf, J. Das Gräberfeld vou Imraenstadt. (lleider

Zeitung 1880, Nr. 88 uud 108, 1881; Nr. 27.)

(Uobcr dieselbe Angelegenheit: lleider Zeitung,

von einem Ungenannten, 1880, Nr. 55. — Un-
genannter (Boysen. Hildesheim) Nr. 83. — Hd.

(Handelmann) 1881, Nr. 22.)

Mostorf, J. Die Ansiedelung bei Fddelack. (Ver-

handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthro-

pologie, 1880, S. 133.)

Meyer, G. Die etruskische Sprachfrage. (Deut-

sche Rundschau, 6. Jahrgang, 11. Heft.)

Milchhöfor, A. UntersuchnngsnuHgrabungen in

Tegea. (Mittheilungen des deutschen archäolo-

gischen Institutes in Athen, 1880, 8. 52.) Mit

3 Tafeln.
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Die Untersuchung galt den Renten de« Tempeln
der Athene Alea und fördert«* nebenbei zahlreiche«
kleinen Bronze- und Thongerftth zu Tage: mehr oder
minder lange Nadeln, eine Spindel, Webergewichte,
Bronzeräder, Spiralen, Ringe, Spangen, Bronzeplatten,

oft mit Kreitten und Zickzacklinien omainentirt, einen

dolchartigen Bronzegriff etc.

Möller, P. Der Hunsrücken zur Zeit der Römer.

(Zweiter Jahresbericht des Vereins für Erdkunde
zu Metz. Metz 1880.)

Möller, F. Iu welche Zeit ist der Bau der Römer-
strasae über den Hunsrücken zu setzen. (Jahr-

bücher des Vereins von Alterthumsfreunden im
Rheinlande, lieft 68, S. 8.)

Mommscn , Th. Zu den Inschriften des Nodon-
heiligtliums. (Jahrbücher des Vereins von Alter-

thumsfreunden im Rheinlnnde, Heft 68, S. 53.)

MonteliuB, O. Das Bronzealter und die Marbur-
ger Versammlung. (Correspondenzblatt des Ge-

sammtvereins der deutschen Geschieht«- und
AlterthumBvereine, 1880, S. 28.)

Mook , Pr. Aegyptens vormetallischo Zeit. Mit
13 Tafeln in Lichtdruck nnd 1 lithographischen

Tafel. Würzburg 1880.

Moosmüllor, O. Europäer in Amerika vor Colura-

bus. Regensburg 1879.

Much, M. Niederosterreich in der Urgeschichte.

(Gaea, 17. Jahrgang, 3. Heft, S. 147.)

Müller, Bruno. Die Alterthümer von Old Sarum
bei Salisbury und von Stonehenge. (Verhand-

lungen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-

logie, 1880, S. 250.)

Müller, J. H. Eine Ausgrabung von Hügelgräbern.

(Hannoverscher Courier 1880, Nr. 10568.)
Bei Harpstedt an der 01<k*uburgi»clieu Grenze. Im

Ganzen 45 Hügel umgegraben. von welchen 12 Hügel
und eine beetförmig«? Grabstätte zusammen 172 Urnen,
10 Hügel Knochenhtiufchen, 6 dengl, nur Brandstellen,
Asche und Kohlen, 1 Hügel ein leere» GetVin* und
16 Hügel nichts enthielten. Bei der Ausgrabung
war vorzugsweise Dr. Holtmann betheiligt.

Müllor, J. H. Neu entdeckte Urncnfriedhöfe.

(Correspondenzblatt des Gelammt Vereins der deut-

schen Geschichte- und Alterthumsvereine, 1880,

S. 78.)

Müller, J. H. Dio Rcihengrüber bei Clauen im
Amte Peine. Mit einer Situationskarte und drei

Tafeln Abbildungen. (Zeitschrift das historischen

Vereins für Niedersachseu, 1880, S. 223.)

Naeher. Römisches verschanztes Lager im badi-

schen Odenwald. (Jahrbücher de* Vereins von
Alterthnmsfreundon im Rheinlands , Heft 69.

Bonn 1880, S. 139.)

Naturwissenschaft und Naturanschauung vor

tausend Jahren. (Gaea, 17. Jahrgang, 8. Heft,

S. 129.)

Niemann. Die Burgwälle im Münsterlande. (Be-

richt über die Thätigkeit des Oldonburgor Landes-

vereins für Alterthumskunde, Oldenburg 1879.)

Noire, L. Das Werkzeug und seine Bedeutung für

die Entwickelung der Menschheit. I. philosophi-

scher, II. technologischer Theil. Mainz 1880.

Obst, H. Die deutsche Gesellschaft für Anthro-

pologie, Ethnologie und Urgeschichte bei Voll-

endung des ersten Decenniums ihres Bestehens.

1. 2. (Globus, 39. Bd. Nr. 1 und 2.)

Ohlonsohlager, P. Ueber den römischen Grcnzwall

in Bayern. (Correspondenzblatt des Gesammt-
vereius der deutschen Geschieht«- und Altcrthums-

vereine, 1880, S. 14.)

Ohlenachlager , P. Prähistorische Karte von

Bayern. Mit 3 Karten. (Beiträge zur Anthro-

pologie und Urgeschichte Bayerns, 1880, S. 1.)

Ohnofalach-Richtor, M . Nene Funde aufCypern.

Die Akropolis von Kition und ein Sanctuarinm

dor syrischen Astarte. (Ausland 1879, S. 970.)

Pauli, C. Etruskische Studien. 3. Heft. Die Be-

sitz-, Widranngs- und Grabformeln des Etruski-

schen. Göttiugen 1880.

Peteraen, H. Ueber Schalensteine in Mecklen-

burg. (Jahrbücher des Vereins für mecklenbur-

gische Geschichte und Alterthumskunde, 44. Jahr-

gang. Schwerin 1879, S. 74.)

Prfttorius. Steinkistengräber bei Friedrichshof,

Könitz, Zandersdorf und Butzendorf, Kr. Könitz.

Mit Abbildungen. (Zeitschr. des historischen Ver-

eins für den Regierungsbezirk Marienwerder,

•4. Heft, 1881, S. 135.)

Presuhn, E. Die Römerwege in Nordgermanien.

(Augsburger Allg. Zeitg., Beilage 1881, Nr. 2.)

Rauke, J. Die Felsenwohnungen aus der jüngeren

Steinzeit in der fränkischen Schweiz. (Beiträge

zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns,

1880, S. 206.)

Ranke, J. Bericht über die XI. Allgemeine Ver-

sammlung der deutschen anthropologischen Ge-

sellschaft zu Berlin vom 5. bis 12. August, in

Verbindung mit der ersten Ausstellung vorge-

schichtlicher u. anthropologischer Funde Deutsch-

lands vom 5. bis 21. August 1880. (Correapon-

denzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthro-

pologie, 1880, S. 73. Archiv für Anthropologie,

13. Bd., 1. und 2. Vierteljahrsheft, Beilage.)

Ranko, J. Die vorgeschichtliche Steinzeit im

rechtsrheinischen Bayern. Mit 5 Taf. (Beiträge

zur Authropologie und Urgeschichte Bayerns,

1880, S. 34.)

Reinbock, G. Archäologische Funde in Torgau.

(Ausland 1879, Nr. 52, S. 1039.)
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Reiss, W. and Stübel, A. The necropolis of

Ancon in Peru. A series of Illustration* of the

civilisation and industrie of tbe empire of tho

Inen*. Heing the results of excavntions rnade

on the spot. With the aide of the Generrtl Ad-
ministration of tbe royal Museums of Berlin.

1. part. Berlin 1880. Fol. mit 1 lithogr. und
9 chromolith. Taf. mit 10 Bl. Taf. -Erklärungen.

Zugleich deutsche Aufgabe, die in zehn Lieferun-

gen erscheinen soll:

— — Das Todtcnfold von Ancon in Peru. Ein
Beitrag zur Kenutniss der Cultur und Industrie

des Inca- Reiches. Berlin.

Riesler und Baumann. Alte Befestigungen an
der Breg und oberen Donau. (Schriften des

Vereins für Geschichte und Naturgeschichte der

BaAr und der angrenzenden Landestheile in

Donnueschingen, 3. lieft, 1880.)

Rogge, A. Antwort des Assyriologen Julius Oppert
auf die Frage: Ist Preusscn das Bcrnsteiuland

der Alten gewesen? ( Altpreu&sischc Monats-
schrift, K. F., 17. BdL, 8. Heft.)

Römische Funde aus Neckarau. (Corrcspondcnz-

blatt des Gesaramtvereins d. deutschen Gescliichts-

und Alterthumsvereine, 1880, S. 45.)

RÖmischo Münzfundö in Deutschland. (Ver-

handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthro-
pologie, 1880, S. 106.)

Rosenborg, A. Die Werkstätten des Steinzcit-

alters auf der Insel Rügen. (Zeitschrift für Eth-
nologie, 1880, S. 175.)

Roskoif. Das Religionswesen der rohesten Natur-
völker. Leipzig 1880.

Sarnow. Untersuchung über den Graphitgehalt
Stradouicer Urnen. (Verhandlungen der Berliner
Gesellschaft für Anthropologie, 1880, S. 171.)

Sch&afTh&UBon, E. Die Antbropologenversamm-
lang in Strassbarg. (Jahrbücher des Vereins
von Alterthumsfreunden im Rheinlande, lieft 68.
Bonn 1880, S. 174.)

Soherbring. Gräber bei SzUazcn an der russi-

schen Grenze, Kreis Memel. (Sitzungsberichte
der Prussio, 1880, S. 4.)

Schliemann, H. Ilios, Stadt und Land der Tro-
janer. Forschungen und Entdeckungen in der
Troas und besonders auf der Baustelle von Troja.
Mit einer Selbstbiographie des Verfassers, einer
Vorrede von R. Yirchow und Beiträgen vieler

Gelehrten. Leipzig 1881. Mit circa 1800 Ab-
bildungen, Karten und Pliinen.

Schneider, F. Zierscbeitm aus Gold mit Steinen
und Email. (Jahrbücher des Y’ereins von Alter-
thuiTisfreunden im Rheinland«, Heft 69. Bonn
1880, S. 115.)

Schneider, J. Römische Militürstrassen in Rhein-

land, Westfalen und Hessen-Nassau. (Jahrbücher

des Vereins von Alterthumsfreunden im Rhein-

lande, Heft 68. Bonu 1880, S- 1.)

Schneider, J. Römische Militürstrassen in Rhein-

land, Westfalen und Hannover. (Jahrbücher des

Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinland?,

Heft 69. Bonn 1880, S. 30.)

Schneider, J. Antiquarische Miseellen. (Picks

Monatsschrift für die Geschichte des westlichen

Deutschland, 1880, S. 508.)
KöruerstraB«en, Funde von römischen Alterthümern,

Befestigungen etc.

Schneider, L. Funde von Bydzow und Str&donice

und über schwarzes Thongeräth in Böhmen.

(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f&r

Anthropologie, 1880, S. 74.)

Schneider, I». Böhmens Einwohner zur Zeit des

Tacitus, (Zeitscb. für Ethnologie, 1880, S. 102.)

Schneider, L. Mittheilungen über böhmisch«

prähistorische Forschungen. (Zeitschrift für Eth-

nologie, 1880, S. 196.)

Schneider, L. Eine Münze und Scherben von

dein Hradiste bei Stradonice. Mit Abbildung.

(Verhandlung der Berliner Gesellschuft für An-

thropologie, 1880, S. 142.)

Schneider, L. Die Heimath der Arier. (Verhand-

lungen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-

logie, 1880, S. 76.)

Schulcnburg, W. v. Die GiebelVerzierungen in

Norddeut.schland. (Zeitschrift für Ethnologie,

1880, 8. 27.)

Schulcnburg, W. v. Bemerkungen zur prähisto-

rischen Karte von Burg. (Zeitschrift für Eth-

nologie, 1880, S. 215.)

Schulenburg, W. v. Die Steine im Volksglauben

des Spreewnldes. (Zeitschrift für Ethnologie,

1880, 8. 252.) Mit Abbildungen.

Schulenburg, W. v. Der Schlossberg zu Burg

an der Spree. (Zeitschrift für Ethnologie, 1880,

8. 237.)

Schulz. Funde aus der Gegend von Nauheim.

Mit Abbildungen. (Verhandlungen der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, 1880, S. 212.)

Schulze, H. Das „Jammerholz“ im Kreise Dannen-

berg. (Zeitschrift des historischen Y'eroins für

Niedersachsen, 1880, S. 295.)

Schw&rtz, W. Zweiter Nachtrag zu den Materialien

zur prähistorischen Kartographie der Provinz

Posen. Posen 1880.

Sitzungsberichte der Alterthumsgesellsch. Prnssia

zn Königsberg in Preussen im seehsunddreissig*

sten Y'ereinsjahre, November 1879 bis 1860.

Königsberg 1880.
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Eine begrabene Stadt aus dem Steinzeitalter.

(Europa 1881, Nr. 4.)

Stoltzcnbcrg, R. v. Das Schlachtfeld am Angrivari-

schen GrenzwaUe. (Zeitschrift für Ethnologie,

1880, S. 202.)

StrafTört, H. Zur Pfahlbautenfrage. (Ausland,

1879, Nr. 30, S. 581.)

Tengel. Urnenfund bei Klein- Ballewken , Kreis

Lübau. (Zeitschrift des historischen Vereins für

den Regierungsbezirk Marienwerder, 4. Heft,

1881, S. 134)

Tischler, O. Ueber den Zuwachs der anthropo-

logisch-prähistorischen Abtheilung des Provinzial-

Mnseuma zu Königsberg 1878 und 1879. (Schrif-

ten der physikalisch -ökonomischen Gesellschaft

zu Königsberg, Sitzungsberichte 1880, S. 3.)

Tischler, O. Ueber die Herstellung der alten

Steingeräthe. (Schriften der physikalisch-ökono-

mischen Gesellschaft zu Königsberg, 1880,

Sitzungsberichte, S. 16.)

Zur deutschen Urgeschichtaforschung. (Wissen-

schaftliche Beilage der Leipziger Zeitung, 1881,

Nr. 3.)

V. v. Fand von Thongefässen römischer und vor-

römischer Zeit in Köln. (Jahrbücher des Vereins

von Alterthumsfreunden im Rheinlande, Heft 68,

S. 152.)

Vater. Schädelfnnd und eine Bronzenadel von

Spandau. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, 1880, S. 193.)

Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für An-
thropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Re-

digirt von Rad. Yirchow. Jahrgang 1880. Berlin

1880. S. 1 bi» 256.

Verhandlungen des Anthropologischen Institutes

von Grossbritannien. (Globus 1880, Bd. 37, Nr. 2.)

Viedenz und Virchow. Fundgegenstünde aus

der Mark. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, 1880, 8. 92.) Mit Ab-
bildungen.

Virchow, R. Beitrüge zur Landeskunde der Troas.

Mit 2 lithogr. und 1 chromolithogr. Tafel. Berlin

1879.

Virchow, R. Die Küste der Troo». (Zeitschrift

für Ethnologie, 1880, S. 40.)

Virchow, R. Gräberfelder und Burgwällc von
Ragow bei Lübben, über Rundmarken an der

Kirche von Steinkirchen und über das Burglehn

bei Lübben. (Verhandlungen der Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, 1880, S. 94.) Mit Ab-
bildungen.

Virchow, R. Excursion nach dem Spreewalde,

Arvliiv für Antbro|>ok>glo. Üd. XIU. SuppU-munt.

namentlich nach Burg und dem Batzlin. (Ver-

handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthro-
pologie, 1880, S. 144.)

Virchow, R. und Schulonburg, W. v. Der
Spreewald und der Schlossberg von Burg. Ber-
lin 1880.

Virchow, R. Ueber den Limes romanus. (Ver-
handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthro-
pologie, 1880, S. 108.)

Virchow, R. Untersuchungen in Ostpreussen.
(Verhandlungen dir Berliner Gesellschaft für
Anthropologie, 1880, S. 150.)

Virchow, R. Fundstürke aus einer Höhle bei

Finalmarina an der Riviera. (Verhandlungen
der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 1880,
S. 158.)

Virchow , R. Dio Petersburger Angriffe gegen
Hm. Schliemann. (Verhandlungen der Berliner
Gesellschaft für Anthropologie, 1880, S. 195.)

Virchow, R. Der Spreewald und die Lausitz.

Mit 1 Karte und Holzschnitten. (Zeitschrift für

Ethnologie, 1880, S. 222.)

Virchow, R. Die Ausstellung prähistorischer und
anthropologischer Funde Deutschlands zu Berlin.

(Zeitschrift für Ethnologie, 1880, S. 261.)

Vleutcn, F. v. Ein Fund von sogenannten Regen-
bogenschüsselehen in der Nähe von Bonn. (Jahr-

bücher des Vereins von Altertkumsfreunden im
Rheinlande, Heft 68, S. 61.)

Vogol, A. Der Grafbügel bei Staffelde und da»
Dorf Deine. Mit Abbildungen. (Baltische Studien,
30. Jahrgang, 3. und 4. Heft. Stettin 1880.)

V088 , A. Ueber Gürtelhaken. Mit 1 TafeL (Ver-

handlungen der Berliner Gesellschaft für Anthro-
pologie, 1880, S. 105.)

Voss, A. Steingeräthe aus Yucatan. Mit Abbildun-
gen. (Verhandlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, 1880, S. 237.)

Vosa, A. Photographisches Album dor Ausstellung
prähistorischer und anthropologischer Funde
Deutschlands in Originalaufnabmen von C. Gün-
ther. Berlin 1880.

Wagner, E. Statuette des Mensur aus Eutingen
bei Pforzheim. Mit 1 Tafel. (Jahrbücher de»

Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlaudc,

Heft 68, S. 59.)

Woerth, E. aus'm. Römische Glaser. Mit Tafel

1 bis 6. (Jahrbücher des Vereins von Alterthuins-

freunden im Rheinlande, Heft 69. Bonn 1880,

S. 49.)

Weerth, E. aus’m. Fränkischer Kirchhof in Co-

boru an der Mosel- Mit Abbildung. (Jahrbücher

Digitized by Google



10 Verzeichnis der anthropologischen Literatur.

den Vereins von Alterthurasfreunden im Rbein-

laude, Heft 69. Bonn 1880, S. 59.)

Weerth, B. aus’m. Vorläufiger Bericht über die

neuen Ausgrabungen bei Xanten. Mit 1 Tafel.

(Jahrbücher des Vereins von Altertbumsfreundeu

im Rheinlande, Heft 69. Bonn 1880, S. 68.)

Weiss. MauövererlebniB8e eines Dilettanten in

der Alterthamswissenschaft. (Archiv für Ge-

schichte und Alterthümer der Herzogthüraer

Bremen und Verden und des Landes Iladeln au

Stade, 7. Bd., 1880.)

Wongen, v. d. Urnenfund in einer Höhle von
Schlesien. (Corre&pondenzblatt der deutschen

Gesellschaft für Anthropologie, 1880, S. 56.)

Womeburg, A. Die Wohnsitze der Cherusker

und die Herkunft der Thüringer. (Jahrbücher

der köuigl. Akademie gemeinnütziger Wissen-

schaften zu Erfurt, X. F., Heft 10.)

Wigger, F. Bericht des Ibrahim ihn Jakub über

diu Slaven aus dem Jahre 973. (Jahrbücher des

Vereins für mecklenburgische Geschichte und
Altertbumskunde, 45. Jahrgang, 1880, S. 1.)

Wildhagen , H. Kegelgrab von Friedrichsruhe.

(Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische

Geschichte und Alterthumskunde, 45. Jahrgang.

.Schwerin 1880, S. 267.)

Witt. Die prähistorischen Funde im Kreise Obor-

nik u. a. (Posen). (Verhandlungen der Berlinor

Gesellschaft für Anthropologie, 1880, S. 161.)

Wittkopf. Ein merkwürdiges Hünengrab. (Archiv

für Geschichte und Alterthümer der Hcrzog-
thüraer Bremen und Verden und des Landes
Hadeln zu Stade, 7. BdM 1880.)

Wolf, Th. Eine hieroglyphische Steininschrift

aus Ecuador. Mit Abbildungen. (Verhandlungen

der Berl. Gesellschaft f. Authrop., 1880, S. 222.)

Wolf. Die Aufdeckung und Aufnahme der zu

Deutz gefundenen Reste eines römischen Castrums.

Mit 2 Tafeln. (Jahrbücher des Vereins von Alter-

thumsfreunden im Rheinlande, Heft 68. Bonn
1880, S. 13.)

Wolters, P. Neue Inschriften aus Bonn. Mit
1 Tafel. (Jahrbücher des Vereins von Alterthums*

freuuden im Rhcinlande, Heft 69. Bonn 1880,

S. 45.)

Zangemeister, K. Inschriften der Dea Moguntia,

von Neckarau, Kreuzwald und Daxlanden. (Jahr*

büchcr des Vereins von Alterthumsfreundcn im
Rheinlande, Heft 69, Bonn 1880, S. 34.)

Zapf, L. Die Muldensteine des Fichtelgebirges.

Mit 1 Tafel. (Beiträge zur Anthropologie und
Urgeschiche Bayerns, 1880, 8. 99.)

Zapf,!«. Wallstelle im Fichtelgebirge. Mit Abbil-

dung. (Verhaadlungen der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, 1880, S. 140.)

Zeitschrift für Ethnologie. Organ der Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte. Redactionscommission: R. Hart-

mann, R. Virchow, A. Voss. 12. Jahrgang, 1880.

Berlin 1880, Heft 1 bis 5, S. 1 bis 332.

n. Oesterreioh.

Alton, J. Beiträge zur Ethnologie von Ostladinien.

Innsbruck 1880.

Babsch, Fr. Die alten Germanen in der Universal-

geschichte und ihre Eigenart Wien 1880.

Bachmann, A. Die Völker an der Donau nach
Attilas Tode. (Arch. für östorr. Geschichte, 1880.)

Cermack, C. Die Ornamentik auf den alten in

der Umgebung von C&Blau in Böhrnon Vorgefun-

denen Grabgefässen. Mit 1 Tafel. (Mitteilungen

der anthropolog. Gesellschaft in Wien, Bd. 10.

Wien 1880, 8. 281.)

Deschmann, C. Ueber die neuesten Funde in

den heidnischen Hügelgräbern (Gomile) in der

Umgebung von St. Margarethen in Untcrkrain,

Bezirk Nassen fuas. (Mittheilungen der anthro-

pologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10. Wien
1880, S. 12.)

Deschmann, C. und Hoohstetter, F. v. Prähi-

storische Ansiedelungen und Begräbnisstätten
in Krain. Erster Bericht der prähistorischen

Commission der matheinatisch-naturwissenschaft-

lichen (."lasse der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften. Nebst einem Anhang von J. Szombathy
über zwei Skelete ans den Gräbern von Roje bei

Möräntsch in Krain. Mit 18 Figuren im Text
und 22 Tafeln. (Aus den Denkschriften der

kaiserl. Akademie der Wissenschaften). Wien
1879.

Die Ergebnisse der von der prähistorischen Com-
mission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften
im Jahre 1878 veraulassten Forschungen und
Ausgrabungen. (Mittheilungen der anthropolo-

gischen Gesellschaft in Wien, 1879, S. 70.)

Fligior. Neuere ethnologische Entdeckungen auf

der Balkanhalbinsel. (Mittheilungen der an-
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thropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10.

Wien 1880, S. 202.)

Pligier. Die Psyche dos thrakischen Volkes. (Mit-

theilungen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien, Bd. 10. Wien 1880, S. 261.)

Pocke, P. Pr. Aus dem Ältesten Geschichtsge-

biete Deutschböhmens. Eine geschichtliche Durch-

forschung des Hübe- und Eulauthales sammt Um-
gebung (an der sächsischen Grenze) von frühester

Zeit bis in die Gegenwart. 2 Bde. Königswald

1879.

Geitier. Die Sage vom Orpheus -Orfen der Rho-

dope -Bulgaren. (Mittheilungen der anthropolo-

gischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10. Wien 1880,

8 . 165.)

Geitier. Die Juda in den Mythen der Balkan-

völker. (Mittheilungen der anthropologischen

Gesellschaft in Wien, Bd. 10. Wien 1880, 8. 197.)

Gooss, C. Carl Torma’s neue Forschungen über

die Geographie des alten Dactens. (Archiv des

Vereins für siebenbürgischc Landeskunde, N. F.,

16. Bd., 1. lieft.)

Gurlitt. Ueber Thongefässe und die Entwicke-

lung ihrer Ornamentik. (Mittheilungen der an-

thropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10.

Wien 1880, S. 34.)

Heger, Franz. Alte Steinkistengräber bei den

Orten Webeschau und Schallan unweit* Teplitz.

(Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft

in Wien, BcL 10. Wien 1880, S. 229.)

Heger, F. Durchgrabung zweier Tumuli in der

Nähe von Ilradzun hei Pilsen. (Mittheilungen

der anthropologischen Gesellschaft in Wien,

Bd. 10. Wien 1880, 8. 280.)

Jenny, S. Bauliche Ueberreste von Brigantium.

(Mittheilungen der kaiserl. königl. Centralcom-

mission zur Erforschung und Erhaltung der

Kunst- und historischen Denkmale, 6. Bdn 4. Hft.)

Kanitz, F. Die Ethnographie auf der Pariser

„Exposition des scienceB anthropologiquea.“

(Ausserordentlicho Beilage zu den Mitteilungen

der anthropologischen Gesellschaft in Wien,

Bd. 12, 1880.)

Karner, L. Künstliche Höhlen in NiederöBter-

reich. Mit 2 Tafeln. (Mittheilungen der anthro-

pologischen Gesellschaft in Wien, 1880, Bd. 9,

8. 289.)

Kenner, Fr. Die Römerorto zwischen der Traun

und dem Inn. (Sitzungsberichte der kaiserl.

königl. Akademie der Wissenschaften zu Wien,

Bd. 92.)

Kenner, Fr. Römische Sonnonuhren aus Aqnileja.

(Mittheilungen der kaiserl. königl. Centralcom-

mission zur Erforschung und Erhaltung der

Kunst- und historischen Denkmale, 6. Bd., l.Heft.

Wien 1880.)

Kittl, E. Neuere prähistorische Funde im mitt-

leren Goldbachthale. Mit 1 Abbildung. (Mit-

teilungen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien, Bd. 10. Wien 1880, S. 264.)

Kittl, E. lieber Spuren einer prähistorischen An-
siedelung bei Schwechat Mit 1 Tafel. (Mit-

theilungen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien, 1880, Bd. 9, 406.)

Kohn, A. Mainow’s ethnographische Forschungen
im Innern Russlands. (Mittheilungen der an-

thropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10.

Wien 1880, S. 273.)

Krasser, F. A. Höhlenfunde bei Brünn in Mähren.
(Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft

iu Wien, Bd. 10. Wien 1880, S. 284.)

Kunz, C. II museo civico di antichita di TrieBtc.

Trieste 1879. Mit 4 Tafeln.

Laube, G. C. Ueber Reste vorhistorischer Cultur
aus der Gegend von Teplitz. (Mittheilnngen

des Vereins für Geschichte der Deutschen in

Böhmen, 13. Jahrgang, S. 176.)

Luschan, F. v. Ueber althosnische Gräber. (Mit-

teilungen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien, Bd. 10. Wien 1880, S. 104.)

Luschin von Ebengereuth, A. Ritter. Ueber
Orts- und Personennamon in Krain. (Mittheilun-
gen der anthropologischen Gesellschaft in Wien.
Bd. 10. Wien 1880, 8. 47.)

Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft

in Wien. Redigirt von Fr. Ritter von Hauer,
C. Langer, M. Much, Fr. Müller, S. Wahrmann,
J. Woldrich. Bd. 9. Mit 21 Tafeln und 36 Ab-
bildungen im Text; Bd. 10, Nr. 1 bis 9. Mit
9 Tafeln und Abbildungen im Texte. Wien 1880.

Much, M. Bericht über die Versammlung öster-

reichischer Anthropologen und Urgeschichta-

foracher am 28. und 29. Juli 1879 zu Laibach.

Mit 12 Abbildungen. (Mittheilungen der an-
thropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10.

Wien 1880.)

Much, M. Das vorgeschichtliche Kupferbergwerk
auf dem Mitterbcrg hei Bischofshofen (Salzburg).

Mit 15 Textillustrationen. Wien 1879.

MüUner, A. Ueber anthropologische Forschungs-
ergebnisse aus Untersteiermark und über die

Methode des Vorgehens bei den Arbeiten auf
dem Gebiete der Anthropologie und Urgeschichte.

(Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft

in Wien, Bd. 10. Wien 1880, S. 38.)

Obermüller, W. Ueber die Bevölkerung Noricums.
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(Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft

in Wien, Bd. 10* Wien 1880
, S. 90.)

Osborno, W. Zur Beurtheilung des prübistori-

schen Fände» auf dem Ilradischt bei Stradonic

in Böhmen. Mit 6 Tafeln. (Mittheilungen der

anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10.

Wien 1880, S. 234.)

Pichler, Fr. Etruskische Reste in Steiermark und

Kärnten. (Mittheilungen der kaiserl. königl.

Centralcommission zur Erforschung und Erhal-

tung der Kunst* und historischen Denkmale,

6. Bd., 2. Heft, 1880.)

Podbereaki, A. Zur Dämonologie des ukraini-

schen Volkes aus Volkswagen im Kreis Czehryn.

Krakau 1880. Polnisch.

Polak, J. E. Votivbronzen ans Ekhatana (1 lama-

dun). (Mittheilungen der anthropologischen Ge-

sellschaft in Wien, 1880, 9. Bd., S. 403.)

Prinsinger, A. Der vorchristliche Sonnendienst

im deutschen Südosten. (Mittheilungen der Ge-
sellschaft für Salzburger Landeskunde, 1880,

S. 101.)

Richter, E. Die Funde auf dem Dürenberge bei

Hallein. II. Nachträge. (Mittheilungen der Ge-
sellschaft für Salzburger Landeskunde, 1880,

S. 91,)
111. Funde in liallein. IV. Funde aus dem Innern

des Herges. V. Bericht über eine Schürfung nach
Altert li Ürnern am Dürenberge. Von Dr. A. Frin-
zinger.

Riehl, G. Die Ilauslöcher in Niederosterreich.

(Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft

in Wien, 1880, Bd. 9, S. 342.)

Scheyer. Untersuchung der lleidengräber in der

Waldung Dobrava auf dem Gute Untererken-

stein in Kraiu. (Mittheilungen der anthropolo-

gischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10. Wien 1880,

S. 76.)

Tomaachek, W. Die vorslavischo Topographie

der Bosna, Herzegowina, Crna-gora und der

angrenzenden Gebiete. (Mittheilungen der kaiserl.

königl. geographischen Gesellschaft in Wien, N.

F., 13. Bd., Nr. 12.)

Torma, C. Repertorium ad literaturam Daciae

archaeologicam et epigrapbicani. Ediditcommissio

acad. scicut. hung. archaeologica. Budapest 1880.

Torma, C. Puhlication neuer römischer Inschrif-

tenfnnde aus Siebenbürgen. (Correspondenzblatt

des Vereins für siebenbürgische Landeskunde,
3. Jahrgang, Nr. 2, 1880.)

Vlach, J. Die ethnographischen Verhältnisse Süd*

ruHalauds in ihren Hauptepochen von den älte-

sten Zeiten bin auf das erste Erscheinen der

Slaven. (Mittheilungen der kaiserl. königl. geo-

graphischen Gesellschaft in Wien, 1879, S. 449,

505, 553.)

Wiedermann, I«. Ein Tumnlus bei Kogl. (Mit-

thcilangen der anthropologischen Gesellschaft in

Wien, 1880, 9. Bd M S. 405.)

Wurmbrand, Graf G. Ueber die Methoden an-

thropologischer Forschung. (Mittheiluug der

anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. 10.

Wien 1880, S. 60.)

Zillner, F. V. Zur Geschichte des salzburgischen

Sulzwesens. (Mittheilungen der Gesellschaft für

Salzburger Landeskunde, 1880, S. 1.)

1 . Die Alaunen der Alpen. 2. Die norischen Salz-

werke in römischer Zeit u. s. w.

HI. Schweiz.

Amberg, B. Römische und alamannische Funde
bei Kottwill. (Der Gescbichtsfrcund. Mitthei-

lungen deB historischen Vereins der fünf Orte

Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug,

34. Bd., 1879.)

Anzeiger für schweizerische Alterthnmskunde. In-

dicateur d'antiquites suissus, Jahrgang 1880 und
1881, Nr. 1.

Bernoulli, J. J. Katalog für die antiquarische

Abtheilung des Museums in Basel (mit Aus-
schluss der Pfahlbauten und ethnographischen

Alterthümer). Basel 1880.

Burckhardt-Biedermann. Ueber die Stadtmauer
von AugQsta Raurica. Ausgrabungen der histo-

rischen uud antiquarischen Gesellschaft in Basel

1877 bis 1879. (Anzeiger für schweizerische

Alterthumskunde, 1880, S. 29.)

Daguct, A. Aventicuai, ses ruines et son histoire.

(Museo neuchatelois, 1880, aoüt.)

Feilenberg, Edm. v. Antiquarische Misccllaneen.
(Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde,

1880, S. 46.)

1. Ein neues Reihengrab bei Iti'zenhach. Yergl.
Antiquarischer Anzeiger 1871, 8. 240. Auf beiden
Beiten den Schädel» je eine Fibel von Bronze, in der
Bruptgegend zwei andere und desgleichen weiter
unten. An einer Hand zwei Hinge vun Bronze und
einer von Silber, an der anderen ein Bronzering.
2. Antiquitäten aus dem Wallis. Hkeletgrab auf dem
Kapelleuhtigel bei Balgeich : an den Armen de* Skelet»
schwere Bronzeringe; nicht weit davon Statuette
von Terracotta

,
Oet'aasaclierben und römische Mud-
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zen: Julia Mammiia, Trajan, Hadrian. Constautin etc.

Begleichen auf dem hochgelegenen Plateau voll Er*

sehmatt Reihengrälier.

Fricker, B. Funde in Baden. (Anzeiger fClr

schweizerische Alterthnraskunde 1880, S. 46.)

Komische Ziegelstücke, Fragmente von Heizrohren,
Hohlziegeln und glasirten Wasserrohren. Kupfer*
münzen aus der Kaiserzeit.

Grangier, L. Brief an Herrn Dr. Ferdinand Keller.

(Anzeiger für schweizerische Alterthuuisknnde

1880, S. 71.)

Fund in einem Walde, genannt Pralet, bei dem
freiburgiseben Dorfe Chntonnaye : in eluetn gron*«?u

Sternhaufen eine Anzahl Kupferstücke, Eisenbleche
von der Länge mehrerer Meter

,
zwei Arten von

Bronzeflbaln
,

ein Goldreif von 75 cm Umfang und
und 27 g Gewicht.

Gross, V. Le canoi lacustre de Vingreis (lac de

Bienne). (Anzeiger für schweizerische Alter-

thumekundo 1880, S. 69.)

Au» einem au*gehöhlten Eichenstamme, hinten ge-

rade abgeschnitten und vorn mit einer spornartigen

Verlängerung, im Ganzen 9,55 m lang und 73 bis

90 cm breit.

Hagon. Brief an Herrn Dr. Fcrd. Koller in Zürich.

(Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde

1881, S. 101.)

Bezieht sich auf die Wiederauffimlnng einer ver-

schollenen römischen Inschrift, die bei Momuieeu,
Inscript. confoed. Helv. Kr. 192 verzeichnet ist.

Keller, F. Prähistorische Eisenharren. (Anzeiger

für schweizerische Alterthuinakundc 1880, S. 25.)

KeUer, F. Funde auf dem grossen Hafner. (An-

zeiger für schweizerische Alterthumskunde 1880,

S. 25.)

Auf einer Untiefe im Zürich«** Beste einer alten

Pfahlbnitiinsiedelung mit Geiassscherbeu und einzel-

nen Bronzen.

Keller, Ford. Alamnnnische Gräber za Otten-

bach (Zürich). (Anzeiger für schweizerische

Alterthunnskunde 1881, S. 106.)

Heiheugrübet* mit sieben gut erlialtcuen Skeleten,

einem langen zweischneidigen Schwert« («patli»),

einem kurzen dolchartigen (scramasux), einer Anzahl
Zierknüpfe, einem Korallenschmuck, eisernun Messern
und Fragmenten von Bronzeringen.

Kind, C. Ein Gräberfund in Castaneda. (Anzeiger

für schweizerische Alterthumskunde 1880, S. 70.)

Etruskische* Grab. Bemsteinperlen, 26 Fibeln, ein

Gürtschkw», Ohrgehänge, Bronzeringe, besonders zwei

kupferne Henketgeßi«*n, kleine Trageimer darstellend

und jedes etwa 3 Liter fassend.

Modoux. Observation« sur les voies romaines

dans les cantons de Fribourg et de Vaux. (An-

zeiger für schweizerische Alterthumskunde 1881,

S. 103.)

Morel -Fatio. Lea sanitäres de Chamblandes.

(Anzeiger für schweizerische AJterthumBkunde

1880, S. 45.)
Kistengrüber mit Skeleten, Eberzähnen als Schmuck

und einer Meermuschel. Die Leichen in hockender
Stallung beigesetzt.

Quiquerez, A. Antiquitcs burgondes. (Anzeiger

für schweizerische Alterthumskunde 1880, S. 27.)

IV. England.

Archaeologia Cambrensis, vol. X, London 1879.

Baker, R. S. On the discovery of Anglo-Saxon
remains at Desborougb, Northamptonshire. (Ar-

ohaeologia, vol. XLV, London 1880, p. 466.)

Boaanquot, 8. R. Hindoo-Chronology and ante-

dilnvian history. London 1880.

Brent, John. On glass beads with a chevron

pattern. (Archaeologia, vol. XLV, London 1880,

p. 297.)

Brett, W. H. Legends and Myths of the abori-

ginal Indians of British Guiana. London 1880.

Bruce, J. Collingwood. The excavations at South
Shields, Durham. ( Archaeologia, vol. XLVI, Lon-
don 1880, p. 163.)

Bruce, J. Collingwood. On the forum of the

Roman Station at Cilurnnm. (Archaeologia,

vol. XLVI, Ixmdon 1880, p. 1.)

Buckland, A. W. Kotes on some Cornish and
Irish pre-historic monuments. (The journal of

the anthropological Institute of Great Britain

and Ireland, 1880, p. 146.)

Buokler, G. C'olchester Castle a Roman building.

Colchester and London. 1876 bis 1879.

Cooper, Cooper. Account ofa discovery of Roman
coins in Bedfordsliire. (Proceedinga of the so-

ciety of antiquaries of London 1880, p. 271.)

Day, Th. Account of the discovery of a bronze-

Bpear head near Cork. (Proceedinga of the So-

ciety of antiquaries of London 1879, p. 202.)

Dennis, G. The eities and cemeteries of Etrurio.

Rovisod edition, recording the most recent dis-

coveries. 2 vols. London 1878.

Elger, T. G. Account of the discovery of two

Roman coffins near Sandy Station. (Proceedinga

of the society of antiquaries of London, 1879,

p. 201.)
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Forguson, R. S. Report on recent archaeological

discoveries in Cumberland. (Proceedings of the

society of antiquaries of London, 1H79, p. 205.)
Komische Steininschrift und Alterthiimer.

Flinders, Petrie. Stonehenge: plane, dcscription

and theories. London 1880.

Foster, W. K. Collection of bronze implements

found in the lake dwellings at Peschiera, Italy.

(Proceedings of the society of antiquaries of

London 1879, p. 215.)

Fowlcr, J. On the process of decay in glass, and,

incidentally , on the composition and texture of

glasB at different periods, and the history of ita

mannfactnre. (Archaoologia, vol. XLVI, London
1880, p. 65.)

Franke, Aug. W. Note« on a sword found in

Catterdale, Yorkshire, exhibited by Lord Wbarn-
cliffe, and on other examples of the sarae kind.

(Archaoologia, vol. XLV, London 1880, p. 251.)

Geikio, J. Prehistoric Europe. A geological sketeb.

London 1881.
Mit Karten und Illustrationen.

Gower, G. W. G. Lcveaon, G. Notes of recont ox-

cavations at Titaey. (Prooeedings of the society

of antiquaries of London 1879, p. 211.)

Greenwell, W. Two incense cupB and the cover

of ono of them, found in Wiltahire. (Proceedings

of the society of antiquaries of London 1879,

p. 175.) Mit Abbildungen.

Hall, G. Romo. An account of researches in an-

cient circular dwellingB near Birtley, Northum-
berland. (Archaeologia, vol. XLV, London 1880,

p. 355.)

Harkncss, R. and 8talkor, V. Notice of the dis-

covery of a eist and its contents at Moorhouse
Farm, Brougham, Westmoreland. (Archaeologia,

vol. XLV, London 1880, p. 411.)

Hooppeil, R. E. Vinovium: the bnried Roman city

at Binehestor, in the couuty of Durham. A lec-

ture. Auckland 1879.

Howorth, H. H. The ethnology of Gernmny,
part IV. The Saxons of Nether Saxony. (The
journal of the anthropological institute of Great
Britain and Iroland, 1880, p. 406.)

Howorth, H. H. The spread of the Slaves, part III.

The northern Serbe or Sorabians, and the Obodriti.

(Thejournal of the anthrop. institute of great Bri-

tain and Ireland, 1880, p. 181.)

The Archaeological Journal, vol. XXXVI, Lon-
don 1879.

The journal of the anthropological institute of

Great Britain und Ireluud, vol. IX, London 1880.

Keller, Ford. An Etruscan war chariot of bronze

from the lake dwellings. (Prooeedings of the

society of antiquaries of London, 1879, p. 95.)

Knowles, W. J. Portstewart and other Amt fac-

tories in the north of Ireland. (The Journal of

the anthropological institute of Great Britain

and Irelaud, 1880, p. 320.)

Laateyrie, Count Ford. de. On two gold Orna-

ments of the time of Theodoric, preserved io the

museura at Ravenna. (Archaeologia, voL XLVI,

London 1880, p. 237.)

Lavor
, H. Notes on certain mounds known aa

the Salting Mounds of Essex. (Proceedings of

the society antiquaries of London, 1880, p. 269.)

Leader, J. D. The Roman manumission plstea

found iu april 1761 in the Rivelin Volley, oear

Sheffield. (Proceedings of the society of »nti-

quaries of London, 1879, p. 151.)

Lee, J. E. Account of some enve explorationa at

Tor Bryant. (Proceedings of the society of anti-

quaries of London, 1880, p. 247.)

Lewis, A. L. Notes on some irish antiquities.

(The journal of the anthropological institute of

Great Britain and Ireland, 1880, p. 137.) Mit

einer Tafel.

BetrifTt hauptsächlich Steindenkmäler.

Lukis, W, C. Report on the prehistoric monu-

ments of Devon and Cornwall. (Proceedings of

the society of antiquaries of London 1 880, p. 285.)

Milinan, H. Salusbury. On the milites stationarii

of the Romans. (Archaeologia, voL XLV, Lon-

don 1880, p. 349.)

Mortimer. „Kemp How“, Cowlam. (The journal

of the anthropological institute of Great Britain

and Ireland, 1880, p. 394.)
Kin Hügel mit heidnischen Gräbern und Besten

vou Wohnstätten.

Nööbitt, Alex. On wall decorations in sectilo

work as used by the Komnns. (Archaeologia,

vol. XLV, London 1880, p. 267.)

Nicholson, Ch. On some rock carvings found in

the neighbourhood of Sydney. (The journal of

the anthropological institute of Great Britain

and Ireland, 1880, p. 31.)

Payne, G. Roman grave discovered at Bayford,

Sittiugbourne. (Proceedings of the society of

antiquaries of London, 1879, p. 202.)
8ch<»n«* ülasgofsMe

, Hronzevaae, Thougefäase und

einige Gerätlie.

Payne, G. Recent discoveries ofRoman and Saxon

remains near Sittingbourne. (Proceedings of tlie

society of antiquaries of London, 1880, p. 275.)

Peck, W. Emora. Notes on the Keep, the Roman
Pharos and the Shafts at the Shot Yard Batten1

,

Dover Castle. (Archaeologia, vol. XLV, London

1880, p. 328.)

Price
,
F. G. Hilton. Trellech. (The journal of

the anthropological institute of Great Britain and

Ireland, 1880, p. 51.) Mit einer TafeL
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15Verzeichntes der anthropologischen Literatur.

Eine alte Ort»cliAft ungefähr fünf Meilen von Mon-
montli, die manche Spuren den Alterthum», l»«*on<ler»

drei groane Monolithen enthüll. ,The name in pro»

bably derived from Tn-lech
,

tho town of »tone«,

Trvlech, or Tairlecli, t-he three itone«; the are from
tke pebble bed of the old red «audstone.

Price, F. G. H. A monograpli of tho Gaults.

London 1880.

Proceedings of tho society of antiquarica of Lon-
don, vol. VIII, Nr. II und UI, 1880.

Bolleston, G. Furt her researches in a Anglo-

Saxon cemetery nt Trilford, with remarks on the

northern limit of Anglo-Saxon crcmation iu Eng-
land. (Archaeologia, vol. XLY, London 1880,

p. 405.)

Sandwith, Thomas B. On the different stylen

of pottery found in ancient toiuba in the Island

of Cyprus. (Arohaeologia, vol. XLY, London
1880, p. 127.)

8carth, H. M. Report on the archoeology of

Sommersetshire and especially of some exca-

vationa at Madgley Wedmore the eite of a roanor-

house of King Alfred. (Proceedings of the society

of antiquaries of London 1879, p. 169.)

Schliomann, H. On the site of the Ilomeric Troy.

(Archaeologia, vol. XLY, London 1880, p. 29.)

Schliomann, H. Ilios, the city and country of

the Trojans. Tho results of researches and dis»

coveries on tho site of Troy and throughont tho

Troas in the ycars 1871, 1872, 1873, 1878 and
1879. With mapB, plans and abont 1880 illustr.

London 1880.

Smith, W. G. Palaeolithic implements from tho

vallov of the Brent. (The journal of tho anthro-

pological institute of Great Britain and Ireland,

1880, p. 316.)

Sollas, W. J. On some Eskimos' bone implements

from the east coast of Greenland. (The journal

of the anthropological Institute of Great Britain

and Ireland, 1880, p. 329.) Mit 1 Tafel.

Surrcy. Archaeological Collection*, vol. VII. Lon-
don 1879.

Susscx. Archaeological CollectionB, vol. XXIX,
Lewes 1879.

Swann, J. SackviUe. Notes on the discovery of

a Roman villa at Holcombe, Devon. (Archaeo-

logia, vol. XLY, London 1880, p. 462.)

Transactiona of the Curaberland aud Westmore-
land archaeological society, vol. 1Y, Kendal 1879.

Tylor, E. B. Remarks on the geographical diBtrihu-

tion of gamea. (Tho jonrnal of tho nnthropolo-

gical Institute of Great Britain and Ireland, 1680,

p. 23.)

Wake, C. Staniland. The primitive human family.

(Tho journal of the anthropological institute of

Great Britain aud Ireland, 1880, p. 3.)

Walhouse, M. J. Rag-bushes and kindred ob-

scrvances. (The journal of the anthropological

institute of Great Britain aud Ireland, 1880, p. 97.)

Westwood, J. O. Lapidarium Walliae. Tho
early inscribed and sculptured «tonen of Wales.

Oxford 1880.

WiUett, E. H. On flint workings at Cissbury,

Sussex. (Archaeologia, vol. XLY, London 1680,

p. 337.)

Wylio, W. M. Account of a bronze celt found

in Italy. Mit Abbildung. (Proceedings of the

Bociety of antiquarics of London, 1879, p. 146.)

Da» sehr schbue Stück befindet sich im Provinzial-

Museum zu Hannover.

Wylie, W. M. Account of Borne Pfahlbau disco-

veries in the lake of Bienne and Neuch&tel.

(Proceedings of the Bociety of antiquaries of

London, 1880, p. 250.)

Wylio, W. M. On the Alban necropolis, said to

have been covered up by a volcanic emptiou.

Mittheilung von Seiten des Padre Raff. Garucci.

(Archaeologia, vol. XLY, London 1880, p. 375.)

V. Belgien.

Bulletin des comroissions royale« durt et d'archeo-

logie. Dix-neuvieme aunüo. Bruxelles 1880.

Galesloot, L. Essai sur l'origine, l'anciennctö et

le nivellement de nos chemius ruraux et sur leur

contomporaneete avec nos grands etangs. (Bulle-

tin des commissions royales d’art et d’archeologio

ii Bruxelles, 1880, p. 257.)

Piot, Ch. Un cimetiere nervo -romain ä Jumet.

Signification des silex y trouves et dos pierres

recueillie« dans dautres tombeaux ancicna. (Bul-

letin des commissionfl royales d’art et d’archeolo-

gio u Bruxelles, 1880, p. 240.)
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VI. Dänemark.
{Von J. Mestorf.)

Aarböger f«r Nordisk Oldkyudighcd og Historie,

udgivnu ttf det Kougclige Nordiske Oldskrilt-

Selskab 1880. Kjöbenhavn, i Commission i den

Gyldendalske Boghnndel.
Inhalt. Heft I. Jörgensen, A.D.: Rlesvigs gamlc

Stadsret. — Schiern, F. Om en ethnologisk Gaad«
fra Üldtideti. — Kritische Betrachtungen über die

von Pompon i us Mein erzählte Geschichte von den
Indiern

,
welche einBt aus der indischen See durch

gewaltige Stürme verschlagen, au di« Küste Ger-
munieuH angetrieben seien und iu die Gewalt de*
Königs der Bojer gerathen, welcher sie dem damals
in Gallien stehenden Proconsul Quintu* Metellus
Celer als Geschenk übergab. — Heft II. Undset
Ingvald: Fra Norges äldre Jernalder (*. die nor-

' wegUchen Referat«). — Heft III und IV. Müller,
Sophns: Dyreornamentiken i Norden (siehe die
Referate).

Engelhardt, C. L’ancien äge de fer en Selande

et dana la partie orientale dn Danmark. Les
gepult urcs k Squelettea. Traduit par Benuvoi«.

(Extrait des Mem. d. Antiqu. du Nord 1878 —
1879.) Copenhague 1880. (Vergl. Archiv für

Anthropologie, Bd. XI, Referate, S. 473.)

Engelhardt, C. I)a« Museum für nordische Alter*

thümer in Kopenhagen. Wegweiser für die Be-

dachenden. Dritte Ausgabe. Kopenhagen 1880.

44 Seiten in 8°. Mit zahlreichen Figuren in

Holzschnitt.
Mit kurzen Erläuterungen über die verschiedenen

Culturperioden und Beschreibung besonders inter-

essanter und schöner Gegenstände.

Engelhardt, C. in der Berlingske Tidendo vom
26. Jan. 1881. Bericht über neuerdings in Jüt-

land aufgedeckte Gräber der jüngereu Eisenzeit.

(Siehe die Referate.)

Memoircs de« Autiquairen du Nord. Nouvelle

serie 1878 — 1879. 130 S. iu 8°. mit 7 Tafeln.

En coniiniseion dans la librnirie de Gyldeudnl.
Inhalt. Engelhardt, 0. L’ancien äge du fer en

Rolande et dans la partie oriental« de Dnuumrk. —
Vedel, E. Nouvelle reclierches tur läge de fer dans
l’lle de Bornhoün (vergl. Archiv, Bd. XII). — Wor-
saae, J. J. A. La civilisation Danoiso a l’6poque
des Vikings.

Steenstrup, Japctus. Neueste Beitrüge zur Kunde
der vorhistorischen Fauna in Dänemark. (Ovor-

sigt over det kongl. Videnskabcrnes Selskahs for-

handl. ctc. f. 1880. Nr. 2. S. 132 bis 146,

PL IV.) S. die Referate.

Worsaae, J. J. A. On the Preservation of national

Antiquities and Monument« in Denmark (1879).

Worsaae, J. J. A. La conaervation des Anti-

quitos et des Monument« Nationaux en Däne-

mark. Copenhague 1878. (Vergl. da« Referat

über die Originalausgabe in dänischer Sprache.

Archiv, Bd. XI, Referate, S. 469.)

Worsaae, J. J. A. La civilisation Danoise k l’e-

poque des Vikings. Traduit par l'abbe L. Morillot.

Extr. de« Mein. <L Antiqu. d. Nord 1878— 1879.

Copenhague 1880*

Das Original erschien 1873 in der Zeitschrift „Fr»
Videnskabeus Verden - und ist seiner Zeit von uns
angeküudigt worden.

Worsaae, J. J. A. Nordens Forhistorie efter

satutidige Mindesmfirker. Kjöbenhavn, Gylden-

dalsko ßoghandcl, 1881. 97 S. in 8°. mit einer

Karte.
Von der ersten Ausgabe dieser Schrift, welche in

der Lettcrstedt'echeu nonlischen Zeitschrift Tür Wissen-

schaft, Kunst und Industrie (Stockholm I87t^ lieft 1

bis 3) veröffentlicht wurde, erschien im Jahre 1878,

im Verlage von Otto Meissner in Hamburg, eine

deutsche Uebersetzung. Die vorliegende neue Original-

ausgabe in Bachform ist nach mancher Richtung er-

weitert und namentlich hat der Abschnitt über die

ältere Eisenzeit durch die eingeschaltete neue Aus-

legung der Figuren auf den beiden Uoldhürneru vou
Gal leb uns eine bedeutende Erweiterung erfahren.

(Vergl. ein frühere« Referat, Archiv, Bd. XI. Referat«,

8. 479.)

Worsaae, J. J. A. Erklärung der bildlichen Dar-

stellungen auf den bei (iallehuus gefundenen

Goldhörnern. (Im Kupenhageuer Dagblud und

in der National-Tideude, November 1880.)
ln der Zeitschrift: Das Ausland (Cotta), 1881, 8.93

und 94 findet man vorläufig« Mittbeilungen über
Wnrsaae's neue Auslegungen der berühmten merk-
würdigen Goldböruer. I»a wir in Kürze eine die-

selln-ii ferner begründende Schrift des gelehrten däni-

schen Archäologen erwarten dürfen, verschieben wir

ein ausführlicheres Referat bis zu deren Erscheinen.

Es sei hier nur erwähnt, dass Kammerherr Worsaae
zu gauz anderen Resultaten kommt als Beine nor-

wegischen College»
,

indem er eine bildliche Dar-
stellung der Edda -Mythen auf den aus dem 5. oder

«. Jahrhundert stamnn-tulen Hörnern erkennt, wohin-
gegeu die Herren Rugge und Bang manchen der-

selben nordischen Ursprung abaprechen und nach*
weisen, das» sie erst in der Wikingenwit mit dea
Seefahrern von den britischen Inseln nach Skan-
dinavien gekommen sein können.

VII. Schweden.
(Von J. Meetorf.)

Antiquarisk Tidskrift für Sverigo. Bd. IV, Heft 3, Bruzelius, N. G. Ilüllristningarna i Järreatads

4. Bd. VI, Heft 1, 2, 4. (S. die Referate.) harad i Skäne. 22 S. in 8 ft
. mit sechs Figuren in
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Holzschnitt. (Separatabdruck aus der Antiquarisk

Tidskrift, VI. 5.)

Beschreibung; mehrerer Felsenbilder au« ilem Pfarr-
bezirk Bimris in Schonen, eine Gruppe von Schiffen,
Fuassohlen und vierspeichigen Ridern und Näpfchen— menschliche Gestalten mit langschäft igen Aexten
von der Form der Bronzeäxte, ein vierf&sidges Thier
u. s. w. Verfasser ist der Ansicht, dass die meisten
dieser Figuren nicht durch Reibung entstehen können,
sondern eingehauen sind.

Göteborgs och Bohusläns Fornminnen, heraus-
gegeben von dem landwirthschaftlicben Verein
der Provinz durch Dr. 0. Montelius. Heft 6.

(Bd. 2, lieft 2) 1880. Stockholm, Norrstedt
& Söner. S. 117 bis 235. Mit zahlreichen Figuren
in Holzschnitt und zwei antiquarischen Karten
dea Liins.

Inhalt. £ckhoff, K. * Quille härads fastA forn-
lemuingar. — Eck hoff, E, Bohulänska fornsaker

Mb hednutiden. — Arcadius, C. O. Bidrag tili

de Aschebergska i Bohuslän betägua godsens bistoria
(siehe die Referate).

Hildebrand, Hans. De förhietoriske Folken
i Europa. Stockholm, Seligmann. 680 S. in 8 Ö

.

mit 750 Figuren in Holzschnitt (s. die Referate).

Hildebrand, Hans und Bror Emil. Teckningar

ur Svenska Statens historiska Museum. Heft II,

Serie VI. Tafeln 1 — 10. Stockholm 1878. Im
Verlag der Kongl. Vitterhets Akademie (siehe

die Referate).

Hylten-Cavallius, Gunnar Olof. Wäreud feir

200 ar sedan. Stockholm, Ivar Häggström. 20
Seiten in 8°. Ein Vortrag gehalten 1851 zu

Gunsten der Pension scatsse für Künstler und
Schriftsteller.

Der Verf. de* vortrefflichen Werke* Wärend und
die W irden schildert in diesem Vortrage das volks-

thümliche Leben in der Landschaft Wärend vor
200 Jahren, und zwar in so anmuLhiger, fesselnder

Weise, dass es wohl verdiente, nach fast 30 Jahren
durch den Druck verbreitet zu werden. Man glaubt
sich ins Mittelalter, in die heidnische Zeit zurück-
versetzt und so lebendig, so farbenreich sind seine

Schilderungen, dass, wer das Heftchen au» der Hand
legt, den Eindruck behält, als hätte er ein eolorir-

tes Bilderbuch durchblättert.

Kramer, J. H. Le Musl*e d’Ethnographie Scan-

dinave a Stockholm, fonde et dinge par le Dr.

Arthur Hazeüus. Deuxieme edition. Stockholm,

Norrstedt & Söner. 64 S. in 8» (vergl. Archiv,

Bd. XI, Referate, S, 485).

Nachdem der hochverdiente Stifter dieser cultur-

geschichtlichen Schatzkammer »ich vergeblich darum

bemüht hatte, die Regierung dafür zu gewinnen,
das Museum zu eitlem Staatsinstitut zu machen,
hat er, um da» Bestehen derselben zu sichern und
die von ihm aufgehäuften Schätze dem Lande zu
erhalten, es einem Curatoriutn unterstellt, welches
die Verwaltung übernimmt, wohingegen er auch
ferner nicht nur für die auf dem Museum lastende
Schuld von 66,612 Kronen persönlich haftet,
sondern auch für da» jährliche Deficit, welches
auch für die nächsten Jahre noch unvermeidlich »ein
wird. Der gesammelte Baufond» zu einem Gebäude
für die gros»artigen Sammlungen ist auf 80000 Kronen
angewacliBen, da» Inter**«» für „das nordische
Museum“ wird von Jahr zu Jahr lebhafter und all-

gemeiner, und *o ist zu hoffen, dass der muthtge
Stifter Alsbald »eine Borgen erleichrert sehe, damit
er ungetrübte Freude an seiner herrlichen Schöpfung
erfahre.

Montelius, Oscar. Spännen frun brooaälderen
och ur dem nlrmoat utvecklade former. (Die
Kleiderspangen der Bronzezeit und die zunächst
daran» sich entwickelnden Formen.) Typologi-
sehe Studie. Stockholm, Ivnr Häggström, 1880.
80 S. in 8°. mit 104 Figuren in Holzschnitt.
(Separatabdruck aus der Autiqnarisk Tidskrift
f. Sverige VI. 3. s. die Referate.)

Mänadsblad (herausgegeben von der Kongl. Vitter-

hets etc. Akademie. Nr. 100 — 104 und 109,
siebe die Referate).

Svenska. Fornminnesftireningens Tidskrift, Bd. IV.
2. 3.

Inhalt. Nordin. F. Denkmäler (1er Vorzeit Im
Ksp. Ycstkind auf Gotland. — Palingren, L. F.
Denkmäler der Vorzeit in Finved (Smäland). —
Hildebrand, H. Alltagsleben im Mittelalter. —
Nordländer, J. Zauberei und Aberglauben in
Norrland. — Montelius, O. Die vorhistorisch«
Forschung in Schweden in den Jahren 1878 bi» 1879.— Montelius, O. Die schwedische archäologische
Literatur 1878 bis 1879. — Die 7. Generalversamm-
lung des Vereins in Kalmar vom 23. bis 25. August
1880 . — Eichhorn, C. Die Kunfltgeschichte des
Kalmar -Schlosses in der Renatssaucezeit. — Palm-
gren, L. F. Die Denkmäler der Vorzeit in der

Östho- und Vcstbobard« in Smäland. — Monte-
lius, O. Funde aus der Bronzezeit, im Kalmar län.— Hildebrand, II. Ein Zeitbild aus dem Anfang
des 16. Jahrhundert.

Sveriges Historia frän üldata Tid tili vära dagar.
Von diesem Prachtwerk, welche» die Vorgeschichte

und Geschichte Schwedens von ältenter Zeit bi* in

die Gegenwart behandelt, sind jetzt 29 Hefte er-
schienen. Bd. 1, 2, 3 complet. Die letzterschieoenen
Hefte des 4. Bandes gehen bi» Karl XII. Die Illu-

strationen beziffern sich auf mehr deuu 2000.

VIIL Norwegen.
(Von J. Mestorf.)

Aarsberetning der Foroning til Norako Fortida- ner & Co. 1880. I — XV. 308 S. in 8". Mit

mindere Bevnrmg f. 1879. Chriatiania, Wer- 13 Tafeln.

Archiv für Anthropologie Bd. XIII. Supplement- 3
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Inhalt. Kicol&ysen: Ober die Stühle im Mittel-

alter und besonders über einen Stuhl aus der Tyl-

daler Kirche. — Ejrgh, O. Ausgrabungen auf Spun-
gereid. — Kygh, K. Bericht über Ausgrabungen J n

Bparbuen 1879. — Bend ixen, B. E. Ausgrabungen
und Untersuchungen 1879. — Lorange, A. Reise-

bericht an die Direct ion der Filialabtheilung Bergen.
— Ross. J. Bericht über antiquarische Untersuchun-
gen in Fjelberg. — Vermehrungen I) des Universität*-

iim*eums in Chrutiania, 2) des Museums der Villen-

hkabs S«Uk. in Drontheim, 3) der Museen in Bergen,

Btavanger und Tronisö. — Nicola vsen, N. Anti-

quarische Notixen.— Jahresberichte der Filial-Institute

in Bergen und Drontheim und des Ceutralvereiua. —
Christie, Chr. Bericht über die Klosterruinen zu
Tautra. Verzeichnis« und Erläuterung der Abbildungen.

Bang. Völuspa (vergl. ein Referat in der Zeit-

schrift „Das Ausland“ 1880, Märxbeft).
Verfasser weist hin auf den fremden Ursprung de*

dunklen Eddaliede* und findet die Quellen in den
sibyllinischen Büchern.

Bendixen, B. E. Udgrnvninger og nndersogdser

ander 1879. (Scparutabdruck ans den Aara-

beretning f. 1879.)

Buggc , Sophus. Ora Oprindelaen af nordiske

Gude-og Ujeltesagan. ( Das Ausland, 1880, 8. 53.)

Professor Buggc findet die Quelle mancher eddi-

chen Lieder und Mythen auf den britischen Inseln
und fuhrt sie zum Theil auf elastische Sagen und
christliche Legenden zurück.

Lorange, A. Arküologisko Undcrsogclser i 1879
samt Fortegneise over do i 1879 til Borgens

Museums indkomne Oldsage r otc. fSeparnt-

abdruck aus den Aarsberetuing f. 1879.)

Norako Byggninger fra Fortiden. Heft XXII bis

XXVIII, PL XIV — XXI und 7 Seiten Text.

Christiania, C. Werner & Gon 1879 (s, Referate).

Rygh, K. Faste fornlevninger og oldsagfund i

Söodre Throndhjemsamt. (.Separatabdruck aus

den Schriften der Kon gl. Norske Vidensk. selsk.

1879. Thronclhjem 1880. S. 125 bis 246.)
Eine Fortsetzung der 1873 veröffentlichten archäo-

logisch - topographischen Statistik des nördlichen
Tlieiles des genannten Amtes, mit derselben Sorgfalt

ausgeführt und bereichert durch ein vortreffliches

Register, welches durch Hinweis auf die betreffen-

den Beiten über Beschaffenheit um! örtliches Vor-
kommen der verschiedenen Daukmäler und Alter*
thümer gewünschte Auskunft, giebt.

Bygh, K. Fund fra broncealderon i det norden-
fjelake Norge. (Christiania» Videnskabs Selsk.

Forhandl. 1880, Xr. 7. Christiania, Jacob Dybwad.
S. 1 bis 15 mit 2 lithographirten Tafeln.)

Vor 15 bis 20 Jahren waren die Bronzefunde in

Norwegen so spärlich, dass mau alle Ursache hatte
anzunehmen, die Bevölkerung dieses hochnordischen
Gebietes sei von der Cnltur der Bronzezeit nicht be-

rührt worden, vielmehr seien die vereinzelt gefunde-
nen Gegenstände mit Seefahrern ikler auf besonders
weit ausgedehnten Btrvifzftgeu südlicher wohnender
Stämme ins Land gekommen. Nun aber kennt man
(1878 bis 1879) 90 Bronzefunde, darunter 40 Grab-
funde, die von der schwedischen Grenze längs der
Küste bis nach Btadt hinauf gehen, von denen jedoch

die Hälfte auf das Amt Btavanger fällt. Eine isoiirte

Grupp«* bilden eine Anzahl Gräber am inueren

Throndhjemsfjorde. Es lässt sieb hinfort nicht mehr
in Abrede stellen, dass, zum wenigsten an der Küste,

Menschen gewohnt halten, welche mit Bronzegerath
ausgerüstet waren und von deren weit ins innere

I-and sich erstreckenden Streifziigon di« dort zu

Tag»* gekommenen Erdfunde zeugen. Diese Funde
aus dem nördlichen Norwegen sind um so Ittachteni-

wert her, als sie die nördlichsten Ausläufer dieser

Cultur bilden. Unter den grösseren Erdfunden sind

auch die sogenannten Kchmuckgamitnrfunde ver-

treten, und etliche hoch im Gebirg gefundene Gegen-
stände deuten, nach der Ansicht Rygh's, auf einen

Verkehr der durch den Dovrefjeli getrennten Be-

völkerung. zumal sie dieselben Typen vertreten, die.

weiter südlich, dem Ostlande eigen sind, von denen
im Westlande sich dahingegen durch die Form unter-

scheiden. Vier Gräberfunde lieschreibt der Verfasser,

sämmtlich auf dem Hofe Tod ne* am BeitstadQord:
Steinkisten mit unverbrannten Leichen unter Stein-

bügeln. In einer Kammer lagen zwei Skelete neben
einander. Die Beigaben sind die gewöhnlichen; be-

merkenswerth ist indessen , dass in dreien dieser

Gräber Celte gefunden worden, die in den Gräbern
südlich des Dovreljell bisher nicht vorkamen ,

wie

überhaupt von den 28 Celtfunden in Norwegen 15

auf das Stift Drontheim kommen. Di« Celte von
Tudnes sind von gleicher Form, von den einzelnen

Im Erdboden gefundenen dahingegen verschieden.

Fernere Funde werden diesen interessanten Beob-

achtungen hoffentlich den gebührenden Werth ver-

leihen.

Rygh, Otto. Norsko Oldsager ordnet] e og for-

klarodo af 0. Kygh, teknade paa Trae af C. F.

Lindberg. Heft I. Christiania, Cammermeyer,
1880. — Paria, Xilsson. — Leipzig, Cnobloch.

—

Boston, Allyn. — I<ondon, Sampson Low, Mar-

ston, Searle and Ri vington. — 13 Bogen in

Folio mit 382 Figuren.
Norwegen hat drei grosse Alterthnmsmuseen auf-

zuweisen: I) Das Museum der Universität in Chri*

stiania, welches hauptsächlich das Ostland reprilsen-

tirt; 2) das Museum in Bergen, in welchem die west-

lichen Provinzen vertreten sind, 3) das Museum in

Drontheim mit. den Funden im Norden des Dovre-
fjeli. Ausser diesen grösseren Kammlungen findet

man deren auch in Tromsft und Btavanger und ver-

schiedene PrivaLsammlungen , unter welchen die

Lo ra ii ge’ sehe In Fredriksbald die bedeutendste. —
Unter diesem reichen Material hat Prof. Rygh eine

Auswahl von Gegenständen getroffen und in einem
stattlichen Bilderatlas vereinigt, uni die (’ultnr der

verschiedenen Perioden der vorgeschichtlichen Zeit

zu veranschaulichen. In dem vorliegenden Heft«

finden wir vortreffliche Abbildungen aus der Stein-,

Bronze- und älteren Eisenzeit. Das zweite Heft wird
die Wikingerzeit behandeln und einen erläuternden
Text bringen. In dem vorliegenden Hefte sind den
Figuren aus den verschiedenen Perioden nur kurz«
Bemerkungen vorausgeschickt. Die Anordnung der

Bteingeräthe sondert di« Bchiefergeräthe vou den
Flint- und Grünsteingerftthen . wodurch der ver-

schiedene Charakter derselben klar zu Tage tritt. —
Obwohl die Bteiu- und Bronzefunde sich in den letz-

ten Jahren in überraschender Weise gemehrt haben,
sieht man doch selbst bei fluchtigem Blick auf die

schönen Tafeln, dass Norwegen die Schatzkammer
für die Funde aus der Eisenzeit ist. Eine eingehen-
der« Besprechung dieses kostbaren Werkes behalten
wir uns vor bi« zu seiner Vollendung.
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Rygh, O. Ny Illustreret Tidende, Christiania, dem
14. November 1890.
Der Schiflfofund von Samletjord mit 10 Figuren in

Holzschnitt (s. die Referate).

Undset, Ingvald. Fra Norges üldre jernalder.

96 S. in 8°. mit 150 Figuren in Holzschnitt.

(Separatabdruck aus den Kopenhagener Aar-
bögern etc., s. die Referate.)

19

Undaet, Ingvald. Sur l'&ge de bronze en Hongrie,

toL I. Christiania, Cammermeyer, 1880. 158 S.

in 8°. mit 18 Tafeln und 32 Fig. in Holzschnitt

(s. die Referate).

Undset, Ingvald. Aftondbladet v. 19. u. 29. Mai,

Christiania, 1880. Bericht über den Schiffsfuml

in dem Grabhügel zu Gokstad (Saudefjord).

IX. Frankreich.
(Von J. H. Müller.)

libert, L. Les vestiges de Tindustrie paleolithique

aux environs de Montauban. Avec 3 planches.

Montauban 1880. Extrait du recueil de la so-

ciete des Sciences.

Arcelin, A. Acheuleen et Moustcrien. Extrait

de la revne des questions Bcieutißqaos.

Baus, A. Station sous abri de liassuen (Bonches-
du-Hbone). (Materiaux, 1880, p. 145.)

Baye, J. de. Sepultures franqueB de Joches

(Marne)* Mit 1 Tafel. (Revue archeologique,

XL. vol., Paris 1880, p. 260.)

Baye, J. de. L’archeologie prehistorique. £poque
tertiaire. jfcpoque quaternaire. La transition

entre les deux epoques de la pierre. Epoque
neolitbique. Grotte« artificielles de la Marne.
Les grottes k sculpture«. Les sepultures. Aperyus
anthropologiques. La trepanation prehistorique.

Fliiche« & tranckant transversal etc, lllustru do
nombreuses gravures et de plusieurs planches

hors texte. Paris 1880.

Beauvois, K Le navire du tnmulus de Gogstad
(Norvege). (Materiaux, 1880, p. 328.)

Beauvois, E. Monographies archcologiqucs de M.
0. Montelius. (Materiaux, 1880, p. 21.)

Beauvois, E. Guides et catalogues norvegiens.

(Materiaux, 1880, p. 18.)

Berg, van den. l’etite histoire des Grecs depuis

les origines jusqu’ a la conqueto de la Grece par

les Romains. Paris 1880.

Bertrand, A. Sur un autcl gaulois trouve ä Saintes.

(Revue archeol., XIL. voL, Paris 1880, p. 51.)

Bertrand, A. Un monument gaulois dans les

Vosges. (Revue archeologique, XIL. vol., Paris

1880. p. 388.)

Bertrand, A. Bouterolles d’epees. (Materiaux,

1880, p. 1C2.)

Mit Bemerkungen von E. Cartailhac.

Bertrand, A. Liste des principales sepultures

ct cimetiores merovingiens de la Gaule (et des

contrees voisinca. (Revue archeologique, XIL.

vol., Paris 1880, p. 285.)

Bertrand, A. L’autel de Saintes et les triades

gauloises. Mit Holzschnitten und 6 Tafeln. (Revue

archeologique, XIL. vol., Paris 1880, p. 337.)

Bonnejoy. Les monuments megalithiques du
Vexiu: La pierre qui tourne. Magny-en-Voxiu
1879. Mit Abbildung.

Bonnemere, L. Voyage u travers les Gaules ein-

quante-six ans avant Jesus-Christ Paris 1879.

Bose, E. Dictionnaire general de Tarcheologio et

des antiquites ehest les divers peuplcs. Paris 1880.

Bouche - Lcclercq , A. Histoire de la divination

dans fantiquite. Tom. I. Paris 1879.

Bulletins de la societe d'anthropologie de Paris,

toine III, Paris 1880.

Capollini, G. Incisions Bur des ob de Cetaces ter-

tiaircs. (Comptes-rendus du congri-s international

des Sciences anthropologiques tenu a Paris 1878,

Paris 1880. Vergl. Bulletins di Paletn. Ital. III,

p. 145; IV, p. 166; V, p. 29.)

Cartailhac, E. L’art chez les chassenrs de rennes

de l'Eurupe prehistorique. Toulouse 1878.

Cartailhac, E. Congr&a international d’anthro-

pologieetd’archeologiepr^historiquei*, IX« Session,

Lisbonne, septemhre 1880. (Materiaux, 1880,

p. 489.)

Cartailhac, E. L age de la pierre en Asie. Lyon
1880.

Cazalia de Fondouco. P. A. Zannoni: Gli scavi

della Certosa di Bologna. In-folio avec 150 pl.

Bologna. (Materiaux, 1880, p. 68.)

Cazalia de Fondouce, P. Ci meliere prehistorique

de la Barroca, en Portugal. (Materiaux, 1880,

p. 95.)

Chabouillet. Notice sur des inscriptions et des

3*
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anüqniit'S provennut do Bourbonne -les -Rains.
Mit 2 Tafeln. (Revue archeologique, XIL. vol.,

Paris 1880, p. 18.)

Cbantre, E. Notes anthropologiqut*», de Torigine
orientale de la metallurgie. Lyon 1879. Mit
4 Tafeln.

Chantre, E. Conferences. Anthropologie. Leyon
d’ouverture 7 janvier 1881. Lyon 1881.

Begriff and Umfang der Anthropologie; kurze Dar-
stellung ihrer neuesten Entwickelung; prähistorische
Archäologie, Periodentheilung nach dem bekannten
Schema : eile demontre Involution progressive de
l'industrie humaine et la presque uniformit^ de »es
differente» etapes daua toute l'Kurope, bien qu'clles
ne soient pas synchron iques a-osurenient.

Chantre, E. fitudos paleoethnologiques dans le

Ijassin du Rhone. Premier äge du fer, nocropoles
et tumulus. I. vol. in gr. 4°., illuatre, et un
atlaB de 50 pl. Lyon et Haie 1881.

Chatollier, P. du. Exploration du tnmulus de
Kerhue-Bras eu Ploneour- Lanvern (Finistere).

Avec deux planchc» et une pbototypie. (Materiaux,
1880, p. 289.)

Chate liier, P. du. Exploration du tumulna de
Kerhue-Bras en Ploneour* Lanvern (Finistere).

Mit Holzschnitten und 1 Tafel. (Revue arebeo-
logique, XIL. vol., Paris 1880, p. 310.)

Chatollier, P. du. Tumnlus de Penker-ar-Bloa en
Plomenr (Finistere). Mit Abbildungen. (Mate-
riaux, 1880, p. 24.)

Cloquet, N. Lindes sur le prehistorique a l’ex-

pogition universelle de Paria, 1878. Mona 1880.

Cloquot, N. Decouvertes prehistorique» dans
rarroudissement de Nivelles et scs liraite». Ni-
velles 1879.

Cu vier, E. Note sur la decouverte de tumuli aux
environs d'Avallon (Yonne). (Materiaux

, 1880.
p. 393.)

Danicourt, A. Tete de hronzo representant un
chef gaulois. Mit 2 Tafeln. (Revue archeologique,
XL. vol., Paria 1880, p. 65.)

Delgado, J. P. N. I.es grottea de Peniche etCasa
da Moura, Portugal. Station et sepulture neo-
lithique. (Materiaux, 1880, p. 241.)

Deloche, M. Dissertation aur un anneau-cachot
d’or merovingien orne, au ebatou, d’une cornaline
gravee antique. (Revue archeologique, XL. vol.
Paria 1880, p. 19.)

Desjardins, E. La borne milliaire de Paris. Mit
1 Tafel. (Revue archeologique, XJL. volume
Paris 1880, p. 86.)

Desjardins, E. Les inscriptions romaines du inusee

£Amiens. Mit 1 Tafel. (Revue archeologique,
XL. voln Paria 1880, p. 321.)

Dosjardins, E. Les monumeuts des thermes ro-

maius de Luxenil. Paris 1881.

Detroyat , A. Notice snr les ßtations de Tage de

la pierre decouvertes jusqu* a ce jour autour de

Bayonne. Bayonne 1879.

Duruy, V. Comment perit Tinstitut druidique.

(Rev. archeol., XIL. vol., Paria 1880, p. 347.)

Fillon, B. Lettre & M. Jules Quicherat sur une

decouverte d’objets gaulois en or, falte en 1759

dans Tetang de Nesmy (Vendee). La Roche-sur-

Yon 1879. Vergl. Materiaux, 1880, p. 156.

Flouest, Ed. Archeologie gauloiae. (Revue ar-

cheologique, XIL. vol., Paria 1880, p. 294.)
Un capque en fer et de« bouterolle» de fourreanx

d'öpee. Mit Holzschnitten.

Fonta.no, M. Histoire universelle. Inde vedique

(de 1800 ä 800 avant Jesus-Christ). Paris 1880.

Fourdrignier, E. Sur les aepulturcs double» &

Thuizy (Marne). (Bulletins de lu societe d’an-

thropologic de Paris. 1880, p. 315.)

Fourdrignier, E. Sur la decouverte de deux

casques gaulois a forme coniqne dans les acpul-

tures de Caperly et de Thuizy (Marne). (Bullet,

de la societe d anthrop. de Paris, 1880, p. 323.)

Fourdrignier, E. Double sepulture gauioise de

la gorge Meillet, territoire de Somme -Tourbe

(Marne). Mit Abbildungen. (Materiaux 1880,

p. 191.)

GeflYoy, A. Marques de briques romaines. Les

anciens ont-ila couuu les caracteroa mobiles?
(Revue archeologique, XL. vol., Paris 1880,p.96.)

Girardot, L. A. Etüde» d'archeologie prehistorique

dans les environs de Chüteauneuf, Jura. Avec
VIII plancbes. LouB-le-Saulnier. 1880.

Girard de Riallo. Sur la tdgnification de la croix

dit svastika et d’autres emblemeB de meine nature.

(Bulletins de la societe d'antbropologie de Paris.

1880, p. 13.)

Goazadini, Comte J. (Jn tombeau du premier age

du fer a Bologne. (Materiaux, 1880, p. 97.)

Grangier, L. Le tumulus du Chatonnaye. (Ruvue
archeologique, XL. vol., Paris 1880, p. 51.)

Gross. Dernieres trouvailles daua les habitation»
lacustres du lac de Bien ne. Avec deux pl&nches.

(Materiaux, 1880, p. 1.)

Hardy
, M. Une grotte aepulcrale a Campniac,

pre» Perigueux. (Materiaux, 1880, p. 188.)

Houzey, I*. Les terres cuites babyloniennes. Mit
1 Tafel. (Revue archeologique, XIL. vol., Paris

1880, p. 1.)

Hovelaquo, A., Picot, E. et Vinson, J. Melange«
de linguiatique et d’anthropologie. Paria 1880.
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Inventairedes monumenta m£galithiqnes de France.

(Bulletins de la societe d'unthropologie de Paris,

1880, p. 64.)

Lagneau, G. Sur les Galates, les Germains, les

Franckn et les Burgundions. (Bulletins de la

societe d’anthropologie de Paris, 1880, p. 414.)

Lagneau, G. De l’uiage des fleches empoisonneeB

che2 les anciens pleuples de l'Europe. Extrait

des comptes-rendus de l’acaderaie des inscriptions

et helles lettres.

Le Fort, L. Tombc gallo -romaino du cimitiere

des Maxieres (Clier). (Revue arcbeologique,

XIL. vol., Paris 1880, p. 185.)

Lenormant, Fr. Les origines de l'histoire d’apres

le bible et les traditions des peuples orientaux.

De la creation de l'homme au deluge. Pari» 1880.

Lenorraant, Fr, Deux nouveautes archeologiques

de la Cantpanie. (Gazette des beaux*arts, 1880,

p. 105 und 218. Mit Abbildungen im Texte.)

Locard, A. I/nnciennete do Pbomine en Corse.

(Materiutix, 1880, p. 24.)

Lortct. Sur une nouvelle Station de Tage de la

pierre ä Hanaoneh, pres de Tyr (Syrie). Aveo
une planche. (Materiaux, 1880, p. 437.)

Lucanto, A. Essai geographique sur les cavernes

de la France et de l’etrauger. France: Region

da sud. Angers 1880.

Martin, H. Lo dieu Fsus a propos des triecphales.

(Revue archeologique, XL. voL, Paris 1880, p. 239.)

Materiaux pour l’histnire primitive et naturelle

de Thomme. Revue mensuello illustree. (Fondee

. par M. G. de Mortillet, 1865 a 1868) dirigee

par M. Emile Cartailhac avec lc concouns de MM.
P. Cazalis de Fondouce et Cbantre. Quinzieme

volume 2« Serie, tome XI. Paris 1880.

Mauricot, J. J. L'Isle aux Meines, ses moears et

ses babitants, ses mouaments megalithiques.

Vannes 1878.

Mazard, H. A. Sepulture antiquo de Ceretolo

(pres de Bologuc, Italie). (Revue archeologique,

XIL. vol., Paria 1880, p. 161.)

Mestorf, J. Sur un moule pour epee trouve sur

Hie de Sylt» (Materiaux pour l'hintoire de l’homme,

111. liv., 1881.)

MilleBCamps, G. Silex tailles et emmanches do

l’epoque merovingienne. Paris 1880. (Extrait

des bulletius de la societe d'anthropologie do

Paris.)

Montolius, Les fibules de l’nge da bronze en

Italie. (Materiaux, 1880, p. 583.)

Montelius, O. Deux bronzes d’origine scandinave

dccouverts en Suisse. (Materiaux, 1880, p. 14.)

Mortillet, G. de. Les potiors allobroges. M<5tho-

dos des Sciences naturelles appliquees & l'&rcbeo-

logie. Anuecy 1879. Mit 2 Tafeln.

Mortillet, G. et Adr. de. Musee prehistoriqne.

Album de 100 planches contenant 800 dessius

clasees luetbodiqucmeut. Paris 1880.

Mortillet, G. de. Classification et Chronologie

des buchen en bronze. Mit Abbildungen. (Mate-

riaux, 1880, p. 441.)

Mowat, R. Le dieu Allobrox et les Matrae Allo-

brogicae. (Revue arcbeologique, XIL. vol., Paris

1880, p. 45.)

Nadaillac, Marquis de. Les premiera hommes et

les tempa prehistoriques, II vol. avec XII planches

et 244 ligures Jans le texte. Poris 1881.

Nicaise, A. Sur le ciraetifcre des Yaretines pres

Dormans (Marne), 4poquo de la pierre polie.

(Bulletins do la societe d'anthropologie de PariB,

1880, p. 394. Vergl. Materiaux, 1880, p. 185.)

Die Gräber sind im Kies zu einer Tiefe von 50
bis 60 cm und ungefähr 1,20 m unter der Bodenflüche
ftusgehöhlt, ohne Ordnung einige Meter von einander
entfernt, aber alle von Norden nach Süden orientirt.

Bald sind sie weit und enthalten ein oder mehrere
Skelete, bald zeigen sie nur eine kreisförmige oder
viereckig« Aushöhlung. Die Leichen sind hockend
beigesetzt, das Gesicht nach Süden gerichtet. Reste
von roher Töpferwaare, zum Theil ornainentirt, und
Feuersteingeräthe; kein Metall.

Nicaiao, A. La sepulture de Cbampigny (Aube).

(Revue arcbeologique, XIL. vol., Paris 1880,

p. 250.)

Orsoni, Fr. Rocberchos prehistoriques dans les

onvirous de Cagliari (Sardaigne). Mit 1 Tafel.

(Materiaux, 1880, p. 54.)

Ossowski, G. Monuments prehistoriques de l'an-

cienne Pologne, l re scrie: Prusse royale. (Matc-

riaux, 1880, p. 99.)

Paroutoau, F. Inventaire arcbeologique. Avec

62 planches. Nantes 1879.

Pelagaud, £. La prehistoiro eu Algcrio. Avec
une planche. Lyon 1879.

Perron, E. La Motte d’Apremont (Haute-Saöne).

Avec six planches en photogravure et lithogra-

phie. (Materiaux, 1880, p. 337.)

Pietroment. C. A. Sur les mots „Germains, Ger-

man i et Ffpuapiot u
. (Bulletins de la societe

d’anthropologie do Paris, 1880, p. 196.)

,Le mot Oermani est derive de Heer-mann, qui

signifle les hommes d'armes, les guerriers, puisque

les Tudesqne* envahisaeuns du terntoire des Tougres

se sont donmi c© nom pour elTrayer leurs ennemis.“

Piette, E. Nomenclature des temps anthropiques

primitifs. Laon 1880. Vergl. Materiaux, 1880,

p. 233.
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Piette, E. Nouvelle allee couverte Jans lcs Ilautea-

Pyrenees. (Materiaux, 1880, p. 96.)

Pitro de llale. Lea huches & tete de la Bre-

tagne et da Bocage. Avec troin planches. (Ma-

teriaux, 1880, p. 462.)

Pommerol, B. Compte-rendu des travaux de la

Bociete danthropologie do Berlin, d’apres la Zeit-

schrift für Ethnologie, 1679. (Materiaux. 1680,

p. 220, 298.)

Pommorol, B. Analyse des principaux articles

contenus dans la revae: Archiv für Anthropo-

logie. (12. Bd., 1. Vicrtcljahrsheft 1879.) (Ma-

teriaux, 1880, p. 125.)

Pulligny, de. L’art prehistorique dans l’Onest et

notamment cn haute Normandie. Kxtrait da re-

cneil de 1a societe libre d'agricaltare, Science» ...

de 1
!

Kare. Evreax 1879. VergL Materiaux, 1880,

p. 453.

Pulligny, de. Lectare k la Sorbonne, section

d’archeologie. Projet do valgarisation des Sciences

prehistorique et geologique dans les ecolei com-

manalea. Paria 1880.

Benault, Ch. Invcntaire des decouvertes pre-

historiques et gallo - romaines faites dans les

envirous de Cherbourg. Cherbourg 1880. (Vergl.

Materiaux, 1880, p. 235.)

Revue celtique publice avec le conconrs des prin-

cipaux savants des iles britanniques et da con-

tinent et dirig6e par 11. Gaidoz, vol. IV, Nr. 2,

Mai 1880.

Robert, Ch. Sirona. (Revue celtique, 1880,

p. 133.)

Rochambeau, de. Un nouveau cachet d'oeuliste

ronmin decouvert ä Fontaine - en -Sologne (Loir-

et-Chor). (Revue archeologique, XJL. voL, Paris

1880, p. 178.)

Ruelle, Ch E. Bibliographie generale des Gaules,

repertoire systematique et alphabetique des ou-

vrages, memoires et notices ooncernant l'histoire,

la topographie, la religion, les antiquites et le

langage de la Gaule jusqu’ & la fin du V« siede.

Paris 1880.

Silva Amada, J. J. da. Ethnogdnie du PortngaL

(Materiaux, 1880, p. 201.)

Silva, J. da. Notice sur les uionuments megali-

thiques du Portugal. Avcc une carte. Extruit

des comptes -rendus du congres de l’association

frany&ise.

Souchö, B. Notes sur quelques decouverte» d'ar-

cheologie prehistoriquo aux eovirons de Pam-

proux. Niort 1879. Mit 11 Tafelu. Vergl. Ma-

teriaux, 1880, p. 147.

Souchd, B. Croyanccs, presages et traditions

di vernes. Niort 1880. Extrait du bulletiu de la

societe do statistique des Deux-Sevres.

Torninck, A. L’Artois Souterrain. fitudes arche»

logiques sur cette contree depuis les temps les

plus recules jusqu'au regne de Charlemagne.

IV tomes. Arras 1880. Mit Tafeln.

Tommassini. Dolmens d’Algerie. (Bulletins de

la societe d’anthropologio de Paria, 1880, p. 302.)

Ujfalvy do Mozö-Kövoad, Ch. E. de. Expedition

scientifique par la Russie, vol. V, Atlas des utoffes,

bijoux; VI, Atlas archeologique. Paria 1880.

Vallentin, FL Decouvertes archeologiques faites

en Dauphine pendant 1'annee 1879. Grenoble

1880. Vergl. Materiaux, 1880, p. 234.

Vallentin, F. Le culte des Matrai dans la eite

des Voconces d'apres lea monumentaepigraphiques.

Pariß 1880.

Vallentin, F. Ancienncte de Thomme en Dau-

phine et accesaoiremeut en Provence et en Savoie.

Grenoble 1880.

Voulot, F. Sur deux megalithes vosgiens et sur

les eignes grave* sur les roches. (Bulletins de

la societe d'authropologie de Paris, 1880, p. 333.)

Voulot, F. Le roonument de I’ortieux. Mit Holz-

schnitten. (Revue archeologique, XL. vol., Paris

1880, p. 112.)

Weber, G. Lea fouillcs de Pergame. (Revue ar-

chuologique, XIL. vol., Paria 1880, p. 188.)

Weber, G. Le Sipylosctaca monutnents. Ancieno«

Sroyrne (Navlochou). Monographie historique et

topographique. Paris 1880.

Woisgerber. Sur des observations anthropolo-

giques faites dans un voyage au Sahara. (Bulle-

tins de la societe d'anthropologie de Paria, 1880,

p. 486.)

Zaborowski. Sur le type des Francs Germajns dam
les aepulturea prehistoriques de la Baltiqao et

sur le Dniestre. (Bulletins de la societe d'an-

thropologie de Paris, 1880, p. 436.)
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X. Italien.

Ancona, A. Catalogo descrittivo delle raccolte

egizia, preromana ed ctruBco-romsna di A.

Ancona. Milano 1880. Mit 20 Tafeln.

Archiv io per l’anthropologia e ]a etnologia. Orgnno
dclla socicta italiana di nntropologia, etnologia

et psicologia comparata publicato dal Dott. P.

Mantcgnzza. Dccituo volume, fase. 1. e II. Fi-

renze 1880.

Barolli, V. Kecenti geoperte archeologicbe nella

provincia di Como. (Riv. archeol. della provincia

di Como, 1879, Diccmbre, p. 23.)

Barelli, V. Le pietro cupelliformi del Piano delle

noci in Val dTntelvi. Mit einer Doppeltafel.

(Riviata archeol. della provincia di Como, fase.

XVIII., Scttembro 1880.)

Bellucci, G. L’etA della pietra nel Peragino.

Kstratto dalP Archivio per l’Antropologia e la

Etnologia, vol. IX, fase. III e IV. Mit 3 Tafeln.
Nach einer kurzen Einleitung über die FundVer-

hältnisse der Steingeräthe, die in ihrer grossen Muss©
hauptsächlich auf Werkstätten achliesaen laseen,

giebt der Verf. aus seiner überaus reichen Privat-

sammlung die Beschreibungen und Abbildungen von
den Typen der Lanzen-, Wurfspeer- und Pfeilspitzen.

Unter denselben sind sehr schöne und interessante

Formen.

Benvenuti, L. II Mueso Euganeo-Romano di Este.

Bologna 1880.

Bertolini, D. Tombe della prima etA del ferro

del Cadore. (Notizie degli scavi comnn. alla R.

Accad. dei Lincei, Febbrajo 1880, p. 44.)

Bidou. Los rcstog de l'Agc de la pierre dana la

province de Cbieti (Abrnzzes). Sienne 1880.

Bocchi, Fr. Trattato geografico-economico-com-

parativo per servire alla Btoria dell
1

antica Adria

et del Polesine di llovigo io relazione n tntta

la baBRü vallata padana. Adria 1880.

Boni, C. Rapporto biennalo del muaeo civico di

Modena per gli anni 1879— 1880. Modena 1880.

Brizio, E. GHtalici nella valle del Po. (Xuova
Antologia 1880, 1 Aprile, p. 421.)

Brizio, E. I I.iguri nelle terremare. (Nuova
Antologia, 15. Ottobre 1880, p. 668.)

Bullettino di Palctnologia Italiana diretto da G.

Cbierici, L. Pigorini eP. Strobel. Anno 5, Nr. 12,

con tavola. Reggio dell' Emilia 1879; Anno 6,

Nr. 1— 12, daselbst 1380.

Calandra, C. ed E. Di una necropoli barbarica

scoperta a Tortoua. (Atti dclla societa di ar-

cheologia e belle arti per la provincia di Torino

vol. IV, fase. 1.)

Capellini, G. Brcccia oasifora della caverna di

S. Tcrcaa nel lato orientale del golfo di Spezia.

Bologna 1879. Eatratto dolle Mem. dell’ Accad.

delle acienze di Bologna, aerie III, tomo X.

Carina, A. Dell* uorao preistorico. Lucca 1880.

Castelfranco , P. La palctnologia italiana nel

1878 e 1879. (Aon. Scientif. e Industr. ann. XVI,

p. 312.)

Caatolfranoo, P. Intorno all’ opportunitA di isti-

tuirc in Milano una collczione etnografica lom-

barda. (Atti della Soc. Ital. di seien, nator.,

Milano 1880, p. 381.)

Castellini, D. L’uraanita nelle evoluzioni geolo-

giche. Torino 1880.

Cavazzooca, A. Abitazioni lacuatri del lago di

Garda. P&lafitta del Bor. Verona 1880. Mit

5 Tafeln.

Chierici, G. II mnaeo di storia patria di Reggio

nell* Emilia. Mit einem Plan. (Bullettino di

Palctnologia Italiana, 1879, p. 177.)

Trebersichtliche Beschreibung nach Plan, Einrich-

tung und Anordnung der Sammlungen gemäss den
bekennte» Perioden, wozu noch eine römische und
römisch-barbarische kommt.

,

Chierici, G. Le osservazioni della CiviltA Catto-

lica zull* articolo „ L’aea giguatum dei due ver-

eanti dell
1

Appenninc.** (Bullettino di Paletnologia

Italiana, 1880, p. 54.)

VergL Bullettino 1879, p. 148.

Chierici, G. La situla fignrnta della Certosa illu-

strata dal Zannoni. Mit 1 Tafel. (Bullettino di

Palctnologia Italiana, 1880, p. 96.)

Ein durch die figürlichen Darstellungen hochinter-

essantes Gefäss, das in naher Verwandtschaft zu der

Hitula von Este steht.

Cipolla, C. Tombe galliche preaso Povcgliauo

Veronese. (Xotizie degli scavi comun. alla R.

Accad. dei Lincei, 1880, p. 236.)

Coppi, F. Celte, falce, aaetta ed altre novitA pre-

istoriche di Gorzano. Modena 1880.

Coppi, F. Un ossario preiatorico a Caainalbo.

(II Panaro, 1880, 6 Aprile.)

Coppi, Fr. Scopcrte nella terramara di Gorzano

— La croce ed altre novitA prei*toriche di Gor-

zano — II becco di brocca. (Articoli paletno-

logioi nei giortiali modenein 11 Panaro, 1879,

1 Xovembre, e II Diritto Cattolico, 1879, 10 e

22 Novombre.)
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Crespcll&ni, A. Scavi nelModcnese (1878). (Atti

e Mein. <lollc R. R. Depot, di St. Pat, per le prov.

doll’ Etnilia, vol. IV, par. II [1880], p. 279.) Mit
zwei Tafeln.

Dotto de* Dauli, C. L'Italia dai primordii all’

ovo antico. Toino I. Forli 1879.

Forayth, J. C. Scoperte paletnologiche in Corsica.

(Archiv, per l'antrop. e la etuol., vol. X, p. 485.)

Forayth, C. J. Broccio oasifere o stazione neoli-

tica in CorBica. (Rendiconti del R. Istit. Lom-
bard. di Sei. e Lett. Serie II, Vol. XIII, p. 432.)

Garruoci* K. On the alban necropolis, said to bavo
been covered op by a volcanic eroption. Ixmdou
1879. Kxtract ans der Archaeologia, vol. XLV.

Garrucci, R. L’aes rode e l’aes signatum «jnali

furouo alle prime origini della nioneta italica di

bronzo. (Civilta Cattolica, anno XXXI, fase. 726,

p. 716.)

Gentlloni, A. 8 . Necropoli doll* ela del ferro a

Tolentino. Mit 4 Tafeln. (Bnllcttino di Palet-

nologia Italiana, 1880, p. 155.)

Meist unverbnuinte Leichen, selten Verbrennung
und Beisetzung in Urnen; mit mehr oder weniger
reichen Beigaben an Gelassen, Watten, Schmuck*
aachen und Geräthen. ln den GefiUseu mitunter
Speisereste, Thierknochen und Eierschalen. Unter
den Schmucksachen auch solche vou Muscheln und
Thiers&hnen.

Giorgi, Cos.de. I monumenti megalitici di Muro
Mincrvino e di Giuggianello in provinciadi Lecco.

(La Natura, Firenze 1879, vol. III, p. 437.)

Giorgi, C. de. I „menhirs“ in Terra d’Otranto.

(La Kaescgna Settiiuanale, 1880, 14 Marzo.)

Giorgi, C. de. Un monumento arcaico ed una
stazione con selei megalitiche in Basilicata. (Bul-
lettino di Paletnologia Italiana 1880, p. 77.)

Gozzadini, Conte G. Scavi palcoctnologici Bo-
lognesi. (Notizio degli scavi d’antich. com. alla

R. Accad. dei Lincei, 1879, p. 5, 62, 107, 237.)

Gozzadini , Conte G. Rclazione di un sepolcrö

arcaico scoperto in Bologna. (Notizie degli

scavi di antich. com. alla R. Accad. dei Lincei,

Febbraio 1880, p. 48.)

Gozzadini, Conte G. Toml»e della prima etA del

ferro nel comune di Castel 8. Pietro dell’ Kmilia.

(Notizie degli scavi com. alla R. Accademia
dei Lincei, 1880, p. 259.)

Guardabassi, M. Ricerche e scoperte paletnolo-

gicbo nel torritorio di Norcia nelP L'mbria.

(Notizie degli scavi com. alla R. Accad. dei

Lincei, 1880, p. 6 e seg. e tav. I o II.)

Guiscardi, G. Oggetti litici della Basilicata.

(Rendiconto della R. Accad. della sei. 6s. e mat.
di Napoli, 1880, fase. 3 e 4.)

Helbig, W. Viaggio nelP Etruria. (Bull. delT

Instit di corrisp. urcheol. 1879, p. 225.)

Helbig, W. Ausgrabungen in der Akropolis von

VulcL (Bullettino dell* Instituto di corrispon-

deDZA archeologica Nr. VI. Juni 1880.)

Kieseritzky, G. Scavi di Civita Castellano. (Bnl-

lettiuo dell Instit. di corrisp. archeol. 1880, p. 108.)

Klitsche de la Grange, A. Intorno ad alcnni

sepolcri arcaici rinvenuti nei monti delle Allamiere

presso Civitavechia. Roma 1880. Mit 1 Tafel.

Xiioy , P. A proposito dello caverno di Velo.

(L'Opinione, 1879, 16 Dicembre.)

Longhi, A. I)i un sepolcreto della prima eta del

ferro e di una contemporanea fonderia di bronzi

nel territorio di Castello Valtravaglia, non che

di altri cimelii preistorici trovati nel vicino abi-

tato di Ligurno. Mit 1 Tafel. (Rivis t. archeol.

di Coroo, 1880, fase. 17, p. 34.)

Lovisato, Dom. Nuovi oggetti litici della Cala-

bria. (Mein, della R. Accad. dei Lincei, Ser. 3».

Vol. III. Roma 1879.) Mit einer Doppeltafel.

Luciani, T. Albona, stndi storico -ctnografici.

Venetia 1879.

Mantovani, P. Oggetti di pietra raccolti Dell»

provincia di Reggio di Calabria. (Bullettino di

Paletnologia Italiana, 1880, p. 105.)

Mantovani, P. Nuovi oggetti di pietra trovati

presao Reggio di Calabria. (Bullettino di Palet-

nologia Italiana, 1880, p. 137.)

Mariotti, G. 11 Museo di Antirhita e di Belle

Arti in Viaduua. (Nel „Presente“, Parma 1880,

n. 273—275.)

Miel), L. Scavi nella valle dell
1
Orcia. (Arcbitio

per Pantropologia e la etnologia, vol. X, p. 445.)

Minervini, G. Gnida illastrstiva della Mostra

Archeologica Cumpana in Caserta. Napoli 1879.

Molon, Fr. Preistorici e contemporanci, studi

paletnologici in rtlazione ul popolo ligure.

Milano 1380. Mit 5 Tafeln.

Molon, Fr. I popoli antichi e modemi dei sette

com uni del Vicentino. Estratto dalla Nuova

Antologia, 1 Ottobre 1880.

Monti, O. Necropoli della prima eta del ferro di

Caverzano presso Bellano. (Notizie degli scavi

comnnic. alla U. Accademia dei Lincei, 1880,

p. 213.)

MorBelli, E. Critica e riforma del metodo in sn-

tropologia. Roma 1880, Estratto dagli Ann.

di statistiea.

Nardoni, D. Sopra i vasi arcaici rinvenuti »1

Castro Pretorio ed all’ Esquilino. — lutorno ad
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alenni astuccetti di bronzo continenti laminette

Beritte. Korne 1880.

Nardoni, L. Sopra alenni manufatti litici ed in

terracotta riuvenuti Bulle rive e nei dintorni del

lago di Nemi. (Llullettino dell’ instituto di cor*

riBp. archeol. Koma 1880, p. 52.)

Oriani, G. Illustrazione naova dell’ urna Con-

tarena, saggio di paleogrnfia Reto-Euganea.

Venezia 1880. Mit 1 Tafel.

Parazzi, A. Stazione preistoricha del Viadanese.

(Notizie degli scavi di antich. com. alla R. Accad.

dei Lincei, Aprile 1880, p. 114.)

Parazzi, A. Stazione preistoricbe in Dellaguarda.

(Gazzetta di Mantova, 1880, Nr. 5.)

Parazzi, A. Xella solenne inaugurazione del Museo
d'antichita e belle arti in Viadana. Discorao.

Viadana 1880.

Pigorini, L. Note paletnologiche friulane. (Bul-

lettino di Paletnologia Italiana, 1880, p. 130.)

Pigorini, L. La Paletnologia nel Congreaeo inter-

nazionale geografico di Venezia del 1881. (Bul-

lettino di Paletnologia Italiana, 1880, p. 193.)

Pigorini, I*. Antico sepolcreto di llovolone nel

Veronese. Mit 2 Tafeln. (Kullettino di Paletno-

logia Italiana, 1880, p. 182.)

Pigorini, I*. Tomba dell
1 etü della pietra Bcoperta

nella provincia di Koma. (Kullettino di Palet-

nologia Italiana, 1880, p. 8.)

Beschrr ibung fies Inhalte« : eine» TbongetXnea, eines
Steinhaiiimers

, einer Anzalil Pfeilspitzen von Feuer-
stein und einer Dolchklinge von Bronze.

Pigorini, L. Avanzi umuni e maunfatti litici co-

loriti dell’ eta della pietra. (Kullettino di Pal-

etnologia Italiana, 1880, p 33.)

Fs handelt sich um das Grab aus der Steinzeit
bei der Station Sgurgola (p. 8): der Vordertheil des
darin gefundenen Schädels und zwei Pfeilspitzen sind
mit einem lebhaften Roth gefärbt. Diese Farbe ist

nach dein Gutachten des Dr. Kuggiero Pane-
bianco Zinnober. Der Verfasser führt zur Ver-
gleichung einige verwandte Fälle aus alter und neuer
Zeit an.

FodestA, P. Sepolcreto ligure di Cenisolo. Ex-
tract ans den Notizie degli scavi di antich. com.
alla K. Accad. dei Lincei, Novembre 1879. Roma
1880. Mit 2 Tafeln.

Prosdocimi , A. Le necropoli enganee ed una
tomba della Villa Benvenuti in Este. (Kullet-

tino di Paletnologia Italiana, 1880, p. 79.) Mit
3 Tafeln.

Allgemeine Charakteristik und Classiflcirung der
Gräber. Beschreibung der Fundgvgeustande, unter
welchen ein genietetes Bronzegefü*s , in drei Zonen
mit figürlichen Darstellungen oruamentirt, sehr be-

merkenawerth ist.

Archiv für Anthropologie. HU. XIII. Supplement.

Putni, C. I/eta della pietra nella Cina e nel

Giappone. (Raasegn a Settimanale, 12 Ottobre

1879, vol. IV, p. 251.)

Ragazzoni, G. La collina di Castenedolo sotto il

rapporto antropologico, geologico ed agronomico.

Brescia 1880» Mit 1 Karte und 3 Tafeln.

Regalia. Discussione osteologica. (Kullettino di

Paletnologia Italiana, 1880, p. 1.)

Regazzoni
,
G. Scoperte e nsservnzinni paletno-

logicbe nel Coniaaco. (Rivist. archeolog. della

provincia di Como, 1880, fase. 17.)

Regazzoni, J. Stazione preistorica della l«ag»zzn.

Mit Tafel. (Kullettino di Paletnologia Italiana,

1880, p. 40.)

Regazzoni, J. Dei nuovi scavi nell’ Isola Virginia,

lago di Varese. (Kivista archeol. della provincia

di Corao, Dicerabre 1879.) Mit 3 Tafeln.

Vergl. die Anzeige von Cliierici im Bullettino di

Patetn . Ital. 1880, p. 25.

Rico&rdi, P. Ateismo, feticismo e antropomor-

fisrao. Studii intorno alla scienza della religio-

sita. (Archivio per l’antropologia, 1880, p. 1.)

Rossi, M. St. de. Le terrecotte votive rinvenute

presBO il lago di Nemi e claflsificazione crono-

logica dellc stoviglie arcaiche laziali. Bulla

arcaica laziale in lazialite. (Bullettino del Vul-

canismo Ital., ann. VII, fase. 3 o 4.)

Rossi, M. 8t. de. Kivista degli studi e delle re-

centi scoperte paleoetnol ogiche di Koma dal 1870

al 1879. Roma 1880. Estratto dal period. Gli

atudi in Italia anno 111, vol. II, fase. IV.

Rossi, Mich. Stof. do. Collezionc di armi in

pietra nel museo di Ripatransone. (Kuli, del

Vulcanismo Ital. Anno VI, p. 46.)

Scarabolli, Gommi Flamini Giuseppe. Sugli

scavi eBeguiti nella caverna detta di Frasassi

(Prov. d’Ancona). Extract aus den Memorie dell’

Accad. dei Lincei, vol. V., Koma 1880. Mit

2 Tafeln. Vergl. die Besprechung von Strobel

im Bullettino d. P. I. 1880, p. 165.

Schiapparelli , L. 1 Pelasghi nell
1
Italia antica.

Torino 1879. (Extract ans den Atti della R.

Accad. delle Sei. di Torino, vol. XIV.)

Schiaparelli, L. Un capitolo di storia patria an-

tica e moderna. Torina 1880.

8pinelli, M. Ricorche nella necropoli di Suessula

presso Acerra. (Not. degli scavi di antich. com.

alla K. Accad. dei Lincei, 1879, p. 70, 187, 207.)

Stofani, Stof. de. Riccrcho paletnologiche nel

lago di Garda. (Not. degli scavi di autich. com.

alla lt. Accad. dei Lincei, 1879, p. 85 e 132.)

4
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Stefani, Stef. de. Degli oggetti preistorici rac-

colti nella stazione dell’ etu del kronzo scoperta

nel Mincio presso Pesckiera. Mit 2 Tafeln. Aus-

zug atu Bd. LVII, Ser. II, Fase. I der Accad.

d’agric. arti e commercio di Verona, Verona 1880.
Vergl. die Anzeige von Chierici im llullettino di

P. L 1880, p. 195.

Btoin - Bcbocchini , A. Caverne preistoricke in

Basilicata. (I.a Rassegna Settimanale, 7 Marzo
1880.)

Strobel, P. Instrumenta d'osso umano d*una ter-

ramara. (Bullettinodi Paletnologia ltaliana, 1880,

p. 179.)

„Fibula umana adoperata come lisciatrio."

Strobel, P. J. Mestorf, Die Bronzefunde in Bo-

logna. (Bullettino di Paletnologia ltaliana, 1880,

P. 72.)

Mit Berücksichtigung der bekannten Artikel von
Bloekr und J. ilestorf im Correipondenzblatt der

deutschen Gesellschaft für Anthropologie 1879, S. 42

und 4y.)

Strobel, P. Le razze del cane nelle terreraare.

(Bullettino di Paletnologia ltaliana, 1880, p. 13,

46, 110, 140, 169.) Mit 2 Tafeln.

Eine eingehende und sorgfältige Untersuchung,
deren zoologische Resultate p. 149. paletnologisehe

p. 170 mitgetheilt werden. Die Terramarenbewobner
belassen drei Hunderacen, von welchen C. palustris

bis in die Steinzeit zurückgeht. Funde und Literatur

sind ausgiebig benutzt, um die Classification sicher

zu stellen.

Venturoli, M. Lo etü preistoricke. Bologna 1880.

Vivanet. Scoperte archeologiche nella Sardegna.

(Not degli scavi di antich. alla H. Accad. dei

Lincei, 1879, p. 160.)

Zannoni, A. La aitula di Bologna. Estratto dell’

opera: Scavi della Certosa di Bologua, Bologna

1879.

XI. Russland.

(Von Dr. Stieda in Dorpat.)

Aksenowa, A. Sechs Monate in sibirischen Wäl-
dern. Kuss. Bote 1880, Februar. S. 735 biB 768.

Andrejowaky, E. K. Von Erzerum bis Tiflis im
Jahre 1878. Der historische Boto 1880. Mai-

heft, S. 46 bis 91.

Andrejewaky, J. Die Sampfkrankheiten im
Norden. Eine medicinisch-topographische Schil-

derung tler Waffenfabrik zu Ishcwak (Gouver-

nement Wjiitka). Petersburg 1880. 107 S.

Anutschin, D. N. Die Aufgabe der heutigen

Anthropologie und ihre Beziehungen zu den

anderen Wissenschaften. 19 S. 8°. (Abdruck

aus ?).

Arlstid* M. Bruchstücke aus Aufzeichnungen auf

einer Reise durch Rutmitiien, Serbien und die

Türkei in» Sommer 1876. Buss. Bote 1880.

Angust, S. 533 bis 569. Novemberkeft, S. 340
bis 372.

Arkas , S. Beschreibung der herncleischen Halb-

insel und ihrer Alterthümer. Nikolajew 1879.

Mit dem Porträt deB Verfassers und 9 Tafeln.

Arsky, A. W. Steppe und Oase. (Briefe aus dem
dÜWMCfan Feldzüge 1873. Russ. Bote 1879.

Bd. 141, S. 113 bis 191 und S. 543 bis 629.

Aflhor, S. M. Die Molokancn im östlichen Russ-

land. Europ. Boto 1879, S. 368 bis 385.

Auguatinowitach. Auf dem „Nishni-Nowgorod“
von Odessa nach Sachalin (Reiseskizzen). Das

alte and neue Russland 1880. Mai, S. 54 bis 66.

Septemberheft, S. 27 bis 75.

Baltischen Altorthümor, die, in „Worsaae’s Vor-

geschichte des Nordens-
. (Sitzungsberichte der

kurläudisehen Gesellschaft für Literatur und

Kunst. Mi tau 1880.)

Bechterew, W. Die Wotjäken, ihre Geschichte

und gegenwärtige Lage. (Ethnograph. Skizzen )

Europ. Bote 1880. Angnstheft, S. 621 bis 654.

September, S. 141 bis 173.

Beresin, L. W. Kroatien, Slavonien, Dalmatien

uud die Militärgrenze. 2 Bde. Petersburg 1879.

Berge , A. P. Ethnographische Uebersicht Kau-

kasiern». St. Petersburg 1879. 36 S. 8°.

Botz und Rawa. Die Schädelnähte. Kiew’sche

Universitätsnachrichten 1879. Nr. 2. S. 41 bi«

102 .

Boborikowsky, A. Das Loos des Weibes nach den

Liedern der Klein-Russen. St. Petersburg 1879.

67 Seiten.

Bobtschow, S. S. Skizzen aus dem Leben der

Bulgaren. Russ. Bote 1879, Bd. 141, S. 192 bis

210 .

Bruun, Ph. Die Goten am Pontus und die Spuren

ihres lange andauernden Aufenthaltes im südlicheu

Russland. Aus dem Russischen von F. Remy.

Odessa 1879.
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Bruun, Pr. Da® Schwarze Meergebiet, Eine Samm-
lung von Untersuchungen über Fragen der histo-

rischen Geographie Südrusslands. I. Thl. Odessa.

8*. IV -f- 277 S. (Abdruck aus den Odesaaer

Univeraitutsschriften.)

Buslajow, P. J. Von der Reise. (Besuch der Stadt

Regensburg und Walhallas.) Ross. Bote 1880.

Septemberheft, S. 293 bis 313.

Chwolnon, D, A. Gebrauchen die Juden Christen-

blut? 2. Aufl. St. Petersburg 1879. 69 S.

Chwolson, D. A. Ueber einige mittelalterliche

Anschuldigungen der Juden. 2. verm. Auflage.

8®. St. Petersburg 1880.

Compto-Rondu de la coromission imperiale ar-

cheologique pour Tannee 1877. Avec un alias.

St. Petersbourg 1880. S. 31 bis 52.

8 ch 1 i em a ri
»

' a Funde in Mykeuä von v. Stepbanjl
einer Kritik unterzogen.

Der fünfte archäologische Congrese in Tiflia. Die

Protocolle dea vorbereitenden Comites. Heraus-

gegeben von J. D. Manswetow. Moskau 1879
bis 1880. 4*

Dahl, W. Ueber Meinungen, Aberglauben und Vor-

urtbeile des russischen Volkes. St. Petersburg

1880. (Russ.).

Donner, O. Die gegenseitige Verwandtschaft der

finnisch-ugrischen Sprachen. Helsingfors 1879.

Prenkel , A. Skizzen aus den Bezirken von

Tschuruk-Su und Batuin. Tiflis 1879. 8®.

152 S.

Godovikow, J. P. Beschreibung und Darstellung

der Alterthümcr des Gouvern. Pskow. Pskow
1880. (Ross.).

Golitzyn, Graf N. N. Gebrauchen die Juden

Christenblut? Warschau 1879.

Grekow, Bi. In den Thälern nnd auf den Höhen
Bulgariens. Russ. Bote 1880. Juliheft, S. 20 b. 7 1.

Grewingk, C. Zur Pfahlbauteufrage Liv-, Est-

und Kurlands. (Sitzungsberichte der gelehrten

estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1880, S. 47.)

Grewingk, C. Ueber das Grubenornament pri-

mitiver europäischer Keramik und dessen bal-

tische Vertreter. (Sitzungsberichte der gelehrten

estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1880, S. 113.)

Growingk, C. Bemerkungen zu Tacitus Bericht

über die Fenni. (Sitzungsberichte der gelehrten

estnischen Gesellschaft zu Dorpat 1880, S. 172.)

Grodekow, N. J. Durch Afghanistan. Reisen uf-

zeichnungen. St. Petersburg 1880.

Grot, K. Nachrichten des Konstantin Porphyro-

genetes über die Serben und Kroaten auf der

Balkanhalbinsel. St. Petersburg 1880. (Russ.).

Holzmayor, J. B. Osiliana III. Mit 2 lithogra-

phirten Tafeln. A. Gräber der Insel Oesel. 1. Grab
in Ladjali. 2. Gräber in Pila. 3. Grab in Klaus-

holra. 4. Grab in Pajomois. 5. Gräber in Kur-
refer. 6. Grab in Taggamois. 7. Grab in Löh-
homa. B. Gräber der Iusel Mohn. 8. Grab in

Wiirakülla. 9. Grab in Gauzenhof. 10. Gräber

in Molla-Dorf. 11. Grab in Grabbenhof. (Ver-

handlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft

zu Dorpat, 10. Bd., 2. lieft, S. 1. Dorpat 1880.)

Inoatranzew, A. A. Die Eintheilnng der Stein-

periode. 25 S. Aus den Protocollen des sechsten

Congresses russischer Naturforscher in Peters-

burg, 1879 bis 1880.

Inofitranzow, A. A. Der Mensch des Steinalters

am Ladogasee. Der Europ. Bote 1880. Maiheft,

S. 272 bis 295.

Jaacht8churshin8ky, C. Lyrische Lieder, nament-

lich Hocbzeitslieder der Kleinrusaen, verglichen

mit den Liedern der Grossrusseu. Warschau 1880.

Jung, J. Ueber die Stainlager im Würzsee.

(Sitzungsberichte der gelehrten estnischeu Gesell-

schaft Zn Dorpat 1880, S. 36.)

Jung, J. Ueber einige im Abiaachen gefundene

Thongefasse. (Sitzungsberichte der gelehrten

estnischen Gesellschaft zu Dorpat, 1880, S. 101.)

Jung, J. Ueber die alte Estenburg in Lehowa.

(Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesell-

schaft zu Dorpat, 1880, S. 136.)

Juaofowitsoh , B. Aus dem Lehen der Kirgisen

im Gebiet von Turgai. Russ. Bote 1880. April-

heft, S. 799 bis 832.

Kamensky, N. Die Ueberbleibsel heidnischer

Gebräuche unter den Tschuwaschen. Kasan 1879.

36 S.

Kamkin, N. Die Karelen im Gouv. Archangel.

Das alte und neue Russland, 1880. Februar,

S. 291 bis 309.

Jj — y. Von Kasanlyk nach Chal-ata. Reisebe-

merkungen. Das alte und ueue Russland, 1880.

Octoberheft, S. 209 bis 237.

Klinge. Zwei an erratische Blöcke anknüpfende

estnische Sagen. (Sitzungsberichte der gelehrten

estnischen Gesellschaft zu Dorpat, 1880, S. 174.)

Koatenko, L. P. Reise ira nördlichen Afrika.

2. Aufl. 251 S. 8®. St. Petersburg. Mit 22 Ab-

bildungen.

Koatonko, L. F. Das Tnrkestauiscbe Gebiet.

Versuch einer militär- statistischen Uebersicht

des Turkestaniachen Militärbezirks. St. Peters-

burg 1880.
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Kuanozow, S. K. Skizzen aus dem Leben der

Tscheremissen. Das alte und neue Russland,

1879» Nr. 5, S. 41 bis 58.

Lamanaky, H. J. Juden und Deutsche im Weichsel-

gebiet. Ilnss. Bote 1879, Bd. 140. S. 371 bis 421.

IdutOBtanaky , J. G-. Ueber den Gebrauch von
Christenblut zu religiösen /.wecken der Juden
und über die Beziehung des Judenthnins zum
Christenthum. 2 Rde. 2. Aull. St. Petersburg

1880.

M&inow, W. N. Die erste anthropologische Aus-
stellung und der Congress iu Moskau. Das Wort
(Slowo) 1879, Getoberheft, S. 84 bis 110, Novem-
berheft, S. 97 bis 113.

Mainow, W. N. Skizzen ans dem Leben der

Mordwinen. Die Ehe. Das Wort (Slowo) 1879,

Juuiheft, S. 53 bis 99.

Malachow, M. W. In einer Goldwilscherei. Der
histor. Bote 1880, AuguBtheft, S. 731 bis 750.

Malachow, M. W. *\nf einem Tschudischen Go-
rodischtschen (sog. Wallberg). Das alte und neuo

Russland, 1879; Nr. 3, S. 210 bis 222.

ManBurow, N. P. Ueber behaarte Menschen.
Moskau 1879, 16 S. (Aus den Protocollen des

Coimtes der anthropologischen Ausstellung.)

Meroshkowsky , K. S. Bericht über vorläufige

Untersuchungen des Steinatters in der Krirnm.

Petersburg 1880. 44 S., 8°. Mit 4 Tafeln. (Aus
den Mittheilungen der K. Ross. Geogr. Gesell-

schaft in Petersburg, Bd. 16, 2. Lief.)

Meyer, Leo. Ueber die gothische Sprache.

(Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesell-

schaft zu Dorpat, 1880, S. 3.)

Michailow, A. Skizzen aus der Natur und dem
Leben am Ufer des Weissen Meeres. Die Jagd
in den Wäldern des Gouv. Anhänge!«. St. Peters-

burg 1878.

Minajew, J. Nachrichten über die Gegend am
oberen Lauf des Amudarja. St. Petersburg 1879,
280 S. 8°.

Minorsky, P. A. Volksgesundheit und Volks-

medicin. Ethnographische Beobachtungen aus
dem Kreise Wytegra. Das alte und neue Russ-
land, 1879, Nr. 7, S. 232 bis 256.

Mittheilungen der Kaaanschen Gesellschaft für

Archäologie, Ethnographie und Geschichte. Her-
ausgegeben von Sagoakiu. Bd. 2, 1879, 272 S.

Kasan.

Mittheilungen der Kaiserl. Iluss. Archäologischen
Gesellschaft, Bd. 9, Lief. 5. Petersburg, 428 S.

29 Tafeln Abbildungen.

Moltechanow, A. (in Korfu). Die Insel Korfa.

Skizzen. Die Geschichte der InBel. Topographie

und Ethnographie. Knss. Bote 1879. Bd. 140,

S. 884 bis 897.

Mordwinow, W. R. Die Geheimnisse des Tal-

muds und die Juden in ihrer Beziehung zur

christlichen Welt. Moskau 1880.

M. R. Von Moskau nach Terehau und zurück.

Erinnerungen einer Russischen Reisenden. Euro-

päischer Bote 1879. S. 278 bis 304.

Nekrassow, A. Die Ursitze der Slaven und ihre

Bewegung nach dem Schwarzen Meere zu.

Kasan 1879. (Russ.)

Nomirowitsch Dantachenko, W. J. Israel auf

dem Kriegspfade. (Eine Woche unter den Dage-

stanschen Juden.) St. Petersburg 1880. 132 S.

Nemirowitach Dantaohenko, W. J. Der russi-

sche Athos. Russ. Rede 1880, Mai, S. 267 bis

286; Juni, S. 231 bis 286.

NLkolaky, M. W. Chaldäische Culturskizzen.

Rnss. Bote 1879. Bd. 144, S. 143 bis 178.

Oatrjäkow, P. Die Volksliteratur der Kabardiner

Europ. Bote 1879, S. 697 bis 711.

Owsjännikow. Geographische Bilder und Skizzen.

Bd. II. Klein - Russland , St. Petersburg 1830.

294 S. &>.

Porwolf, J. J. Die Oesterreichischcn Slaven. Europ.

Bote 1879. S. 491 bis 542.

Petrowski, N. F. Durch Transkaukasien und die

neu unterworfenen Gebiete. Batum. Das alte

and neue Russland, 1879, Nr. 3, S. 177 bis 185.

Pjäsotzky, P. J. Reise durch China in den Jahren

1874 bis 1875. 2 Rde. mit Abbildungen, 1122 S.

Polevoi, P. Skizzen der russischen Geschichte

in den Denkmälern des Volkslebens. St. Peters-

burg 1880. (Russ.)

Polj&kow, J. 8. Anthropologische Reise in Mittel-

uud Ostrussland. St. Petersburg 1880. 80 S.

8'\ Mit 1 Karte und 4 Tafeln.

Popko, J. Die Terek-Kosaken. 1. Lief. St Peters-

burg 18S0.

Popow, L. R. Aus dem Naturlebcn der Menschen.

Petersburg 1880. Mit 167 Abbildung., 275 8.

Popow, W. Volksgesfinge, gesammelt im Kreise

Tscherdyn (Gouv. Perm). Moskau 1880. 256 8. 8°.

Popowitach-Lipowetz, J. Die Montenegrinischen

Frauen. Europ. Bote 1879. S. 138 bis 173 und

S. 636 bis 671.

Potanin, G. Von Kosch-Agatsch bis Biisk. Reise-

Bkizzen. Das alte und neue Russland, 1879,

Nr. 6, S. 131 bis 152.

Digitized by Google



Verzeichniss der anthropologischen Literatur. 29

Prirogow, W. G. Die Mordwinischen Gemeinden.

Eino ethnographische Skizze. Russ. Alter-
thum 1880. Juniheft, S. 1245 bis 261.

Pypin, A. N, und Spasovitsch, V.D. Geschichte

der slawischen Literatur. 2. Aufl. 2 Bde. St.

Petersburg 1879 bis 1881. (Kuss.)

In der Einleitung: »lavi^h* Ethnographie, Dialecte,

geschichtlicher Ueberblick, die Frage der Einheit etc,

Bagosin
,
V. Die Wolga. Bd. I. 398 S. nebst

einem Atlas. Petersburg 1880.

Saison, v. Vortrag über eine uralte germanische

Niederlassung nnd eine alte Grabstätte in der

Nahe Windaus. Auszug. (Sitzungsberichte der

kurländischeu Gesellschaft für Literatur und
Kunst, Mitau 1880.)

Rupniewski, W. Gräberaufdeckungen in Wol-
hynien. Mit 1 Tafel. (Vorhand!, d, gelehrten

estnischen Gesellsch. zu Dorpat, 10 Bde., 7. lieft,

Dorpat 1880, S. 4L)

Sabylln, M. Das Russische Volk, seine Sitten,

Gebräuche, Traditionen, Aberglaube und Poesie.

Moskau 1880. 600 S. 8 <>. (Ross.)

Sagatclow
, M. Oekonomischc Skizzen des Gouv.

Eriwan und der See Goktscho. Tiflis 1879, 94 S.

8°. (Abdruck auB der Zeitung „Kawkas“.)

Samokrasow, D. J. Anthropologische und archäo-

logische Materialien aus der Heidenzeit des

Weichselgebietes. Warschau 1880. 17 S. (Aus

der Rubb. Warschauer Gouv. -Zeitung Nr. 22.)

Sanadworow, P. Im fernen Osten. Erinnerung

an eine Fahrt von Nikolojewsk a, Amur nach

Udskoe. Das alte und neue Russland, 1880.

Juliheft, S. 433 bis 476.

Sarubin, J. F. Streifzüge durch die Gebirge und
Steppen Mittelasiens. Von Moskau bis Kudshe.

Hubs. Bote 1879, Bd. 144, S. 235 bis 276, S.627
bis 683.

8f>0rnlk (Sammlung) heransgegeben vom Archäo-

logischen Institute in Petersburg unter der Red.

W. W. Kalatschow. Bd. I, II, III. Petersburg

1878. 1879, 1880.

8chaschkow, S. J. Geschichte der russischen

Frau. 2. verb. und verro. Auflage. Petersburg

1879.

Schaschkow, S. J. Die historischen Schicksale

der Frau. Kindermord und Prostitution. 2. Aufl.

St, Petersburg 1879. (Russ.)

Schostiinow, N. Von Kjiichta bis Kalgan. April

1880. Kuss. Bote 1880, Septemberheft,

Schigarin, N. D. Die letzten Schlüsso aus dem,
was über den Gebrauch von Christcublut durch
die rassischen Juden gesagt worden ist. Peters-

burg 1880. 230 S. 8 °.

Schriften der westsibimchen Abtboilung der K.

Russischen Geographischen Gesellschaft. 1. Buch.

Omsk 1879. IV + 22 + 16 + 28 + 62 +
35 + 15 + 12 + 16 + 8 + 11. Mit einer

Karte.

8chtschorbatschow. Von Konstantinopel nach

Kairo im Jahre 1876. Kuss. Bote 1879, Bd. 140,

S. 138 bis 223.

Schtscherbak, A. W. Montenegro und der

Krieg mit den Türken 1877 bis 1878. Aus den

Erinnerungen eines Arztes. St. Petersburg 1879.

In 2 Lief, mit Holzschnitten und Plänen.

Schulze, E. Mykonai. Eine kritische Unter-

suchung der Schliemann'scben Alterthümer nnter

Vergleichung russischer Funde. Separatabdrnck

aus der russischen Revue, Bd. 16. Mit 6 in den

Text gedruckten Holzschnitten. St. Peterburg

1880.

Schumacher, P. W. Unsere Beziehungen zu

China (1567 bis 1805). Historische Skizzen.

Russ. Archiv 1879, Bd. 2
, S. 145 bis 184.

Schumacher, P. W. Die ersten russischen An-
siedler im Osten von Sibirien. Russ. Archiv 1879,

Bd. 2, S. 5 bis 36.

Sievers, C. G. Graf. Bericht über antiquarische

Forschungen im Jahre 1876. (Verhandlungen

der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat
10. Bd., 7. Heft, Dorpat 1880, S. 56.)

Sisscrmann, A. L. Fünfundzwanzig Jahre in

Kaukasien. 2 Bde. Petersburg 1879, 427 +
440 Seiten.

Skalkowsky, K. Unter den Schweden und den

Belgiern. Eindrücke einer Reise durch Schweden,

Dänemark und Belgien. St. Petersburg 1880.

Sokolow, N. J. Journal der von Ihrer Kaiserl.

Hob. der GrosBfürsten Sergey und Paul Alexan-

drowitsch, Konstantin und Diraitri Konstantino-

witsch im Gouv. Pskow im Jahre 1878 ange-
führten Kurgannachgrabnagen. Pskow 1879.

36 S. Mit Abbildungen.

Sorokin , N. W. Die mittelasiatischen Sand-
wüsten (Karakum) und die französischen Lan-
des. Ross. Bote 1879, Bd. 144, S. 459 bis 516.

Sorokin, N. W. In der Sandwüste Karakumy.
Reiseaufzeichnungen. Der historische Bote 1880.

Juliheft, S. 454 bis 471.

Stieda, L. Ueber Runenkalender. (Sitzungsbe-

richte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu

Dorpat, S. 32.)

Stieda, L. Ueber einige in Dorpat gefundene

menschliche Schädel. (Sitzungsberichte der ge-

lehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat, 1880,

S. 45.)
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Szulc, K. Die mythische Geschichte Polens nnd
die Mythologie der Slavea. Poznan 1880.

(Polnisch.)

Talberg, D. G. Die Verbannung nach Sachalin.

Barop. Bote 1879, S. SIS bis 261.

Teplow, W. Adrianopel and Thracien im Jahre

1874. Ans den Erinnerungen eines Heiaenden.

Kuss. Bote 1880. Maiheft, S. 410 bis 435.

Tobien. Einiges über die alte Estenburg in Le-

howa. (Sitzungsberichte der gelehrten estnischen

Gesellschaft zu Dorpat, 1880, S. 169.)

Tschebotarew , A. P. Der Don und seine An-
wohner in alter und in jetziger Zeit. Heiseskizzen,

1851 bis 1877. Rnss. Alterthum. 10. Jahrg.,

1879, Aprilheft, S. 709 bis 730; Maiheft, S. 173

bis 188j Juliheft, S. 437 bis 457.

Tachcrepanow, 8. J. Bruchstücke aus den Er-
innerungen eines sibirischen Kosaken. 1810 bis

1848. Kasan 1879, 82 Suiten.

Tschugimow, S. Materialien zur Anthropologie

des östlichen Russlands. Bericht über die Aus-

grabungen auf den alten BegrähnissstAtten in

Sirabirsk und Umgebung itn Jahre 1878. Kasan
1879. 8°. 64 S. Mit Tabellen. (Arlieiten der

Kasanscheu Gcsellsch. der Naturforscher, Bd. 7,

Lief. 5.)

Tschugunow, S. Das anthropologische Material

der anthropologisch-archäologischen Ausstellung

in Kasan im Jahre 1879. Kasan, 16 S. 8".

Turbin, S. Der Dnjepr und das Dnjeprgebiet.

Schilderung der Gouvernements Smolensk, Minsk,

Tschernigow, Kiew, Poltawa, Jekaterinoslaw, Cher-

son, Taurien uud Kursk. Mit Abbildungen. St.

Petersburg 1879, 155 S.

T — ow, A. Die Fischer- Artells (Arbeitenrer-

bindungen) in Bjelosersk. Das Wort (Slowo).

1879. Septemberheft, S. 31 bis 42.

TJnterberger, P. P. Reine von Tjan-tain nach
Ching-Kiang. Mit einer Karte. 59 S. 8. (Au«
den Schriften der Kaiserl. Russ. Geographischen

Gesellschaft in Petersburg, Bd. 11, 1880.)

TTssow, Th. Statistische Beschreibung des sibiri-

schen Kosakenheeres. St. Petersburg 1879. 8®.

284 S. f- 51 S. -f- IV S. Mit einer Karte.

Utin, Eugen. Briefe aus Bulgarien 1877. St.

Petersburg 1879. (Kuss.)

WaBBiljew, O. Ueber archäologische Ausgrabun-
gen im Gouvernement Pskow. (Sitzungsberichte

der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat,

1 880, S. 147.)

Weidenbaum, E. Von Datum nach Artwin.
(Reisubemerkungen.) Tiflis 1879, 95 S.

Wongerow, S. Die Vergangenheit und die Gegen-
wart des slavischon Volksstanimes. Das Wort
(Slowo) 1879. S. 79 bis 122.

Wotschealow, J. N. Beschreibung der Kostüme
der Russen und der Eingeborenen des Goav.
Kasan. Kasan 1879, 44 S.

Wcstphal, R. Ueber das russische Volkslied.

Russ. Bote 1879, Bd. 143, S. 111 bis 154.

Wltobsky, W. P. Der Ursprung des Uralischen

Kosakenheeres. Das alte und neue Russland,

1879, Nr. 7, S. 206 bis 216.

Die Dshatak-Kirgisen. Eine ethnographische Skizze.

Von einem Kirgisen. Russ. Rede 1879. S. 318
bis 330.

Zawisza, J. Archäologische Untersuchungen in

Polen in den Jahren 1877 bis 1879. Mit 3 Taf.

und Holzschnitten im Text. Warschau 1879.

(Polnisch.)

XIL F Inland.
(Von J. Mestorf.)

Aspelin, J. R. Antiquitcs du Nord finno-ougrieus.

Dessins de C. Nnmmelin d’apr&s les originaux

graves par E. Jacobson. Tradnction franyuise

par G. Biaudet. Tome IV, l’Age du fer. Anti-

quites de la Finlande. Ilelsingfors, Edlnnd 1880;

8t. Petersbourg, Eggers & Co.; Pari», C.Kliucksiek,

S. 249 bis 317, Figuren 1221 bis 1731.

ln dem vorliegenden vierten Bande des früher
von um» besprochenen stattlichen Werkes bringt Prof.
Aspelin einen Atlas von Fundstücken au» der heid-
nischen Eisenzeit. Einem den Abbildungen vor-

ausgeschickten kurzen Text entnehmen wir Folgendes

:

Die Dauer der Alteren Periode reicht, nach Herru
Aspelin, von den ersten Jahrhunderten nach Chr.
bis ins siebente. Die Grabhügel sind aus Steinen
aufgench iittct und selten mit so viel Erde bedeckt,

da*» sie mit Graswuchs Überzogen sind ;
alsdaun aber

mit einem äteinkranz am Fusse verstehen. Sie ent-

halten verbrannte Gebeine. In Tavastland und auf

Alaud sind je zwei ,SchiflMetzungen“ bekannt, dio

noch nicht untersucht worden. Neuerdings hat man
ausgedehnte Gräberfelder au» der älteren Eisenzeit

entdeckt, wo die Grabstätten nur durch leichte Ein-

senkung des Bodens kennt lie h sind. Die darin ent-

haltenen Beigaben sind weder durch Feuer noch ab-

sichtlich zerstört. Die Funde römischer Münzen
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beschränken »ich auf drei Exemplare: eine Silber-

mnnze der Sabina» Gemahlin Hadrian«, und zwei
byzantinische ' Goldmünzen : 1 Zeno und 1 I'hokas.

Die Insel Aland Hcheint um diese Zeit die erste Be-
völkerung erhalten zu haben ; Finland war bereits

länger (von Lappen) bewohnt gewesen. — Die abgebil-
deten Alterthünier repriisentiren zum Theil skandina-
vische Typen, aber etwas Eigenartiges lässt sich

auch diesen nicht absprecken, die Formen sind durch-
schnittlich schwerfälliger, und namentlich die Thier-
ornamente haben einen besonderen Charakter. Trotz
der vortrefflichen Zeichnungeu vermisst man einen
beschreibenden und eingehender erläuternden Text,
der jedoch in Aussicht gestellt ist.

L'ebergänge von der älteren in die jüngere Periode
sind niemals beobachtet. Gräber und Beigaben sind

durchaus verschieden. Auch in der jüngeren Eisen-

zeit begrub man die Todten auf ausgedehnten Fried-

höfen, die Gräber sind durch einen Sleinring bezeichnet

oder nur durch eine ovale Depression des Bodens.
Dicht unter der Oberfläche findet man Kohlen. Asche
und verbrannte Gebeine und dazwischen die mehr
oder minder durch die Gluth des Leichenbraudes
beschädigten oder absichtlich verbogenen oder zer-

störten Beigaben. Wie die Bügelfibula für die ältere

Periode charakteristisch ist, so kennzeichnet die huf-

eisenförmige die jüngere Zeit; desgleichen findet

man nur in den jüngeren Gräbern Bronzeketteu au*
doppelten Drahtringen, wie sie iu den Gräbern der
Liven verkommen, aus Bronzedrahtspiralen gebildete

Hinge und cylinderformigc dünne Drahtrollen
,
di«

in Hanfgewebe eingewirkt waren und offenbar l’cber-

reete von Prunkgewändern sind. Zahlreiche arabische

und westländische (angelsächsische und deutsche)

Münzen deuten auf lebhaften Verkehr nach Westen

ttnd Osten. Am häufigsten kommen diese Funde in

Tavastland, Satakunta und dem eigentlichen Finland
vor; auffallend arm daran ist Nyland, aus welchem
Grunde, ist noch unerklärt. Erwahnenswertli ist

eine jeuer eigentümlichen Bronzeschalen mit eiu-

geritzten figürlichen Darstellungen, wie deren aus
Ottpreussiscben Gräberfeldern bekannt sind, ln Fin-

land reichen diese Friedhöfe der letzten heidnischen

Zeit bis ins 12. und 13. Jahrhundert.
Von Interesse sind auch die auf einem Supplement-

bogen gebrachten Fundstück« aus Grabhügeln der

Insel Aland. So viel sich aus der Zeichnung ersuhen
lässt, stellt Fig. 1729, 8. 317, einen jener merk-
würdigen Bronzekessel dar mit angenietetem eisernen

Bande in circa l
/s

Höhe des Gefässes. Von den mir
bekannten Exemplaren ist keines so gut erhalten,

dass man das Gefass zeichnen könnte, weshalb das

hier vorliegendende von Aland besondere Aufmerksam-
keit verdient. Das erst« fand ich in der Sammlung
des Herrn Amtagerichtsrath Wes teilt in Meldorf
(Dithmarschen: Holstein), wo es nach der Be-

schreibung des Finder» als „eiserne Urne mit silberner

Ausfütterung“ notirt war. Jetzt sind nur gering-

fügige Bruchstücke erhalten ; das zweite mir bekannte
Exemplar besitzt Herr Geheimrath Yirchow aus

einem Grabfunde in OstpreusMn (?); ein drittes er-

kannte ich in dem Brohotmer Kessel, allerdings von
bedeutend grösseren Dimensionen (8. v. Sehestedt:
OJdsager fra Broholm etc. PL XXXVLI, Fig. a). Von
Dr. Und »et erfuhr ich, dass gleichartige Metall-

kcssi.d in Norwegen Vorkommen, Sämmtlicbe er-

wähnte Exemplare gehören indes* einer viel älteren

Zeit an, als Herr Aspel in dem Alander zuzusprechen
scheint.

xm. Spanien und Portugal.

(Von J. H. Müller.)

Sales y Ferrd, M. Prehistoria y orfgin de )&

civilizacion. Tomo 1. E<lad paleolltica. Sevilla

1880. Mit 80 Illustrationen.

Sautuola, Don Marcellino S. de. Breves apun-

tes sobru algunos objetos prehistoricos de la

provincia de Santander. Santander 1880. Mit

4 Tafeln.

Coolho, Ad. Revista d'etlmologia e de glotto-

logia, estudos e notas. Lisboa 1880.

Oliveira MartinB, J. P. Elementes de Anthro-

pologin. Lisboa 1880.

Sarmcnto, F. Martina. Observators a Citania do

Snr Doutor Emilio Hübner. Porto 1879. Mit

2 Tafeln.

Simoea, A. F. Introdncyno a archeologia da pen-

insula Iberica. Parte primera: Antiguidades

prehistoricas. Lisboa 1878.

XIV. Rumänien.

Odobcsco, A. J. Antiquites Scytkiques. La grande

couronne de Novo Tcherkask, avec dos consi-

derations sur divers bijoux scythiquea du musee

de l’Ermitnge ü Saint - Pütersbourg. Extrait du

tomo XI, sect. II des Annales de l’Academie

roumaine, Avec 22 plnnche«, dont denx Chromo-

lithographie«. Bucarest 1879. YergL Revue

archüologique. X1L. vol., Paris 1880, p. 352.
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XV. Amerika.

Habel, 8. The sculptures of Santa Lucia Cosuroal»

whuapa in Guatemala. With an account of tra-

yela in Central America an<l on the Western coast

of South America. Published hy the Smiths.

Institution 1879. Mit 8 photolith. Tafeln.

Maclean, J. P. The Mound-Buildere. Account
of a rem&rkablc people, that once inhahited the

valleys of tho Ohio and Mississippi. With an

investigation into the archcology of Butler County,

Ohio. Cincinnati 1880. Mit Karte und Illu-

strationen.

Maeoo, OtiaT. Sketch of Nort American Anthro-

pology in 1879. (American natoralist, vol. XIV,
Nr. 5.)

Morse, Edw. S. Dolmens in Japan. (Reprinted

from the Populär Science Monthly, March 1880.)

New York 1880.

Hau, Ch. Tho Palenque tables in the United

States Museum. Washington 1879. Mit 2 photo-

lithogr. Tafeln und 17 Holzschnitten.

Yarrow, H. C. Introduction to tho study of mor-
tuary custouia among the North - American In-

dians. Washington, Sinithsonian Institut. 1880.

Ameghlno, F. La antiguedad del homhre en la

Plata. Tonio priraero. Paris 1880. Mit 16 Taf.

Hartt, C. Fr. Descrip^ao dos objectos de pedra

de origem indigena, conservados no Museu
nacional. (Archivos do Museu uacional do Rio

de Janeiro, 1876, p. 45.)

XVI. Asien.

Medlioot et Blanford. Lea terrains post-tertiaires

et l’ancicnnete do l’homrae dans la pcninsule

indienno, d'apres le mannel de la geologie do

ITnde. Calcntta 1879.

Morse, Edw. S. Shell mounds ofOmori. (Memoire

of the Science department of the University of

Tokio, Japan, vol. I, part I, 1879.)

Catalogus der ethnologische afdeeling van bet

Museum van hetBataviaasch-Genootechap. Batavia

1880.

II.

Anatomie.
(Von A. Ecker.)

1. Gehirn.

Allen, William. On tertiary occipital condyle.

(Journ. of anat. and physiol. bv Humphrv, Tur-
ner etc., Vol. XV, pt. 1, 1880.

*
S. 60. Taf. VIL)

Amadei. H proceseo paroccipitale o la pars raas-

toidea del temporale dei inaiuinifori nell* uomo.
(Archiv, per l’antropologia e la etnologia, Vol. X,
foc. 2. S. 265 mit 1 Tafel.)

Ardouin. Sur les cr&nes de malfaiteurs. (Bull.

8oc. d’Anthrop. de Paris 1879, 3® serie, II, 530.)

Bdddoc. Sur quelques eränea d’un vieox cime-

tiere de Bristol, (t'ongres internat. d. sc. anthr.

1878. Paris 1880, 234.)

Bcnda. Mikronesische und melanesische Schädel

und Skelete. (Zeitschr. f. Ethnol. XII, 1880.

Verhandl. der Berl. Ges. f. Anthr. 8. 111.)

Benedict. Weitere methodische Studien sur Kranio-

Digitized by Google



Verzeichnis» der anthropologischen Literatur. 33

nnd Kephaloraetrie. (Mitthlg. d. anthrop. Ge-

sellschaft in Wien 1880. IX, 348 bis 371.)

Bessel -Hagen, Prita. Zur Kritik und Verbesse-

rung der Winkelmesaungen am Kopfe mit be-

sonderer Rücksicht auf ihre Verwendung zu weite-

ren Schlussfolgerungen und auf ihre mathematisch

sichere Bestimmung durch Construction und Be-

rechnung. (Dieses Archiv Ild. XIII, Heft 3.)

Blake. On tke occurrence of exostosis within

the external auditory canal in prehistoric man.

(Americ. Journ. of Otology. New -York 1880, II.

81 bis 91.)

Blake. Exostoses in the earcanal of moundbuil-
ders. (Americ. Journ. of Otology. New -York
1880, II. S. 295.)

Bono. Deila capacita orbitale e cranica e dell’

indice cefalorbitale nei normali, pozzi, erctini o

delinqnenti. (Arch. di psichiat. Torino 1880, 1,

299.)

Broca. Sur un microcephale age de deux ans et

demi; anomalies viscerales regressives. (Bulletin

de la soc. d’anthrop. de Paris, 3® serie, Tome 3.

S. 387.)
(Körpergewicht 3920 Gramm, Statur 62 Centmieter,

Hirn gewicht 542 Gramm.)

Broca. Methode trigonometrique. Le Goniometre
d'inclinaison et Torthogoue, le Goniometre flexible.

(Extr. Bull. dein soc. d’Anthr. d. P., janv. et fevr.

1880.

) Paris 1880. 8».

Broca. Sur la mensuration de la capacite du
crane. (Memoirea de la societe d’antbropologie,

2« eerie, Tome I. S. 63.)

Broca. Quelques snbdivisions des groupes bases

sur Tindice cephalique. (Gränes euryecphnlca,

bracbistocepbales, megistocephales et stenocepha-

les.) ( Revue d’Anthropologie, 2« serie, Tome IV,

1881, 1 fase.)

Carr. Measurements of crania from California.

(Rep. of the Peabodv museum. Cambridge 1880,

II, 497.)

Cauoin. Cräne australien brachycepbale. (Bull,

de la soc. d’Anthrop. dePariB, 3« serie, Tome III.

S. 132.)

Chiari. Mikrocephalio bei einem fijähr. Mädchen.
(Jahrb. f. Kinderh. Leipzig 1880 u. f. XV. 323,

2 Tafeln.)

Chantre. Anciennete des necropolea prehisto-

riques du Caucase, renfermant des crunes macro-
cephalea. (Revue d'antbropologie

,
2« serie,

Tome IV, fase. 2, 1881. S. 247.)
Die Nekropole von 8nmthavro in der Nähe von

Mtskheih, der alte» Hauptstadt von Georgien, wurde
1871 bei Gelegenheit eines Htratsenhauc» entdeckt
und von Bayern 1872 bi» 1876 untersucht ; Bayern
konute bei 600 noch unerüflhete Gräber öffnen, ln

Arehl« Wr Anthropologie. I3d. XIII. Supplement.

dienen Grabstätten finden »ich iu»be*ondere in den
untere» Schichten macrocephale Schädel. Andere ähn-
liche Nekropolen finden »ich bei Dilijane, Manienfeld
und Sartatclialo. welche ebenfalls von Bayern unter-
sucht wurden. Eben solche bei Oasethie, Kazbek und
Küban wurden von P^limonow untersucht.

Die maorocephalen Schädel finden »ich in einem
Proportionssatz von circa 2u Proc, inmitten einer
dolicliocephalen Bevölkerung. Chantre glaubt, da»*
alle diene Gräber der ersten Eisenzeit angehören,
und das* daher die makrocephalea Schädel von
Samthavro weder den ßcytheu, noch den Griechen
oder Römern xugeschriebei» werden können.
Auf Tafel I werden zwei makrocephale Schädel

au* Sainthnvro abgebildet, auf Tafel M zwei solche aus
dem Tumulus von Corvcissiat (Jura).

Delisle. Contrilmtion ä l’etnde des deformations

artiflciellea du crime. These inaug. Paris 1880.

Ducatte. La microcephalie au point de vue de

latavisme. These. Paris 1880.

Flowor. On the cranial characters of the Fiji

Islands. (The journ. of the anthrop. instit. of

Great Britain and Ireland, Vol. X, Nr. 2, Novbr.

1880. S. 158 mit 2 Tafeln.)

Flower hatte Gelegenheit, 36 Schädel von FidBchi-

Insulanern zu untersuchen; 16 derselben stammen
von dem Gebirgsland im Innern der Hauptinsel Viti

Levu. Diese Provenienz verleiht nach dem Verfasser

dienen Schädeln eine ganz benondere Wichtigkeit, da
anzunehmen »ei , dass gerade hier die physischen
Charaktere deB Volkes »ich besonder» reiti erhalten
haben

, während die bisher bekannten Bchädel (u. a.

die von Spengel und I)aviB) in Bezug auf ihre
Herkunft nicht so sicher seien.

Diese 16 Schädel wurde» 1876 von Baron von
Hügel gesammelt. Dazu kommen weiter** 13 Schä-
del (7 von Erwachsenen, 6 von Kindern) von der
Ostküste von Viti Levu oder von Inseln (wie Ovalou)
nahe der Küste, theil» ebenfalls aus der H ügel' scheu
Sammlung, thrils aus den von U. Davis und Boyd
stammend. Eine dritte Serie (7 Schädel) stammt von
Vantia Balaou, einer Inselgruppe etwa 150 Miles öst-

lich von Viti Devu.

Flower. Ueber den Schädel eines Fidschi-Insula-

ners von Ovalou. (Journal of the anthrop. iustit.,

Vol. IX, Nr. I, 1879. S. 2.)

In hohem Grade scaphocephal mit parietaler Syno-
stose; Parietalbreite (über der Mitte der Sutura squa-

mina) 112 mm. Diese Breite zur ganzen Länge giebt

einen Index von 524, Capacität = 1620 chm.

Flower. On the Osteology and Affinities of the

Natives of the Andaman islauda. (Journal of the

anthrop. instit. Vol. IX, Nr. 2, 1879. S. 108 mit

4 Tafeln, Schädel und Becken.)
Flower bemerkt dabei, wenn eine ansehnliche

Reihe von Schädeln der genannten Insulaner bei-

sammen »ei, *o falle sofort die wunderbar« Ähnlich-
keit aller Schädel auf. Bei keiner Rnce habe er in

einer solchen, keineswegs etwa ausgesuchten, sondern

au» den verschiedensten Quellen »tanunendeu Reihe

so geringe Verschiedenheiten in Gestalt und Grösse

gefunden. Und doch, nachdem er die 24 Schädel

einige Tage in seinem Zimmer wiederholt in den Hän-
den gehabt, sei es ihm leicht geworden, jeden einzelnen

vou dem anderen zu unterscheiden und so würde es

auch wohl beiden lebenden Individuen der Fall »ein,

deren grosse Familienähnlichkeit allen Reisenden im

5
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Anfang aufgefallen ist. (Die Xothwendigkeit der

statistischen Methode in der Craniologie ist wohl
kaum eindringlicher gepredigt worden ab» mit diesen

Worten. Ref!) Die Schädel gehören zu den klein-

sten. Die Capacitat den männlichen betrug im Mittel

1244, der weiblichen 1128 cbm. Differenz von cf und

9 = 1000:907. — Weiter besprochen werden Becken
und Extremitäten.

Gillebert d’Hericourt. F.tude cepholoraetriqnc

gar dix-huit montagnards ligures. (Mein, de ln

boc. d’anthrop. de Paris, 2e Berie, Tome I. S. 568.)

Hamy. Sur uno nnomalie peu connue des os ma-
laireK. (Bulletin de la societn d’Anthropologic

de Paria, 3« Serie, Tome III. S. 341.)
Reifes Kind, die beiden Jochbeine atrophisch.

Hamy. Note anr une voüte de crime trouvee dans

les allnv. du Petit -Quevilly, pres Rouen. (Bull,

de la «ocieto d’Anthropologie de Paris, 3« Serie,

Tome II, 4,482.)
Type doliclioclphale n&ilithique.

Kollmann. Beitrüge zu einer Kraniologie der euro-

päischen Völker. (l)icBes Archiv, Bd. 13, Heft 1,

2, 8. 79 und Heft 3, 8. 179, Tafel 2, 3, 4.)

Kormann. ('all von oxycephuler Microcephalic.

(Jahrb. f. Kinderheilk. Leipzig 1880 bi» 1881.

Neue F. XVI, 174.)

Kupffer. lieber den Schädel Kant’». (Zeitschrift

f. Ethnol. 1880. Verhnndl. der Berl. GeseDsch.

f. Anthropol., 8. 217.)

C. Kupffer und Bessel- Hagen. Der Schädel

Immanuel Kant'». Dieses Archiv, Bd. XIII, lieft 4,

S. 359, dazu drei Lichtdrucktafeln.

Le Bon. Sur la capacite du er&ne d’un certain

nombre d'borames cclehre». (Bulletin de la soc.

d’Anthrop. de Paria, 3« s6rie, Tome II, 4. S. 492.)
42 Schädel von bekannten Individuen. Die mittlere

Capacitat dieser Schädel beträgt lfl»2 cbm. (Moderne
Cf Pariser 1S&9), von den 42 haben 7 Proo. über
900 chm, von den Parisern keiner; unter den Schädeln
befinden sich die von General Wormser, Dr. Gail,

Boileau, Descartes (dieser sehr zweifelhaft), Marse ha LI

Jourdan etc.

Luschan, Felix v. Ueber die menschlichen Schädel

au» den Laibacher Pfahlbauten, mit 5 Tafeln.

(Mittheil ungen der anthropol. Gosellscb. in Wien,

Bd. X, Nr. 10 bis 12. Wien 1881.)

Magitot. Sur l’usure spontane« des dents au point

de vuo ethnique. (Bull, do la soc. d’anthrop. de

Paria, 3e Serie, Tome 111. S. 312.)

Mantegazza. La riforma craniologica. Studii

critici. (Archivio per l'antropologiae la utnologia,

Vol. X, fase. 1. 8. 117.)

Mathouillet. fltudo sur la Scaphocephalie. Paria

1880, 40. These.

Miraglia. Sulcraniodi AletsandroVolta. (Revueacad.

med.-chir. di Napoli 1879, XXXIII, 225—229.)

Paoli. Quatro crani di delinquenti. (Arch. di pst-

chiatr. Torino 1880, 1, 337.)

Quatrcfages. Craniologie des races negres africai-

nes; races non dolichocephales, (Comptes rendui

de l'acad. d. sc. Pari» 1880, XC, 1390. — Races

dolichocephnles, ik, 1520.)

Ranke. Znr Craniologie Tyrols. (Correspondeoz*

blatt d. deutsch, antbr. Geaellsch. 1880, Nr. 4.)

Royer, C. De» rapporta des proportiona du crane

avec celles du corps et des caracteres corrvlatifs

t-t evolutifs, en taxonoruio huinaine. (Congres

internat. d. sc. anthrop. 1878. Paria 1880.)

SchaafThausen. Ueber die ägyptischen Mumien in

kraniologischer Beziehung. (Sitzgsb. d. niederTb.

Gesellsch. d. Natur- u. Ileilk. zu Bonn 1879, 220.)

8chaaffhausen. lieber zwei Schädel von Reckam.

(S. dieses Archiv Bd. XII, Heft 1, S. 109.)

SchaafThausen. Die internationale Methode der

Schädelmessnng. (Correspondenzbl. d. deutschen

anthrop. Gesellschaft 1879, Nr. 9.)

SchaafThausen. Ueber die ägyptischen Mumien

in kraniologischer Beziehung. (Sitzgsber. d. nie-

derrhein. Gesellschaft f. Natur- u. Ileilk. zu Bonn.

1879, 290.)

SchaafThausen. Drei Schädel aus Römcrgräbern

bei Metz. (Jahresbericht des Vereins für Erd-

kunde in Metz 1880. Mit 1 Tafel.)

Stieda. Historische Bemerkungen über den Pro-

cessus marginalis des Jochbeins. (Zeitschr. f.

Ethnol., Jahrg. XII, 1880. Verband!. d. Berl.

Geeellach. f. Anthr. S. 219.)

Topinard. Le musee do Hunter et la method«

craniometrique du Prof. Flower. Referat, (Revue

d'anthropologie, 2* Serie, Tome III, 1880. S. 493.)

Topinard. De l'nuification des metkodes ersnio-

mötriquea et en particulier du cubage des crane«

et du plan alveolo-condylien. (Congri-s internat.

d. sc. anthrop. 1878. Pari» 1880.)

Ten Kato ct Favloaky. Sur quelques crAnes de

criminel» et de saicidea. (Revue d’Antbrops

2« ««'Tic, Tome IV, faic. 1. 8. 10*.)

Turner. Two ntasks and a skull from isUnds

near New-Guineu. (Journal of anat. and phvtio-

logy, Tome XIV. S. 475, Taf. XXX.)
Die Masken stammen von Neu- Irland oder Neubri-

tanuien und bestehen au» der Vorder! lülfte des ScM*
dein und dem Gesicht von männlichen Leichen, die

prftparirl und bemalt sind. Der Schädel stammt von

der Wnrrfors- Insel (Nordseite der Torresst rassri. bt

brachycephal (Index Hl*) und besitzt eine künstlich«

(hölzerne) Nase.

Virchow. lieber Ilöhlenscbädel aus dem oberen

Weichrelgebiet. (Verbandl. d. Barl. Gesellsch.

f. Anthropol. etc. in Zeitschr. f. Ethnol. 1880, 2.

u. 3. Heft, S. 32.)
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Virchow. Schädel und Tibiaformen von Südsee-

insulanern und Philippinen. (Verhandl. d. Berl.

Gesell sch. f. Authropot. etc. inXeiUchr. f. Ethnol.

1880, Heft 4, S. 12.)

Virchow und Brereton. Schädel von Alt-Kan-

dahar. (Verhandl. d. Ber1- Geiellftah. f. AntbropoL

etc. in Zeitschr. f. Ethnol. 1880, Heft 2 u. 3,

S. 120.)

Virchow. Schädel von Tchu (v. G. RohlfB) und West-

afrikauern (v. Flegel.) (Verhandl. d. Herl. Ge-

sellscb. f. Anthropol. etc. in Zeitgehr. f. EthuoL

1880, Heft 2 u. 3, S. 121 u. 122.)

Virchow. Mikronesische Schädel und Skelete

(v. Bund»). (Verhandl. d. Berl. Gesellech. f. An-

thropol. etc. in Zeitschr. f. Ethnol. 1880, lieft. 2

u. 3.)

Virchow. Ueber einige Merkmale niederer Men-

chenracen am Schädel und über die Anwendung
der statistischen Methode in der ethnischen Cranio-

logie. 1) Der Stirnfortsatz des Schläfenbeins.

(Zeitschrift für Ethnologie 1880, Heft 11, S. 1.)

Virchow. Ueber den Schädel den jungen Gorilla.

Mit 2 Tafeln. (Monatsbericht d. k. Akademie

der Wissenschaften zu Berlin 1880.)

Virchow und Schlesinger. Ainoschädel von Jezo.

(Zeitschr. f. Ethnol., Jahrg. 1880. Verhandl. d.

Berl. Gesell, f. Anthropol., S. 207.)

Z&borowski. Cinq eräues d’Hakkas et les origines

ebinoises. (Abkömmlinge der alten Bewohner der

Provinz Conton.) (Bullet, de la soc. d'anthr. de

Paris, 3e s6rie, Tome III. S. 575.)

2. Gehirn.

Bisohoff, Th. L. W. von. Das llirngcwicht des

Menschen. Eine Stndie. Bonn 1880. 8°.

Broca. Ueber drei Gehirne vom Orang. (Bull,

de la soc. d’Anthrop. de Paris, 3® Serie, Tome II,

4°. S. 607.)

Broca. Localisatious cerebrales snr le cerveao

d’un ectromelien. (Bull, de la soc. d’Anthropo-

logie de Paris, 3e särie, Tome II, 4°. S. 669.)

Mann ohne Arme; rechts vollständiger Mangel,

link» ein an der Schulter eingepflanzter Finger und
Metacarpusrudiment. Broca hatte vor der Eröffnung
des Schädels, auf frühere Erfahrungen gestützt, he*

hauptul, da»» das obere Drittheü der vorderen Ceutral-

windung und das hintere der ersten Stirnwindung
atrophisch sein würden. Die Autopsie bestätigte die

Voraussagung.

Broca. Crane et rerveau d’un hemme atteiDt de

la döformation toulousaine. (Bull, de la soc.

d’Anthr. de Paris, 3« Serie, Tome II, 3. S. 417.)

Clovenger. The importance of the position of tho

fisßure of Kolando as an index to the iutelligenoe

of animals. (J. Nerv, aud ment, diseases. Chicago

1880.)

Powler. Are brains of criminah anatomical per-

versions? (Med. chir. Quart. New -York 1880
— 1881, 1. S. 1 bis 32.)

Jenson. Schädel und Hirn einer Microcephalin.

(Archiv für Psychiatric. Berlin 1880, X, 735.

Mit 1 Tafel.)

Lachi. Le circonvoluzione cerebrali delP nomo
o nuovo proceaao di topbgrafia cefalo - cerebrale.

Mit 3 Tafeln. Siena 1880. 8«.

Parrot. Snr le developperaent du cerveau chez los

enfants du premier «ge. (Bull.de la soc. d’Anthro-

pologie de Paris, 3® Serie, Tome III. S. 177.)

3. Diversa.

Aeby. Die Altersvorschiedenbeitcn der mensch-
lichen Wirbelsäule. (Archiv, f. Anatomie von
llis und Branne 1879, Heft 1 u. 2, S. 77.)

Anderson. The presence of an aßtragalo-scapboid

bone in mau. (Journal of aimtomv and physiologv,

Tome XIV. S. 452.)

Anderson. Vorkommen eines Mnsc. tibio-tarsalis

s. Tensor fasciae plantaris. (Archiv, f. pathol.

Anat. Berlin 1880, Bd. 81, 574.)

Andree, Richard. Die Bcschneidung. (Dieses

Archiv, Bd. XIII, Heft 1, S. 53.)

Androo, Richard. Die Verwendung der Füsse

als Greiforgaue. Globus, Bd. 39, S. 118.

Anthropometric Committee of the british asso-

ciation
,
Report of the .... (Journal of the an-

thropol. Institute etc. Vol. IX, Nr. 3, 1880. S. 345.)

Ayrton. Rechorches sur les diroensions generales

et sur le däveloppement du corpa chez les Japo-

nais. Paris 1879.

Bartels. Ueber Menschenschwänze. (Dieses Archiv

Bd. XIII, Heft 1, S. 1, Tafel 1.)

Bartels, Max. Ein neuer Fall von angewachsenem
Menscheuschwanz. (Dieses Arch., Bd. 13, S. 411.)

Bock. Ueber die anthropologische Untersuchung
der Schulkinder, mit besonderer Berücksichtigung

der schweizerischen Erhebung. (Mitthl.d. naturf.

Gesollsch. in Bern 1880, Bd. II.)

Bcnzcngre. Etüde autbropologirjue sur les Tatars

de KassimoflT. (Gouv. de Riazanne.) ( Revue d’An-
tbropol., 2e serie, Tome IV, 1881, Heft 2, S. 211.)
Körpermessungen.

Bischotf. Ueber die äusseren weiblichen Geschlechts-

teile des Menschen und der Affen. Nachtrag.

Mit 2 Abbildungen. (Ans den Abhand], der k.

bftjr. Akad. d. WütesicL, II» GL« Bd. XIII,

3. AbthL München 1880.)
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Bischof?, lieber die Bedeutung des Muse, oxten-

«or indicis proprias und des Flexor pollicis lon-

gus der lland des Menschen. (Sitzungsber. der

k. bayr. Akad. der Wieaensch. 1880. Math. phya.

CI. 4, S. 485.)
Bisehoff betrachtet e* „»1* fast aoonahtn«-

„lose Hegel, «lau» «ich beim Menschen ein eigener

„nur für den Zeigefinger bestimmter Streckmuskel
«findet, und dam im Gegentheil ein solcher nur für

.diesen Finger bestimmter Muskel bei den Affen, mit

.Ausnahme des Gorilla und vielleicht einzelnen Fällen

.immer fehlt" und sieht daher diesen Besitz als einen

.epecifiscl» menschlichen“ an. Was den Muse, flexor

pollicis longu« betritt, no ist ein vollständiges Fehlen
dieses Muskels beim Menschen niemals beobachtet

worden, während anderentheils von Affen kein Fall

eines selbständigen Flexor pollicit longu* bekannt ist.

Bischoff findet daher hierin einen wesentlichen

Unterschied zwischen Menschen- und Affenhand.

Botoler. pKculiarities of American Indians from

a physiologicaland pathological standpoint. (Mary-

land mcd.Jonm. Baltimoro 1880—1881, VII. 54

bis 58.)

Bouvior. Contribution a l'etude de Fostcologie

comparee du chimpanze. These inaug. Paris

1879.
'

Braun, Max. Heber rudimentäre Schwanzbildung

bei einem erwachsenen Menschen. (Dieses Archiv,

Bd. XIII, 4.)

Broca. La torsion de Fhnmerus et le tropometre.

(Revue d'Anthropologie, 2« Serie, Tome IV, 1881,

fase. 2. S. 193.)

Chassagne ot Daily. Recherches anthroporoe-

triquea nur les effets do la gymnostique d’eutrai-

nerneut. (Revue d'anthropologie, 2e serie, Tome III,

1880. S. 230.)

Collignon, R. Description des ossemontshumains

fossiles trouves daus le lehtn de Bollvillcr

(Ober- Klaassh (Revue d'anthropologie, 2c serie,

Tome III, 1880. S. 395, Tafel IV.)

7 Individuen, 5 cf, 1 9 W1,d 1 Kind.

Delbos. Note sur la decouverte de squelettes hu-

mains dang le lehm de Bollviller (Ober- Elsas»).

(Revne d’Anthropologie, 2* serie, Tome III, 1880.

S. 385.)

Duval. De Pembryogönie dans bcb rapports nvec

FAnthropologie. (Revue d’Anthrop.
,

2c serie,

Tome IV, Fase. I. S. 19.)

Dwight. The sternum an an iudex of sex and
age. (The journal of anatomy and phyaiology

bv Humphry, Turner etc. Vol. XV, pt. III, 1881.

S. 327.)
Nach einer Messung an 30 cf und 26 $ Skeleten

ergiebt »ich, das» das Verhältnis» des Mnnubrium
zum Körper »ich im Mittel verhält, beim Mann wie
49 : 100

, beim Weib — 52 : 100. Da» Gesetz, wel-

che* Hyrtl für ein ausnabm«]o»e» ai gegeben hatte,

treffe toi 12 cf von 30, und toi 14 $ von 26 nicht

zu, habe also keinen praktischen Werth. — Auch

die Zeit der Vereinigung der einzelnen Stucke »ei

»ehr verschieden, das Sternum daher weder für Ge-

whlechM- noch für Altersbestimmung von Werth.

Ecker, Alexander. 1. Besitzt der menschliche

Embryo einen Schwanz? Briefliche Mittheilang

an W. Ilis. (Archiv f. Anatomie und Physio-

logie, anat. Abthlg. 1880, 8. 422. Hierzu Ta-

fel XXIII u. XXIV B.)

Die Erwiderung von W. Hi»: „Ueber den Schwanz-

theil de» menschlichen Embryo“. Mit Tafel XXV,
siehe unter Hi*.

2. Replik und Compromisssätze, nebst Schluss-

wort von W. His.

Ecker, Alexander. Hand und Fus« des Man-

schen. Mit Illustrationen. Westermann's lila-

strirte Mountshefte. Braunschweig 1881, Nr. 295

und 296.

Flowor. 0n the stature of the Andamanete.

(Juurn. of theanthrop. Institute etc., Vol. X, Nr. 1.)

Faulda. 0n the skin-furrowB of the hand. (Na-

ture. London 1880, XXII, 605.)

Finsch. Ueber die Bewohner von Ponape (öitL

Carolinen). (Zeitsehr. f. Ethnologie, 12. Jahrg*

1880, Heft 5, S. 301, mit Taf. XI.)

Aeuwere Formen und Tättowirung etc.

Fleach. Ein Fall von Hvpertrichosia. (Dieses

Archiv, Bd. XIII, Heft 1, *2, 8. 125.)

Hamy. Etüde sur un squelette d’Aeta des envi-

rons de Binangonan (Nord-eat de Lucon). (Non-

velles archives du museum d’kiat. naturelle.

Tome IL, 1879.)

His, Wilh. Ueber den Schwanztheil des mensch-

lichen Embryo. Antwortschreiben an A. Ecker.

(Archiv für Anatomie u. Physiologie. Anatom.

Abtheilung 1880, S. 431. Hierzu Tafel XXV.)

Koster. Sur la significution geuetique des raa-

»des oxtenseurs de« doigts. (Arch. neerl. d. ic.

exactes. Harlem 1879, XIV, 320.) (I)e genetische

beteekenis der vingerstrekapieren. Versl. der

k. akad. d. Wetensch., Afd. Nutuurk. Amster-

dam 1879, 2 R. XIV.)

KuhfT. l)e In plalycnemie dans les races humaines.

(Revue d’Anthrop., 2« Serie, Tome IV, 1881,

Fase. 2. S. 255.)
Der Verfasser nimmt einen Index an, indem er die

Breite mit dem Durchmesser von vorn nach hinten

vergleicht (letzterer = 100). (Maas* genommen in der

Hohe des Foramen nulritium.l Er unterscheidet

;

a) Iudex bi* 64 = micnmtim* (eigentliche PLutycne-

Snie); b) 65 bi» 69 incl. Mcsowmi?; c) 7Ü und darüber

MegMHvme oder besser eurycnemique.
Kuh ff schliesst au» »einer Beobachtung, da**. wenn

auch die Platycnemie kein itusjM-.liliewsliche» Attribut

prähistorischer Raren ist, doch die geringstem Indites

«ich bei den ältesten Hacen findeu.

Langer. Ueber Form- und Maassverhältn isse de*

Körpers. (Wien. ined. Wochenschrift 1880, XXX,

1357, 1392.)
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Manouvrier. L’omoplate et ses indices. (Revue

d’Anthropologie, 2« serie, Tome III, 1880. S. 500.)

Referat über die Arbeiten hierüber von Broca,
Flower, Gareon und Mariu s Livon.

Mantegazza e Sommier. Studii antropologici

sni Lapponi. (1 Vulum in gr. 4°. mit 100 Origi-

nal-Photographien. Nur in 100 Exemplaren abge-

wogen. Ref. in: Archivio per l’Antropologia e la

etnologia, Vol. X, fase. 2. S. 173. Floren* 1880.)

Maurcl. Sur nn bassin de fernme Coolie. (Ball,

de la soc. d'Anthropoi. de Paris.)

Miklucho -Maclay. 1) Mika -Operation in Ccn-

tralaustralien (Aufschlitzen der nnteren Wand
der cf uretbra- 2) Sexuelles aus Australien.

3) Langbeinigkeit der australischen Frauen. (Ver-

band!. d. Berliner Gesellsch. f. Anthrop. in

Zeitschr. f. Ethnol. 1880, Heft 2 u. 3, 8. 85, 87
u. 89.)

Mondiere. Note sur l’authropologie, la demo-
graphie et la pathnlogie de la race Annainite.

(Mein, de la soc. d'Authrop de Paris, 2* serie,

Tome I. S. 233.)

Morselli. Critica e riforma del metodofin Antro-

pologia fondate sulle leggi statistiche e biolo-

giche dei valori seriali e eull’ esperimento. Roma
1880. S».

Ornstoin. Abnorme Behaarung. (Zeitschr. für

Ethnologie, Jahrg. XII, 1880. Verhandl. der Ber-

liner Geaellsch. f. Authropol. S. 172.)
a) Eine bärtige Jungfrau, b) Fall von Triclioais

»acrolumbalis.

Pasteau. Recherches sur les proportions de la

clavicule dans les sexes et dans les races. These
inaug. Paris 1879.

Raacri. Material
i
per l'etuologia italiana. Rias-

nunti e commentati. (Archivio per Pantropologia

e la etnologia, Vol. X, fase. 2. S. 202.)
Fortsetzung: 1) Vorkommen des Abinismus.

2) Hautfarbe. 3) Farbe und Beschaffenheit der Haare.
4) Bart.

Regalia. Casi di anomalie nnmeriche dolle ver-

tebre ueJl‘ uorao etc. con un append. soll* omo-
logia del processo trasverso lombare. (Archivio

per 1 nntropologia et l’etnologia, X, 3, 1880.

S. 305.)

Renard. Des variations ethniques du maxillaire

inferieur. Paris 1880. These. 4°.

Roy. Etüde anthropologique sur los Botocudos.
These. Paris 1880,

Rochebruno. Etüde« morphoiogique, physiolo-

gique et pathologique sur la femme et l’enfant

daus la race Ouolovc. (Revue d’Anthrop., 2« serie,

Tome IV, fase. 2. S. 260. Mit 1 Tafel.)
Allgemein äussere Form, Ohr. Zähne, Brüste, Extre-

raitäten, Gesässgegend, Haut, Genitalien etc.

8ch&&£Thaueen. Bericht über die wieder aufge-

nommenen Ausgrabungen auf dem fränkischen

Grabfelde in Meckenheim bei Bonn. (Corroapon-

denzbl. d. deutschen anthrop. Gua. 1879, Nr. 10,

S. 128.)

Schaaffhausen. Entwarf za statistischen Erhe-

bungen über die körperliche Beschaffenheit der

deutschen Bevölkerung. (CorrespondenzbL d.

Deutschen anthr. GeBellsch. 1879, Nr. 9.)

Schadonberg. (Jeher die Nogritos der Philippinen.

(ZeiUchr. f. Ethnol., XII, 1880, S. 133, Taf. XI
und XII.)

Schadenberg, lieber die Negritos der Philippinen.

(Schädelmessungen, lieber die Haare.) (Zeitschr.

f. Ethnologie 1880, 2. und 3. lieft, S. 149.)

Scheiber. Untersuchungen über den mittleren

Wuchs dcB Menschen in Ungarn. (Dieses Archiv,

Bd. XIII, Heft 3, S. 232.)

Schmelts u. Krause. Die ethnographisch-anthro-

pologische Abtheilung des Museum GodefTroy in

Hamburg, ein Beitrag zur Kunde der Sildseevöl-

ker, mit 46 Tafeln und einer ethnologischen Karte

des grossen Oceans. Hamburg 1881. 8 U
. II.

Anthropol. Abthl.

1) Verzeichnis« der Photographien; 2) Original-

Zeichnungen; 3) Gipsabgüsse: 4) Schädel und Ske-
lete; 5) Haarproben.

Soidi. Sur les proportions des statues grecquos et

egyptiennes. (Bull. soc. d’Anthrop. de Paris 1879,

3« serie, II. 638.)

Statiatique de la ville de Paris. Sur la taille*

(Rovue d’Anthropologie, 2* serie, Tome IV, 1881t

I. S. 175.)
Mittel der Pariser von 21 Jahren = 1,644 m, der

Franzosen im Allgemeinen nach Broca 1,646 m.

Tappeiner. Beiträge zur Anthropologie und Ethno-

logie der Tyroler, gesammelt auf einer Reise

durch Oetzthal und Schnals im Sommer 1878.

(Zeitschr. f. Ethnologie 1880, Heft 1, S. 47.)

Tappeinor. Beiträge zur Anthropologie Tyrols.

(Zeitschr. f. Ethnologie 1880, Heft 5, S. 269.)

Topinard. Observation® upon the mothods and
processes ofanthropometry. (Journ. of theauthrop.

Institute, Vol. X, Nr. 2. Novbr. 1880. S. 212.)

Topin&rd. Etudes d'anthroporautrie sur les canons

anthropologiques 1) du trouc. (Revue d'anthropo-

logie, 2® s6rie, Tome 111, 1880. S. 609.)

Topinard. De different« instruraents d’anthropo-

metrie. (Bull, de la soc. d’Anthropoi. de Paris,

8* serie, Tome HI. S. 269.)

Tremlett. The great Toe of the Annamese. (Jour-

nal of the anthropolog. Institute Vol. IX, Nr. 4,

1880. S. 460.)
(The peculiarity consist# in the great Toe beeing
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4it au angle to the others instead of parallel with
tlicin; it ia in uch like the thumb of the haml and
not to be confouoded in its aetion with the usual
fraedom with whieh rnnny native« are ahle to use
thtiir feed, for this i§ quite independent of the other
toes and entirely characteriatic uf Atmauieie.) Geuaue
Beschreibung, Abbildung und anatomische Unter-
suchung fehlen gänzlich.

Virchow. lieber dio Sakalaven (Bewohner der

Westkü&te von Madagaskar). (Monatsbericht

der k. Akad. <1. Wissenschaften za Berlin, 13. Oct.

1880.)
Auuüiere Erscheinung der der Kaffurn Ostafrikss ähn-

lich. Das Haar ist jedoch lang und wollig, während
das Zuluhaar ausgemachtes Wolibaar ist. Schädel
werden sieben beschrieben, Capaeität gering (Mittel

der cf 1249 C.
,
der ? 1 2021 ,

Schfcdelform mehr
niesoceplial.

Virchow. Uebor alte Berliner Schädel. (ZeiUchr.

f. Kthnol. XII, 1880. Verh. d. Berl. Gescllscb.

f. Antbr., S. 229.)

Virchow. Ucber Eskimos von Labrador. Yorstel-

lung solcher im zoolog. Garten za Berlin. (Zeit-

schrift f. Kthnol. XII, 1880, S. 253.)

Wateon. The curvatorca coccygis muscles ofnmn.
(Journal of auat. and phyaiology etc., Vol. XIV.
S. 407.)

Beobachtet au einem Mann. Die beiden symmetrisch
an geordneten Muskeln, 2 1

/* Zoll laug, entsprangen

jeder von der vorderen Fläche des Proc. transv. des
Kreuzbeins zwischen For. sacral. aut. 3 und 4 bis zur
Vorderdäche de» Körpers des fünften Kreuz- und
ersten Bteissbeiuwirbelfl. Von da verlief die Hauptmasse
des Muskels eiu- und abwärts, um sich an die Yor-
derflwebe de» Körper* de* dritten und vierten Steiss-

beinwirbel» anzusetzeu (ein kleiner Theil auch an
den zweiten).

Bei den geschwänzten Käugethiereti sind diese Min.
sacro-coccygei inferiore» oder depressore* caudae mäch-
tig entwickelt, insbesondere bei den Affen mit prehen-
»ilem Schwanz (z. B. Ateles), fehlen dagegen nach
Huxley und dem Verfahr bei den Anthropoiden
ebenso wie in der R**g«d beim Menschen. Verfaaser
giebl viele ausführliche Litemturangabeu über diese

Muskeln.

Weisgerbor. De l’indice thorneique. Paria 1879.
4°.

Wilson, lieber einen geschwänzten Mann von
Gozzo. (Verband!, d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop.

in Zeitachr. f. Kthnol. 18H0, 2. u. 3. lieft, S. 74.)
Mann von 28 Jahren, 5 Fus» ß Zoll (engl.) hoch,

selir kräftig. Schwanz 3*/a bis 4 Zoll laug, von der
Dicke des kleinen Fingers, nach dem Ende dünner,
spärlich mit Ntarken borstigen Haaren gegen da«
Ende besetzt. Ausgebildete Knochenfortsätze der
Wirbelsäule waren nicht vorhanden, sondern eher
eine knorplige Unterstützung (support).

Zannetti. Appunti eulla etnologia del Madagas-
car. (Arch. per l'antropologia e la etnologia,

vol. X, fase. 2. S. 217.)

in.

Völkerkunde und Reisen.
(Januar bi» Docomber 1880.)

(Von Prof. Dr. Friedrich Ratsei.)

I. Allgemeines.

(Abkürzungen A. = Archiv; B. = Beilage; B. d. v. J. = Bericht des vorigen Jahre«; F. = Fascikel; K. = Karte;
M. = Mitlheilung; M. K. = Mit Karte; N. = Notiz oder Nummer; K. = Revue; 8. = Seite; T. = Tafel:

Z. — Zeitschrift oder Zeitung.)

1. Allgemeine Reiseberichte.

Andrews. A Daring Voyago aroRK the Atlantic

Ücesn, by two American«, the Brothers Andrews.
With iutroduction and notes by Dr. Macaulay.
London, Griffith, 1880.

d Audrift rot , Emile. Notes d un Globe-Trotter.

l>e Paris i» Tokio, de Tokio ä Paris. Paris 1880.
Bespr. in Aun. de l'Eztr. Orient 1880

, Nr. 29.

Bainier, P. Voyages classes par parties du monde.
Bullet, de la Soc. de Geogr. de Marseille, 1880,

p. 96, 196.

Barbier, A. Histoircs de vovage. Souvenirs et

tableaux, 1830 bis 1872. Paris 1880. 18°. vol. VI,

263 p.

Bastian, Prot Dr. Bericht über seine letzten

Krisen in den Jahren 1878 bis 1880. Verh. d.
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Gesellschaft für Erdkunde. Berlin 1880, S. 369

bis 380.

Auams geschichtliche Stellung 371. Die Dolmen
des Ka»ialnndes 372. Yiilkergewirr des indischen

Archipels 373. Ethnographische Aufgaben in Poly-

nesien 370.

Benjamin, S. G, W, The World’« Paradises; or,

Sketches of Life, Scenery and Plimate in Noted

Sauitaiia. 16*«o paper, p. 228. New-York 1880.

de Boisgobey, F. I)a Rhin au Nil. Carnet de

voyage d’uu Parisien. Paris (Pion), 1880, 348

Seiten. 12®.

Born, K. Heise um die Welt. Moskau 1880.

556 S. gr. 8. Russisch.

Braun-Wiosbaden, K. Landschafts- und Stiidte-

hilder. Glogau 1880. 8®, XV, 442 S.

Curtis, Benj. R. A Journey Around tbe World.

Bull. American Geogr. Soc. 1880, Nr. 2.

Dio Reisen der deutschen Kriegsflotte im Jabro

1879. B. A. A. Z. 1880, Nr. 70, 72, 73.

Dietrich, E. Von Breitungen im Harz bis Kim-
borley in Südafrika. Keisebilder. Halle (Fricke),

1880. 8®.

v. Doblhoff, Jos. Von den Pyramiden zum Niagara.

Eine Heise um die Erde. Tagebachnotixen and
Schilderungen ans Aegypten, Indien, China,

Cochinchina, Japan und Nordamerika, Mit histo-

rischen und statistischen Angaben and einem

Anhang und 65 Originalabbildungen. Wien 1881.

8®. 603 S.

Expedition de La Bourdonnais dans la mer des

Indes en 1746. Her. marit. ot coloniale, Nr. 229,

1880.

Reatin, J. M. , M. D. With Gen. Grant in tho

East. Cheap Edition. 12mo. lllustrated. Phila-

delphia 1880.

Larke, J. K. General U. S. Grant. Uis early

Lifo and militarv Curoer, with a brief Account

of hia presidential Administration and Tour

around t he World. New-York 1879. IS1» 512 p.

Lindau, Rud. Roiseerinnertingen. Wcstermann’s
Illustrirte Deutsche Monatshefte, October 1880.

Paulitschke, Ph. Die ältesten holländischen See-

fahrten and ihre Literatur. Deutsche Rundschau
für Geographie. Bd. 3. Heft 1.

Reise um die Erde. Berichte während einer, 1877
bis 1878 von F. B. Hamburg (Jenichen), 1880. 8®.

Stangen, C. Eine Heise um die Erde. 1878 bis

1879. Leipzig (Krüger), 1880. 8°.

Vogue, Vicomte E. Melchior. Hixtoire« orien-

tales. Paris 1880. Schilderungen nas Aegypten,

Kleinasieu und Thessalien. Bespr. Oesterr. Monats-

schrift f. d. Orient 1880. S. 139.

Von der deutschen Corvette „Prinz Adalbert“.

Uebor Land uud Meer, Jahrg. 22, Nr. 47.

Wandering Thoughts and Wandering Steps, by

a Philadelpia Lady. 12mo cloth, p. 323. Phila-

delphia.

Toung, John Russell. Round th World with

Graut New-York 1880.
Journalistisch und persönlich gehalten, doch nicht

ohne interessante Bemerkungen, vorzüglich «her die

politischen Verhältnisse der ustasiatüichet» Länder.

2. GoseUschafton, Versammlungen, Museen.

Actos de la Societü Academique Indo-Chinoiso.

Ann. de l’Extr. Orient 1880. Heft 1 a. f.

Berichte (Literarische) aus Ungarn über die Thatig-

keit der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-

ten und ihrer Commissionen, des Ung. National-

Museums, der Kisfaludy-Gesellschaft, der Histor.

Gesellschaft, der Naturwissenschaftlichen and

anderer Gelehrten Gesellschaften. Pest 1880.

Bonnemdro, Lionel. Sur les travanx de la sec-

tion d’archeologie et d’histoiro da congres do

l'Ass. Bretonne tenu fi Quintin. Bull. Soc. Antbr.

Paris 1880. S. 660 bis 675.

Charmes, Gabriel. La reorganisation du musco

de Boulag et les etades egyptologiqaes en Egypte.

Revue d. D. Mondes 1880. Vol. V, p. 175—211.

Congrds, dcuxietne, des Societds fran<;aises do

geographio do 1879 ä Montpellier. Bull, de la

Soc. Languedocienne de Geogr. Vol. II, 1880,

p. 401—599.

Congres Provincial des Oriental istes. Compto reudu

de laTroisieme Session. Lyon 1878. II Vols. 4.

334 und 116 S. Mit Tftf.

Contents: Commerce et Industrie. Science, Philo-

logie, Histoire et ßeaux-Art«. Religiou* Anciennes
de 1’ Egypte. Religions Ancienne» de la Per»« et de
l’Assyrie. Religions Anciennea de l’Inde. Religion«

de la Chine. Religion« du Japon. Cloture du Con-
gas. Inauguratiou du Mu*£e Oriental.

Congreso Interuacional do Americnnistas de

Madrid. Bol. Soc. Geogr. Madrid 1880. S. 123

bis 137, 179.

Daly. Chief Jnstice, Geogntpbical Work of tbe

World in 1878 nnd 1879. Annual Address. Bull.

Am. Geogr. Soc. 1880, Nr. 1.

Dos Museum Ludwig Salvator. Dresden 1879.

Das Orientalische Musenm in Wien. Illustrirte

Zeitung 1880, Nr. 1921.

Der Berliner Anthropologen-Congresa 1880. Gaea,

Jahrgang 16, Höft 10.

Der Congres« der deutschen Anthropologen zu

Berlin. Ausland 1880, Nr. 49, 50, 51.
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Die anthropologische Ausstellung in Berlin. Illu-

strirto Zeitung 1880, Nr. 1941.

Dio anthropologisch» Ausstellung zu Moskau 1879.

Herauegegeben unter Kedaction von A. P. Ilog-

danow. Moskau 1879. Bd. 2. 4®. 594 S. Mit
8 Chromos und 72 Holzschnitten.

Die anthropologische Ausstellung in Moskau. Aus-

land 1880, Nr. 42.

Di© britisch -indische Sammlung im Roichspost-

museuin. Archiv für Post- und Tclegrapheuwesen

1880, Nr. 20.

Di© deutsche anthropologische Gesellschaft und die

periodische Literatur der Anthropologie. B. A.

A. Z. 1880, Nr. 218.

Dio Knsan'sche Gesellschaft für Archäologie nnd
Ethnographie im Jahre 1879. Journ. d. Minist,

d. Volksaufklärung, Juni 1880. (Russ.)

Elfte Versammlung der deutschen Anthropologen

in Berlin. Von C. M. B. A. A. Z. 1880, Nr. 252,

253, 255.

Exposition coloniale. Oesterr. Monatsschr. f. d.

Orient 1880, Nr. 12. (N.)

Gründung einer litauischen Gesellschaft (in Tilsit).

Ausland 1880, Nr. 1.

Hamy, Rapport snr le dcveloppement des collec-

tions ethnographii(UCH appartenant an Minister©

de rinstruction puhli(|uc. Bull. Soc. Geogr. Paris

1880. VoL II, p. 352—365.

Kanitz, F. Die Ethnographie auf der Pariser

Exposition des Sciences Anthropologiqaes. Beil.

Wiener Abendpost 1880, Nr. 26 f.

Katalog dor Bibliothek d. D. Morgenländischen

Gesellschaft. I. Druckschriften und Aehnliches.

Leipzig 1880. VI und 225 8.

Bespr. v. Fleischer in Zeitschr. d. I). Morgenl.
Gei., Bd. 34, 8. 213.

Kuhn, Ernst und Albert Socin. Wissenschaft-

licher Jahresbericht über die Morgenländischen

Studien von October 1876 bis December 1877.

Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen horaus-

gegeben. Leipzig 1879. Heft 1, 132 S., Heft 2,

184 S.

Mortillet, de. Congres international d’Anthro-

pologie etc. de Lisbonne. Bull. Soc. Anthr. Paris

1880. S. 514.

Much, Dr . M. Bericht über die Versammlung öster-

reichischer Anthropologen und Urgeschichts-

forscher am 28. und 29. Juli 1879 zu Laibach.

Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft

in Wien. Bd. 10, S. 1 bis 128.

Queationnaire pour le congres d’Alger. Bull.

Soc. Anthr. Paris 1880. S. 604.

Bchlagintweit-Sakünlün8ki, H. von. lieber die

Aufnahme neuen Beitrages von Sammlungsgegen-

standen aus Indien und Hochasien in das k. b.

ethnographische Museum. Sitzungsbericht matb.-

physik. Classe der k. b. Akademie der Wissen-

schaften. München 1880. Heft 4.

Sociedad Colombiana Onubense. Bol. Soc. Geogr.

Madrid 1880. S. 443.

The New Indian Institute at Oxford. Trübner's

Am., Eur, and Orient. Literary Record 1880.

S. 99.

Versieg van den Staat der Bibliotheken von bet

Kon. Institut voor de Taal-, Land- en Volke nkonde

van Xederl. Indie en het Indisch Genootacbap.

1879.

Virchow, R. Bericht über den internationalen

prähistorischen Congress in Lissabon. Verhand-

lungen der Berliner Gesellschaft für AnthropoL

1880. S. 332.

3. Methodik. — Lehrbücher.

Diaousaion snr les moyennes. (Von Topinard,

Broca, Bertilion pere et G. Lagneau.) Bull. Soc.

d'Anthropologie de Paris 1880, p. 32— 50.

BtliDogrAphiftche Verwerthung der Sehädehnearua-

gen durch Erzielung von OurchBchnitUzahlen.

Foley. Considcrations nur los rares humaints.

Bull. Soc. d*Anthropologie. Paris 1880, p. 365

—378.
Kritik der anthropologischen und ethnographischen

Bagriflh»

JohnBton (Keith). A physical, historical, poli-

tical and descriptive geography. With mapi

and illustration». London (Stanford), 1880. 8t

470 S.

Jueaowitsoh, J. Classification der Menschenracen.

Moskau 1879. 8C. (Russ.)

Kramer. Geographisch woordenboek der geheele

aarde. 2 druk, geheel herzien en naar de beste

bronnen bewerbt door J. Jurrins. 1— 15 afl

Gouda (Goor Zonen), 1879— 1880. gr. 8.

Lippert, H. Die Völker und Staaten der Erde.

Einer volksverntandlicheu Geographie ethnolo-

gisch-politischer oder 2. TheiL Prag. (Verlag

des Vereins zur Verbreitung gemeinnütziger

Kenntnisse.) 1880. 8°.

Lüttrlnghana, J. D. Kleine Länder- und Völker-

kunde. 2 Thle. Das übrige Europa und die

anderen Erdtheile. 3. Aufl. Lüdenscheid (Crone

juu. I, 1880. 8*.

Painter, J. T. Ethnology : or, the history and

genealogy of the human race. London (Balliere),

1 880. 16 S. 12.
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Ploix. Diacoars da Präsident de k Suciete d'An-
thropologie de Paris. Bali. Soc. d’Antropolagie

de Paris 1880. 1—7.
Stellung der Anthropologie unter den Wissens: haften.

Tome, G. Geogrnfia del presente e dell’ avvenire,

ossia ctuografia e gcografia politica. Torino

(Locscher), 1880. 112. S. 8».

Tylor, E. B. Anunal Adress to the Anthropolo-

gical Institute of Great Rritain. Journ. Anthro-

pologicul Institute London. IX. 443—459.
Ueberblick der Entwickelung der Anthropologie

seit Friehard.

Vinson. Sur Tutilite de rediger des instructions

linguistiques. Bull. Soc. d’Anthropologie de

Paris 1880, p. 193—196.

Wurmbrand, Graf. Ueber die Methoden anthro-

pologischer Forschung. Mittheil, der Anthro-

pologischen Gesellschaft in Wien. Bd. 10, S. 66

hi» 73. Mit Bemerkungen von Much, Hochstetter,

Neumann, Szombathi, Müllner, Oberin tlller,

Wahrmann.

4 . Geschichte der Beiaen und Reisenden.

Nekrologe.

A supposed recent Survivor of Leichhardt'B Ex-
pedition. Proc. K. Geographical Soc. London
1880. .S. 375.

Bahlsen, Leopold. Francisco Pizarro, der Er-

oberer Perus. Aus allen Welttheilen, Jahrg. 12,

lieft 3.

Bemhardy
,
Theod. von. Vermischte Schriften

1879. 2 Bde. Berlin 1879. III, 471, III, 484.

gr. 8. 1.

1. 1. Der Weltuinsegler Admiral von Krusenntern.

Blaikie, W. Garden, D. D. Th« Personal Life

of David Livingstone, chiefly from hia Unpubli-

shed Journals and Correspondenco in Possession

of this Familie. London 1880.
Werthvolle Bemerkungen L’s. über MiBsionstliätig-

keit, Charakter und BeliHudluug der Bingelmrenen.

Blau, O. f 26. Februar 1880. Geographische

Mittheil. 1880, S. 105.

Brantz, Col. M. f 23. Februar 1880. Geogr.

Mittheil. 1880, S. 105.

Breuaing, Dr. A. Lehensnachrichten von Bern-

hard Vareniu». Peterm. Geographische Mitthei-

lungen, ßd. 26.

Broca f. Bull. Soc. Anthr. Paria 1880. S. 497
hia 518. Mit Bild. Revue d'Authrop. 1880. S. 4.

Mit Bild.

Bruun, Philipp f. Huss. Revue 1880. Vol. II,

p. 361—373.

Archiv fax Anthropologie. Bd. XIIL Supplement.

Chiarini, Giovanni. Atti del Collegio degli In-

gegneri. Napoli. Anno V. F. 3.

— — BoII. Soc. Geogr. Italinna 1880. S. 691—
705. (Mit Rildniss.)

Contenson, Baron G. Lee reates de Christophe

Colomh. Bull. Soc. Geogr. Paris 1880, p. 169

bis 196.

Die angebliche Leiche des Columbus in S. Domingo.
Globus, Bd. 38, Nr. 7.

Dixon, William Hepworth f. Proc. R. Geogr.

Soc. London 1880. S. 132.

Duff, Alexander, Dr. f. Missionsnachrichten

(Halle). Jahrg. 32, S. 45 f., 122 f.

Favro, E. Louis Agaaeiz. A hiographical notice.

Report of the Smitbsonian Institution 1878

(1879), p. 236.

Ficker, Dr. Adolf f. Globus 1880. I. S. 206.

Zoitschr. d. Stat. Bureaus 1880, lieft 2.

Foronda, Manuel. Cervantes viajero. Conferencia

pronunciada en 20 de Abril 1880. Bol. Soc.

Geogr. Madrid 1880. 449—484.

Fortune, Robert f. Globus 1880. II. S. 125.

Gatell, J., f 13. Mai. Geogr. Mittheil. 1880.

S. 106. Globus 1880. I. S. 206.

Germain. Etienue Stroheiberger, geographe-voya-

gour, historien et hotaniste. Bull, de la Societe

Languedocicune de Geogr. III. 1880. p. 285.

GrefiVath, H. Spuren der Leichhardt-Expedition.

Aus allen Welttheilen 1880, Heft 9.

Gross, O. J. E. Wappaeus. Ein biographischer

Nekrolog. Mittheil, der Wiener Geographischen

Gesellschaft, Bd. 23, 1880, S. 33, öl.

Horner, Pater f. Globus 1880. H. S. 125.

Hugues, Luigi. Ferdinando Magellano. Studio

geograüco. Casale 1879.

Huth, Alfr. H. Alfr. H. Buckle, Life and Writings.

London 1880. 8°. 620 p.

Johnston, Keith, f 28. Juni. Geographische Mit-

teilungen 1880. S. 107.

Koner, Wilhelm. Gustav Nachtigal. Wester-

mann's Illustrirto Deutsche Monatshefte, April

1880.

Leared, A. f 17. Octoher. Geograph. Mitthcil.

1880, S. 107.

Der Afrikareisende Dr. Oskar Lonz. Illnstrirte

Zeitung, Bd. 75, Nr. 1954.

General W. C. Maclcod f. Proc. R. Geogra-

phical Society. London 1880. S. 379.

Marthe, F. Was bedeutet Carl Ritter für die

6
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Geographie? Festrede. 8®. Berlin (D. lteimer),

1880.

Molinari, G. de. Miss Harriet Martiueau. Journ.

des Ecouomistes. Juli 1880.

Mordtmann, A. D. f. Geograph. Mittheil. 1880,

S. 108. Globus 1880. I. S. 206.

Mullens, Rev. J. f. Geograph. Mittheil. 1880,

S. 108. Ev. Mission Rinagazin 1880, S, 79.

Musters, G. Ch. f- Geograph. Mitth. 1880, S. 108.

Oberländor, R. Berühmte Reisende, Geographen

und Liindereutdecker im 19. Jahrhundert Leipzig

(Spamer), 1880. 8.

v. Oston-Sackon. Uebersicht über die Leistungen

der geographischen Wissenschuft in Russland

während der Regierung Kaiser Alexander I.

Rurs. Revue, XVI, 1880, p. 17*1.

Perier, J. N. f. 1809 bis 1880. Bull. Soc. d\Au-

thropologie. Paris 1880, p. 400—404.

Pfeiffer, Ida. The story of, and her travels in

many lande. Illustrated. 8°. London (Nelsons),

1879.

Raband, A. L’abbe Debaize. Bull, de la Soc. de

Geogr. de Marseille 1880, p. 141.

Renseignements sur la mort de MM. Wallon et

Guillaumo. Ann. de l’Extr. Orient 1880, Nr. 23,

24.

Ritter, C. Geschichte der Erdkunde und der Ent-

deckungen. Vorlesungen, hcrauHgegeben von H.

A. Daniel. 2. Aufl. Berlin (G. Reimer), 1880. 8°.

Schott, Th. Adolf Erich Nordenskiöld. Ira Neuen
Reich 1880. II. S. 41.

Schumachor, Goneralconsul Dr. A. Leber Fran-

cisco de Caldos, den Neugränadinischen Natur-

forscher nnd Geographen. Verbandl. der Gesell-

schaft für Erdkunde. Berlin 1880, S. 98 bis 110.

Shaw, R. B. f. Geogr. Mittheil. 1880, S. 108.

Sievern, Jegor von f. Geographische Mittheilun-

gen 1880, S. 109.

Tagebuch, vlätnischeR, über Vasco de Gama's zweite

Reise 1502 bis 1503. Herausgegeben, übersetzt

und erläutert von II. C. G. Stier. Brauuschweig
1880.

Toutsch, Fritz. Drei sächsische Geographen des

16. Jahrhunderts. Archiv dos Vereins für sieben-

bürgische Landeskunde, N. F., Bd. 15, Heft 3.

Toliin, H. Sorvet’s Anthropologie und Soterio-

logie. Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie,

Jahrgang 23, Heft 3.

Wagner, Prof. Dr. Hormann. Johann Kdnard
Wappüus +. Petermann's Geographische Mit-

theilungen, Bd. 26, S. 110.

Was ist aus Ludwig Leichhardt geworden ? Daheim,

Jahrgang 16, Nr. 46.

Wiedemann, F. Zum Gedächtnis« an F. A. Schiefner.

Rede, gehalten am 11. December 1879 in der

Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften.

Rurs. Revue. 1880. 1. S. 105 bis 118.

Wilberforce. Life of the Sara. Wilberforce, Lord
Bishop of Oxford, and afterwards of Winchester.

With Seiection frotn his Dianes and (orrespon-

dence hy A. R. Asb well. VoL I. London 1879.

8«. 554 p.

Williams, Dr. C. f. Geographische Mittheilung

1880, S. 109.

Wood, Major Herbert +. Proc. R. Geogr. Soc.

London 1880. S. 132.

Zeh me, Albert f. Globus 1880. I. S. 320.

Zeri, A. Lo scoperte portughese nel secolo XV e

Vasco de Garaa. Rivista maritima. Roma. Luglio

1880.

5. Culturgoschichto nnd Philosophie der

Geschichte.

Bärenbach, J. v. Das anthropologische Grnnd-
prohlcm der Philosophie. Philosoph. Monatshefte,

Bd. 16, Heft 1.

Borghaus, Dr. A. Das eigentliche Alter unserer

Cultur. Die Natur 1880, S. 365.

Berghaua, Dr. A. Irrthümer in der Geschichte

der Völkerwanderung. Die Natur 1880, S. 466.

Bernheim, E. Geschichtsforschung und Geschichts-

philosophie. Göttingen 1880. 8°. Bd. 3, S. 138.
I. l’rotileme der G^liirlitsphilowoplii*. II. H«*rder.

111. Die idewlphihw^phisi lie Richtung. IV. Die »nziali-

Rtinch - naturwiimensst’liwftliclwi Richtung. VI. Trotze.

VII. OeecliichUforschung und OescliichUphilosophie.

Binde, Dr. Rob. Das Soll und Haben der Mensch-
heit. Kritische Einleitung in die Philosophie

der Geschichte. Berlin 1880. 120 8. 8.

Bespr. Lit. Outralb). 1881. 1.

Caspar!, O. Die .Seelenvorstellung und ihre Be-

deutung für die moderne Psychologie. Kosmos,
Jahrgang 4, Heft 4.

Calvano, T. Religion« e filosofia. 1 destini nmanL
Ricerche e studii. Milano 1881. 4°. 426 p.

Dio christliche Geschichtsauffassung zur Zeit der

Kirchenväter. Der Katholik, N. F., Juhrg. 22,

Mai.

Die mosaische VölkertaM und die griechiHchen

nnd römischen Geschichtsschreiber. Das Jüdische

Literaturblatt, Juhrg 9, Nr. 43.
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Döllingor, v. Ueber die Bedeutung der Dynastien

in der Weltgeschichte. Sitznngberichte der königl.

bayer. Akad. der Wis&eusch. Mönchen, Phil.-

Hist. C lasse, 1860, Heft 2.

Faulmann, K. Illustrirte Culturgeschiclite. Mit
14 Tafeln in Farbendruck, mehreren Facsimile-

beilagen und circa 300 in den Text gedruckten

Illustrationen. Wien 1880, Hurtlcben. 8°.

Soll in 20 Lieferungen erscheinen.

Gairdncr, Jamca. On the Sonrces of History.

Contemporary Review, Oct 1880.

Geiger, Lazarus. Contributions to the history of

the Developmeut of the human race. Lectures

and Dissertation». Anthor of „Origin and Kvo-

lution of Human Speech and Reason“. Trans*

lated from the Second Germau Edition by David

Afdipr, Pb. I). London 1880. VoL VII, 150 p.

Post 8.

Hartfeldor, KarL Anthropologie und Geschichte.

Literarische Beilage zur Karlsruher Zeitung 1880,

Nr. 6.

Hermann, Conrad. Die Analogien in der Ge*

schichte. Ausland 1880, Nr. 43.

Hermann, Conrad. Die neuereu Besprechungen

auf dein Gebiete der Philosophie der Geschichte.

Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zeitung

1880, Nr. 10.

Janko, W. von. Fabel und Geschichte. Eine

Sammlung historischer Irrthilmer und Fälschun-

gen. Wien 1880. 229 S. 8.

Bespr. Lit. Centralblatt 1881, Nr. 2.

Kallenberg, R. Die Naturwissenschaft und die

Cnlturentwickelung der Menschheit. Gymnas.

Schrift. Freiberg 1880. 13 S. 4.

Köhler, Otto. Lessinge Ideen über die Erziehung

des Menschengeschlechtes, nach ihrem inneren

Zusammenhang dargestellt und kurz beurtheilt.

Zeitschrift für das Realschulwesen, Jahrgang 7,

Heft 12.

Kolb, G. Fr. Abriss der CultUrgeschichte der

Menschheit. Auf Grundlage seines grösseren

Werkes bearbeitet. Leipzig 1880. Bd. 5, 97 S.

gr. 8.

Kunz, Ed. Kurzer Ueberblick der philosophischen

Ansichten über das Wesen der Seele. Gymn.
Programm. Salzburg. 34 S. Lex. 8.

Lenormant, Fr. Les Origines de l’bistoire d'apres

le Bible et les traditions des peuplea orientaux.

De la creation de Thomme au deluge Paris 1880,
8°. Yol. XXII, p. 630. Mit Illustr.

Mortillot, G. de. Sur un manuscrit de Regis

Gery. Bull. Soc. d’Anthropologie de Paris 1880.

p. 211.

R. O. „admet des «ataons milWnaire« qui potnaeut
les populations daus uu «m* ou dans l'autre. I#a

cause des ce* saisons miltöuaire», pendaot leftqnellet

II v-aurait de gTands changemcut» de temperatur«,
serait la Variation de Taxe de la terre.“

Semalle, Renö do. Sur la gäueration au point

de vue chronologique. Bull. Soc. d'Anthrupologie

de Paris 1880, p. 295— 301.

Ueber den Begriff „MenBchenalter*.

Sidgwick, Henry. On historical Psychology.

Nineteenth Century, VoL VII, p. 353—361.

Tobler, Ludwig. Zur Philosophie der Geschichte.

Zeitschritt für Völkerpsychologie, Bd. 12, Heft 1.

Vachorot, Etienne. Les trois etate de Pesprit

humaiu. Revue d. D. Mondes 1880, T. IV.

S. 856 bis 892.

Vischer, W. Ueber die Grenzen des historischen

Wissens. Preussische Jahrbücher, Bd. 46, Hft 1.

Was ist Cultur? N. Evangelische Kirchenzeitung

1880, Nr. 31.

Zur Geschichtsphilosophie. Historisch -Politische

Blätter, Bd. 85, Heft 6.

6. Statistik.

Ameliorationa ä apporter au recensement de la

popuiation de la France. (Bein, von Bcrtillun,

Viuson u. A.) Bull. Soc. Anthr. Paris 1880,

p. 648—652.

Behm, E. und Wagner, H. Die Bevölkerung

der Erde. Bd. 6. Petermann’s Mittheil., Er-

gänzungsheft Nr. 62, 1880.

Bertillon, Jacques. De Tinfluence du manage
sur la teudauce au suicide. Bull. Soc. d'Anthro-

pologie de Paris 1880, p. 277—295.
Bern, von Broca, Luuicr u. A. über klimatische

Ursachen de« Selbstmordes.

Bcsant, A. Das Gesetz der Bevölkerung. Ueber-

setzt von Sülle. Berlin, Luckhardt, 1880. 8.

Cherv ln, Arthur. Sur les modifleations ä appor-

ter au Systeme de recensement de la popuiation.

Bull. Soc. d'Antbrop., Paris 1880, p. 477— 495.
Bemerkungen von Broca, Lagneau und Bei**

tlllOB.

Considörations generales sur len progres de la

Statintique. Journ. Soc. du Statistique. Paris

1880, Nr. 4.

Delitßch
,
Prof. Dr. O. Bevölkerungszunahme

und Wohnortswechsel. Eine statistische Skizze.

Geographische Mittheilungen, Bd. 26, S. 125.

Gabaglio. Storia e teoria generale della Stati-

stica. Napoli 1880, VoL XIV, p. 597. M. 9 T.

Bespr. von B. Weisz in Hildebraud’* Jahrb.

1880, Bd. 1, S. 335.
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La liguo raalthusienne; son origine ot son hiatoire.

Joarn. des £conomi»tes. August 1880.

VinBOn, J. Sur l'utilitä de faire en France un
recensuinent de la langue parlee. Bull. Soc.

Anthr. Paria 1880, p. 875.

Weatergaard, S. Mortality in Remote Corner*
of the World. Jouru. Stat. Society. London,
Sept. 1880,

Wilkens, C. Moralstatistik und Willensfreiheit.

National-ökonomisk Tidskrift 1880, II. 8.

7. Physiologisches und Pathologisches.

Androo, Richard. Die Verbreitung der Albinos,

Globus, Bd. 38, Nr. 24.

Baelz, E. und Kawakami. Das japaniaehe Fluse-
oder UeberacbweramungBiieber

, eine akute In-

fectioaakrankbeit. Archiv für pathologische

Anatomie, Bd. 8, lieft 3.

Daily. Croisements ethniques. Dictionnaire Ency-
clopedique des Sciences medicales. 1880.

»Le metisiage a rarement donuö de« r&mltat« avan-
tagaus.“

Das diätetische Verhalten in heissen Ländern.
Ausland 1880, Nr. 41.

Delille, Fernand. Gontribution ä letude de*
deformations urtificielles du crane. Paris 1880.
8°. (These.)

Künstliche Missbildungen in Haute-Garonna.

Die Bergkrankheit. Ausland 1880, Nr. 49.

Die Pflege der Kinder in den ersten Lebensjahren
bei verschiedenen Yolksstämmen. (Nach d. Ross,
dea Garril Oganisjanz.) Globus, Bd. 38, Nr. 16
und 17.

Die physische Natur der Europäer und Amerikaner.
Merkur, herausgegeben von F. StöpeL Juli 1880.

Dutrieux. Contribution n l'etude de inaladies

dans PAfriquu intertropicale. Deutsches Archiv
für Geschichte und Medici», Bd. 3, Heft 1.

Kremor , A. v. Ueber die grossen Seuchen de*
Orients nach arabischen (Quellen. (Sitzungsbe-
richte der k. Akademie der Wissenschaften.)
Wien 1880, Gerold's Sohn. 8°. S. 90.

Lucas, J. C. The Elements of Indian Hygiene.
London 1880. 8°. 128 p.

Magitot, E. Sur l'iistire spontanen des dents nu
poiut de vue etbnique. Bull. Soc. d’Anthropo-
logie. Paris 1880, p. 312—315.

Mattei, Dr. Sur Pallaitenient. L’Obstetrique. -Ton i

1880.

Geschichtliches über das Säugen.

Medical (the) and Surgical History of the War
of the Rebellion. Part II. Volume I. Medical

History. Being the Second Medical Volume.

Prepared under the direction ofJoseph K. Barnes,

Surgeon-General U. S. A„ by l)r. Joseph Janvier
Woodward, Surgeon U. S. A. 4t*>- cloth. p. XII,

and 869. Witb 41 Plate», and 44 Photo Plates.

Mittheilungen über Kör^rbescliaffenlieit und Krank*
beiten der Neger und über klim»ti»che Krankheiten.

Morselli, E. II Suicidio. Saggio di Statistica oorn-

parata. Roiua 1879.
Bespr. von Hey in Arch. di SUtistica, Vol. V. P. 1.

Rupport. lieber Beri-Beri. D. Archiv f. klinische

Medicin. Bd. 27, UeR 5, 6.

Selbstmorde in Europa. Der Irrenfreund, Jahr-

gang 21, Nr. 1 1.

lieber Trunksucht und Verbrechen. Der Irren-

freund, Jahrgang 22, Nr. 4.

Ujlklvy, Ch. de. Quelques observations sur le

mal de montagne eprouv« par le* voyageurs en

Aaie Centrale, Bull. Soc. d1

Anthropologie, Paris

1880, p. 397.
Allgemeine Bemerkungen über die Wirkungen der

verdünnten Luft.

8. Allgemeine Bcsiehnngen zwischen Natur

und Menschen.

Adler. De l'influence de la geographie physique

sur le developperaent de* peuples. Trad. pur

M. J. L. Sonbeiran. Bull. d. 1. Soc. Langucdo-
cienne de Geogr., Vol. III, 1880, p. 250.

Erxleben, Th. Emflus» der geographischen Ver-

hältnisse eines Landes auf Cuttur und Geschichte

seiner Bewohner. Aus Allen Welttheilen, Jahr-

gang 12, Heft 1.

Landnot. Der Symbolismus der Natur. Aus dem
Französischen vou Bernhard Deppe. Natur und

Offenbarung, Bd. 26, Heft 4.

Lioy, F. La Vita snllo montagne. Rassegna delP

Alpinismo 1880, Nr. 2.

Noll, Dr. F, C. Die Inseln in Bezug auf di«

Eigenthümlichkeitcn ihre» organischen Lebens.

Jahresbericht des Frankfurter Vereins für Geo-

graphie 1880, S. 1 bi* 30.

Pöhlmann, Robert. Hellenische Anschauungen
über den Zusammenhang zwischen Natur und

Geschichte. Erlangen 1879. 39 S. 8. Ilabilit

Schrift.

Ratzel, Prof. Friedrich, lieber geographische

Bedingungen und ethnographische Folgen der

Völkerwanderungen. Verhandl. der Gesellschaft

für Erdkunde. Berlin 1880.
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Versuch nachzu weiten, da»# diu Menschheit als

ein« stet* bewegliche, gleichsam in Gährung befind-

liche Maase betrachtet werden müsse, die die Ten-
denz habe, aich immer einförmiger zu gestalten.

Ueber die Mittel und Wege der Wanderungen, welche
nothwendig Vülkermiechuugen herbeifuhren. Bezie-

hungen zwischen dem Wandern und der Culturstufe.

Ethnographische Armntb der Inseln. Lockmittel

und Ziele der Wanderungen. Beharrungsgi'bicte. Es
gteht keine Autoehthonen. Torvaltande Richtungen
des Wanderin*. Häufigkeit von Wohngebieten vor-

wiegend latidudinaler Ausdehnung. Schlüsse: Wir
ruussHi) mit dem Begriff Autochthon brechen und
müssen demgemäss die Versuche aufgeben, das Wesen
eines Volkes absolut aus seinen Naturumgehungen
couetruiren zu wollen, so lange wir nicht den Zeit-

raum kennen* welchen hindurch es in diesen Um-
gebungen lebte. Die innere Zusammensetzung der
Völker ist eine möglichst verschiedenartige und die

meisten sog. Unterscheidungsmerkmale der Rufen
scheinen bims wie tauschende Gewänder dleee inneren
Verschiedenheiten zu verhüllen. Erste Aufgabe der
Anthropologie ist daher die analytische Aussonderung
der heterogenen Elemente, welche jede Race, Volk etc.

zusammen*«t.zeu.

Rolleston, Prof. Geo. The Modifications of tbe

External Aspect* of Organic Natnre produced

bv Man» Interferenee. Joum. R. Geogr. Soc.,

VoL XLIX. London 1880.

Schaub. Lea Montagnea chez des Grecs. Echo
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Sohlüter, C. Parallelen aus dem Reiche der Natur

and des Geistes. Natur und Offenbarung, Bd. 26,

Hell 2.

Ueber das Verhältnis« des modernen Lebens zur

Natur. Preuss. Jahrbücher, Bd. 45, Heft 3.

Uebor den Einfluss des Seeklimas und Lebens
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Jahrbuch fllr Balneologie, Jahrgang 9.

Wallaco, A. R. Island Lifo, or tho Phenoinena
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p. XVI, and 785. With Sixty Illustrations.
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Bonaflil« -ErzdhluDg einer Anzahl von Füllen
,
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Natur 1880. S. 430.
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Domeetic Animais of China. Celestial Empire,
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Zu P. Bommel. 8. Bericht des vorigen Jahre*.

Müller, Karl. Ueber die Grausamkeiten beim
Fang der Thiere. Gartenlaube 1880, Nr. 24.

Notizen über Seidenwürmer. Bull. Soc. d’Accli-
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Barberia. L’Esploratore, Nov. 1880.
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Deber die Elfenbeinnusspalme. Die Natur 1880,
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Das Quecksilber im Volksglauben. Die Natur 1880,

S. 449. (N.)

Del Mar, A. A History of the preciou« Metals,

from tbe carliest Times to the Present London
1880. 80. 382 p.
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Das schwarze Land. Ausland 1880, Xr. 12.

Zu 8cherzer Weltindustrien. B. d. v. J.
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Cohausen, A. von. Das Spinnen and Weben bei
- den Alten. Anti. d. Ver. f. Na^sauische Alter-
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Kirchtaoff, Alfred. Karl von Scherzer'a „Welt*
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Kohn, A. Der Faden der Cultur. Die Natur 1880,
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Essenwein, A. Beiträge aus dem germanischen

Museum zur Geschichte der Bewaffnung im Mittel-

alter. Anz. f. Kunde deutscher Vorzeit, N. F.,

Jahrg. 27, Nr. 7 f.

Falke, J. von. Wie der Ritter zura Reiter ward.

Beil. Wiener Abendpost 1880, Nr. 145.

Farrer, J. A. Savage and Civilized Warfare.

Journ. Anthropological Institute, Vol. IX, p. 358
—369.
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Der’ Krieg als ein Hereinragen der „Savagery* in

die Civilination betrachtet. So lange es keine andere
Entscheidung ft'tr Völkerzwiste al» da« Schwert giebt

,no fundamental diflerence between savagery and
civilization can be said to exist!“

Qalitzin, N. S. Allgemeine Kriegsgeschichte aller

Völker nnd Zeiten. 2. Abth. Das Mittelalter.

1. Bd. Aus dem Russischen ins Deutsche über-

setzt von Streccins. Von 476 bis zur Erfindung

des Pulvers, 1350. Mit 3 lith. und color. Karten.

Kassel 1880. 8°. 8, 309 S.

JShns, Max, Major. Handbuch einer Geschichte

des Kriegswesens von der Urzeit bis zur Renais-

sance. Tecbn. Theil. Bewaffnung, Kampfweise etc.

Leipzig 1880. 4®, M. Atlas von 100 Tafeln.

Bet-pr. Lit Centralbi. 1881, 1.

Liebenau, Th. von. Zur Geschichte des Söldner-

wesens. Anz. f. schweizerische Geschichte, N. F.,

Jahrg. 11, Nr. 1.

Lueder, Prof. Dr. C. Recht und Grenze der

Humanität im Kriege. Vortrag. Erlangen 1880.

32 S. gr. 8°.

Schrattonholz, J. Alte Reiterspiele. Ueber Land
und Meer, Jahrg. 22, Nr. 26.

Verney, Lady. Mythical and Mediaevol Swords.

Contemporary Review, Oct. 1880.

Virchow, R. Bemerkungen über Pfeilspitzen aus

Glas. Verhandl. Berliner GeBellsch. f. Anthropo-
logie 1880, 8. 63.

Wciaa, A. M. Die Entwickelung des christlichen

Ritterthums. Historisches Jahrbuch, Bd. 1, U. 1.

Zucker. Ueber den Begriff des Kriegsrechtes.

Zeitachr. f. d. Privat- und öffentliche Recht.

Bd. 7, Heft 2.

18. Kunst. — Entwickelung des Farben-

sinnes. — Zählen.

Allen, Q. Aesthetic Evolution in Man, Mind,
Nr. 20, 1880.

Carricre, M. Epos und Mythologie. Westermann’s
Illustr. Deutsche Monatshefte, August 1880.

Du Prel, Dr. CarU Psychologie der Lyrik. Bei-

träge zur Analyse der dichterischen Phantasie.

Leipzig 1880. VI, 165 S. gr. 8.

Ziel de« Werkes „psychologische Untersuchungen
Über da» künstlerische Organ und dessen Functions-
weise“, wobei die Erkennt ui«« gewonnen wird, das»
künstlerische und TraumphanUuie niiehstverwandt
sind.

Ehrlich, H. Musik und Moral. Gegenwart 1880,
Nr. 42.

Essenwoln, A. Zur Geschichte der musikalischen

Instrumente. N. F. Jahrg. 27, Nr. 5.

Gab es jemals einen indo-europäischen Kunst styl?

Ausland 1880, Nr. 10. (N.)

Heim, E. Das Alphorn, N. Alpenpost, Bd. 11,

Nr. 3.

KÖBtlin, Dr. H. A. Goschichte der Musik im

Umriss. 2. uragearb. AufL Tübingen 1880. XVI,

468 8. gr. 8.

Besp. Lit. Centralbi. 1880, ß. 1362.

Lehfeldt, Dr. Paul. Die Holzbaukunst. Vorträge

an der Berliner Bau-Akademie. Mit 96 Abbild,

in Holzschnitt Berlin 1880. VII, 274 8. gr. 8.

In Capitel I nnd II Bemerkungen über indianisch-

malftyifwhen Holzbau und Pfahlbauten.

Marshall, UrB. Music and the People. Nine-

teenth Century, Dec. 1880.

Milchsack, Gst. Die Oster- und Passionsspiele.

Literarhistorische Untersuchungen über den Ur-

sprung und die Entwickelung derselben bis zum

17. Jahrhundert ,
vornehmlich in Deutschland.

Nebst den erstmaligen diplomat Abdrücken de»

Kuenzelsauer Frobnleichnamsspieles. I. Die

lateinischen Osterfeiern. Wolfenbüttel 1880.

Zwissler. 4*. VIII, 130 p.

Bespr. Lit. Centralbi. 1680, Nr. 11.

Portig, Gst. Religion und Knnst in ihrem gegen-

seitigen Verhältnis». 2. Thl. Iserlohn 1879.

Bädeker. 8®. IV, 440 S.

Bespr. Lit. Centralbi. 1881, 8. 263.

Rowboth&ns, J. F. The Origin of Music. Con-

temporary Review. Oct. 1880.

Schonkheld, Franz. Die Musik als nachahmende

Kunst. Gyxnn. Programm. Uersfeld. 24 8. 4’1
.

Schlecht, Raym. Die alten Tonarten und die

moderne Musik. Monatsh. f. Musikgeschichte,

Jahrg. 12, Nr. 3.

Schlosser, Anton. Zur Geschichte eines Volks-

liedes (Es war ein Schloss in Oesterreich). Beil-

Wiener Abendpost 1880, Nr. 32.

Sokol, Oscar. Zur Psychologie der Lyrik. Gegen-

wart 1880, Nr. 19.

Stookbauor. Ueber Gartenanlagen in Städten

und Villen aus alter und neuer Zeit Viertel-

jahrssebr. f. Volkswirtschaft (E. Wiss). Jahr-

gang 17, Bd. 2.

Tho Origin of Poetry. New Quarterly Magazine

1880, Nr. 1.

Tyrwitt, Bov. R. S. John. Hellenic and Christian

Views of Beauty. Contemporary Review, März

1880.

Wetzstein. Ueber ein alterthümlichea Scholar.

Verhandl. Berliner Geaellscb. f. Authropologi»

1880, S. 63 bis 73.
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Woldrich, Dr. J. 17. Hirtenposaune and Wotter*

horn aus dein Böhmcrwaltl. Mittheil. Anthrop.

Gesellsch. Wien 1880. S. 279.

Zur Geographie der Spiele. Globus, Bd. 37, Nr. 6.

Almquist, E. Stadien über den Farbensinn der

Tschukt sehen. Im Aufträge des Verf. für das

Deutsche bearbeitet und mit einer Nachschrift

versehen von Hugo Magnus. Breslauer Aerztl.

Zeitschrift 1880, Nr. 13.

Andree, Richard. Geber den Farbensinn der

Naturvölker. Globus, Bd. 38, Nr. 10.

Brünett, Swan M. Resultat der Untersuchung

des Farbensinnes von 3040 Kindern in den

Schulen der Farbigen des Districtes von Columbia.

Archiv f. Augenheilkunde, Bd. 9, Heft 2.

Die Farbe in den Anschauungen der Völker. Die

Natur 1880, S. 511. (N.)

Fick, Adolf. Ueber die Farbenempfindungen. D.

Rundschau, April 1880.

Kalischer, S. Die Farbenblindheit in theoreti-

scher und praktischer Beziehung. Gaea, Jahr-

gang 16, Heft 3.

KirchhofT, Alfred. Noch einmal die Farbenbe-

zeichnungen der Nubier. Mittheil. d. Vereins f.

Erdkunde zu Halle a. S. 1880, S. 32 bis 46.

Maurol. Sur le sens de la vue au point de vue

anthropologique. Bull. Soc. Anthr. Paris 1880.

S. 689 bis 694.

Rabl-Rückhardt, Dr. Ueber die historische Ent-

wickelung des Farbensinnes. Z. f. Ethnologie

1880, S. 210 bis 222.

Sterne, Carus. Die Entwickelung des Farben-

sinnes. Gartenlaube 1880, Nr. 43.

Bünde, Julius. Die angebliche Blaublindbeit der

Urvölker. Gegenwart 1880, Nr. 38.

Ueber den Farbensinn der Naturvölker. Ausland

1880, Nr. 13.

Ueber den Farbensinn bei den Naturvölkern.

Discussion in der Berliner Gesellsch. f. Anthrop.

Verh. 1880, S. 183 bis 185.

R. Hartmaun über die Farbenwahl der Afrikaner.

Lazarus über die Beweiskraft linguistischer That-

g&chen in der Frage.

Broca, Paul. Sur un onfant illettre, nomine Jacques

Arnodi, done de la facultö des calculs tres cotn-

pliqnes. Bull. Soc. d’Anthropologie de Paris

1880. p. 244—249.

Cantor, M. Vorlesungen über Geschichte der

Mathematik. Bd. 1. Von den ältesten Zeiten

bis zum Jahr 1200 n. Chr. Leipzig 1880. VIII,

804 S. gr. 8«. M. 1 T.
8. 3 bis 14 Bildung der Begriffe von Maas« und

Zahl, 17 bis 63 Aegypten, 67 bis 64 Babylonien,
505 bi» 562 Inder.

d’Abbadie. Sur la vision de la Serie des nombres.

Ball. Soc. d’Anthropologie de Paris 1880. p. 216
bis 224.
Zur Naturgeschichte des Kopfrechnens.

16. Sprache und Schrift.

Anderson, N. Studien zur Vergleichung der indo-

germanischen und finnisch-ugrischen Sprachen.

Dorpat 1879. Leipzig, K. F. Koehler. 8°. 322 S.

Benfey, Theodor. Die Spaltung einer Sprache

in mehrere lantvernchiedene Sprachen. Vedica

und LinguisticA. Göttingeu 1880.

Benfey, Theodor. Einige Worte über den Ur-

sprung der Sprache. Vedica und Linguistica.

Göttingen 1880.

Birch-Hirachfeld, F. V. Ueber den Ursprung

der menschlichen Mienensprache. D. Rundschau,

Januar 1880.

Delbrück, B. Einleitung in das Sprachstudium.

Ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der

vergleichenden Sprachforschung. Leipzig 1880.

VIII, 141 S. gr. 8°.

Egli, J. J. Onomatologische Streifzüge. Zeitachr.

f. wissensch. Geographie, Bd. 1, Heft 2.

Einstein, Leopold. Erfassen und Begreifen. Eine

sprachphilosophische Studie. Kosmos, Jahrg. 4,

Heft 6.

Gromow, N. Max Müller nnd die Philosophie

der Sprache. Joum. d. Ministeriums der Volks-

aufklärung 1880, Heft 8. (Russ.)

Jahne. Zur Etymologie der Bergnamen (Sann-

thaler Alpen). N. D. Alpenzeitung, Bd. 10, Nr. 7.

Letoumeau. Sur an frangais nomine Narciase

Pelletier, qni onblia sa langue chez les Australiens.

Bull. Soc. Anthr. Paris 1880. 8. 710 bis 716.

Mallery, G. Introduction to the Study of Sign Lan-

guage among North American Indians, as illn-

strating Gesture Speech of Mankind. 4°. p. HI.

and 72. Washington 1880.

Plan, Anregungen und Fragen zu einem grösseren

Werke über diesen Gegenstand, welches vom Bureau

of Ethuology de* Smithsonian Institute geplant ist.

Manitius, H. A. Die Sprachenwelt in ihrem ge-

schichtlich-literarischen Entwickelungegange zur

Humanität. II. Europa, Griechenland und die

romanischen Völker. Leipzig 1880.
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Meyer, G. H. Unsere SprachWerkzeuge und ihre

Verwendung zur Bildung der Sprachlaute. Autori-

sirte Ausg. Leipzig 1880. 8°. X, 367 S.

Müller, P. Grundriss der Sprachwissenschaft,

2. Bd. Die Sprachen der schlichthaarigen Raceu.

2. Abth. Die Sprachen der malayischen und der

hochasiatischen (mongolischen) Race. 1. Heft,

Wien 1880t 8°. 160 S.

Paul, H. Principieu der Sprachgeschichte. 8'ro.

sewed, p. VII and 288. Hallo 1880.

Pott. Sprachliche Bezeichnung von Maass und
Zahl in verschiedenen Sprachen. Zcitschr. für

Völkerpsychologie, Bd. 12, Heft 1.

Sayce, A. H. Introdnction to the Science of

Language. II vols. 8vo ., p. VIII, 441 und 421.

London 1880.
Enthalt Abschnitte bezw. Bemerkungen über das

Wesen, Morphologie, Ursprung der Sprache, Sprach-
Wechsel, Mischsprachen, Zeichensprache, Geschichte
der flectirenden and übrigen Sprachen, vergleichende
Mythologie, besonders berücksichtigt die Sprachen
der Naturvölker.

Schleyer, J. Mt. Volapük. Die 'Weltsprache. Ent-

wurf einer Universalsprache für alle Gebildete

der ganzen Erde. Sigmaringen 1880. 8°. XII.

136 S.

Schultze, Fritz. Die Sprache des Kindes. Kos-

mos, Jahrg. 4, Heft 1.

Schultze, Fritz. Die Sprache dos Kindes. Eiue
Anregung zur Erforschung des Gegenstandes.

Leipzig 1880. 8 ft

. 46 8.

Steinthal , H. Abriss der Sprachwissenschaft.

Tb). 1. Die Sprache ira Allgemeinen. Abthl. 1.

Einleitung in die Psychologie und Sprachwissen-

schaft. 2. Aufl. 8'o. 400 8. Berlin 1881.

Wandlungen eines Spitznamens. Ausland 1880,

Nr. 4. (N.)

Wolff, Dr. H. Logik und Sprachphilosophie. Eine
Kritik des Verstandes. 8vo. $. 12, 416. Berlin

1880.

Barb, H. A. Umgestaltung des orientalischen

Schriftsystems. Beil. Wiener Abendpost 1880.

Nr. 173.

Berger, Ph. L’Ecriture et les Inscriptiona Serni-

tiques. 8v0. Ö4 p. Paris 1880. 2b. 6d.

Klee, E. Sprache und Feder als erziehende Mächte.

BdL Leipziger Zeitung 1880, Nr. 23.

Kleinpaul, Budolf. Ueber den Ursprung der
einfachen Ziffern. Ausland 1880, Nr. 39.

Budol, Alwin. Die Schriftmittel und Schreiber
deB Orient« alter und neuer Zeit. Oesterr. Monats-
schrift f. den Orient 1880, Nr. 5, 6.

Salamanca , Pel. de. The Philosophy of Hand-

writiug. With 135 Autographs. London 1879.

8°. 162 p.

Sayce, A. H. Die Geschichte der Schrift Kos-

mos, Jahrg. 4, Heft 5.

17. Religion. — Mythen, Sagen und andere

Erzeugnisse des Volksgeistes.

Anthropologie und Religion. Ausland 1880,

Nr. 52.

Zu Ziemsacn.

Braunmüller, Benedict. Ueber den universellen

Charakter des Bencdictincr- Ordens. Wissen»ch.

Studien und Mittheilung, aus dem ßeuedictiner-

Orden 1880, lieft 1.

Bunsen, E. de. Tbc Angel-Messiah of Buddhist«,

Essenes, and Christians. London 1880. 8°.

Caird, J. An Iutroduction to the Philosophy cf

Religion. Glasgow 1880. 8°. 350 p.

Carpenter, J. Estlin. ßuddhism and the New
Testament Nineteenth Century, Dec. 1880.

Christian Imaginations of Heaven. Church Qoar*

terly Review, Nr. 21, 1880.

Conway, M. Dn. Idols and Ideals. With an

Essay on Chriatianity. London 1880. ^8".

Das Symbolwesen im Christenthum. B. A. A. Z.

1880, Nr. 125.

Bespr. von W. Ko a» mann, Gastfahrten, Reise-

erfahrungen and Studien. Leipzig 1880.

Dolaun&y. llistoire naturelle du Devot. Paris

1880. 8®.

Die Religion unter dem Gesichtspunkte der Race,

des Geschlecht«*, Alt«», der Umgebungen, Consti-

tution u. s. f. betrachtet. Schluss: La r*digiocit6

est une phas« de Involution individuelle et sociale.

Die religiöse Anlage des Menschen. Die Grenz-

boten 1880, Nr. 6.

Die Tempelgesellschaft. Allg. EvangeL Luther.

Kirchenzeitung 1880, Nr. 21.

Punk. Das Cülibat. Theolog. Quart alschri ft, Jahr-

gang 42, lieft 2.

Gladstone, Right Hon. W. E. Religiou, Achaian

and Scraitic. Nineteenth Century, Bd. 7, p. 710

—726.

How is it that wo have a Religion? Church Qoar-

terly Review, Jauuary 1880.

Kleinpaul, Dr. Rudolf. An der Wiege des Be*

nedietinor-Ordeus. B. A. A. Z. 1881, Nr. 86.

Leo. Illustrations of the Physiology of Religion,

ln Sections adapted for the Use of Schools.
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Part I. By Henry Lee, F. R. C. S. etc. 12®o.

cloth, p. 107. Price 3s. 6d.

Lomme, L. Die religionsgeschichtliche Bedeutung

des Dekalogs. I’rolegomena zu einer alttestnment-

lichen Lehre von der Sünde. Breslau 1880. 8°.

XIV, 147 S.

Lenormant, Francois. The Eleusinian Mysteries;

a Study of Roligious History. Contemporary

Review, Mai, Juli 1880.

Macknight
,
J. A. Mormonism; its Rise, Growth

and Purposos. Kew-York 1880.

Namen der ersten Christen. Histor.-Polit Blätter,

Bd. 85, Heft 12.

Outlinea of the History of Religion to the Spread

of the Universal Religiona. Translated from the

Dutch by J. Eetlin Carpenter, M. A. Second

edition. Post 8vo. cloth, p. XIX and 249. Price

7s. 6d.

Rae, John. Recent Speculations on Primitive

Religion. Contemporary Review, Oct. 1880.

Reville, Albert. National Independence and Re-

ligiona Internationalem. Modern Review. Juli

1880.

RoakofT, Gat. Das Religionswesen der rohesten

Naturvölker. Leipzig 1880. 8°. XIV, 179 S.

I. Geschichte der Frage der religionslosen Natur-

völker. II. Prüfung der angeblich religionslosen

Naturvölker. III. Religion»weaen der rohesten Volks-

Stämme: a) das Gemütb, b) der Glaube An böse

Geister, c) Zauberei, d) Sittlichkeit. Schluss: ,W«1
der Wilde im rohesten Zustande doch menschlich

angelegt ist, ist »ein Gemüth nicht ohne religiöse

Regung und bisher auch kein Völkerstamm ohne
jegliche Spur von Religion betroffen worden;“ aber

»die Religion ist dem Menschen nicht angeboren, nicht

durch äussere Offenbarung mitgetheilt, ihr Krsrhei-

nungsgrund liegt in den Gesetzen und Entwickelungs-
bedingungen der menschlichen Natur.“

Schäfer, C. Die PrivatcultusgcnoBaenscbaften im

Peiraios. N. Jahrbücher für Philologie 1880,

Heft 6 (Bd. 121, 122).

Scheube, H. Die Religion der sogenannten Wil-

den. Ausland 1880, Nr. 7.

Zu Roskuff.

Schmidt, Dr. Eugen von. Die Philosophie der

Mythologie und Max Müller. 8'’o. aewed. Berlin

1880.

Silberschlag, C. Ueber religiöse Feßte und deren

Feier im Alterthum und in neuerer Zeit. Viertel-

jahrsaclir. f. Volkswirthsch. (E. Wies). Jahrg. 17,

Bd. 2.

Spiegel, F. Die neuesten Forschungen über Re-

ligionswissenschaft. Im neuen Reich 1880, II,

S. 546, 600.

Sybel, L. von. Die Götter des Parthenonfrieses.

Im neuen Reich 1880, I, S. 256.

Tiele, Dr. C. P. Compendium der Religions-

geschieht«. Ein Handbuch zur Orientirung und
zum Selbststudium, übersetzt und herausgegeben

von Lic. Dr. F. W. T. Weber. Berlin 1880. XI,

S. 299. 8°.

Wesentlich bereicherte Uebersetzung de» holländi-

schen Original». Die »Religionen de* Animismus*
in kurzer Ueberaicht vorangestellt,dann folgen Chinesen,

Chamiten, Semiten, Indogennuncn.

White, E. Brahmanism and Christianity as the

Religion of the Futuro (Independent Section).

The CalcntU Review, Januar 1880.

Wurm, Paul. Der Buddhismus, oder der vor-

christliche Versuch einer erlösenden Universal-

religion von Paul Wurm. Gütersloh 1880.

Zur vergleichenden Religionswissenschaft. N.

Evangelische Kirchenzeitung 1880, Nr. 6.

Bang, Dr. A. Chr. Völuspa og de Sibyllinske

Orakler (Cliristiania Videnskabsselskaps Forhand-

linger 1879, Nr. 9). Christiania 1879. 23 S. 8°.

Bespr. Lit. Centralblatt 1380, Nr. 2.

— — Aus dem Dänischen übersetzt and erweitert

von Jos. C. Poeetion. Wien 1880. 8°. 43 S.

Behaghel, Otto. Zur Sagon- und Sittengeschichte.

Lit. Beil. d. Karlsruher Zeitung 1880, Nr. 33.

Benfey, Theod. Karhara oderKarvara „gefleckt,

scheckig
14

: Indogermanische Bezeichnung der

dem Beherrscher der Todten gehörigen Hunde.

Vedica und Verwandtes. Güttingen 1880.

Bla&B, C. M. Die Kräuterweihe. Beil. Wiener
Abendpost 1880, Nr. 66.

Blaas, C. M. Der Tbau in der Volksmedicin und
KoHinetik. Beil. Wiener Abendpost 1880, Nr. 214.

Bodin, Dr. Th. Die Thräne im Volksglauben

und Volksbr&uch. Die Natur 1880, S. 72.

Bouche - Leclorq , A. Histoire de la Divination

dans l’Antiquite. Tome II. Lcs Sacerdoce» Di-

vinatoires. Devins, Chresmologues, Sibylles,

Oracles des Dieux. p. 412. Paris 1880.

Buddensieg, Rudolf. Die biblische und ch&ldäi-

sehe Sintflutsversion. Zeitschrift für kirchliche

Wissenschaft 1880, Heft 7,

Das goldene Zeitalter. Berlin 1879. III. 38 S.

Verfolgt die Idee vom goldenen Zeitalter durch die

Dichtungen der Völker hindurch.

Delboouf, J. Der Schlaf uod die Traume. Kos-

mos, Jahrg. 4, Heft 1 f.

Dio Astrologie im Alterthom. Ausland 1880,

Nr. 19.
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Diederichs , Victor. Russische Verwandte der

Legende von Gregor auf dem Stein und der

Sage von Judas Ischarioth. Hubs. Revue 1880,
II, & 119 bis 147.

Die Marienlegende. Die Grenzboten 1879, Nr. 52.

Die VüluBpa und die sibyllinisclien Bücher. Ein
Vortrag von Dr. Bang in Christiania. Ausland

1880, Nr. 9.

Eichhoff. Ueber dio Sagen und Vorstellungen

von einem glückseligen Zustande der Menschheit

in der Gegenwart, Vergangenheit oder der Zu-

kunft bei den Schriftstellern des klassischen Alter-

tbums. Neue Jahrbücher für Philologie, Bd. 120,

Heft 12.

Eichrodt, Ludwig. Mithrassteine. Literar. Beil,

zur Karlsruher Zeitung 1880, Nr. 35.

Einige Münzsprüche aus der guten alten Zeit.

Daheim, Jahrg. 16, Nr. 37.

Engelhardt, E. Die ältesten Crucifixe. Zeitschr.

f. kirchl. Wissenschaft 1880, Heft 4.

Forchhammer, P. E. Die Wanderungen der

Inachostochter lo, zugleich zura Verständnis«

des gefesselten Prometheus des Acachylos, er-

klärt. Mit 1 Karte. Nebst „Mykenä und der

Ursprung der myken. Funde“. Kiel 1881. Uni-
versit&ta-Buehhaudl. 8°. X, 96 und 15 S.

Qener, P. Contribution & lVtude de Revolution

des idees de la rnort et du diable. Histoire et Phi-
losophie des denx negations supremes. Precedö
d'une lettre ä lauteur d’E. Littre. Paris 1880.
8°. XL, 780 p.

Gcner, Pomp. La mort et le diable. Paris 1880.

Vergl. Bull. Soc. Anthr., Paris 1880, S. 575.

Girard de Hialle. Sur la signification de la

croix dite soastika et d'autres emblemes de mt>me
natnre. Bull. Soc. d'Anthropologie de Paris 1880,

p. 13—16. Mit Abbild.
Ala mythisches Symbol de» Blitzes angesprochen.

Grosse, B. De Graecorum Dea Luna. Programm
des Catharineum zu Lübock. 30 S. 4°.

Hillebrandt, A. Das altindische Neu* und Voll-

mondsopfer in seiner einfachsten Form. Mit Be-
nutzung handschriftlicher Quellen dargcstellt.

8*o. p. XVIII und 200. Jena 1880.

Hörmann, L. von. Die Sternschnuppen im Volks-

mund. Die Heimath, Jahrg. 6, Nr. 9.

Horzizka, Ad. Die Sage von Susanna und König
Wenzel. Mittheil. d. Institutes f. Oesterreichische

Geschichtsforschung, Bd. 1, Heft 5.

Hüttemann, Ford. Die Poesie der Oedipussage.

1. ThI Strassburg i. E. Lycealprogramm 1880,
61 S. 4°.

Jessen, CarL Altdeutsche Medicin und Natur-

forschung mit Rücksicht auf die anthropologi-

schen Schriften der Heil. Hildegard. Verband!.

Berliner Gesellsch. f. Anthropologie 1880, S. 209.

Heinz, F. Bruchstücke von Marienlegenden. Ger-

mania, Vierteljahrsschr. f. deutsche Alterthums-

kuude, N. K., Jahrg. 13, Heft 1.

Kirche und Aberglaube. B. A. A. Z. 1880, Nr. 178,

189, 190, 243, 268, 269.

Kleinpaul, Rudolf. Volks-Etymologie. B. A. A.

Z. 1880, Nr. 227, 228, 229.

Kreyher, Jhs. Die mystischen Erscheinungen

des Seelenlebens und die biblischen Wunder. Ein
apologetischer Versuch. 2 Thle. Stuttgart 188U.

8«. VIII, 327, IV, 214 S.

Krichenbauor , A. Theogonie und Astronomie.

Ihr Zusammenhang nachgewiesen an den Göttern

der Griechen, Aegypter, Babylonier und Arier.

8vo. S. 8 und 461. Wien 1881.

Krones, F. R. Der Aberglaube der Gegenwart

und Vergangenheit mit besonderer Rücksicht

auf Christoph Stanngl's Handschrift „Kunst- und
Ertzeneypuchl“. Beil Wiener Abendpost 1880,

Nr. 113*1

Kümpol, Karl. Ares und Aphrodite. Eine Unter-

suchung über Ursprung und Bedeutung ihrer

Verbindung. Inaug. Diss. Leipzig. 37 S. 8°.

Les Demoniaques d’Autrefois. I. Les Sorcieres et

lea Possedess. 1L Les procös de sorcieres et

les Epidemie» demoniaquos. Revue d. D. Mondes
1880. L p. 552—583, 828—863.

Loose, W. Judasaustreiben. Anz. f. Kunde d.

Vorzeit, N. F., Jahrg. 27, Nr. 10.

Märtens, PauL Zur Lanzelotsage. Romanische

Studien, Bd. 5, Heft 2.

Miraoie Play». New Quarterly Magazine, April

1880.

Nagel, Dr. R. Der moderne Gespensterglauben,

gen. Spiritismus. Leipzig 1880. VII, 66 8. gr. 8°.

Nagele, Anton. Der Todtencultus. Beil. Wiener
Abendpost 1880, Nr. 213.

Nagele, Anton. Voluspä und die sibyllinischen

Orakel. Beil. Wiener Abendpost 1880, Nr. 190.

Noö, H. Weissagendes Wasser. A. A. Z. 1880,

Nr. 40.

Nöldeke, Th. Die Erzählung vom Mänsekönig

und seinen Ministern. Ein Abschnitt der Pehlewi-

Bcarbeitung dos altindischen Fürstenspiegela.

Abhandlungen der k. Gesellschaft der Wissen-

schaften. Göttingen 1879. 4°. 66 S.
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Oriental Folklore. The Calcutta Review, Nr. 141,

Juli 1880.

Rehatsok, E. Magic. Journ. Bombay Brancb R.

Asiatic Society. Vol. XIV, Nr. 37.

Rehatsek, E. Oriental Folklore. Calcutta Review
1880, Nr. CXLII.

Reinbrecht, Aug. Die Legende von den sieben

Schläfern. Inaug. Dias. Göttingen 1880. 39 S. ö u
.

Richet, Charles. Leu Dcmoniaques d'aujourdhui.

Revue d. D. Mondes 1880. L, p. 340—372.

Rischka, Prof. Hob. Verhältnis» der polnischen

Sage von „Walgierz Wdaly“ zu der deutschen

von Walther von Aquitanien. Brody 1880. G4 S.

gr. 8.

Bespr. im Literar. Centralblatt 1880, 8. 1627.

Rochholz, E. L. Erd- und Ilimmelskunde in der

Sagen zeit. Gaea, Jahrg. 16, Heft 3.

Rodenberg, Julius. Die Weltliteratur und der

moderne Staat D. Rundschau, Aug. 1880.

Schachowskoi, Fürst S. Die Legende und das

erste Volksbuch über Faust. Journ. d. Minist

d. Volksaufklärung, Oct 1880. (Rusa.)

Schnorf, Kaspar. Der mythische Hintergrund

im Gudrunlied und der Odyssee. 56 S. 8®,

Iuaug. Dies. Zürich 1879.

Schräder, O. Die Grundzüge des altarischen

Götte*rglaubens. Im neuen Reich 1880, II, S. 849.

Schulenburg, W. von. Die Steine im Volks-

glauben des Spreewaldes. Z. f. Ethnologie 1880,

S. 252 bis 261.

Schulten, V. Culturgeschichtliche Bilder ans dom
christlichen Alterthum. 3. Die altchristliche

Todtenbestattung. Zeitschr. f. kirchliche Wissen-

schaft und kirchliches Leben 1880, Heft 3.

Schwarz, Dir. Dr. W. Der seine Kinder ver-

schlingende und wieder ausspeiende Kronos. Z.

L Ethnologie 1880, S. 98 bi» 102.

Sebillot, Paul. Essai de questionnaire pour servir

k recueillir les traditions, les coutumes et les

legendes. Revue do Linguistique. T. 3m*.

Sepp, Dr. Das Kreuz der Kreuzigung. B. A. A.

Z. 1881, Nr. 86.

Smirnow, S. Stephauito» und Tohnilatos. Skizze

aus der Geschichte der Wandertagen. Woronesch
1879. 8®. 30 S. (Kuss.)

Soldau’s Geschichte der Ilexenprocesse. Neu bearb.

von Dr. II. Heppe. Stuttgart 1880. Bd. 1, 2.

XI, 934 S. gr. 8«.

Bespr. Literar. Ceutralbl. 1880, 8. 1615.

Springer, Hob. Die Todtentänze. Westermann’s

Illustr. Deutsche Monatshefte, März 1880.

Stengel, P. Die Zunge der Opfertbiere. N. Jahr-

bücher für Philologie und Pädagogik, Bd. 119,

Heft 10.

Stricker, W. Ein zweiter Stroifzug durch das

Gebiet der historischen Sagen. Im .neuen Reich

1880, Bd. 2, S. 183.

Surbor, Alfr. Die Meleagersage. Eine historisch-

vergleichende Untersuchung zur Bestimmung dor

Quellen von Ovidi mct. VIII. $. 270 hi» 546.

Zürich 1880. 8«. 127 S.

Ravisi, Baron Textor de. Suporstitions egyp-

tienoes et orientales perpetuoes en Occident. Con-

grfes Provinciale des Orient allstes Frunyais (Egyp-

tologie). St. Etiennc 1880.

Treichel, A. Nachträge über Tolltäfelchen. Ver-

haudl. Berliner Gesellsch. f. Anthropologie 1880,

S. 276 bis 284.

lieber die Entwickelung geologischer Anschauun-
gen ira Volke. Ausland 1880, Nr. 45.

Vincenti, Karl von. Todtenkarawanen. Wester-

mann’s III. Deutsche Monatshefte, April 1880.

Wagnor, Th. Aberglaube im 17. und 18. Jahr-

hundert. Mittheil. d. Vereins f. Geschichte der

Deutschen in Böhmen. Jahrg. 18, Heft 3.

Wahl- und Wappensprüche. Ein Beitrag zur

Spruchpoesie. Berlin 1880. VII, 102 S. 8°.

Bespr. Lit. Ceutralbl. 1880, 8. 1476.

Weise, O. Zur Charakteristik der Volks-Etymo-

logie. Zeitschrift für Völkerpsychologie, Bd. 12,

Heft 2.

Wernber, Dr. A. Die Bestattung der Todtcn in

Bezug auf Hygiene, geschichtliche Entwickelung

und gesetzlicho Bestimmungen. Giessen 1880.

425 S. gr. 8«.

Wcrnicko, Ew. Zur Geschichte der Hausmarken.

Anz. f. Kunde deutscher Vorzeit, Jahrg. 26, Nr. 52.

Westropp, Hoddor M. Note» on Fetischism.

Journ. Antbropological Institute. London. Vol. IX.

p. 304—311.
Es giebt zwei Stufen de« Fetischismus: der Natur-

mensch schreibt dem Fetisch an »ich die Wirkungen
zu, die er von ihm erwartet, oder aber er nimmt
au, diws ein Geist in demselben wohne, der sie thue.

Im Anhang einige Bemerkungen Tylor’s und
Keane’s.

Wünsche, August. Die Vorstellungen vom Zu-

stand nach dem Tode nach Apokryphen, Talmud
und Kirchenvätern. Jahrb. für protestantische

Theologie 1880, Heft 2 f.

Zarncke, Fr. Der Priester Johannes, 1. Abhandl.

enth. Cap. 1, 2, 3. Abhandl. d. Phil. hist. Classe

der k. sächs. Gesellsch. d. Wie»., Bd. 7, Nr. 8.

8. 827 bis 1050. Kritische Untersuchungen über

die Sagen vom Priester Johannes, welche d’Avezac’s
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Meinung bestätigen, dass der Eroberungszug eines

chinesischen Prinzen im Jahre 1141 die Veranlassuug
zu derselben gegeben habe.

18. Ge ellaphaft und Staat. — Frauenfrage.—
Rochtalebon. — Sklaverei.

Arnauds, J. B. Le Nihilisme et les Nibilißtes.

Trat!, de l’Italieii p. H. Bellauger, 18*»o. Pari»

1879.
„Lapins justement penne et le mieux £crit de tons

les ouvrages sur la question du Nihilisme'* (Tur-
genjew).

Baumann. Adam Srnith’s allgemeine Ansichten

über Menschen und menschliche Verhältnisse.

Philosophische Monatshefte, Bd. 10, lieft 7.

Benn, A. W. Another View of Mr. Spencer»

Etbics. Mind. Nr. 20, 1880.

Borghaua, Dr. A. Die Veränderungen im National-

bestände. Die' Natur 1880, S. 637.

Carrau, Ludovic. L’humanite primitive et Invo-

lution sociale. D’apres Herbert Spencer. Revue
d. D. Mondes 1880, II, p. 659—679.

Clemenoe Royer, M®e. L'ctendne et la forme

des groupes nationaux. Journ. des Economistes,

Mai 1880.

Daa Ureigenthum. Seyffarth, Staatswirthsch. Ab-
handlungen, 1. Reihe, Heit 8.

D&viea, J. L. Rov. International Morality. Con-

temporary Review, Aug. 1880.

Die Gefährdung der modernen Civilisation. Merkur,

Not. 1880.

Die Nihilisten. Ausland 1880, Nr. 38.

Pate of Republics. 12mo. cloth, p. IV. and 297.

Boston 1880.

Flegler, Alexander. Geschichte der Demokratie.
1. Bd. Alterthum. 8°. XVII, 644 S. Nürnberg
1880.
Hierzu

Fine Geschichte der Freiheit. Von K. G. B. A.
A. Z. 1880, Nr. 188, 191, 192.

Flügel. Ueber dio Entwickelung der sittlichen

Ideen. Zeitschr. fiir Völkerpsychologie, Bd. 12,

Heft 1.

Fouillee, Alfred. La Morale Contcmporaine. I.

La morale de Tevolulion et du Darwinisme en

Angleterre. II. Le positivisme franyais et la

morale independante. Revue d. D. Mondes 1880,
IV, p. 112—143, V, p. 273—300.

Kohn , Albin. Das Gesetz der gegenseitigen

Hülfe. Die Natur 1880, S. 185.
Die Vergesellschaftung eine Culturnotkwendigkeit.

Koker, F. C. W. Der Reehtszustand der Grenzen.

De Econotnist, Mai 1880.

Krohn, Dr. Beiträge zur Kenntnis* und Wür-

digung der Sociologie. Hildebrands Juhrb. f,

Nationalökonomie 1880, Bd. 35, ß. 407 bis 433.

Lenormant, Francis. The First Murder and

the Founding of the First City. Contemporary

Review, Febr. 1880.

Mackenzie, Prof. James T. Max Müller and Mill

Ou Liberty. Contemporary Review, April 1880.

Maresootti, A. I fenomeni economic» e le ioro

cause costauti. Nuovo trattato di economia po-

litica. Bologna 1880. 16°. 347 p.

Molinari, Edm. de. Lo mouvoment nihiliste.

Journ. des Economistes, Mai 1880.

Mosler, Dr. N. Zar Geschichte des Cölibats mit

besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen

Jahrhunderte. Heidelberg 1880.

Müller, F. Max. Ueber individuelle Freiheit.

D. Rundschau, Februar 1880.

Primitive Villago Community in Manicipnl Cor-

poration«. Athenaeum 1880, 1, p. 537.

Ross, Denmon W. Stndies in the Early Histonr

of Institutions. I. The Theory of Village Com*

munities. Cajubridgo Maas. 1880.
Bespr. von Inaina-Sternegg in Hildebmml's JahrK

1880, I, 8. 11«.

SchäfÜo. Zur Causalität und Teleologie in der

Socialwissenschaft. Zeitschr. für dio gesammte

StaatswissenBchaft, Jahrg. 36, Heft 4.

Schwertzell, G. Nationalsinn und Weltbürgertbnm

in Leben and Dichtung. Gymnas. Schrift. Bonn

1880. 20 S. 8°.

Smissaort, H. B. Overzicht der bevolkiogsleer

van Malthus. Amsterdam 1879. 8®. VIII, 132p

Stille, G. Der Neo- Malthusianismus, das Heil-

mittel des Pauperismus. Berlin 1880. 8°. VI,

82 S.

Teichmüller, Gust. Ueber das Wesen der Liebe.

Leipzig 1879. IX, 267 S. 8«.

Bespr. Liiarar. Centralbl. 1680, Nr. 21.

Uhlhorn, G. Zn einer Geschichte der Liebes-

thätigkeit im Mittelalter. Zeitschr. f. Kirchen-

geschieht«, Bd. 4, Heft 1.

Umpfenbach, Karl. Das Kapital in seiner Cultur-

bedentnng. Würzburg 1879. 88 S.

Bespr. liildebruud's Jahrbücher 1880, Bd. SS,

8. 498.

Wace, Rov. Prof. Mr. Herbert Spencers Data of

Ethics. Contemporary Review, Aug. 1880.

Was heisst National? Das Jüdische Literatorbl.

1880, Nr. 6.

Digitized by Google



57Verzeichntes der anthropologischen Literatur.

Wilkona, C. Sociale Entwickelung. National*

oekonomisk Tidsskrift 1880, lieft 10. (Dän.)

Wintor, Pr. Jul. Der Individualismus. Eine

Untersuchung überein sittliches Problem. Leipzig

1880. 115 S. 8°.

Bespr. Literar. Centralbl. 1880, Nr. 7 .

Wohlrab, M. Knabenliebe und Frauenliebe im
platonischen Symposion. N. Jahrbücher f. Philo-

logie und Pädagogik, Bd. 119, Heft 10.

Ciapperton, Miss J. H. Agnosticism and Women.
A Reply. Nineteenth Century, VoL Vll, p. 840
—845.
8 . u. Lathbury.

Eine Umschau auf dem Gebiet der Frauen frage.

N. Evangelische Kirchenzeitung 1880, Nr. 37.

Hippel, der Frauenanwalt. Altpreussische Monats-

schrift, N. F., Bd. 17, Heft 5.

Lathbury, Mrs. Agnosticism and Women. Nine-

teenth Century, Vol. VII, p. 619—627.

Löwenberg, J. Frauen als Entdeckungsrnsende
und Geographen. Gartenlaube 1880, Nr. 10.

Mucko, Richard. Die Frau auf socialem Gebiete.

B. A. A. Z. 1880, Nr. 174.

Zu L. Stein.

Schweiger-Lerchcnfold, A. von. Das Frauen-

leben der Erde. Wien 1880.

Stein, Lorenz von. Die Frau auf dem Gebiete

der socialeu Frage. Beil. Wiener Abendpoet

1880, Nr. 45 f.

Andree, Richard. Ethnographische Bemerkungen
zu einigen Rechtsgcbräuchcn. Globus, Bd. 38,

Nr. 18, 19.

Baerenbach, P. von. Die Pathologie der Gesell*

schalt und die Criminalstatistik. B. A. A. Z.

1880, Nr. 261.

Baumeister. Ueber das Verhältnis« der Tagend
zur Erkenntnis* bei den Griechen vor Sokrates.

Zettschr. f. d. Gymnasialwesen, N. F., Jahrg. 14,

Juli.

Bode, R. FreigrafSchaft und Vehme. Eine Ver-

fassung»- und rechtsgeschichtliche Studie. Inaug.

Diss. Halle. 36 S. 8°.

Borgomanero. Still incremento del delitto in

Italia e sul mezzo per arrestarlo. Archivo Giu-

ridico. Vol. XXV, F. 3.

Dahn, Dr. Felix. Die Vernunft im Recht. Grnnd-
lagen der Rechtsphilosophie. Berlin 1879. 220 S.

8°.

Beipr. Literar. Centralbl. 1880
, Nr. 8 .

Aichi» fttr Antlirupokigif. IW XIII. Supplement.

Haberland, Carl. Der Kindermord als Volkssitte.

Ethnologische Studie. Globus, Bd. 37, Nr. 2, 4

und 5.

Kühnaßt. Ihering's Definition de« Recht«. Eine
Studie. Beiträge zur Erläuterung des Deutschen

Rechts. Jahrgang 4, Heft 1.

Post, Dr. A. H. Richter, Bausteine für eine allge-

meine Rechtswissenschaft auf vergleichend eth-

nologischer Grundlage. Bd. 1. Oldenburg 1880.

VIII, 352 S. 8®.

Die vergleichend ethnologische Methode besteht
darin: „gleichartige oder ähnliche ethnische Erschei-
nungen, sie inOgt-u wo und wann immer auf der
Erde auflreten, zusammenzusteHen und aus ihnen auf
gleichartige oder ähnliche Ursachen Rückschlüsse
zu machen*. Hierzu:

Das ethnische Leben des Menschengeschlechtes.

Ausland 1880, Nr. 48.

Savage, M. J. Morale of Evolution. Cr. 8'o. cloth,

p. 191. Boston and London 1880. Umsehlieset

u. A.:

In life worth living? Morality and religion in the
pant: The origin ofgoodnes«; The natureof goodnes»;
aenae of Obligation; Seltishnefrg and Hacritice; Real
and couventional virtufs and vices; Moral* and
knowledge; Morality and reiigion in the future.

Sestior, J. M. I.a Piraterie dans l’antiquite.

Paria 1880. 8*. VII, 324 p.

Thon, Aug. Der Rechtsbegriff. Im Anschlüsse

an das Werk: Der Zweck im Recht. Von Rudolf

von Ihering. Zeitschr. f. d. Privatrecht (Grünhut),

Bd. 8, Heft 2.

Ueber die juridische Organisation der Familie

bei den Südslaven und den Radscbputen. Aus-

land 1880, Nr. 20.

Wahlberg. Beiträge zur Geschichte und der

Classification der politischen und «ocialon Ver-

brechen. Zeitschr. f. d. Privat- und das öffentl.

Recht der Gegenwart, Bd. 7, lieft 3.

Der Menschenhandel und da« deutsche Recht. Im
neuen Reich 1880, Bd. S. 149.

Die Papstkirche und die Sklaverei. Deutscher

Merkur, Jahrg. 11, Nr. 40.

Een opmerkelijk feit ten gunste vun het atclnd

van vrijen arbeid. Tijdschr. Ködert Iudie 1880,

II, p. 319—322. (N.)
Blick auf die nordamerikauiacken Büdstaaten.

Garcie, Dr. C&rl. Das heutige Völkerrecht und
der Menscheuhandel. Eine völkerrechtliche Ab-

handlung, zugleich Ausgabe de» deutschen Textet

der Verträge vom 20. Dec. 1841 und 29. Marz
1879. Berlin 1879. 84 S. gr. 8°.

Einige geschichtliche Angaben und Desiderata zur

Unterdrückung de* Sklavenhandel». Ausführlich dar-

gestellt der Handel mit chinesischen Kulis.

8
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Hughes, Thomas, Dr. Channmg the Abolitonist.

Macmillans Magazine, Mai 1880.

Sklavenhandel und Sklaverei. X. Evangelische
Kirchenzeitung 1880, Nr. 6.

Sklavenhandel and seine Bekämpfung. X. Evang.
Kirchenzeitung, Jahrg. 22, Nr. 33.

Wallon, H. Histoire de l’esclavage dans l’anti-

quitc. 2«‘e . fid. Paris 1879. 3 Vols. in 8®.

Bespr. von P. Viollet in Revue critiqne 1880. I,

8. 330.

Wild, G. Gli Schiavi liberati. L’Esploratore,

Sept 1880.

10. Missionen. — Colonien.

Aus der Missionsliteratur. N. Evang. Kirchen-
zeitung 1880, Xr. 13 f.

Berichte und Reden, gehalten auf der 7. Haupt-
versammlung der evangelischen Allianz in Basel.

Herausgegeben von Prof. C. J. Riggenbach. Bd. 2.

Basel 1880.
Enthält unter anderem Ohristlieb's Bericht über

den gegenwärtigen Stand der Heideamittionen

;

Fliedner, die EvaugeÜsation Spaniens u. ». w.

Briefe aus unseren Missionsanf&ngen. Missions-
bericht (Halle). Jahrg. 32, 8. 94 bis 121.

Mittheilung von und über Büvingh, Jordan,
Ziegenbalg n. A.

Der Berliner Hülfeverein für die Kohlsmission.
X. Evangelische Kirchenzeitung 1880, Nr. 40.

Dio evangelische Heidemnission in den Jahren
1878 und 1879. Zeitschr. f. kirchliche Wissen-
schaft nnd kirchliches Leben 1880, Heft 3.

Dio fünfte continentaleMissiousconferenz in Bremen.
Ev. Missionsmagazin 1880, S. 243, 204.

Die katholische Mission von Znuguebar. Historisch-
politische Blatter, Bd. 86, Heft 8.

Die Continental« Missions- Conforenz in Bremen.
Allgemeine Evang. Luther. Kirchenzeitung 1880.
Nr. 20.

Die Mission in China. N. Evang, Kirchcnzeitung
1880, Nr. 14.

Die Missionen der lutherischen Kirche. Missions-
nachrichteu (Halle). Jahrg. 32, 8. 35 bis 44.

Gail, J. Science of Missions. Part I. The Evan-
gclistic Mission indispensable. London 1879. 8®.

Jeasup
, H. H. The Mobammodan Missionar?

Problem. With Map. Philadelphia 1879. 16®.

138 p.

Kalker, Dr. C. H. Geschichte der christlichen
Mission unter den Heiden. 1. Katholische uud

evangelische Mission in Amerika, Ostindien,

llinterindien und den indochinesischen lindern.

Aut. D. Ausgabe von A. Michelsen. Gütersloh

1879.
Reiche Quellenangaben. Be»pr. Evang. Misslcm»

magazin 1680, S. 47.

Liebhardt, W. Das Leben und Wirken in der

Ilcidetiwclt. New-York 1879.
Vergl. Evang. Mwriousmagaziu 1880, 8. 224.

Moderne Mission und Cultur. Von P. B. A. A.

Z. 1880, Nr. 259, 264.

Tupper, H. A. Foreign Mission« of the Southern

Baptist Convention. Philadelphia 1880. 8®. 512p.

Warneck, G. Warnm ist das 19. Jahrhundert ein

Miesionsjahrhundert? Daheim, Jahrg. 16, Nr. 32.

Auswanderung undColonisation. Tijdscbr. Xederl.

Indie 1880, II, S. 149. (N.)

Brunialti, A. Le Colonie Europee. Esploratore,

Marzo 1880.

GafTarel, Paul. Lcs Colonjps Fran^aises. Pari*

1880.
Vorwiegend historisch und politisch. Algier ist

nicht mit behandelt. Bespr. Oesterr. Mouatsechr.
f. d. Orient 1880, 8. 40.

Gerlach, J. W. R. Die freien Landbaucolonieo

der Gesellschaft für Wohlthätigkeit. Viertel-

jahrsschr. f. Volkswirtschaft etc., Jahrgang 17,

Heft 3.

Hübbc - Schleiden. Uebersceische Politik, eine

cnlturwissensohaftliche Studio mit Zahleubildern-

Hamburg 1881. 8®. XV, 257 S.

Zur Beurtlirilung der Franzosen 50, der Englän-
der 54, 130, über den Begriff Colonie 74.

Jadrinzew, N. M. Unsere Auswanderungen und

.Colonisatiouen. Westnik Jewropy 1880, Heft 6.

Lagrange, de. NtW*ssite des compagnies de {»Io-

nisation: communt les forraer? Bull, de la Soc.

Languedociennc de Guogr. III. 1880. p. 197.

Lange, Henry. Zur Colonisationsfrage in Deutsch-

land. D. Rundschau f. Geographie, Jahrgaug 2.

Heft 5.

Organisation des Colonies Portugal»©«. Ann. de

l’Extr. Orient 1880, Nr. 23.

Scherzer , Karl von. Die deutsche Arbeit in

fremden Erdtheilen. Mitth. d. Vereins f. Erd-

kunde zu Halle a. S. 1880, S. 1 bis 22.

Schoraor, Karl von. lieber die Colonialfrage.

Ausland 1880, Nr. 35.

Schläger, C. Ueber Auswanderung. Gegenwart

1880, Nr. 38.
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Wagner, A. Volksvermehruug und Auswanderung.

B. A. A. Z. 1880, Nr. 160, 162, 163, 164, 165,

168, 170.

Zur Frage der Str&fcolonicn. N. Eräug. Kirchen-

zeitung 1880, Nr. 30.

20. Verschiedenes.

At-Tabarx. Abu Djafar Mohammed Ibn Djarir,

Annales, quos ediderunt J. llarth, Th. Nöldccke,

O. Loth, E. Pryni, H. Thorbecke, S. Fraenkel,

J. Guidi, D. U. Mucller, M. Th. Houtsma, S.

Guyard, V. Rotten et M. J. de Goeje. L Leideu

1880.
Be»pr. Lit. C'entralbl. 1881, S. 1.

Buddeus, A. Unter dem Aequator. B. A. A. Z.

1880, Nr. 98.

Be«pr. von A. R. Wallace, die Tropenwelt. D. A.
Branmtchu t*ig 1880.

Caton, J. Dean. Miscellanies. 8vo. cloth, p. YII.

and 360. With Portrait. Bouton.

Eiith. u. a.: Last of the Illinois, Old Chicago,

Yolcanoss of the Hawaiian Islands.

Chronik der bemerkeuswerthesteu Ereignisse des

Jahre« 1879 in Ost- und Südasien, Afrika und
Australien. Ousterr. Mouatsschr. für den Orient'

18£0, Nr. 2, 3, 4, 5. (N.)

Chronique orientale. Ann. de l'Extreme Orient

18H0, Heft 1 u. f.

Cust, Robert Ncedham. Linguistic and Oriental

Essays. Written froin tho year 1846 to 1878.

London 1880. X. 484 S. Pont 8°. M. K.

The Countries Wtwixt the River» SatJaj and .lammt

in North India. The Btligioas of Iudia. The Lau*
gütiges of the Ei-ost Indie» u. a.

Dahn, Dr. Felix. Bausteine. Gesammelte kleine

Schriften. 2 Bde. 8». Berlin 1879, 1880.
Enthalt u. a.: Au (Witze zur Geschichte des Bern-

steins, germanische Mythologie, Ursachen und Wir-
kungen der Völkerwanderungen, Reste de» germani-
schen Heidenthum» im Volksglauben.

Dawson, J. W. Fossil Men and their Modern
Representatives. An attempt to illustrate the

characters and condition of prehistoric men in

Europe by those cf the American Races. London
1880.
,My object baa been to bring the testimony of

facis relating to the existing or recently extinct tri-

be» of America to aid in correction and counter
actiou of the crude views prevalent among European
archeologi»ts a» to the origin and autiquity of the
prehistoric men of the caves, gravel» and peat» of
the Eastern Continent."

Die geschwänzten Menschen. Globus, Bd. 38, Nr. 2.

Doberentz, O. Die Länder- und Völkerkunde in

dor Weltchronik des Rudolf von Hohenems. In-

auguraldiaa. Halle 1880. IL 33 S. gr. 8°.

Dozy, G. J. Die Geographie in den.Niederlanden.

Uebersicht über die im Jahre 1879 erschienenen

Arbeiten. Zeitschr. für wissensch. Geographie,

Bd. 1, Heft 34.

Essenwein, A. Wundermenseben. Zwei Abbil-

dungen des 14. Jahrhundert«. Anz. f. Kunde d.

deutschen Vorzeit, N. F., Jahrg. 27, Nr. 3.

Friodorici, C. Bibliotheca Orientalis 1879. Leipzig

1880. 4. Jahrgang.
Schlissst Inuer- und Südafrika mit ein.

Fuente, Vicento de la. Neoesidad de un Dic-

cionario geografico universal. Bol. Soc. Geogr.

Madrid 1880. S. 289 bis 301.

Geistbeck, M. Ethnographische Curiositäten.

D. Rundschau f. Geographie, Jahrg. 3, Heft 1.

Hellenbach, L. B. Die Vorurtheile der Mensch-

heit. 3. Bd. Die Vorurtheile des gemeinen Ver-

standes. Wien 1880. 8*. IX, 377 S.

Joly, Prof. N. Der Mensch vor der Zeit der

Metalle. Mit 136 Abbildungen in Holzschnitt.

Aut Ausgabe. Leipzig 1880 (VIII, 450 S. 8°.).

Internat. Win. Bibi. 46.

Lasker, Ed. Wege und Ziele der Cultnrentwicke-

lnng. Essays. Leipzig 1881. 8". IX, 405 S.

Lenormant, F. Lea Origines de PHistoire d’aprö«

la Bible et les Tradition« des Peuples Orieutaux.

l)e la Creation de nioinme au Belage. 8'o. p. XXII.

and 630. Paris 1880.

Marselli, N. I Mediterranei. Nuova Antologia,

1 Juli 1880.

Maunoir, Charles. Rapport sur les travaux de

la Societe de Geographie et sur les progres des

Sciences Geograpbiques pendant l'annec 1879.

Bull. Soc. Geogr. Paris 1880.

Nadaillac, Marquis do. Le premiers hommes et

les temps prehistoriques. II vols. Gr. 8vo.

With IllustrationB. Paris 1881.

Northbrook, Earl of. The Annual Address on

the Progress of Geography. Proc. R. Geogra-

phical Soc. London 1880. S. 401 bis 422.

Orr, Mr. Sutherland. International Novoliste.

Contemporary Review, Mai 1880.

Faulitachke, Dr. Philipp. Die Pflege der Geo-

graphie in den Niederlanden. Auslaud 1880,

Nr. 1, 2.

RadclifTo, Dr. Ou the Pedigree of Mau. Con-

temporary Review, Febr. 1880.
— — A Sequel to the Pedigree of Man. Eben-

daselbst, März 1880.

Roclus, Elisee. Nouvelle Geographie Universelle.

Livre V. L'Europe Scandinave et Russe. Paris

1880.
Hierzu
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Reclus, Eli$ee. Pie „allgemeine Geographie“.
B. A. A. Z. 1880, Xr. 185.

Sales y Ferro, M. Prehistoria y origen de la

civilizacion. Tomo I. F.tlad paleolitica. Sevilla
1880. 4°. 458 p. Mit 48 lllnstr.

Toeppen, Hugo. Entdeckungen und Arbeiten
auf dem Gebiete der Geographie im Jahre 1879.
Aus allen Welttheilen, Jahrg. 11, Heft 8.

War die Sintfluth eine allgemeine V Deutscher
Merknr, Jahrg. 11, Xr. 11.

Weisso, J. A. M. D. The Obelisk and Freema-
«onry, According to Discoverieg of Belzoni and
Commander Gorringe; also Egyptian Symbol«

Compared with tho«o Discovered in American
Moumls. With Coloured and plain Illustration*,

Hieroglyphs of American und Englisb Obelisk«,

and trauslation* into En gl ish by Pr. S. Bircb.
8vo. cloth, p. 178. Xew- York.

Wincheil, A. Preadamites; or, a Demonstration
of the Existenre of Men before Adam; with a
Study of their Condition, Autiquity, Racial Affi-

nitiea and Progressive Dispersion ovor the Earth.
8vo. cloth, p. XXVI. and 500. With Chart« and
Illustrations. Chicago 1880.

Zöckler, O. Die I^ehre vom Urständ der Men-
schen, geschichtlich und dogmatisch-apologetisch
untersucht. Gütersloh 1879. 8°. VIII, 337 S.

n. Europa.

L Allgemeines.

Argyll, Duke of A Few Weeks npon the Con-
tinent. Contemporary Review, Juli 1880.

Brown, Roh. Xotes on the northern Atlantic.
London 1880. 8°. 142 p. Mit 1 Karte.

Des races dites germaniqoe, gauloiso ot slare.
La Republique franyaise, 15. Juni 1880.

Hypothesen, Einige, über die ältesten Bewohner
Europas, aus Anlass der Ausgrabungen in dem
alten Finnisch-Ugrischen Gebiete. Iswestija d.
Kais. Ross, geogr. Ges. 15, 5, 1880. (Russisch.)

Krümmel, Otto. Europäische Staatenkünde. Mit
einem Anhänge: Die Vereinigten Staaten von
Amerika. Mit Benutzung der hinterlassenen
Manuskripte Oscar PeschsT« nach den Original-
quelleu bearbeitet. I. Bd. 1. Atbeilung. All-
gemeiner TheiL — Dag russische Reich. — Skan-
dinavien. — Dänemark. — Dan britische Reich.
Leipzig 1880. gr. 8°. XIX. 425.

8. 93 bi« 126: Die vorhistorische Bevölkerung.
Ethnographische Uebersiclit.

Lagneau, Gustave. Sur lesGalat.es, les Oermains,
leg Francks et le« Burgundion*. Bull. Soc d'An-
thropologie, Paris 1880. S. 414 bis 423.

8. 93 bi» 126. lieber die blonden Kelten and den
Begriff .Rare germanique*.

Manitius, H. A. Die Sprachenwelt in ihrem ge-
schichtlich-literarischen Entwicklungsgänge zur
Humanität. 2. Bd. Europa. Griechenland und
die romanischen Völker. I«eipzig 1880. 8°.

VIII, 370 S.

Nordau, Max. Vom Kreml zur Alhambra. Cultnr-
studien. 2 Bde. Leipzig 1880. (VIII, 418; VI,
391 S. 8°.)

Manche interessant«* Bemerkungen zur Völker-
p»ychologie, vorzüglich der Romanen. Hierzu:

Culturstudien auf einer Reise von Ost nach West.
B. A. A. Zeitung 1880, Nr. 9.

Pietrement, C. A. Sur les mota „Germ&ins, Ger-
maui, rtQuavm*. Bull. Soc. d’Anthropologie
de Paris 1880. 196— 202.

Bein, von Henri Martin, Broca, G. Lagneau
u. A. Ableitung von He ermann, welche» Wort
auf keltischem Wege zu den Römern gekommen.
Allgemeine Betrachtungen über da» Verschwinden
von Völkernainon.

ßchiapparelli. I Pelasghi nella tradizione mitica
e gtorica dell* Italia antica. Atti della R. Acad.
delle scienze di Torino. XIV. Disp. IV.

State of Labonr in Europe 1878. Reports from
the U. S. Commis in the geveral countrieg of
Europe. Washington 1879. 427 S.

Antworten der Consuln auf Fragen der V.-St,-Re-
gierung über Lohne, («ebensweise, Unterhaltskosten,
Arbeitsweise u. s. f. der Arbeiter.

Stokes, F. College Tramps: Adventnres of Yalo
Student.» duriug n Sumtner Vacation in Europe,
and Incidentg of a Voj'agc to Rotterdam and
Return Taken in the Steerage. XII«*o. p. 257.
Illustrated. Xew-York 1880.

Wernick,F. Städtebilder. (Florenz, Bologna, Or-
vieto, Rom, New -York, Chicago, Mailand. Ant-
werpen, Genf, Brügge, Brüssel, Rotterdam und
Delft, der Haag. Leiden und Harlein, Amster-
dam.) X. F. 2. Bd. Leipzig 1879. 8*. V, und
375 S.
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2. Kelten. — Etrusker. — Basken.

Zigeuner.

Andrö, Richard. Dia Ueberreste der Kelten.

Globus, Bd. 37, Nr. 17, 18, 21. M. K.

Caillcux, Thph. Origine celtique de la civilisution

de tous leg peuples. Theorie nouvelle. Brnxelles

1879. 8°. Vol. VIII, 535 p.

Celtic Superstition» in Scotland and Ireland. The
Antiquarv, Mai 1880.

Picker, Ad. Die Reste keltischer Bevölkerung in

Mitteleuropa. Statistische Monatsschrift, Jahr-

gang 6, H. 3.

Fligicr, C. Zur keltischen Ethnologie. Gaea,

Jahrg. 16, II. 7.

Hersort de la Villomarqud, Vicomte. Poeme*
bretons du moyen äge publies et traduits d'apres

l’incnnable unique de la Bibliotheque Nationale.

Avec un glowoire-iudex. Nantes 1879.
Bespr. Rev. Critique 1880, I, 385.

Joyce. Old Celtic Roraanccs. Trans], from tho

Gaclic. London 1880. 420 S.

Beicher Anhang von Noten und Ortsnamener-
klärtingen.

Keltische Volksweisen. Von G. B. A. A. Z.

1880, Nr. 52.

Lach-Szyrma, Rev. W. Last Relics of the Cor*

nish Tongue. The Antiqnary 1880, Nr. 1 f.

Macmillon, Hugh. An Early Celtic College.

Frasers Magazine, Nov. 1880.

Price, P. G. H. A Monograph of the Gaults.

London 1880. 8®.

Sebillot, Paul. Contes populairea de la Haute

Bretagne. Paris 1880. 8®.

Bespr. Bull. Hoc. d’Anthropologie, Paris 1880.

h>. 382.

Sebillot, Paul. Tradition», Superstition» et legen-

des de la Haute-Bretagne. Rev. de Linguistique.

T. XIII, Fase. 3.

Windlsch, Prof. Ernst. Irische Texte mit Wörter-

buch. Leipzig 1880. XV, 886 S. gr. 8°.

»Der Inhall der Texte ixt in fechwisscim'hafdicher,

auch in culturliiatorisclier Beziehung »ehr intcrexuint

und W indisch hat e* »ich besonders in den Um-
leitungen angelegen «ein lassen, auf die Bedeutung
der altirischen Sagen hinzu weisen.“ Bespr. von II.

ßchchdt im Lit. Outralblatt 1881, Nr. 2.

Deecke, W. Etruskische Forschungen. 4. Heft.

Das Teinplutu von Piacenza. Mit 5 lith. Tafeln.

Stuttgart 1880. Hoitz. 8°. 100 S.

Fraser, J. The Etruscana. Were they Celts? Or,

tho Light of an inductivo Phibdogy thrown on

forty Etrnscan fossil Words preserved to us by

ancient Authora. With incidenta! Notioes of

the Etvraology of 2000 Words in tbe classical

and moderu Languages, and Discussious on Greek

aud Roman Antiquities aud Mythology. Edin-

burgh 1879. 8". 370 p.

Meyer, Gustav. Die etruskische Sprachfrage.

I). Rundschau, Aug. 1880.

Ueber die Architektur der Etrusker. Ausland

1880, Nr. 15.

Ducöre , E. Essai d’un glossnire des mots bas-

quos derives de l’Arabe. Revue de Linguistique,

T. XIII.

Webster, Rev. Wentworth. Basque Legende.

London 1880. 2. Ausg. Mit einem aUgem. An-
hang über bask. Volkspoesie und Volksdramen.

Webstor , Wentworth. Quelques mots sur les

pastorales basques. Bayonne 1879.

Webstor, Wentworth. Soma Basque notea and

queries. The Academy 1880, Nr. 430 £

Groome, F. H. In Gipsy Tents. Edinburgh

1880. M. 111.

Debhafte.* auf intime Erfahrung begründete« Ge*
mahle <h-M Zigeunerlebens mit zahlreichen vergleichen-

den Noten. Werthvolle Beiträge zu den Zigeuner*

sagen, Uebcrlieferungen n. *. w.

Miklosich, Fr. lieber die Mundarten und die

Wanderungen der Zigeuner Europas. Bd. 10.

(Aua: „Denkschriften der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften.*
1

) Wien 1880. Gcrold's Sohn.

4®. 96 S.

Smith, G. Gipsy life: being an necount of our

gipsies and their children, with suggestions for

their improvement. London (Uoughton), 1880.

302 S. 8°.

Nur au« philanthropischem Gesichtspunkt werthvoll.

Zigeunerische Märchen aus Rumänien. Ausland

1880, Nr. 13.

3. Italiener.

D'Arcais, F. Da Terranuova a Cagliari. Nuova
Antologia, 15. Juli 1880.

D’Arcais, P. Una cittit catalana in Sardegna.

Nuova Antologia, 10. Oct. 1880.

Bertram, W. f Pastor zu Braunschweig. Das Val

do Cogue in Piemont. Globus, Bd. 38, Nr. 3, 4.

Das italienische Volk im Spiegel seiner Volkslieder.

Von K. lin neuen Reich 1880. II. 257.
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Die italienische Auswanderung im Jahre 1879.
Ausland 1880, Nr. 41. (N.)

Die Tessiner. Grenzboten 1880, Nr. 20.

Fambri, P. I \eueziani in casu e fuori. Nnova
Antologia, 15. Aug. 1880.

Forde, Miss. G. A Lady s Tour in Cornea. IIVol«.
London 1880. Vergl. Atheuneum 1880, II, S. 640.

Gambillo, C. II Trentino. Appunti e impressioni
di viaggio. Firenze 1880. 16*. XII, 277 p.
Mit lllustr. und 1 Karte.

Gampe, Th. Chioggia, die Fischerstadt. Garten-
laube 1880, Nr. 23.

Grey, Mrs. William. Things Old and New in

Italy. Modern Keview 1880, Nr. 3.

Helbig, Wolfgang. Die Italiker in der Poebene.
Mit 1 Karte uud 2 lllustr. Leipzig 1879. XI,
140 8. A. u. d. Tit. Helbig, Beitrage zur altitali-

schcn Kunst- und Culturgeschichte. Bd. 1.

Eingehende Behandlung der Terramare und der
daran Bich knüpfenden ethnographischen Fragen.
Bespr. Literar. < eutralbl. 1880, Nr. 10.

Hodgkin, Thomas B. A. Italy and her Invadera.
a. d. 376—476. YoL I., II. Oxford 1880. (XIX.
522; XX. 680 S. gr. 8«. Mit Abb. und Kart.

Bcfpr. in Edinburgh Review, Juli 1880.

Kaden, Wold. Sommerfahrt. Eine Reise durch
die südlichsten Landschaften Italiens. Berlin
1880. Janke. 8«. VIII, 367 S.

Kaden, W. Unter den Olivenhäumeu. Süditalische
Yolksuiahrchen. 8'o. pp . XI. and 266. 5s.

Kleinpaul
, Dr. Rudolf. Der Golf von Spezia.

Ausland 1880, Nr. 1.

Knös, T. Skildringar fr&n Korsika jemte niigra
resemiuuen fr&n Nordafrika. Utg. af C. T. Odhner.
Stockholm 1880. 8°. 140 p. Mit 4 Taf.

Krschnjavi. Neapel und die Neapolitaner. Beil.

Wiener Abendpost 1880, Nr. 62 f.

Lasaulx, Dr. A. von. Der Aetna. Nach den
ManuBcriptcu deB verstorbenen Dr. W. von Sar-
torius I* rh. von Waltershausen, herausgegeben,
selbst bearbeitet und vollendet. Bd. I. Reise-
beschreibung Sartorius* und Geschichte der Erup-
tionen. Leipzig 1880. 20. Bd., 371 S. 4°.

In der Reisebe*chn»ibung (17 bis 191) Schilderun-
gen der Bevölkerung de* ;itonischen Gebietes.

Lucca und seine Umgebung. Nach dem Franzö-
sischen d. M. Henri Belle. Globus, Bd. 38, Nr. 4,

5, 6.

Petalae, 17. Drei Mährchen aus Santoriui. A. f.

mittel- und neugriechische Philologie, Bd. 1,

Heft 2.

Pitre, Dr. G. Proverbi Siciliani. (VIII—XI der

„ßihlioteca delle Tradizioni Popolare Siciliane*.)

Palermo 1880.
Mit vollständiger Bibliographie des Gegeimt., und

einer allgemeinen Abhandlung über Sprichwörter.

Rascri, E. Materiali per l'etnografia italiana. Arcb.

p. Tantropologia. Vol. X, F. 2.

Rebmann, Edmund. Aus Italien. Lit Beil. z.

Karlsruher Zeitung 1880, Nr. 24.

Schleich, M. Italische Apriltage. Bd. IX f. B.

A. A. Z. 1880. Nr. 11, 17, 22, 29, 31, 37, 39.

Schleiden, Dr. R. Von der westlichen Riviera.

B. A. A. Z. 1880, Nr. 77, 78.

Stahly, A. Ostern in Rom. Gartenlaube 1880,

Nr. 13.

Trode, Th. Ostern in Neapel. Daheim, Jahr-

gang 16, Nr. 26.

Tuscan Fairy Tales. London 1880. Vergl. Athe-

nacum 1880. Vol. I, 725 p.

Venetian Folk-Songs. Cornhill Magazine, Oct.

1880.

Vogt, CarL Reiseskizzen aus Italien. Die Natur

1 880, S. 209, 249.

Wichmann, H. Vallombrosa, Camaldoli und La
Verna, die „heiligen Klöster“ in den Waldungen
des (asentin. B. A. A. Z. 1880, Nr. 223, 224,

226.

Winogradow, N. Der Ursprung des Feudalismus
in dem longobardischen Italien. Journ. d. Mini-

steriums f. Volksaufklarung 1880, Hcftl. (Ruw.)

4. Spanier. — Portugiesen.

Amicis, E. de. Spanien. Stuttgart, Metzler, 1880.
8®.

Can-Durban (1‘abbö). Etüde sur la vallee d’Aran
(proviuce deLörida). Bullet, d. laSoc. aend. His-

pauo - Portugaise de Toulouse. Vol. I. 1880.

p. 155.

Die Sardellonvorkäufer in Malaga. Uebcr Land
und Meer, Jahrg. 22, Nr. 30.

Die spanischen Stiergefechte in einem neuen Liebte.

Ausland 1880, Nr. 11.

Estrada, Francisco de. La region del Duero en

la frontera de Portugal. Bol. Soc. Geogr. Madrid
1880. S. 79—93.
Touristische Schilderung.

Fuente, Vicente de la. Las coramunidades de

Castilla y Aragou bajo ei punto de vista geo-

gräfico. Bol. Soc. Geogr. Madrid 1880. p. 193
—217.
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Hartmann, K. Q. M. Heber das altspanische Drei-

königsspiel, liebst einem Anhänge, enthaltend

ein bisher ««gedrucktes lateinisches Dreikönigs-

spiel etc. Inaug. Diss. Leipzig. Ö9 S. gr. 8.

Louis- Lande. L’etat moral et poütiqne de 1‘Eh-

pague en 1880. Itevne d. D. Mondes 1880.

Yol. Y. p. 753—782.

Martins, J. P. O. Ifistoria da Civili^ao Iherica.

Lisboa 1879. 8®. 289 p.

Pbene, Dr. J. S. An Examinatinn of the Baleario

Islands. Proc. Geograph. Section British Asso-

ciation. Swansea 1880.
Hauptsächlich Antiquarisches über die Snrhags.

Bobida, A. Les vieilles villes d’Espagne. Notes

et Souvenirs. Paris 1880. 8°. 328 p. Mit

125 Federzeichnungen.

Saint- Saud, A. de. Excnrsions nouvelles dans

les Pyrenees franynises et espagnoles. De Gavarnie

a Barcelone. — De l’Ara a la Noguera Ribagor-

zana. Bordeaux 1879.

Schanz, P. Spanische Sprichwörter. Magazin f.

d. Literatur d. Auslandes 1880, Nr. 52.

Spanien. In Schilderungen von Theod. Simons.

Reich illustrirt von Prof. Alexauder Wagner.
Berlin 1880. In Lief.

Spanischo Weihnachtslieder. Daheim, Jahrg. 17,

Nr. 12.

Strobl, Gbr. Eine Sominerreise nach Spanien.

Graz 1880. Verlagsbnchh. Styria. 8°. 616 p.

Vasconcellos Abren, D. G. de. Fragmente«
d'una tentativa de Estudio Scoliastico da Epopea

Portugueza. Lisboa 1880.
Bemerkungen über indische Oertlichkeiten und

Mythen in den Lusiaden.

Viajes de Extranjeros por Espafia y Portugal en

los Siglos XV, XVI, XVII. Colecciou de Javier

Linke. Truducidoa y Anotados por J. R. Madrid

1880. Yergl. Athcnaeum 1880, II, 367.

VircRow, R. Iberische Retniniscenzen. Vorhand).

Berliner Gesell, f. Anthropologie 1880, S. 427

bis 437.
Alte Cieriithe, maurische Einflüsse, Alcarraza's u. A.

Aus Europas kleinstem Königreiche (Algarve).

Ausland 1880, Nr. 20.

Coelho, A. Romances popolares e rimas infantis

portuguez. Zeitschr. f. Romanische Philologie,

Bd. 3, Heft 1.

Crawfurd, Osw. Porutgal, Old and New. London
1880. 396 S. Mit Karte und lllustr.

Vorzügliche« auf langem Aufenthalt und Studien
in Portugal basirtes Buch. Kap. 1 und ü behandeln
die Entstehung der portugiesischen Nation; 5 da»

Leben de» Landvolk«; 7 den allgemeinen National-

charakter.

Country Life in Portugal. Blackwoods Magazine.

Juli 1880.

Het Koloniaal gebied van Portugal. Tijdsehr.

Nederl. Indie 1880. II. S. 403. (N.)

Portugal in der Gegenwart. Ausland 1880, Nr. 44.

Zu CrawAird.

Portugiesische Reisebilder. Beil. Wiener Abend-

post 1880, Nr. 5 f.

Rouffeyroux, L. de. I^e Portugal. Paris 1880.

8«. VoL V, 302 p.

6. Franzoeon.

d'Abrest, Paul. Wanderungen durch Frankreich.

Gegenwart 1880, 35 f.

Baudrillart, H. Etat economique dos populations

Agricole« en Normandie. Jouru. des Economistes

1880, Nr. 5.

Baudrillart, A. I.a nobles«« en France et ses

responsahilitrs historiques. Jouru. des ßcouo-

mistes, Sept. 1880.

Beaulincourt, de. Trois legendes artesiennes.

Revue de Linguistique, T. 3*n«.

Beauvois, E. Ronen et la Normandie dans les

sagas historiqnes. Bull, de la Soc. Normande
de Geogr. L 1879. p. 128.

Bertilion, Jacques. La Statistique humnine de

la France. Paris 1880. 8°.

Beziehungen zwischen Volkszahl und Weltstellung
Frankreich« seit zwei Jahrhunderten.

Bertillon, P. Demographie de la France. Bull.

Soc. d'Anthropologie de Paris 1880, p. 305.

Bethaxn-Edwards, Miss M. A Montb in Auvergne.

Macmillau Magazine, Juli 1880.

Bctham- Edwards, M. An Autumn in the Goto

d’Or. Frasers Magazine, Sept. 1880.

Bonncjoy. De la frontiere entro les Bellovaqucs

et les Velocasses (avec cliche). Bull. Soc. Geogr.

Paris 1880. S. 342 bis 349.

Burat, A. Voyages snr les cötes de France.

Paris 1880. 8°. Vol. VIII, 328 p. Mit 20 Taf.

und 47 Abbildungen.

Chcrvin, A. Essai de Geographie medical« de la

France (Acc. de 24 cartes). Ann. Demographie

internationale 1880, F. 1.

Die Cagote. Die Natur 1880, 8. 221. (N.)

Janitschek, Hubert. Vancluse. Beil. Wiener
Abendpost 1880, Nr. 115.
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Jouvo. Ktu !f gi'ographique snr le b»n et les

possessions de« Simones juMjuan luilieu du XIII.

siede. Saint Die. 1879. 48 S. 8°.

Lagneau. Carte etbnographicjne de la France

(Extr. den Comptes Kendus de l'Ac. des Inscrip-

tions). Paris 1880.

Lentheru ,
Charles. La Region du Ilas -Rhone.

Revue d. D. Monde« 1880, Yol. III, p. 432—456.

Le auicido en France. Journ. Soc. de Statistiquc.

Paris 1880, Nr. 5.

L’influonce irun^-aiso dune l’Extremo Orient. Aun.

de PEztr. Orient 1880. S. 284.

Littre, E. Etudes et Glanures pour faire suite k

Phistoire de la Langne Frangaise. bv°. p. XIV
and 452. Paris 1880.

Mont&nt, H. de. Voyage au pays enchante;

Cannes, Nice, Monaco, Menten. Paris. Dentu.

1880. 336 S. 4°.

Nadaillac, do. Note snr le raouvement de la popn-

lation en France. Bull. Soc. Anthr. Paris 1880.

S. 619.

Baverat. Nouvelleg excuraons au Danphinc,

Vienne, Valence. Lyon, Meton, 1879. 218 S.

18*

Tuke, D. Hack. The Cagots. Journ. Anthro-

pological Institute. IX. p. 376—384.
„The present repräsentatives of the Cagots are now

recognhted by tradition and not by their feetures.*

Vlnson, Julien. La langue fian^aise et les idiomea

locaux. Revue linguistiqne 1880.

6.

OBtromanen und Bh&toromanen.

Alton, J. Beiträge zur Ethnologie von Ostladi-

uien. Innsbruck 1880. Wagner. 8®. 68 S.

Alton, Prof. Dr. Joh. I)io ladinischen Idiome

in Ladinien, Grüden, Fussa, ßueheustein, Am-
pozzo. Innsbruck 1879. 375 S. gr. 8°.

Bespr. Litera». Centralbl. 1880, Nr. 12.

Bukareater Strassentypen. lllustrirto Zeitung

1880, Nr. 1920.

Conatandinesou, B. D. Probe de limba si lite-

rattira Tiganilor diu Romauia. Bucuresci 1878.

8«. 116 p.

Sprach- und Literaturproben der Zigeuner in Ru-
mänien.

Dahlkc, Q. Ans Groden. Im Neuen Reich 1880,

Bd. 2, S. 169.

Diefenbach, Loren*, in Darmstadt. Die rumäni-

sche Sprache in ihrer ethnologischen Bedeutung.

Ausland 1880, Nr. 5.

Ueber den Begriff Mischsprache: „Es giebt keine
absolute lfiscbspffftobe.* 8. Bl.

Fligier. Ueber die Herkunft der Rumänen. G»ea,

Jakrg. 16, Heft 11.

Gärtner, Th. Die ladinischen Idiome in Ladinien,

G rüden, Fasan, Bucheusteiu, Ampezzo. Romani-

scbii Studien, Bd. 6, Heft 4.

Kanitz, F. Zur Charakteristik der Rumänen. Blu-

st rirte Zeitung 1880, Nr. 1951.

Miklosich, Fr. Ueber die Wanderungen der

Rumänen in den dalmatinischen Alpen und den

Karpnten. (Aus: „Denkschrift der k. Akademie

der Wissenschaften“.) Wien 1879. Gerold'i

Sohn. 4°. 66 p.

Schwciger-Lorchcnfeld, A. Ton. Ein vergessenes

Volk auf der Balkan- Halbinsel. A. A. Z. 1830,

Nr. 208.
Zinzaren.

Zintz, Ford. Die römische Colonie Sannizege-

thusa. l'rogr. d. Gymnasiums A. B. zu Mediascb.

36 S. 4°.

7.

Altdeutsch und Altnordisch. — Island.

Brandt, F. Forelaesninger over den norske Rets-

historie. I. Christiania 1880. 8#
. 340 p.

Bugge, Prof. Sophus. Ueber den Ursprung der

nordischen Götter- und Heldensage. Ausland

1880, Nr. 3.

Edzardi, Dr. Anton. Altdeutsche und Altnor-

dische Heldensagen. Uebersetzt von Fried. Heinr.

von der Hagen. 3. Bd. Stuttgart 1880.

Howorth, H. H. The Ethnology of Germany.

v
P. IV. The Saxons of Nether Saxony. Sect. II.

Journ. Authropological Institute. London IX.

S. 406 bis 437.
Howorth will nachweinen, dass „Grimm und «ein*

Schule sich täuschen, indem sie die Hachsen von den

alten Kheruskern ableiteten, dass vielmehr die alten

Sachsen, gleich den Stuh.-en England;« Einwanderer
»eien, welche da» Wesergebiet und die Bezirke Nieder-

tiachsens erst im 8. Jahrhundert besetzten'.

V. The Jutea and Fumurians. X. S. 174 bis 211.

Betrachtet die süchüiaclie Einwanderung in Eng-

land ai# ein« vom 4. Jahrhundert beginnende folo-

nisation ohne gewaltsame Verdrängung der Urein-

wohner. Ebensolche nimmt er für Schottland und

Irland an und giebt al* irischen Namen der Sachsen
Fonionan», den er seinerseits auf Friesen und Jäten

bezieht.

Maurer, K. Ueber die Entstehung der altnordi-

schen Götter- und Heldensage. Sitzungsbericht

der k. bayerischen Akademie d. Wissenschaften.
München. Phil.-Histor. CUlM 1879, Bd. 2, II. 3.

Maury, Alfred. La vieille civilisation Scandinave,

d’apres lea receuts traveaux des archeologues

A Vikings Ship. The Anti<inary 1880, Nr. 8.
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sur los invaßionts des Normans. Revue d. D.

Mondes 1880. V. p. 241—272.

Metcalfe ,
Frederick. The Englishman and the

Scaudinavian; or, a Comparison of Anglo-Saxon
and Old Norae Literature. London 1880. 544 S.

Post 8 Ü
.

The Author hau tried to interview the two rare«,

the Anglo-Saxon and hin Scandiuavian brother. Ile

ha« a.»ked the nineteeuth Century man to turn aside

and survey Ins incunabula; to stand by the cradle,

so to say, of two great brauche« of the Gothic family
when they were just Crossing the threshold of hiatory;

to follow the youug hopeful onwards in bis career
through hi« aeveral ages, to listen to bis untutored
word* and language, to take note of his thought«
and feelings, his waya of looking at things from the
day« when hi« writing was runes scratchad on wood
or «tone, to the time when he copied beautifully

and cunninglv on vellum.

Portor, William S. Olaf and tho Overthrow of

Northern Paganism. The Antiquary 1880, Nr. 10.

Höhl, F. Ein Anekdoten 2QT gothischen Urge-

schichte. N. Jahrbücher f. Philologie, Bd. 121,

Heft 8.

Fisko, W. The l.iterary Establishments of Ice-

land. Trübner's American, European and Orien-

tal Literary Record 1880. S. 4.

Aufzahlung der Gelehrten Gesellschaften, Biblio-

theken und Zeitschriften Islands.

Fonblanque, Mißs C. A. de. Five Wecks in

Icelund. London 1880. Vergl. Athcnaeum 1880.

H. p. 567.

Gruisen, N. L. van. A Holiday in Iceland.

London 1880.

Bespr. Athenaeum 1880. I. 278 p.

Kindberg, J. G. H. Edda1

« naturhiatoria. Stock-

holm 1880. 8°. 128 S.

Maurer, Kr. Zur politischen Geschichte Islands.

Gesammelte Aufsätze. Leipzig 1880. 8°. Bd. 13,

318 S.

Ffahler, G. St. Bonifncius und seine Zeit. Regens-

burg 1879. 8°. VII, 396 8.

Vonga, P. En Islande; Souvenirs de voyagc.

Revue Suisse 1880, Nr. 5.

Wedderburn, Dav. Iceland. The Nineteeuth

Century 1880, August.

8. Deutsche im Reich.

Altdeutsche Weihnachtsbrauche, üartenl. 1880,

Nr. 52.

Badcraee. Von F. Pt B. A. A. Z. 1880, Nr. 258.

Bartsch, K. Mittelniederdeutsche Osterlieder.

Jahrb. d. V. f. Niederdeutsche Sprachforschung,

Jahrg. 1879.

Ar9bir für Anthropologie Bd. XIII. Supplement

Bartsch, K. Sagen, Märchen und Gebräuche aus

Mecklenburg. 2. Bd.: Gebräuche und Aberglaube.

Wien 1880. Braumüller. 8". VI, 508 S.

Baumann, Er. L. Abgegangene und unbenannte

Orte der badischen Baar und der Herrschaft

llewrn. Schriften des Vereins f. Geschichte etc.

der Baar 1880, Heft 3.

Baumann, Er. L. Die Gangrafechaften im würtem-
bergischen Schwaben. Ein Beitrag zur histori-

schen Geographie Deutschlands. Mit einer lith.

und color. Karte. Stuttgart 1879. Kohlhammer.
8°. 172 S.

Bebel, Heinrich. Proverbia Germanica. Bearbeitet

von Dr. W. 11. Snringar. Leiden 1879. LVI,

615 S. gr. 8°.

Bespr. Lit. Centralbl. 1S80, Nr. 7.

Bech, F. Necken. Germania, Vicrteljahrsschr. f.

I>. Alterthunisknnde. N. R. Jabrg. 13, Heft 3.

Benocko, Ferd. Beitrage zur Geschichte der

Fischerei in Ost- und WeBtpreusBen. Altpreussi-

scho Monat&schr., Bd. 17, Heft 3.

Bezeenberger. Die Verwandtschaft! icheGnippirung
der altgermunischen Dialekte. Nachr. d. Königl.

Gesellseh. der Wissenschaften etc. zu Göttiugcn

1880, Nr. 3.

Biernatzki, J. Nordfrieslands Lebensfragen.

Daheim, Jahrg. 16, Nr. 46.

Birlinger, Anton. Die llohenzolleriscben Orts-,

Flur- und Waldnamen. Alemannia, Jahrg. 8,

lieft 1.

Birlinger, Anton. Redensarten und Sprichwörter.

Alemannia, Jahrg. 8, Heft 1.

Birlinger, Anton. Volks- und Standesneckereien.

Alemannia, Bd. 8, Heft 3.

Birlinger, Anton. Zum älteren mittelfränkischen

Sprachschätze. Germania, Vierteljahrsschr. f. D.

Altcrthumskunde. N. R. Jahrg. 8, Heft 3.

Birlinger, Ant. und Wilh. Crecelius. 1) Geber
die Schwaben und Alemannen. 2) Vom Allgäu

und den Allgäuern. Alemannia, Jahrg. 8, Heft 3.

Birlinger, Anton, K. Doll und Richard Buck.
Volkstümliches. Alemannia, Bd. 8, lieft 3.

Bissing, F. Die Nachbarschaft in Uoberlingen
am Bodensee. Lit. Beil, der Karlsruher Zeitung
1880, Nr. 34.

Blaas, C. M, Sprüche auf alten Trinkgläsern.

Anz. f. Kunde D. Vorzeit
, Jahrg. 26, Nr. 52.

Blaas, C. M. Sprüche aus Stammbüchern des

16. und 17. Jahrhunderts. Anzeiger für Kunde
Deutscher Vorzeit 1880, Nr. 11.

Blaas, C. M. Volkstümliches, Sagen, Bräuche
u. s. w. aus Christoph vou Schund und Justinus

Kerner. Alemannia, Jahrg. 8, Heft 1.

. 9
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Boell, Adolf. Alto Lieder und Yolltsgebräuche

am Bodensoe. Lit. Beil. d. Karlsruher Zeitung

1880, Nr. 42.

Bone, Carl. Bilder vom Rhein aus alter Zeit.

Programm des Apostel ‘Gymnasiums Cöln a. R.

1880, 8. 26. 4.

Braun-Wieabadon, K. Von Berlin nach Leipzig.

Reichs-, rechts-, wirthüchafts- und culturgeschicht-

lieho Plaudereien. Leipzig 1880. 8°. 16,

336 S.

Brouaing, A. Die Sprache des deutschen See-

mannes. Jahrb. d. V. f. Niederdeutsche Sprach-

forschung, Jahrg. 1879.

— — Nachtrag hierzu im selben Bande.

Buck, M. R. Oberdeutsches Flurnamenbuch. Ein

alphabetisch geordneter Ilnndweiser f. Freunde

deutscher Sprach- und Calturgeschichte. Stutt-

gart 1880.

Buck, M. R. Schwierigere würtembergischo Orts-

namen. Würtembergische Jahrbücher f. Statistik

und Landeskunde 1380. Bd. 2, 1. Hälfte.

Buck, M. R. Vordeutsche Fluss- und Ortsnamen in

Schwaben. Z. d. hist. Ver. f. Schwaben und
Neuburg 1880, 50 S.

Bü low, Fr. von. Stockach im Hegau und seine

Narrenzunft Die Grenzboten 1880, Nr. 10.

Buff, Adolf. Augsburger Gefangenenhandel im
vorigen Jahrhundert. Grenzboten 1880, Nr. 40.

Chetwynd, Hon. Mrs. Life in a German Village.

London 1880. Vergl. Athenaeum 1880, Bd- 1,

S. 53.

Creceliua, W. Sprüche über I Landsknechte, Weiber,

Pfaffen, Mönche. 2. Alemannia, Jahrg. 8, Hft. 1.

Czerweny, Jos. Geschichte der Schwarzenthaler

Goldgruben im Riesen gehirge. Mitth. d. Ver. f.

Geschichte der Deutschen in Böhmen, Jahrg. 18,

Heft 3.

Dahn, Follx. Die Alamannenscblocht bei Strass-

burg (357 n. Ehr.). Westerraann’s Illustr. Deut-
sche Monatshefte, April 1880.

Donecke- Barth. Ein Volkslied von der Königin

Luise. Daheim, Jahrg. 16, Nr. 48.

Deitmer, Jos. Der Sachsen führer Widukind nach

Geschichte und Sage. Würzburg 1879. 8. IV,

155 S. Mit einer genealog. Tab.

Deutsche Colonicn. Ausland 1880, Nr. 2, 3.

Der Uuthenmarkt am Tage der unschuldigen Kiud-
lein. Ueber Land und Meer 1880, Nr. 16.

Deutacho Osterbräucke. Gartcnlaubo 1880, Nr. 13.

Die deutsche Westgrenze. Allg. Militär-Zeitung,

Juhrg. 55, Nr. 47.

Doll, Karl. Hausinschriften in Schwaben. Ale-

mannia, Jahrg. 8, Heft 3.

Doll, K., Crecelius, Soufror und Birlinger.

Volkstümliches: Sagen, Aberglauben, Bräuche.

Alemannia, Jahrg. 8, Heft 2.

Dunckor, A. Die rechtsrheinische Lime«- Forschung.

Ann. d. Ver. f. Nassauische Geschichte, Bd. 15,

Jahrg. 1879.

Duncker, A. Zum Alemannenkriege Caracalla*

und d. angeblichen Alemannenschlacht d. Claudius

Gothicus am Gardasee. Ann. d. Ver. f. Nassau*-

sehe Alterthumskunde, Bd. 15, Jahrg. 1879.

Duncker, Eduard. Schiller und die Weser. Mit-

theil. des Vereins für Erdkunde zu Halle a. S.

1880, S. 28 bis 32.

Du Frei, Frhr. Max von. Die deutsche Ver-

waltung in Elsa*»- Lothringen 1870 bis 1879.

Denkschrift mit Benutzung umtlicher (Quellen

bearbeitet. Strossburg 1879.
In» dritten Abschnitt des ersten Heftes werden die

letzten Kämpfe um die deutsche Sprache vor d**r

Wiedereroberung, Sprachgrenze und Sprachgebiet»
besprochen.

Erk, L., W. Creceliua und A. Birlinger. Za

des Knaben Wuuderhoru. Alemannia, Jahrg. 8,

Heft 1.

Essen wein, A. Feldarbeit und Spinnen im 14.

Jahrhundert. Anzeiger f. Kunde deutscher Vor-

zeit. N. F. Jahrg. 27, Xr. 6.

Essonwein, A. Jahrmarktsbuden und Kram-

läden des 15. Jahrhunderts. Anz. f. Kunde der

deutschen Vorzeit. N. F. Jahrg. 27, Heft 2.

Essenwein, A. Lieder aus der Zeit der Türken-

kriege. Anzeiger f. Kunde deutscher Vorzeit.

N. F. Jahrg. 27, Nr. 6.

Fiachcrleben in Ellerbeck. Ueber Land und

Meer, Jahrg. 22, Nr. 30.

Fisher, H. L. *S Alt Marik-Haus Mittes in D’r

Schladt, Un Die Alte Zeite. An Illustrated,

UumorouB Poem in the Pennsylvania German Dia-

lect, Descriptive of the Habits, Männern, Customs,

Superstition», Employments und General Mode of

Life of the Good People known as „Pennsylvania

Dutek,* moro especially in the olden time. By

II. L. Fisher (of the York Bar). Printer! at the

Office of the York Republican. Imp. 8vo. clotb.

pp. XXII. and 278. Numerous Cuts.

Treues Bild peuusylvauisch- deutschen Loben» im
Dialekt.

Flotow, von. Am Moselstrand. Illustrirte Zei-

tung 1880, Nr. 1938.

Friachbier, G. Die Zünfte der Königsberger

Junker und Bürger im Kneiphof. Ihr Leben im

Hof und Garten und ihre Morgensprache. Nach
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den Protocollen der Morgensprache. Altprcussi-

sche Monatsschrift, lid. 17, lieft 1, 2.

Fröhlich. Geschichtliches über die Militärmedicin

der Deutschen im Alterthum und Mittelalter.

Deutsches Archiv f. Gesch. d. Medicin, 13d. 3,

Heft 2.

Frommann. Eine Christbescherung im Jahr 1619.

Anz. f. Kunde deutscher Vorzeit, Jahrgaug 26,

Nr. 52.

Gaster, M. Zur Quellenkunde deutscher Sagen
und Muhrchen. Germania, Yierteljahrsscbr. f.

D. Alterthumakunde. N. R. Jahrg. 13, Heft 3.

Gerland, Prof. Dr. Georg. Merkwürdige Vogesen-

berge. Globus, Bd. 38, Nr. 14, 15, 17, 19.

Gould, Baring S. Germany Fast and Present

London 1880. Two Voll.

Bd. I. Nobility ,
Peanant Proprieton , Women,

Education. Army. Bd. II. Stage, Music, Prote-

slaniism, Labour Quexiion etc.

Grundschöttel , M. Der Donneraberg und das

pfälzische Hochland. Gartenlaube 1880, Nr. 36.

Gundert, E. Der Scbwabenapostel Colnmban. Ev.

Missionsmagazin 1880, S. 18, 62.

Hanncke, B. Die Insel Wollin. Im Neuen Reich

1880. L 1005 bis 1013.

Hans Preller. Legend of the Rhine Falls. Black-

wocx}s Magazine, Aug. 1880.

Hansaen. Agrarhistorische Fragmente zur Er-

kenntnis der deutschen FeldmarkVerfassung von
der Urzeit bis zur Aufhebung der Feldgemein-

schaft. Zeitschr. f. d. gesamtste Staatswissen-

schaft, Jahrg. 36, Heft 3.

Hartmann, A. Das Oberammergauer Passions-

spiel in seiner ältesten Gestalt Zum ersten Male
herausgegeben. Leipzig 1880. 8°. YI, 269 S.

Helbig, Fr. Dio geschichtlichen Wandlungen der

deutschen Frauenmoden. Gartenlaube 1880,

Nr. 49 f.

Henning und Hoffory. Der Heinersdorfer Ranen-
stein. Zeitsohr. f. deutsches Alterthum, N. F.,

Bd. 12, Heft 2.

Henrici, Ernst und Heinrich. Der Heinersdorfer

Stein. Zeitschr. f. deutsches Alterthum , N. F.,

Bd. 12, Heft 4.

Hölscher, U. Zur Einführung in das Studium
der aitfricsischen Rechtsquellen. Bützow 1880.

(Emden, Haynel.) 4 ft

. 24 8.

Hofrheins, G. T. Dio Strassennamen Königs-

bergs. Altpreussiselie Monatsschrift, Bd. 16,

Heft 8.

Hoyna, Georg. Die deutsche Göttersage. Wester-

mann’s lllustr. Deutsche Monatshefte 1880. März.

Huemer, Joh. Zur mittellateinischen Spruch-

poesie. Anz. f. Kunde deutscher Vorzeit, N. F.,

Jahrg. 27, Heft 7 f.

Humbrocht, M. von. Altdentsche Sagenstätten.

Gartenlaube 1880, Nr. 17.

Kirchhoff, Alfred. Von den Wandertagen im
Südtheil der Lüneburger Haide. Aus allen Welt-
theilen, Jahrg. 11, Heft 9.

Koch, Ernst. Die Sage vom Kaiser Friedrich im
Kyffhäuser nach ihrer mythischen, historischen

und poetisch-nationalen Bedeutung erklärt. Pro-

gramm d. Fürstenschule Grimma 1880, 40 S. 4°.

Köhler, R. Schildebürger als Namen des Todes.

Germania, Vierteljahrsschr.f. D. Alterthumskunde,

N. R-, Jahrg. 13, Heft 3.

Kollmann, Dr. Paul. Das Herzogthum Olden-

burg in seiner wirthschaftlichen Entwickelung

während der letzten 25 Jahre. Auf statistischer

Grundlage und im Aufträge des Grossh. Oldenb.

Staatsministeriums heraasgegeben. Oldenburg

1879. (VIII, 406 8. Lex. 8.)

In den ersten Abschnitten eine geschichtlich-geo-

graphische Schilderung des Landes und der Leute
und ihre Beeinflussung durch den Boden, vor allem
in dem Marsch- und Gecstiande.

Lindeman, M. Erläuternde Bemerkungen zu der

Karte: „Der Bayerische Spessart.“ Petermann’s

Geographische Mittheilungun, Bd. 26. 217—220.
Herkunft der Bevölkerung 219.

Lindonschmit, L. Handbuch der deutschen Alter-

thumskunde. Uebersicht der Denkmäler and
Gräberfunde frühgeschicbtlicher und vorgeschicht-

licher Zeit. 1. Tbl. Dio Alterthümer der Mero-

vingischen Zeit. Mit zahlreichen in den Text

eingedruckten Holzschn. 1. Lief. Braunschweig

1880, 8°. XII und S. 1 bis 320.

Lindner, Ferd. AufNenwerk. Daheim, Jahrg. 16,

Nr. 52.

Lindner, Ferd. Der llasbrnch. Gartenlaube 1880,

Nr. 26.

Loening, E. Die Befreiung des Bauernstandes

in Deutschland lind in Livlaud. Baltische Monats-

schrift. Riga 1880. Duubner. 8°. 41 S.

Lohmoyer, K. Geschichte von Ost- und West-

preutiAon. 1. Abt hl. Gotha 1880. F.A. Perthes.

8°, VIII, 290 S.

9*

Krause, K. E. H. Strassen, Oertlichkeiten, Kirchen

etc. in Lüneburg, soviel sie öfters genannt wer-

den. Jahrb. d. Ver. f. Niederdeutsche Sprach-

forschung, Jahrg. 1879.

Leuthold. Bemerkungen über die Frciberger

BergwerksVerfassung im 12. und 13. Jahrhun-

dert. Zeitschr. f. Bergrecht, Jahrg. 21, lieft 1.
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Lohmeyer, K. Znr Etymologie hauptsächlich

westfälischer Fluss- und Gebirgsnamen. Archiv

f. d. Studium d. neuereu Sprachen. Bd. 63. 1880.

S. 347.

Lucac, Karl. Die alten deutschen Personennamen.

Ein Beitrag zur Kenntnis» der germanischen

Weltanschauung. Preusa. Jahrbn Bd. 45, Heft 6.

Lülling, W. Die Marschen der Nordsee. Aus
allen Welttheilen, Bd. II. 1880. 8. 38.

Martens, W. Politische Geschichte des Lango-

bardenreiches unter König Liutprand (712 bis

744). Heidelberg IH80. Koestcr. H", 71 8.

Maxa, R. Die Rheiubrücko in Caesars Comment.
de B. G. IV, 17. Zeitschr. f. d. üesterr. Gym-
nasien, Jahrg. 31, lieft 7.

Mcitzcn. lieber den Limes romanas. Verh&ndl.

Berliner GesellBch. f. Anthrop. 1880, S. 80.

Molle, W. von. Die Unterelbe. Im Neuen Reich

ls ho, II. S. 223.

Monz, A. Alte Kanone ninschriften aus dem 16.

Jahrhundert. Jahrb. des Vereins f. Niederdeut-

sche Sprachforschung, Jahrg. 1879.

Meyer, Christ. Zur Geschichte des deutschen

Adels. Preuss. Jahrbücher, Bd. 46, Heft 2.

Müller, N. Aub dem I^ande der Nibelungen. B.

A. A. Z. 1880, Nr. 256, 274.

Natorp, G. Das südliche Westphalen. Ruhr und
Lenne. Globus, Bd. 37, Nr. 9.

Nestle. Landsknechtslieder. Germania, Viertel-

jahrsschrift f. deutsche Alterthumskunde. N. R.

Jahrg. 13, Heft 1.

Noack, Theod. Die Jamunder. Aus allen Welt-

theileu, Jahrg. 11, Heft 4.

Norer, Dr. Usher die Bestattungsweise nnserer

Vorfahren. Ausland 1880, Nr. 46.

Oetker, Pr. Aus dem norddeutschen Bauern-

leben. D. Rundschau, Januar, April, Juli 1880.

Oetker, Pr. Aus dem norddeutschen Bauernlehen.

Schildereien. Berlin 1880. Paotcl. 8°. 170 S.
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Air Assemblioa in Britain. London 1880.

Graves, A. P. Irish Songs and Ballads. London
1880. Vergl. Athonaeum 1880. II. p. 75.

Guthrie , J. The River Tyne, it* History and
Resources. Mit Illustr. London 1880. 8°.

Hillebrandt, Karl. Familiär ConVersalien* on

Modern England. Nincteculh Century, Vol. VII,

p. 895—1010.

Kätscher, Lp. Bilder aus dem englischen Leben.

Studien und Skizzen. Leipzig 1881. 8°. VIII,

342 S.

Koller, A. Ein Ausflug in Kordengland. Der
Schweiz. Volkewirth 1880, Nr. 12.

Liebrecht, Felix. Zur englischen Balladenpoesie.

Englische Studien, ßd. 3, Heft 2.

L’ile de Saint- Kilda et ses habitants. Bull. Soc.

Geogr. Paris 1880. S. 69.

Old Rural Songs and Custome. The Antiquary,

Dec. 1880.

Poole, C. H. An Attempt towards a Glosaary of

the Archaic and Provincial Word» of the County
of Stafford. Stratford o. A. 1880. Vergl. Athe-

naeum 1880, II, 497.

Rangvorhältnisse der englischen Frauenwelt.

Ausland 1880, Nr. 18.

The Roads of England and Wayfaring Life in the

Middle Ages. New Quarterly Magazine 1880,

Nr. 1.

Tregellas, J. T. Peeps into the Haunta and Homea
of the Rural Population of Cornwall. Truro 1880.

Illustr. Vergl. Athenaeum 1880, I, p. 214.

Wichmann, E. H. Die Vertheilung der Bevölke-

rung auf den britischen Inseln. Zeitschr. der

Gesellschaft f. Erdkunde. Berlin 1880. S. 299
bia 315.

Zehn Tage im schottischen Hochland. Von Th. II.

B. A. A. Z. 1880, Nr. 196, 197, 198, 199, 200.

14. Llthauer, Lotten, Liven.

Köhler. Vergleichende Bemerkungen zu dem
lithauischen Märchen von dem listigen Menschen
und dem dummen Teufel. Mittheil, der lithaui-

schen literar. Gesellsch. 1880, Heft 3.

Knjot, S. Redek-Raczans und das Sabiusgcbiet.

Eine geographische Untersuchung. Altpreusa.

Monatsschrift, Bd. 17, S. 6.

Archiv fbr AnUirn|K»logio. Bd. XIII. Su|<[)l«in«at.

Poblocki, Leon von. Kritische Beiträge zur älte-

sten Geschichte Lithauens. Altpreusa. Monats-
schrift, Bd. 17, lieft 1.

Zenthöfer. Der Einfluss der lithauischen Sprache
auf die Bildung der in der Rechts- und Gerichts-

sprache der Germanen und alten Deutschen vor-

kommenden Kunstausdrücke. Mittheil. d. lithaui-

schen literar. Gesellschaft 1880, Heft 3.

Zur Etymologie des Wortes Memel. Mittheil, der

lithauischen literar. Gesellschaft 1880, Heft 3.

16. Wenden. — Polon.

Andree, Richard. Der Weudonkönig. Daheim,
Jahrg. 16, Xr. 31.

Da» Eierschieben in Bautzen. Osterbild. Ueber
Land und Meer, Jahrg. 22, Nr. 27.

Die Liven in Kurland. Globus, Bd, 38, Nr. 5.

Die polnische Walgerzsage. Ausland 1880, Nr. 21.

Fligier, Dr. Zur slavischen Mythologie. Aus-
land 1880, Nr. 19.

Carl Emil Franzos’ neuestes Culturbild. Von A.

K. Ausland 1880, Nr. 31.

Hub&d, Fr., Gymnasialprofessor in Pcttau. Die
Frühlingsfeier der Slaveu. Globus, Bd. 38, Nr. 20,

21 , 22 .

Karlowicz, Jan. Matronymika als polnische Eigen-
namen. Archiv für slavische Philologie, Bd. 5,

Heft 1.

Karpathenmenschen. Gartenlaube 1880, Nr. lOf.

Morflll, W. R. The Polabes. Trans. Phil. Soc.

London 1880. Pt. I, p. 74-86-

Sagen und Mährchen der Wenden. Ausland 1880,
Nr. 40.

Schulenburg, Wilibald von. Wendische Volka-

sagen und Gebräuche aus dem Spreewald. 8™.
p. XXIX. nud 312. Leipzig 1880.

Bespr. Globus 18S0, I, 8. 174.

Völkel, P. Besprechung von Ketrzynski's Polni-

sche Ortsnamen der Provinzen Preussen und
Pommern. Mittheil. d. lithauischen Literar. Gesell-

schaft 1880, Heft 3.

Weinberg, J. Die Polen unter der Slavenfamilie.

Warszawa 1878. 8«. IV, 229, 2 S.

16. Russen. — Zerstreute Ural-Altaior.

Anthropologische Forschungen von Europäus im
Gouvernement Olonez. Ausland 1880, Nr. 12.
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Avenarius, W. P. Da* Bach der Heldensagen

(Bylincu). Sammlung ansgewählter Beispiele der

russischen Volkspoesie. St. Petersburg 1880.

Ile*pr. iu der Itu»i. R^vue 1880, 1, H. 475.

Behring» O. Die Wolga und ihr© Schifffahrt.

Gartenlaube 1880, Nr. 24.

Beljajew, J. Die Bauern in Russland. Unter-

suchung d. allgemeinen Veränderung d. Bedeu-

tung d. Bauern in der russischen Gesellschaft.

2. Aufl. Moskau 1879. 8®. 306 S. (Rusb.)

Brügge, E. von der. Reisecindrücke aus Samo-
gitien. Preuss. Jahrbücher, Bd. 46, lieft 3.

Cunliff-Owen, Fritz. Russian Nihilisiu. Nine-

teenth Century 1880, VII, p. 1— 27.

Dahl, W. lieber Aberglauben und Vorurthcile

des russischen Volkes. Petersburg 1880. 2. Aufl.

8°. 152 S. (Russ.)

Deokert, Emil. Die ethnologischen Verhältnisse

des europäischen Russlands. Die Gegenwart 1880,

Nr. 21.

Der Ursprung des russischen Staates. Ausland

1880, Nr. 10.

Zu Tlionisen.

Die «us Russland ausgowanderten Mennoniten. N.

Evangelische Kirchenzeitung 1880, Nr. 5.

Engelmann, J. Die Entstehung und Aufhebung
der Leibeigenschaft in Russland. Baltische

Monatsschrift, Bd. 27, lieft 5.

Feodorow, A. Das russische Volkslied. Baitischo

Monatsschrift, 1hl. 27, Heft 8.

Freund, Dr. Leonhard. Die Treue nach russi-

scher Spruchweisheit. Ausland 1880, Nr. 49.

Greenvillo - Murray’» Schilderung der Russen
der Gegenwart. Ausland 1880, Nr. 14.

Jagic,B. Mythologisch© Skizzen (Dazbog, Dabog).

Archiv f. slavische Philologie, Bd. 5, lieft 1.

Karnowitsch, E. Die Ilornmnsik in Russland.

Dos alte und neue Russland 1880, Heft 8. (Kuss.)

Karnowitsch, E. Ueber die Verschmelzung von

Ausländern mit Rassen. Ruse. Revue 1880, 11,

S. 147 bis 155.

Die f«*t durchaus fremde Abstammung des russi-

schen Adels und anderer Klassen nachgewie*en, S. 148 f.

Kaufmann, Rov. M. Nihilisra in Russia. Con-

temporary Review, Dec. 1880.

Kleinrussische Volkslieder. Beil. Wien. Abend-
post 1880, Nr. 45.

Kohn, A. W. Mainow's ethnographische For-

schungen im Innern Russlands. Mittheil. Anthr.

Gesellschaft. Wien 1880. S. 273 bis 279.

Kostomarow, N. J. Gross-Nowgorod. Russkaja
Starina 1880, Heft 2.

KotschedofT, A. Landwirthachaftlich-landschaflt-

liche Retniniscenzen aus einer Reise durchs Mos-

kausche bis in die kaukasischen Bäder. Landw.

Jahrbücher 1880, Bd. 9, Heft 4.

Löher, F. von. Ausflug nach Russland. X f. B.

A. A. Z. 1880, Nr. 14, 33.

Löher, Franz von. Russische Eigenart und Ent-

wickelung. Beil. Wien. Abeudp. 1880, Nr. 51 f.

Moshow, B. J. Literatur der russischen Geo-

graphie, Statistik und Ethnographie für das Jahr

1877. Jahrg. 19, Petersburg 1880. (Hass.)

Noese, N. Ein Ausflug in die Krim. Baltische

Monatsschrift, Bd. 27, Heft 1.

Neussei, Otto. Rnsia contemporanea. Bol. Soc.

Geogr. Madrid 1880. II. S. 94 bis 106.

Roscnstoio, Imm. Ueber den Pansl&vismus.

Die Gegenwart 1880, Nr. 24.

Russlands Ursprung. B. A. A. Z. 1880, Nr. 25.

Samislowsky, E. Beschreibung Litthanens, Sarao-

gitiens, Russiens und Moskoviens von Seb. Mün-
ster. Journ. d. Minist, d. Volksaufklärung, Sep-

tember 1880. (Russ.)

Serena, Mmo. Carla. De Petrovsk ä Astrakban.

Devet-Foat, le Wolga, les Kalmücke, Bull. Soc.

G6ogr. Paris, Oct. 1880, p. 328—336.

Tho Pcasant Poet* of Russia. Westminster Review,

N. S. Nr. CXV.

Thomson, Dr. Wilh. Der Ursprung des russi-

schen Staates. Drei Vorlesungen. Deutsche Aus-

gabe von Dr. L. Bornemann. Gotha 1879. VII,

156 S. 8®.

Nachweis des skandinavischen Einflüsse« in der
Entatehunir de* ruwiswlien Staate«. Ausführliches
über die Namen Ru*. Waräger und skandinnvIsche
Ortanamen in Ru*«land.

Thun, A. Landwirtschaftliche Verhältnisse im
^

Gouvernement Moskau. Zeitachr. f. d. gesummte*
Staatswissenschaft, Jahrg. 36, Heft 4.

Thun, A. Landwirtschaft und Gewerbe in Mittel-

russland seit Aufhebung der Leibeigenschaft.

(Staats und socialwissenscbaftliche Forschungen,

heransgegeben von G. Scbmoller. 3. Bd., 1. Heft.

[Der ganzen Folge 11. lieft.] Leipzig 1879. 8°.

IX, 246 p.)

Tobien, Alex. Zur Geschichte der Banerneman-
cipation in Livland. Balt Monatsschr., Bd. 27,

Heft 4.

Tokmakow, J. F. Anzeiger von Materialien zur

Geschichte, Archäologie, Ethnographie und Sta-

tistik Moskaus. Moskau 1880. (Russ.)

Tscherkassky
, Fürst W. A. Skizzo einer Ge-

schichte des Bauernstandes bis zur Abstellung
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des St. Georgitngcs. Rusaky Archiv 1880, Hft. 3.

(Rusb.J

Ueber die Verschmelzung von Ausländern mit

Russen. Ausland 1880, Nr. 43.

TJjfalvy de Mczö-Kövea, Ch. E. de. Expedition

8cientifique par la Kassie. Paris 1880. gr. 8°.

Bd. V, Atlas des etoffes, bijoux. Bd. VI, Atlas

archeologique.

Aminoff. Syijänische Hochzeitsgesiinge, gesammelt
von M. A. Castro u, mit finnischer und deutscher

Uebersetzung. Acta Soc. Scient Feunicae. T. XII.

C. VLI.

Bechterew, W. Die Wotjaken, ihre Geschichte

und gegenwärtige Lage. Kulturgescbichtl. und
ethnographische Skizzen. Der europäische Bote

1880, Heft 8 t (Kuss.)

Chervin, Arthur. Sur les Esthoniens. Bull. Soc.

d’Anthropologie de Paris 1880, p. 212—213.

Die Völker Russlands. Lief. 6, Ostjaken, Bur-
jäten, Jakuten, Tungusen, Jukagiren. 42 S. 4°.

M. Chromos und lllustr. Petersburg 1880.

Donner, O. Die gegenwärtige Verwandtschaft

der finnisch-ugrischen Sprache. Acta Soc. Scient.

Fennicae. T. XL C. VII.

Schultz, Wold. Die neue Bewegung unter dem
estländischen Landvolk. Balt. Monataschr., Bd. 27,

Heft 7.

Trirogow, W. G. Die Mordwinischen Gemeinden.

Eine ethnographische Skizze. Russkaja Starina

1880, Heft 6.

Ueberbloibsel eines heidnischen Brauches im

Kreise Schenkursk (Qouv. Archangelsk). Rush.

Revue 1880, I, S. 101.

Wiedomann, P. J. Syrjanisch-dentsches Wörter-
buch, nebst einem wotjakisch - deutschen im An-
hang, und einem deutschen Register. St. Peters-

burg 1880. 8°. XIV, 692 S.

17. Ungarn.

Döltor, C. Wanderungen im Biebenbfirgischen

Erzgebirge. Beil. Wiener Abendpost, Nr. 202 f.

Hunfalvy, PauL Ueber den Namen Siebenbärgen.

Ausland 1880, Nr. 52.

Siebenbürgen =s 8ibinburg. Erdely = Erdö =
(Wald) el (jenseits).

Ipolyi, Arnold. Das Studium der ungarischen

Kriegsgeschichte. Literarische Berichte aus Un-
garn, Bd. 4, Heft 2.

Koleti, K. Zu- und Abnahme der Bevölkerung
Ungarns nach Nationalitäten. Literar. Bor. aus
Ungarn 1879.

Kümmel, Emil. Aua der Zeit der beginnenden
Türkenherrscbaft in Ungaru. Beil. Wien. Abend-
post 1880. Nr. 210.

Kuun, Geza. I primi ubitanti della Traorilvania

e la religione degli Agatirsi. Nuova Antologia,

1. Juni 1880.

Leublflng, Theod. Graf von. Ein Ausflug nach
dem Bonut. Ausland 1880, Nr. 36, 37.

Roissonberger, Karl. Karlsburg in Siebenbür-
gen. Beil. Wien. Abendpost 1880, Nr. 144.

8chwicker, J. H. Die Serben in Ungarn. Literar.

Ber. aus Ungarn 1879.

Schwicker, J. H. Die Szekler. Ausland 1880.
Nr. 48.

Schwicker, J. H. Die Zu- und Abnahme der
Bevölkerung in Ungarn. Deutsche Rundschau
für Geographie. II. 1880. S. 301.

Schwicker, J. H. Ein siekenbürgischer Religions-

stifter. B. A. A. Z. 1880, Nr. 248.

Studnitz, A. von. Ungaru als Auswanderungs-
ziel. Arbeiterfreund 1880, Heft 2.

Tiaaot, V. Voyage au paya dss Tzigunea. La
Hongrie inconnue. Paris 1880. 536 S. 12°.

18. Balkan -Halbinsel.

Albanesen. — Griechen. — Südslaven.

Braasey, Mrs. Sunshine and Storm in the East.

London 1880. III.

( 1 . Coastautinoplc and the Ionian Islands 1874. —
Cyprus — Constautiuople 1878.)

Diefenbach, L. Völkerkunde Osteuropas, insbe-

sondere der HacmoshaJbinscl und der unteren

Donaugebiete. 1. Bd.: Türkisches Reich. Alba-

nesen. Illyrier. Thraken. Griechen. Rumänen.
8vo. p. XXII. und 318. Darmstadt 1880.

Eine Laodreise nach Constantinopel im 16. Jahr-

hundert. Ausland 1880, Nr. 6.

lünerar Spalato — Constantinopel desCattariuo Zeno
von 1S50.

Pligier, Dr. Die Psyche des tbracischen Volkes.

Mittheil. Anthr. Gesellsch. Wien 1880. S. 261

bis 264.

Kanitz, P. Donau -Bulgarien und der Balkan.

Reipestudien aus den Jahren 1860 bis 1879.

Leipzig 1879 bis 1880. 2. Ausg., 3 Bde. M. K.

Knapp, J. A. Reisen durch die Balkanhalbinsel

während des Mittelalters. Nach der kroatischen

10 *
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OriginAlabhandlung des Pr. Peter Matkovir.
Mittheil. Geogr. G esolisch. Wien. N. F. Bd. 13,

Heft 2 f.

Lüttke, M. Die niederen Volksklassen im Orient.

Daheim, Jahrg. 17, Nr. 6.

Matkovic, Peter. Reisen durch die Bnlkan-Halb-

insol während des Mittelalters. Nach der kroati-

schen Originalabhandlung von Jos. Armin Knapp.
Mittheil. d. k. k. geographischen Gesellschaft.

W'ien 1880. 8°. 163 S.

Moore, J. jun. Outlying Knrope and the nearer

Orient. Philadelphia 1880. 8°.

PaschkofF, Mmo. Lydie. En Orient. Drames et

Paysages. Paris 1880.

Stichles, C. Die Reise einer kaiserl. deutschen

Gesandtschaft durch Ungum, Serbien und Bul-

garien im Jahre 1577. Oostorr. Monatsgehr. f.

d. Orient 1880, Nr. 7, 8.

Winter, G. Die geschichtliche Entwickelung der

orientalischen Frage. Die Grenzboten 1880,

Nr. 4.

Zur Geschichte des Pontus. Ausland 1880, Nr. 47.

Bonloew, Louis. Analyse de lalangue albanaise.

Etüde de grammaire comparee. Paris 1879. XIV,
256 S. gr. 8°.

Bespr. Literar. Ceutralbl. 1880
, Nr. 87.

Die Albanesen. Grenzboten 1880, Nr. 27 f.

Fitzgerald, C. L. The Albauians and the Al-

bauian Question. Macmillans Magazine, Juli 1880.

Gopcevic, Sp. Die politische Lage Oberalbaniens.

Gegenwart 1880, Nr. 41.

Gopcevlc, 8piridion. Ethnographische Studien

in Oberalhanien. Petermau n’s Geographische

Mittheilungen, Bd. 26, S. 405 bis 420.
I. Die Mirediten. 11. Die Maljaoren.

Gopcevic, Spiridion. Skizzen aus dom Lande
der Liga, lleiiuath, Jahrg. 6, Nr. 2.

Gopcevic, Spiridion. Skizzen aus Oberalbanien.

Globus, Bd. 38, Nr. 14, 21, 22, 23.

Gopcevic, Spiridion. Skodra, das Herz Ober-

albanicns. Globus, Bd. 38, Nr. 24.

Hochzeitsgesang der Albanesen in antiphonischer

Form. Allg. musik. Zeitung, Jahrg. 15, Nr. 15.

Knight, E. F. Albania. A Narrative of recent

Travel. London 1880. 8 U
. 280 p.

Schweiger -Lerchenfeld, A. von. Durch den
Epirus nach Jannina. B. A. A. Z. 1880, Nr. 191.

Clarke, Joseph T. Notes on Greek Shores. First

Ann. Rep. ArchaeoL Institute. Bostou 1880.

Contes populaires grecs. Pnblies d’aprös les ms-

nuscrits du Dr. J. G. de Hahn et annotes pur J.

Pio. Kopenhagen 1879. 8°. XI, 260 p. VergL

Revue Critique 1880. I. p. 438.

Erklärung einiger griechischen Ortsnamen. Globus,

Bd. 38, Nr. 9.

Fligier, Dr. C. Die Urbevölkerung Griechenlands

und der gegenüberliegenden Küstenländer. Gaea,

Jahrg. 16, Heft 9.

Fligier, Dr. C. Die Ursitze der Hellenen. Gaea,

Jahrg. 16, lieft 4.

Griechische Stfidte (Statistik). Ausland 1880,

Nr. 42. (N.)

Heldreich, Th. von, Musinitza, Eine Idylle vom
Korax. A. f. mittel- und neugriechische Philo-

logie, Bd. 1, Heft I.

Heyd, W. Zur Frage der Abstammung der Neu*

griecheu. Im neuen Reich 1880, II, S. 56.

Hungersno th an der Nordküste dea Marmors-
meercs. Globus, Bd. 38, Nr. 1.

Lang, W. Griechische Culturhilder. Im neuen

Reich 1880. I, S. 815 bis 823.
Zu Pervauoglu.

Lelekos, M. Cretische Liebeslieder. A. f. mittel-

and neugriechische Philologie, Bd. 1, Heft 2.

Lelekos, M. Peloponnosische Volkslieder. A. i

mittel- und neugriechische Philologie, Bd. 1,

Heft 2.

Pervanoglu, J. Culturhilder aus Griechenland.

Mit einem Vorwort von A. R. v. Ran gäbe. Leipzig

1880. 8*. V1U, 150 8.

Petersen, E. Samothrake. BeiL Wien. Abend-
post 1880, Nr. 111.

Reimer, H. Corfu. Im neuen Reich 1880. I.

S. 845 bis 858.

Schweiger-Lerchenfeld, A. v. Thessalien und

Makedonien. B. A. A. Z. 1880, Nr. 269, 271,

272.

Sergeant, Lewis. Greece. Hl. London 1880.

(Aus Pulling’s Series of Works on Foreign Couu-
tries.) Vergl. Athenaeuro 1880. II, p. 601.

Warsborg, A. von. Die Insel Loukadien. B. A.

A. Z. 1880, Nr. 21.

Zompolides, Dr. Das Land und die Bewohner
von Epirus. Ausland 1880, Nr. 32.

Warsberg, A. von. Die taphischeu Inseln. B.

A. A. Z. 1880, Nr. 18 f.

Warsberg, A. von. Zante. B. A. A. Z. 1880,

Nr. 44.
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Brunialti, A. La Serbia e il Montenegro. Nuova
Antologia, 1 Marzo 1880.

Danzer, Alphons. Die Serben in Ungarn. Beil.

Wiener Abendpost 1880, Nr. 36.

Danzer, Alphone. Montenegros Streben zum
Meere. BeiJ. Wien. Abend post 1880, Nr. 140.

Die Völkerstäroroe des alten Dalmatiens. Ausland
1880, Nr. 50.

Gopcevic , Spiridlon. Fahrten and Abenteuer

eines dalmatischen Schiffskapitäns. Die lleimath,

Jahrg. 5, Bd. 1, Nr. 20 f.

Hörnos, Moritz. Reiseskizzen aus Bosnien. Beil.

Wiener Abendpost 1880, Nr. 14 f.

Jagic, B. und B. Köhler. Ans dem südslavi-

seben Mährcbensckatz. Archiv f. alavische Philo-

logie, Bd. 5, Heft 1.

Jagic, V. Ueber die Sprache nnd Literatur der

heutigen Bulgaren. D. Kundschau, Juli 1880.

Kunitz, F. Der Pontushafcn Varna im Mai 1880.

Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient 1880, Nr. 6.

Kanitz, F. Geistige und materielle Verhältnisse

zu Sofia. OcsterT. Monatsschr. f. d. Orient 1880,

Nr. 3.

Kutschers, Hugo. Ostrumelien und seine ad-

ministrative Eintheilung. Petermann's Geogr.

Mittbeil., Bd. 26, S. 365 bis 366. M. K.

Ljudovit Prijatelli, G. Trois mois en Croatie.

Souvenirs de voyuge en Autriche-IIongrie. Paris

1879. 18*. 131 p.

Luschan, Dr. von. lieber altbosnische Gräber.

Mittheil. d. anthropologischen Gesellschaft. Wien.

Bd. 10, S. 104 bis 114.
Grosse, bis zu 300 Centner schwere Grabsteine

rechteckiger oder prismatischer Gestalt, häufig mit
spiraligen Omamenteu , in einzelnen Füllen mit In-

schriften (sltalavischen t) versehen. Münzen des 1*.

Jahrhundert« sind unter denselben gefunden.

Norden, Wilhelm. Lippiza. Ausland 1880, Nr.

31, 33.

Minchin, Jam. G. Bulgarin since the War. Notes

of a Tour iii the Autumn of 1879. London 1880.

12«. 160 p.

IIL Aßien.

1. Allgemeines.

Augustinowitsch. Von Odessa bis nach Sachalin

auf dem „Nishny- Nowgorod“. Reiseeindrücke.

Das alte und neue Russland 1880, Heft 5. (Rasa.)

Caraeron, Verney Lovett. Our Future Highway.
2 Vob. London 1880.

Reise längs der projectirten Liuie Tripoli- Aleppo.
Dagdhail-Karatschi.

Cartailhac, Emile. L'uge du la pierre en Asie.

Lyon 1880. 4».

Clark, E. W. From Hong-Kong to the Himalayas;

or, Throe Thousand Miles Through India; Illu-

strated from Original Photos. l2mo. cloth, p. IV.

and 368. New-York.
Account of a recent trip from Hong-Kong to Can-

ton, Calcuua, Benares, Cawnpore, Agra, Delhi, »ud
three weeks among the Himalayas.

Hirsch, F. Die Eröffnung dt» inneren Asiens f.

d. europäischen Handelsverkehr im 13. und 14.

Jahrhundert. Histor. Zeitschrift, N. F., 1880.

8. 385.

Kreitner, G. Im fernen Osten. Reisen des Grafen

Bela Szechenyi in Indien, Japan, China, Tibet

und Birma in den Jahren 1877 bis 1880. In

30 Lief. Mit Illustr. und K. 1880.

Missionsbilder. N. 8. Asien. lieft 7 bis 10.

Calw 1879.

Rundschau flbcr Asien. Ev. Missionsmagaziu

1880. S. 1, 49, 97, 129 u. f.

Russlands Handel mit seinen asiatischen Grenz-

nnchbarn. Oesterr. Monatsscbr. für dun Orient

1880, Nr. 7. (N.)

2. Die alten Arier.

Harley, C. de. De l'Alpbabet avestiqne et de

sa transcription. Rev. de Linguistique, T. XIII.

Fase. 3.

Harley, C. de. Les Aryas et lenr preraiere partie.

Rev ne de Linguistique, T. 3me.

Hovclacquo, A. L’Avesta, Zoroastre et le Maz-
deisme. Paris 1880. 8 vt

>. p. 524. 10*-

Keane, A. H. Arvan nnd Caucasian. The Aca-

demy 1880, Nr. 443.

Koene, H. G. Tho Early Arysns and their In-

vasion of Indio. Tho Calcutta Review, Nr. 141,

Juli 1880.

Schneider, L. Ueber die lleimath der Arier.

Verhandl. Berliner Gesellscb. f. Erdkunde 1880,

S. 76 bis 80.
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8. Di© Semiton. — Juden. — Araber.

Da» Erstgeburtsrerht und die Stellung der Semi-

ten in der Geschickte. Histor. - Polit. Blatter,

Bd. 85, Heft 11.

Hommel, Fr. Ueber die Ursitze der Semiten. Atti

del IV. Congresso Intcruazionale degli Orienta-

list!, Firenze 1880, Bd. I.

Littrö, E. Comment duns doux Situation» hiato-

riqucs les Scmites en competition ovec les Aryeoa
pour Hegemonie du monde et comment ils y fail-

lerent. Leipzig. 0. J. 58 S. 8°.

Versuch, nachzuweisen
,
dana die Civilination de*

Abandlaude» unmöglich gewesen wäre, wenn die

punincheu Kriege oder die mo*liiuiiK'hen Einfälle für

die Semiten entecbiedeu worden wären. Be*pr. Revue
Critiqa» 1855, I, ISS*

Littrö, E. Ueber den Semitismus. N, Evangelische

Kircbenzeitung 1880, Nr. 34.

Anglo-Israelism. Chnrch Quarterly Review, Juli

1880.

Ararat, die Judencolonie. Daheim, J&hrg. 16,

Nr. 22.

Boiträge zur Beurtheilung der Judenfrage. 1. Die

Vertheilung der Judencolonien auf der Erde. 3.

Aua der Chronik des Judenthums in Europa.

6., 7. Die polnischen Juden. Grenzboten 1880,

Nr. 8, 10, 15, 17.

Das Judenthuin und seine Weltmission. Jüdisches

Literaturblatt, Jnhrg. 9, Nr. 23.

Do Candolle über die Jndenfrage. A 11g. Zeit.

des Judenthums 1880, Nr. 51.

Dercnbourg, H. Les noros de personnes dang

LAncien Testament et dans les inscriptions

himyarites. Revue des ctudea juives Nr. 1.

Der Judenstamm in naturbistorischer Beziehung.

Ausland 18S0, Nr. 23, 24, 25, 2«, 27.

Ausführlicher Nachweis, das* bei den Juden an-
gelioreite und durch Vererbung fortgepflanzte Racen-
eigenthümlichkeiten vorhanden sitid.

Die Juden in Avignon und Venoissin. Allg. Zeit

de» Judenthums 1880, Nr. 47.

Dio Juden in den südwestlichen Provinzen Russ-

lands. Globus, Bd. 37, Nr. 21, 22, 23, 24.

Dio Juden in den südwestlichen Provinzen Russ-

lands. Jüdisches Literaturblatt, Jahrg. 9, Nr. 28 f.

Dio Juden in der Grafschaft Venoissin im Mittel-

alter. Jüd. Literatur blutt, Jahrg. 9, Nr. 47.

Die Juden in Marokko. Jüdisches Literaturblatt,

Jahrg. 9, Nr. 23.

Die jüdischen Priester. Ausland 1880, Nr. 10.

,Jede Charakteristik eines Volke* wird *t«ts be-

rücksichtigen müssen
,

welche Stellung die Priester

im öffentlichen Leben eiunehineo.“

Die kaukasischen Judeu. Globus, Bd. 38, Nr. 12,

13.

Ebers. Ueber die Juden. Das jüdische Literatur-

blatt, Jahrg. 9, Nr. 25.

Einstein, Leopold. Prähistorische Entdeckungen

auf dem Gebiet der hebräischen Sprache. Aus-

land 1880, Nr. 16, 17, 18.

.llvpothe*eu zur vormowischen Mythologie der

Juden.*

Fenton, John. Early hebrew life. A Study in

Sociology. London 1880. XXIII, 102 S. Post 8*.

Versuch, da* altjüdiwlie Leben durch Parallelinirung

mit den Sitten indischer und anderer Halbcultnr-

Völker der Jetztzeit uns näher zu rücken.

Gebräuche der kaukasischen Juden. Ausland

1880, Nr. 50.

Geaohichto des hebräischen Buchstabens Thow.

Ein Beitrag zur Urgeschichte des christlichen

Krenzsymbolcs. Jüdisches Literaturblatt 1330,

Nr. 32.

Jüdische Einflüsse auf einen kaukasischen Volks*

stamm. Das Jüdische Literaturblatt, Jahrg. 9,

Nr. 14.

Kauftnann , D. Die Spuren Al-Ratlajüsis in der

jüdischen Religionspbilosophie. Nebst einer Aus-

gabe der hebräischen (JÜbersetzungen seiner

bildlichen Kreise. Bd. 8, 64 und 55 S. Leipzig

1880. 5s.

Kcttlcr, J. J. Kurte über die geographische Ver-

theilung der Juden in Niedorsachsen. Zeitschr.

f. wissensch. Geographie, BdL 1, lieft 2.

Kirassewsky, W. M. Kritische Analyse des Tal-

mud, seiner Entstehung, seines Charakters und

Einflusses auf deii Glauben uml die Sitten des

jüdischen Volkes. Moskau 1879. 8*. 274 S.

(Rum.)

Landau, Dr. Marcus. Die Reinheit des jüdischen

Stammes. Ausland 1880, Nr. 36.

Nemirowitach-Dautschenko, W. J. Das krieg-

führende Israel. Eine Woche bei den Daghe-

stanischen Juden. St. Petersburg 1880. 144 S.

8°. (Kuss.)

Mycra, Bev. E. M. Tho Jows; Their Cnstoms

and Ceremonics, witk a full Account of all their

Religious Obscrvanoes from the Cradle to the

Grave. Also Explanations of their vnrioos Feast«

and Fasts, with Extract» from their Ritual and

Kxplanatory Illustration« of their Pnblio Worship

and Douieatic Celebrations. 12“°. cloth, p. 112.

New-York 1880.
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Rabbinowicz, J. M. La Mediciue du Thalmud,

ou tous les passagcs concernant )a tnedccine ex-

traits des vingi et un traitea du Thalmud de

Babylon«. Paria 1880. 8U
. Toi LI, 176 p.

Renan, ErnBt, und das Judcnthum. Jüd. Litera-

turhlatt, Jahrg. 9, Nr. 26.

Rohlfs, O. Die Juden in Marokko. B. A A. Z.

1880, Nr. 148.

Rohlfs, G. Die Juden in Marokko. Jüd. Lite-

raturblatt 1880, Nr. 24.

S&b&tier, A. Memoire sur la notion hcbratque

de l'eaprit. Paria 1880. (Festschrift der Prot.-

Theolog. Facultftt in Paria zur Feier von Ed.

Renss' öOjährigem Professoren -Jubiläum.)

Sorley, W. R. Jewiah Pbiloaophy and Spinoza.

Mind. N. XIX. 1880.

Stado, Bernhard. De Popnlo Javan parergon

patrio aermone conscriptum. Giessen. Univ.-

Progr. 20 S. 4 Ö
.

Bespr. Lit- Central bl. 1881, 1.

Umschau unter den russischen Juden. N. Evang.

Kirchenzeitung 1880, Nr. 52.

Valbert, G. La Question des Juifs en Alleroagne.

Revue d. D. Mondes 1880. Vol. II, p. 203— 215.

von der Brüggen, Ernst. Das deutsche Jnden-

thnm in seiner lleimath. Grenzboten 1880, Nr. 44.

Weber, Dr. Ford. System der Altsynagogalen

Palästinischen Theologie, ans Targum, Midrasch
and Talmud. 8?o. sewed. Leipzig 1880.

Weinberg, Max. Ueber Heinrich Heine alsTypuB
des jüdischen Volkscharakters. Jüdisches Lite-

raturblatt 1880, Nr. 35.

Weinberg, Max. Ueber jüdische Frauen. Jüd.

Literaturblatt, Jahrg. 9, Nr. 3.

Wolf, G. Die alten Statuten der jüdischen Ge-
meinden in Mähren saiumt den nachfolgenden

SynodalbescblüaseD. Wien 1880. VIII, 152 S. 8°.

Bespr. Lit. Centralbl. 1S81, Sr. 2.

Zum Uusterblichkcitsglauhen bei den Juden. Jüd.

Literaturblatt, Jahrg. 9, Nr. 8.

Zur Geschichte der Juden am Bodensee. Lit. Bei-

lage, Karlsruher Zeitung 1880, Nr. 9.

Zur Geschichte der Juden in Böhmen und Mahren.
Jüdisches Literaturhlatt, Jahrg. 9, Nr. 3.

Bietdni. Encyclopedie Arabe. Beirnt 1876 f. an-

gezeigt von Fleischer in Zeitschr. d. D. Morgenl.
Gese lisch., Bd. 34, S. 579.

Blunt, W. S. A Viait to Jebel Shammar (Nejd).

New Routes through Northern and Central Arabia.

Proc. K. Geographica! Society London 1880.

S. 81 bis 102. M. K.

Fel»in»chrlften 8«. Bebilderung von Hall, der Re-

Bidam des Emir Mohammed ihn Ra»chid Hrt; die

Pferde vou Ned»ebd 87 ;
die p«r»ii*che Mekka-Karavane

öl; der Stamm der Ketterin 92; Fruchtbarkeit de»
Lande» 96; der geographische Begriff Nedselid 97,

98, 101 . Einig« Bemerkungen vou Rnwlinson,
.Blanford und Pelly über Geschichte und Wirth-
»cliuftsverhäUnb*« des nördlichen Noditbd.

Burton, Capt. F. R. Itineraries of the Second

Khedivial Expedition. Memoir cxplaining tho

New Map of Midian raade by the Egyptian Staff

Officers. Journ. R, G. Soc. 1880,

Eyth, Max. Bei den Derwischen. Ueber Land
und Meer, Jahrg. 22, Nr. 45.

Halevy, J. Lea anciennea populations de l’Arabie.

Revue Orient, et AmericAine 1879. S. 49.

Kiepert, R. Mi tt beihingen über Charles M. Don-

ghtys Reisen in Arabien. Verhandl. d. Geaellscb.

für Erdkunde. Berlin 1880. S. 453.

Kremer, A. v. Ibn Chaldun und seine Coltnrge-

schichte der islamischen Völker. Sitzungsberichte

der k. Akademie der Wissenschaften. Wien 1879.

Gerold’s Sohn. 8°. 62 S.

Kruyt, J. A. Mededeelingen betr. Djeddah en

het daarachter liggende deel van Middel-Arabie.

Tydachr. Aardrijksk. Genootsch. 1880. S. 336.

Manzoni, R. L'Arabia felice. Esploratorc, Jan.

1880.

Redhouse, J. W. Identification of the „False

Dawn u
of the Muslims with the „Zodiacal Light M

of Europeatis. Journ. R. Aaiutic Society, Vol. XII,

p. 2.

Rodhouae, J. W. On „The Most Comely Nantes,
u

i. e. The Laudatory Epitheta; or, The Titles of

Praiso, bcstowed on God in the Qur’an or by

Muslim Writer8. Journ. R. Asiatin Society N. S.

Vol. XII, p. 1.

Rehatsck, E. Notes on some Old Arms and In-

struments of War, chiefly uaed among the Araba.

"With Drawings. Journ. Bombay Branch R. As.

Society. Vol. XIV, Nr. 37.

Rehataek, E. On the Arabic Alphabet and Early

W'ritings. With a Table of Alphabets. Journ.

Bombay Brauch R. Asiatic Society. Vol. XI

V

T

,

Nr. 37.

Rehataek, E. The Uee of Wine among the An-

cient ArabB. Journ. Bombay Branch R. Aaiatic

Society. Vol. XIV, Nr. 37.

Rogers, E. T. Cemeteriea and Mo&que Tomba,

t'airo. Art Journal, Juni 1880.

Schapira’B Ruiae in Jemen. Mitgetheilt von Prof.

Heinr. Kiepert. Globus. Bd. 38, Nr._12. M. K.

8chapira wobt der Hauptstadt Sana 100000 bis

15o0oo Einwohner zu. Zahlreiche Juden wohnen
hier unter den Arabern zerstreut.
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Schweigcr-Lerchenfcld, Prbr. von. Aden 1840
bis 1880. Oesterr. Monataschr. f. d. Orient 1880,

Nr. 7.

Schweigcr-Lerchonfold, Frhr. von. Die Türken
in Arabien. Oesterr. Monatsech r. f. d. Orient

1880, Xr. 5.

Siouffl, M. N. Vico-Consul. Stades sar ln Re-
ligion des Soubims oa Snbuens, leurs dogmes,
leurs moeurs. Paris 1880. Vol. XI, 211 p. Ln.81

.

Nach mündlichen Erkundigen von Angehörigen
dieser aus einheimischem (mesopotamischsm) Heiden-
thum und Mohatnmeduuisinu« ihre Lehren ziehenden
Beete. Vergl. Lit. Centralblatt 1880, Nr. 10.

Sprengor, Prof. A. Doughty's Forschungen im
nördlichen Arabien. Globus, Bd. 37, Xr. 13.

Südarabiena Schlösser und Burgen. Ausland 1880,

Xr. 1.

The Lay of the Ilimyarites. Transl. and Kd. by
Capt. W. F. Prideaux. Lahor© 1880.
Aufgabe der , Al Casidat al Himyariveh“, mit Ceber-

netzungen und zahlreichen Noten.

Urrestarazu, P. A. Los arabes. Descripcion geo-

gralica c historica de la Arabia. Traditiones,

religion, sectas, usos y costambres, gobiemo. vida

publica y privada, litcratura etc. Madrid 1880.
8* 256 p.

Vetri, P. Gli Arabi in Castrogiovanni. Pagina
storico. Caltanisetta 1879. 8°. 200 p.

Von Damaskus durch Ceutralarabicn nach Bagdad.
Arch. f. Post und Telegraphie 1880, Xr. 13.

Wüstenfeld. Die Kamen der Schiffe im Arabi-
schen. Nachr. der König). Gesellsch. d. Wissen-
schaften etc. zu Göttingen 1880, Xr. 2.

Zeh tue, A. Aus und über Arabien. Globus, Bd. 37,

Nr. 16.

4. Babylonier und Assyrier.

AstaQcw, N. A. Chronik der assyrischen Könige.
Journal d. Ministeriums d. Volksanfklürung 1880,
Heft 1. (Iiuss.)

Chaldean Grammancy. China Review IX, 2.

Ddoouvorte archi’ologiqne concernant Babvlone.

Ann. de l’Extr. Orient 1880. Xr. 23.

Die assyrisch -babylonischen Ausgrabungen. Aus-
land 1880, Nr. 41.

Dio Keilschriftforschung und die biblische Chrono-
logie. B. A. A. Z. 1880, Xr. 111, 112.

Halevy, Joseph. Docnments Ueligieux del’AsByrie

et de la Babylouic. Paris 1880 f.

»La Systeme hicratique nou» Apparat t mainlcnant
comnw un ideographisnie devenu une vlritable lan*

gue nrtificielle, «orte de langue aavnnte.* (Prof.

8tan. Quyard in Rev. Critique 1880, 1.)

Hommel, P. Zwei Jagdin Schriften Asurbanibal’?,

nebst einem Excurs Über die Zischlaute ira Assy-

rischen, wie im Semitischen überhaupt. Mit einer

pbotolith. Abbildung. Leipzig 1879. Hinrich's

Verlag. 8». VIII, 63 S.

Lcnormant, Fr. Stüdes Accadiennes. Tom. III.

Livr. II. 4to. p. 201 to 292. Paris 1880.

Lots, W. Die Inschriften Tiglathpileser's I. in

transskribiertem assyrischem Grundtextmit Ueber-

setzung und Commentar. Mit Beigaben von F.

Delitzsch. Leipzig 1880. 8°. XVI, 224 S.

Vergl. Revue critique 1880. I.

Zöckler, O. Xinivehs und Babylons Zeugnis* für

den Gescbichtsinbalt des Alten Testaments. Zeit-

schrift f. kirchliche Wissenschaft 1880, Hoft 6.

6. Kloinasion, Syrien, Palästina.

Abhandlungen für dio Kunde des Morgenlandes.

Hi.*rausgegeben von der Deutschen Morgenländi-

scheu Gesellschaft unter Red. von 0. I<oth. 7. Bu.

Xr. 3. Leipzig 1880. Brockhaas* Sortiment u.

Autiq. 8*. 325 S.

Araruni, K. Die Hungersnoth in Türkisch-Armemen.

Ein Vortrag. Uebers. Tiflis 1880.

Aus Türkisch Asien. Preuss. Jahrbücher, Bd. 46,

Heft 6.

Auszüge ans den syrischen Acten persischer Mär-

tyrer. C ehersetzt und durch Untersuchungen

zur historischen Topographie erläutert von 0.

Hoffiuann.

Bonneliere, W. 8. Souvenirs de mon pelerinage

en Terre-Sainte. Rennes 1880. 428 S. 8®.

Bruns and Baohau. Syrisch- Römisches Rechts*

buch aus dem 5. Jahrhundert. Mit Unterstützung

der Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus

den Orientalischen Quellen herausgegeben, über*

setzt und erläutert. 4to. p, X. 142 and 346.

Leipzig 1880.

C&lvort, Frank. Ueher die asiatische Küste des

Hellespont, Z. f. Ethnologie 1880, 8. 30 bis 40.

Creagh, J. Armenians, Koords and Türke. 2 vol«.

London 1880. 8°.

Im 1. Band nicht »ehr tiefe und genaue Geschichte

Armenien!« und der Türkei, im 2. Band ziemlich

übertreibende Keiseskizzen.

Das heutige Syrien. (Nach dem Französischen des

M. Lortet.) Globus, Bd. 38, Nr. 7, 8, 9, 10, 11.

Hass, P. 8. D. D. de. Reccut Travels and Ex-

plorations in Biblo Lands: Sketches front Personal

Observation«. 8vo. cloth, p. 455. Illustration«

and Maps. New-York 1880.
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Der deutsche Palästina- Verein. Grenzboten 1880,

Nr. 26.

Dio dentHche Terapler-Colouie bei Haifa. Globus,

Bd. 38, Nr. 5.

Dio Nosniricr. (Nach d. Franzos, des Reisenden
Leon Gabun.) Globus, Bd. 37, Nr. 20, 21, 22.

Dunbar Heatb, Rev. Squeezes of Hämatit In-

scriptions. Journal Anthropological Institute

London 1880. VoL IX, p. 369—375. M. T.
Bemerkungen von Hyde Clarke.

Ein Bad in Damascus. Uebttr Land und Meer,

Jabrg. 22, Nr. 23.

Ethnographische Untersuchungen über die Be-

völkerung deB alten Kappodokiens oder des

Lasistan. Iiuss. Revue 1880, Bd. 2, S. 321 bis

328.

Eyssenhardt, J. llissarlik und HerrVircbow. Im
neuen Reich 1880, Bd. 2, 179 8.

Guörin, Victor. Description geograpbique, histo-

riqtie et arcbe«dogique de la Palest ine, Baase

Galilei*. Paris 1880.
Benpr. von E. G. Key, Bull. 8oc. G*ogr. Pari»

1880. Vol. II, p. 306.

Hirschfeld, Gustav. Wandelungen und Wande-
rungen in Kleinasien. D. Rundschau, Deccinbor

1880.

Hirschfeld, Gustav. Die Insel Cypern. D. Rund*
bcIiau, Mai 1880.

Hoznmol, Fritz. Zur ältesten Geographie Vorder-

asiens. Ausland 1880, Nr. 20.

Horart, Clement. La poesie religieuse des No-

sairis. Paris 1880. 8*. 72 S. (8. A. aus Journ.

Asiatique 1880.)

Humana, Dr. Carl. Ueber die Ethnologie Klein-

asiens. Verhandl. d. Gesellschaft f. Erdkunde.
Berlin 1880. S. 241 bis 254.

Ursachen des Autsterhens der Türken 246. Die
Jurucken und halbuomadischen Tachtadji 24». Werth-
volle Bemerkungen zur Yölkerbeurtlieüung.

In der Lazaruskirche in Larnaka. Ueber Land und
Meer. Jahrg. 22, Nr. 31.

Messedalia, G. La Coele-Siria. Esploratore,

Jan. 1880.

Mordtmann, Dr. A. D. Officielle BevölkerungB-

zift'ern aus der asiatischen Türkei. Zeitschr. d.

Gesellschaft f. Erdkunde. Berlin 1880. S. 132

bis 137.

Ohnefalsch-Richtor, Max v. Cyprische Studien-

blätter. Heimath, Jahrg. 6, Nr. 2.

Ohnofalsch-Richter, Max v. Cyprischer Honig
in Larnaca. Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient

1880, Nr. 4.

Archiv für Anthropologt«. Ud, XI II. B«i|>pk'nrtul.

Oüph&nt, Laurenco. Recent Travels in Trans-

Jordanic Palestiue. Proc. Geographical Section

British Association Swansea 1880.

Patkanow, Prof. K. P. Ueber die Stellung der

armenischen Sprache im Kreise der indoeuropäi-

schen Rum. Revue, Bd. 2, 1880, S. 70 bis 89.

»Die armenische Sprache, welche einen mittleren

IMAtz zwischeu der iranischen und slavo-liuauischen

Gruppe einnimmt, ist der Repräsentant eines beson-

deren ulten Zweiges des arischen Sprach Stammes.“

Rogers, Miss M. E. Domestic Architecture in

Svria and Palestiue. Art. Journal, Febr. 1880.

M. Iliustr.

Sayce, A. H. A Forgotten Empire in Asia Minor.

Fraser» Magazine, Aug. 1880.

Bcherzer, Dr. Karl von. Die Karawanenstravse

nach Syrien. Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient

1880, Nr. 9.

Schick, C., Baurath in Jerusalem. Fortschritte

der Civilisation in Palästina in den letzten fünf-

undzwanzig Jahren. Oesterr. Monatsschr. f. d.

Orient 1880, Nr. 1, 4.

Schick in Jcruaalom. Landesproducte Palästinas

mit Rücksicht anf Coloniaation. Oesterr. Monats-

schrift f. d. Orient 1880, Nr. 8, 11.

Schwarz. Jafu und seine Umgehung. Z. des

deutschen Palästina-Vereins 1880, S. 44.

Tho Armenian Question. By an Rastern Statesman.

Contemporary Review, April 1880.

Thomson, W. M. The Land and the Book; or,

Biblical Illustration drawu front the Manners und

Customs, tho Scenes und tho Sccnery of tho Holy

Land. New-York 1880. M. K. und Illustr.

Vetter. Armenische Kirchenlieder. Theologische

Quartalschrift, Juhrg. 42, Heft 2.

Virchow, R. Die Küsto der Troas. Z. f. Ethno-

logie 1880, & 40 bis 47.

Virchow, R. Troja und der Burgberg von llissar-

lik. D. Rundschau, Jan. 1880.

Weser, H. Typen aus dem Morgenlande. Daheim,
Jahrg. 17, Nr. 2.

Wood, W. S. An Eastern Afterglow; or present

aspects of Bacred Scenery. London (Bell «fc S.)

1880. 490 8. 8«.

Reise durch Egypten, die Wüste und Palästina.

Zschokke, H. Die Maronitcn am Libanon. Beil.

Wiener Abendpost 1880, Nr. 68 f.

Zschokke, H. Diu Ruiuenstütte von Baalbek.

Beil. Wiener Abendpost 1880, Nr. 185 f.

Zschokke, H. Ein Gang nach Betlehem. Beil.

Wiener Abendpost 1880, Nr. 224.

11
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6. Kaukaaion.

Borger, A. W. Die Vereinigung Omnien 0 mit

Russland während der Jahre 1799 bia 1831.

Ruaskaja Starina 1880, Heft 6.

Die Bevölkerung der Stadt Tiflis nach der Zäh-

lung vom 25. März 1876. Rusb. Revue 1880,

I> S. 1 hia 39; 149 bia 174.

Dubrowin, N. Fünf Jahre de» Krieges und der

Herrschaft der Hussen im Kaukasus. Militär-

Archiv 1880, Heft 6 f. (Rusa.)

Fang und Begräbniaa der Seelen Ertrunkener in

Abchatiien. Ausland 1880, Nr. 51.

Naaackin, Nicol, von. Die Naphta-Quellen bei

Baku. Oesterr. Monat B&chr. f. d. Orient 1880,

Nr. 12.

Olschewaky, M. J. Der Kaukasus* und die Unter-

werfung des östlichen Theiles desselben von 1856
bis 1861. Russkaja Stariua 1880, Heft 1.

Olflhausen, J. Die Elymäer am kaspischen Meere

bei I’olybius und Ptolemaeus. Hermes, ßd. 15,

Heft 2.

Radde, Gustav. Aus dem Kaukasus. Illust rirte

Zeitung 1880, Nr. 1917.

Soidlitz, N. von. Ethnographie des Kaukasus, in

Karte und Tabelle dargestellt. Petermnnn’s Geo-

graphische Mittheilungen, Bd 26. S. 340 bis 347.

M. K.

Sprache als ethnographischer Eintheilungsgrund
340. Btammesgrenzen 341. Die unbewohnten Strecken
342. •

Scidlitz, N. von. Wege und Stege im Kaukasus.

3. Durch das Kwirila-Thal in Schaporan. Boas»

Revue 1880, II, S. 165 bis 187.
Wörterverzeichnis« der Osseten von Tedelüti, 8. 188.

Soren a, Carla. Une visite A Tiflis. L’Exploration

1880, S. 737.

Wenjukow. Erinnerungen auB dem Kaukasus.

Russky Archiv 1880, Heft 1. (Russ.)

7. Centralaalen.

Abtretung des Ili- Thals (Kuldscha Gebiet) an

China. Ausland 1880, Nr. 16.

Black, Charles Ingham. The Proselytea of Ish-

rnael: being a Short Historical Survey of the

Turauian Tribes in theWT
esteru Migration»; with

Notes and Appendices. London 1880.
Der Verf. nimmt 17 WestWanderungen derTuranier

an, deren ernte die präarische, die zweite die skythi-

»che. Die Hykmis und Phönicier 6ind ihm Turanier,
Attila der „Nachkomme Ham« im 33. Grade" u. *. w.

Bogoljubow, AL Skizzen des Krieges von 1876
in Centralasien. Militärarchiv 1880, Heft 1.

(Kuss.)

Boulgor, D. C. Central Asiat) Portraits, the Ce-

lebritioa of the Khanates and the neighbouring

States. London 1880. 8°. 318 p.

Dost Mohamed, Bcliir Ali, Jakub lieg, Jakub Khan.

Geu. Kaufmann u. A. Bespr. Athenaeum le&u, I, p, 814.

Central - Aaia: the Meeting Place of Empire«.

Blackwoods Magazine, Ang. 1880.

Der Steppenkrieg in Turkestan. VonE. U. Militär-

Archiv 1860, Heft 7. (Kuhh.)

Die Expedition des Obersten vom Generalstsbe

Berg an den Ust-Urt in den Jahren 1825 bis

1826. Militärarchiv 1879, Heft 12. (Russ.)

Dio Turkmenen. B. A. A. Z. 1880, 229.

Einiges über die Turkineuen. Globus, Bd. 38,

Nr. 14, 15.

Ethnographische Karte von Mittelasien. D.

Rundschau f. Geographie, Jahrg. 2, Heft 4.

Gcffckcn, F. X. Russland und England in Mittel-

asien. I). Rundschau, Febr. 1880.

Im Quellgebiet des Muk tu. Nach dem Russischen

des Herrn Oscbanin. Globus, Bd. 37, Nr. 19.

Kaschgarien. Globus, ßd. 37, Nr. 12, 13.

Nach Kuropatkin's Kaschgarien. 8t. Peters-

burg 1879, s. u.

Klödcn, G. A. von. Bei dem Mir von Wakhän.

D. Rundschau f. Geographie, Jahrg. 2, Heft 5.

Klödon, G. A. von. Das Hochland Pamir und

der Lauf des Oxns. Aus allen Welttheilen, Jahr-

gang 11, lieft 5.

Kostcnko, L. Th. Turkestan. Versuch einer

militärstatistischen Uebersicht des turkestani*

sehen Militärbezirkes. St. Petersburg 1860.

(Rum.)

Kuropatkin, A. Kaschgarien. Historisch - geo-

graphischer Umriss des Landes, seine militäri-

schen Kräfte, seine Industrie und sein Handel,

llerausgegeben von der kaiserl. königl. geo-

graphischen Gesellschaft. St. Petersburg 1879.

(Russ.)

Schilderung der von Kuropatkin 1 «7« nach Kasch-

gar geführten Expedition und Beeehrelbung de« lin-

des in dem Zustande der Unzufriedenheit kurz vor

Jakub Beg's Tode.

Lademann, Emil. Die Russen in Inncrasien.

Preussische Jahrbücher, Bd. 45, Heft 2 £.

Mar v in, Charles. An Eye-Witnesses Account of

the Disastrons Rusrian Campaign agaiast the

Akhal-Tokko-Turcomans. London 1880.
Zumeist Auszüge aus russischen Zeitungscorre*

»poudenzen.

Marvin, Charles. Col. GrodekofTs Ride front

Samarcaud to Huret, through Balk and the l’zkek

States of Afghan Turkestan. London 1880. Mit

Karte.
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Nene Aufschlüsse Aber die politischen und socialen

Verhältnisse der UtbckeutMUn itn DOrdlkbeo Af-

ghanistan, diu Verwaltung und Armee Afghanistans
üntur Schir Ali, und über Stadt und Landschaft Herat.

Mielberg, K. Eine Excursion nach Chiwa und
eine Audienz beim Chan. Russ. Revue 1880.

L S. 326 bis 360.

Petrussewitsch. Die Turkomenen zwischen dem
alten Bette des Amn-Darja und der Nord-
grenze Persiens. Z. f. wissenschaftliche Geo-
graphie, Hd. 1, Heft 5, 6.

Reisen in Ost-Turkistan. Ausland 1880, Nr. 50,

52.

Boise von Alferaki in das Gebiet von Kuldscha.

Ausland 1880, Nr. 7. (N.)

Bogel, Dr. A. Turfan. Petarmann’i Geograph.

Mittheilungen. Bd. 26, S. 205 bis 210.
Erste Bebilderung Turfan». Altturfan 207. Die

Tftchimpancn, ein besonderer Volksstamm aus Inner-
China (Q 20V.

Biza Qouly Khan. Relation de 1'Ambassade au

Kharezm. Traduite et annotee par Charles Schefer.

Paiis 1879. XXIV, 334 & gr. 8». M. K.
Riza Kuly Khan fungirte 1852 als persischer Ge-

sandter beim Chan von Chiwa (t harezm). An Beob-
achtungen im europäisch • wissenschaftlichen Sinne
nicht eben reich, interessirt doch das Buch als ein

Bild des Orients von orientalischer Hand gezeichnet,

und es zeichnet, ohne es zu wollen, persische* Wesen
noch schärfer als turan »st-he*.

Russiacho Expeditionen nach Innerasien. Oeatarr.

Monatsgehr. f. d. Orient 1880, Nr. 6. (N.)

Schlagintweit-SakünlünBki, H. von. Aus den
Gebieten Ost-Turkestans. Oesterr. Monataschr.

t d. Orient 1880, Nr. 3.

Allgemeine geographische und historische Skizze.

Schlagintweit-SakünlünBki, H. von. Erläute-

rungen des vierten Bandes der Reisen in Indien

und llochasieu. Sitzungsber. d. königl. bayer.

Akademie d. Wissenschaft., München, mathemat.-
physikaL Klasse 1880, lieft 1.

Schlagintweit-Sakünlünski, H. v. Reisen in Indien

und llochaBien. Eine Darstellung der Landschaft,

der Caltur und Sitten der Bewohner, in Verbin-

dung mit klimatischen und geologischen Ver-

hältnissen. Basirt auf die Resultate der wissen-

schaftlichen Mission von Hm., Adf. und Rh. von
Schlagintweit, ausgeführt in den Jahren 1854
bis 1858. 4. Bd. llochasien. 5. Bd. Ost-Turki-

stän und Umgebungen. Nebst wissenschaftlichen

Zusammenstellungen über die Höhengebiete und
über die thermischen Verhältnisse. Mit 5 land-

schaftlichen Ansichten in Tondruck, 3 lithogr.

Tafeln topographischer Gebirgsprofile, sowie mit

Tabellen und eingedruckten CurvendarBtellungen.

Jena 1880. XVII, 556 S. 8°.

SjowjerzofTa Ferghana- Expedition. Mitgetheilt

von A. Kohn. Z. f. wissenschaftliche Geographie,

Bd. 1, Heft 1.

SBorokin, N. W. In der Sandwüste Kara-Kura.

Europäischer Boto 1880, 1. (Russ.)

Stein, F. von. Die Turkmenen. Petcrmann's

Geograph. Mitthoil., Bd. 26, S. 325 bis 338.

Fischerturkmenen 329. Lebenskosten der Tschomur
329. Natürliche Beschränkung der Volkszahl 331.

Natur und Volkseharakter 332.

The Ex-Amir Yacüb Khan. From the Note Book
of a Staff- ()fHeer. Blackwoods Magazine, Juni

1880.

The Roof of the World. Blackwoods Magazine,

Oct. 1880.

Tomaschek, W. Centralasiatische Studien. II.

Die Pamir-Dialecte. 8vo* 168 S. Wien 1880".

Turkmenien und diu Turkmenen. Skizze aus dem
Russischen von Ktiropatkin. Von R. v. E. Aus-

land 1880, Nr. 33.

Ujfalvy, C. B. de. Die Eranier Centralasiens. D.

Rundschau f. Geographie, Jahrg. 2, Heft 4.

Ujfalvy, C. E. de. Les Bachkirs, leB Vepses et

los antiquites finno-ougriennes et altaiques, pre-

cedes des reaultats authropologiquea d'un voyago

en Asie centrale. Paris 1880, 8°. IX, 178 S.

Mit 5 Tafeln.

Ujfalvy, C. E. de. Sur le voyage de M. Pana-

giotis Potagos en Asie Centrale. Bull. Sou. d’.i\u-

thropologie. Paris 1880. p. 309—312.

Vambery, H. Die Turkomanensteppe und ihre

Bewohner. Wusterraann’s lllustrirte Deutsche

Monatshefte, Juni 1880.

Vambery, Arminius. The Turcomans between

the Caspian and Merv. Journ. Anthrop. Institute

London. IX, p. 337—344.

Zur Anthropologie von Centralasien. Ausland 1880,

Nr. 9.

8. Mongolei und Tibet.

Bushell, S. W. The Early History of Tibet, from

Chinese Source». Journ. R. Asiatic Soc. N. S.

VoL XII. P. II.

Desgodins, Abbe. Le Thibet, notea linguistiques.

Aun. de l’Extr. Orient 1880, S. 225.

Desgodins, Abbe. Yocabulaire de plusieurs tribus

des Bords du Lan-Tsan-Kiaug etc. Aun, de l’Extr.

Orient 1880, S. 42.

Die im Treibsande der WT
üste Gobi begrabenen

Städte. Ausland 1880, Nr. 16.

Ein Brief Prschewalski’s. Globus, Bd. 38, Nr. 20.

Schilderung der Reise am oberen Huangho im
Frühling 1880.

11 *
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Ganaonmüllor, Dr. Konrad. Die Bevölkerung

in dein Ontralxng de» nordwestlichen Himalaja.

Globus, Bd. 38, Nr. 4, 5.

Gill, CapltÄn R. E. Tbe River of Golden Sand:

The Narrativ© of a Journey througb China and

lästern Tibet lo Burmsh. Willi an Introduetory

Essay by Col. Henry Ynle. London, II Vols.

Schilderung einer Reise den Yangtsze aufwärts

über ltsrlmng und Tsehurigtsching nach Butan# und
von da südwärts über Bkaino den Jrawnddy abwärts.

Die Schilderung einer Reise durch Petschili ist an-

gefügt. Zahlreiche gute Beobachtungen, unter denen
die über die Mantzus und die Tibetaner bemerken«*
wertli sind.

Howorth, Henry H. Historj* of the Mongols froin

the Niuth to the Ninteenth Century. P. II. Th©
so-called Tatars of Hussia and Central Asia.

London 1880. II Vols. 4°.

Der erste Band behandelt die Geschichte der sog.

Goldenen Horde von Dsohingiskhan's Thciluug des

Reiche« an, der zweite die verwirkelte Geschichte

der drei Zweige der Oe*ilirhen oder Weissen Horde,
sowie der usbegische» Khanate von Boehara, Kho-
kand, Cliiwa und 8ibirien und endlich im Schlusa-

capitel die der Nogaier.

Jäschke, Rev. Tibetan and English Dictionary.

Bespr. von G. Th. Reichelt in Z. d. D. Morgenl.

Gesell. 1880, S. 584.

Klödon, Prof. A. von. Ueber Tibet. Oesterr.

Monatssehr. £ d. Orient 1880, Nr. 12.

Mittheilungen über Graf Bola Sstechenyi’s Ex-

pedition nach Tibet. Verbandl. Gesellseh. f. Erd-

kunde. Berlin 1880. S. 67.

Mittheilungen über Prschewalsky’s Expedition

nach Tibet. Verbandl. Gesellscli. f. Erdkunde.

Berlin 1880. S. 114, 413, 435 f. 470.

Mittheilungen über Prschewalsky’s Reise (Kaiserl.

Iluss. Geogr. Gesellsch.). Uuas. Revue 1880. I,

S. 377 bis 381. II, S. 89.

Mongol Stories. Chinese Recorder, Juli 1880.

Oberetlioutenant M. Pjewzow’s Expeditiou nach

Kakuchoto. Petermann’s Geographische Mit-

theilungen, Bd. 26, S. 422 bis 424.

Posnejew, A. Die Städte der Nordmongolei.

Journ. d. Minist, d. Volksaufklärung, Oct. 1880.

(Run.)

Projovalsky, Colonel. Proc. R. Geogr. Soc. I*on-

don 1880. S. 312. (N.)

Prejevalsky's Expedition: Visit to the Upper
lloangho. Proc. R. Geographicul Soc. London
1880. S. 697. (N.)

Routee from Dzungaria into Tibet. Proc. R.

Geographical Soc. London 1880. S. 312.

Tho Sanpo of Tibet. Proc. R. Geographical Soc.

Loudon 1880. S. 370.
Notizen über Verkehr iu Tibet.

Tibetan Book«. Trübner’s Arn., Eur. and Or. Re-

cord 1880, S. 7.

Vambery, H. Ein englisches Werk über die Ge-

schieht© der Mougolen und Türken. B. A. A. Z.

1881, Nr. 88.
Zu Iloworth.

9. Persien und Afghanistan.

Anderson, T. 8. Mv Wanderings in Persia. With

Illustration» and Map sbowing the Scientific

Frontier in Afghanistan; and the Russian Ad-

vnnce in Central Asia, 8V0 * p. VIII. and 361.

London 1880.

Das Heer- und Kriegswesen der alten Perser. Aus-

land 18 so, Nr. 16.

Desimoni. I conti dell' arabaaciatu al Chan di

Persia nel 1242. Soc. I.iguro di Storia Patria.

Vol. XIII. F. 3.

Die armenische Kirche und die christlichen Mis-

sionen in Persien. Ausland 1880, Nr. 29.

Die Kriegsereignisse in Afghanistan von 1878 und

1879. Von einem bayerischen Ofiieior. Allgem.

Militär-Zeitung, Jahrg. 55, Nr. 59.

Die moderne Perserin. Ausland 1880, Nr. 43.

Distribution of the Afgkan Tribes abont Kan-

dahar. Proc. R. Geogr. Soc. London 1880. S. 187.

(Nach Lieut. R. C. Tempi©.)

Durand, Capt. Extracts from Report on the Is-

lands and Antiquities of Bahrein. Foliowed by

Notes by Major-General Sir H. C. Rawlinson, K.

C. B., P, R. S., President and Director of the

Royal Asiatic Socictv. Journ. R. Asiatic Society,

Vol. XII, P. 2.

Geiger, W. Dio Parsi-Gemeinden in Persien und

Indien. Die Gegenwart 1880, Nr. 13.

Gödol - Lannoy , E. Frhr. von. Die Reste der

alten Parsen in Persien. B. A. A. Z. 1880, Nr. 91.

Gödel-Lannoy, E. Frhr. von. Eine Besteigung

des Tot schal bei Teheran. Die Ileimath, Jahr-

gang 5, Nr. 32.

Andrews, W. P. Our scientific Frontier. With

Sketch- Map and Appendix. London 1880. 8°.

Berat iori, P. Le popolazioni e le forze doll’ Af-

ghanistan. Nuova Antologia, Jan. Iß, 1880.

Boulger, D. C. Berat and the Turcomans. Anny
aud Navy Magazine, Dec. 1880.

Campbell, Major W. M. Shorawak Valley and

tbe Toba Plateau, Afghanistan. Proc. R. Geo-

graphical Society. London 1880. S. 620— 626.
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GrodekofiT, Colonel. Itinoraire dans le Turkc-

stan Afghan. Ball. Soc. Geogr. Paria 1880. II.

p. 124—141. M. K.
Beziehungen zwischen Usbeken und Afghanen 131.

Horat. Winchester Review, Juli 1880. M. K.

Herat et l’Angleterre. Par an Miniatre Persan.

Kevae d. D. Monden 1880, II, p. 918—929.

Houtum-Schindler, A. Historical and Archneo-

logicnl Notes on a Journey in South -Western

Persia, 1877— 1878. Journ. R. Asiatin Society.

VoL XII, p. 2.

Keane, A. H. Afghau Ethnology. Nature 1880,

p. 276.

Lo Mesaurier, Brigade-Major R. E. Kandahar

in 1879: heilig tho I)iary of — . London 1880.
Gute Beobachtungen über die Bevölkerung und

vorzüglich die Thiiiigkeit derselben in den Bazaren.

Malloson, Colonel G. B. Herat the Granury

and Garden of Central -Asia with au Index and

a Map.. London 1880.
Politische üelegenlieitnschrift, bestimmt, den Werth

Heraus zu zeigen. Cap. 3 und 4 schildern Herat, 5

bi* 12 die dahin führenden Strassen. Bespr. von H.
Vamblry, Oesterr. Monatssehr. f. den Orient 1830,

8. 187.

Marvin, C. Col. GrodekofTs Ride from Samarcand
to Herat throug ßalkh and the Uzbek States of

Afghan Turkestan. With his owu Map of the

March Route from the Oxua to Ilerat. London
1880. 8°.

Raverty. Notes on Afghanistan and Part of Balu-

chistan, Geographical, Ethnographie«), and Hi-

storical. Extracted from the writings of little

known Afghan and Tajzik Hißtorians, Geogra-

phers and Genealogists*, the Histories of the

Ghuris, the Turk Sovereigns of the Dihli King-

dom. tho Mughal Sovereigns of the House of

TImür and other Muhammadan Chronicles; and

from Personal Observation. By Major H. G.

Raverty. Printcd by Order of tho Secrctary of

State for India in Council. Folio, p. 98.

Routes between Jalalabad and Kabul. Proc. R.

Geogr. Society. London 1880. S. 125 bis 126.

Sallet, Alfred von. Die Nachfolger Alexanders

des Grossen in Bactrien und Indien. Berlin 1879.

IV, 218 S. Lex. 8“. M. 7 Taf.

Bespr. Lit. Centralbl. 1860, 20.

Spiegel, F. Das Volk der Meder und seine Ge-

schichte nach den neuesten Forschungen. Aus-

land 1880, Nr. 30, 32.

Stolze, Dr. F. Ueber das persische Stamm land

Fars. VcrhandL der Gesellschaft für Erdkunde.

Berlin 1880. S. 140.

Temple, Lieut. R. C. An Account of the Coun-

try traversed by the Secoud Column of the Tbal-

Chotiali Field Force in Spring 1879. Journ. R.

Geogr. Soc. London 1880. Vol. XLIX.

Temple, R. C. Rough Notes on tho Distribution

of the Afghan Tribes about Kandahar. M. 2 K.

Journ. Aniatic Society, Bengal N. S. Vol.XLVIII.

P. Nr. 3.

Vamböry, H. Ilerut und der europäische Handel.

Oesterr. Monatssehr. f. d. Orient 1880, Nr. 2.

Vambery, H. Von Samarkand nach Herat. B.

A. A. Z. 1880, Nr. 244.

Zu Ch. Marvin.

Vyae, Griffin W. The Tal-Chotiali Route from

India to Pishin and Candahar. Proc. R. Geogr.

Soc. London 1880. S. 31H.

Zur wirthsehaftlichen Lage Persiens. Von X. in

Teheran. Oesterr. Monatssehr. f. d. Orient 1880.

Nr. 8, 9.

10. Indien. — Ceylon, Nikobaren etc.

A BriefSketch of the Yerukala Language as Spoken

in Bajahmandry. Madras Journal of Litcrature

and Science 1879.

Adams, W. H. D. Episodoa of Anglo-Indian

Historv. A Serien of Chapters sbowing the Rise

and Progress of our Indian Empire. London

1879. 8®. 364 p.

Adye, Sir John, Lieutenant General. Native

Armies in India. Ninetecnth Century, T. VII,

p. 685—709.

Allen, Grant. Why keep India? Contemporary

Review, Oct. 1880.

Anoient Palm-Leaf Mrs. in Western India. Trüb-

ner’s American etc., Record. 1880. S. 127.

Antiquities ofMämandAr in North Arcot District.

Von M. C. S. Madras Journal of Literatur« and

Science 1879.

Ayerat, W. The Garns. The Indian Antiquary.

IX, 1880. S. 103.

Arnold', Edwin. The Light of Asia; or, The

Great Renuuciation(Mahäbhinishkramana). Being

the Life and Teaching of Gantama, Prince of

India and I’ouuder of Buddhism (as told in Verse

by an Indian Buddhist). Third Edition, Cr. 8 vt>.

cloth, p. XV. and 238. London 1880.

Aus der amerikanisch- lutherischen Mission unter

den Tulagus. Miaaionsnachrichten (Halle), Jahr-

gang 32, S. 21 his 34.

Babu Rajendraläla Mitra Rai Bahadur. On

the Age of the Ajanta Caves. Journ. R. Asiatic

Society. N. S. Vol. XII. P. I.

Digitized by Google



86 Verzeichnis« der anthropologischen Literatur.

Ball, V. M. A. (Geological Survey of India.) Junglo

Life in India or the Journ eys and Journals of

an Indian Geologist. London 1880.
Ueher die Central provinxen und \V ent -Bengalen. Im

Anhang Schilderungen von den Andnrnanen und Nico-

baren. Beepr. Oeaterr. Monat*»chr. f. d. Orient 1660,

8. 60.

Banks, J. S. Our Indian Empiro, its Risse and

Growtk. London 1880. 16°. 280 p.

Barth, A. Loa Religion» de l'Inde. Paria 1879.

175 S. 8«.

1. Religion» Vedlcjue» 3 bi» 27; II. Brahmauistne
28 bis 62; Bhouddisme 63 bis 83; IV. JainiHUie 84

bi» 91; V. Hiudouisme 92 bis 175. Bespr. Liter.tr.

OantttlbL 1 h»i, s. i.

Bendall, Cecil. The Mcgha-Sutra. Journ. Rurs.

Asiatic Society, N. S., Vol. XII. P. 2.

Bhein, J. Rock Inscription at the North Side of

Yentai Ilill. Journ. North. Brauch R. Asiat. Soc.

N. S., Nr. 14.

Bolanauth Chunder. Travels of a Hindu. Cal-

cutta Review 1880. N. CXLII.

Bosanquet, S. R. Hindoo-Chronology and ante-

diluvian History. London 1880. 8W
.

Bose, Rev.M.N. Ainong the Chandals of Gopal-

gunge. Indian Evungel. Review, Vol. VII.

Brajandtha Bandyopadhyaya Joypore. Hamir
Rasa, or a Ilistory of Hamir, Priuce of Rantliam-

bor, Traualated from tbe Hindi. Journ. Asiatic

Society, Bengal. N. S*, Vol. XLVIII, P. I, Nr. 3.

Branflll, B. R. On the Name» of Placea in T»n-
jore. Madras Journal of I.iterAture and Science.

1879.

Branflll, B. R. Description of the Great Siva
Teinple etc. Journ. Asiatic Soc. Rengftl. N. S.,

VoL XLVIII, P. I, Nr. 2.

Branflll, B. R. Rüde Megalithic Monuments iu

North Arcot. Journ. Asiatic Soc. Bengal. N. S.,

Vol. XLVIII, P. I, Nr. 2.

Buokley, Bobert B. The Irrigation Works of

Iudia. London 1880.
Btspr. Athenaeurn 1880, II, 8. 863.

Buddhist Birth Stories, or Jataka talcs. The Ol-

dest Collection of Folk-lore extunt. The Jata-

katlhavannaua for the first time edited in the

Original Puli by V. Fuu»böll and Translated by
T. W. Rhys Davids. Trauslation Vol. I. Post
8vo. clotb, p. CH. and 347.

Burgess, J. Notes on the Bauddha Rock Templea
of Ajanta, their Paiutings and Sculptures, aud
on the Paintings of the Bagh Caves, Modern
Bauddha Mythology etc. Archaeolugical Sarvev
of Western India, Nr. 9. 4 tu- paper, p. IV. and
111. With thirty Plates.

Chunder, Bholanauth. Travels of aHinda. The

Calcuttn Review, Nr. 141, Juli 1880.

Cockburn, John. Notes on Stoue Implements

from the Khusi Hills, and the Banda and Vcllore

Ihstrict«. (Mit 3 Tafeln.) Journ. Asiatic Society,

Bengal, N. S., Vol. XLVIII, P. I, Nr. 3.

Comicalitiea of Indian English. Chambers Journ.,

Oct. 1880.

Cottcau, E. Promenade dans 1‘lnde et k Ceylon.

Paris 1879. 18°. 436 p. Mit Karte.

Cunningham, W. Christian Civilisation, with

special Reference to India. London 1880. HK

150 p.

Damant, H. C. Notes on the Locality and Popu-

lation of the Tribes dwelling between the Brah-

maputra and Ningthi Rivers. Journ. R. Asiatic

Society, Vol. XII, P. 2.

Das Colombo von heute. Tijdschr. NederL Indse

1880. S. 389 bis 393. (N.)

Döchy, M. Darschiling. Deutsche Rundschau f.

Geographie 1880, S. 513.

Deohy, M. Gebirgsreise im Sikkim-Himalaja.

Petermann’a Geogr. Mittheil., Bd. 26, S. 459.

Ddchy, M. Mittheilungon über eine Heise im

Sikkim - Hinialaya. Mittbeil. Geogr. Geaellacb.

Wien, N. F., Bd. 13, Heft 10.

Döchy, M. Reise in das unabhängige Sikkim.

Mittheil. Geogr. Gesellsch. Wien, N. F«, Bd. 13,

Heft 1.

Die Bevölkerung in British Indien. Oesterr. Monats-

schrift f. d. Orient 1880, Nr. 12, (N.)

Die Gebirgnstämme Vorderindiens. (E. Schlagiut*

weit’s: Indien in Wort und Bild.) Globus, Bd.37,

Nr. 23.

Die Telugu. Ausland 1880, Nr. 19.

Diaetto probable dans rinde en 1880. Ann. de

l'Extr. Orient 1880, Nr. 25.

Dutt, S. C. History of Knsbmira. The CalcntU

Review, Nr. 141, July 1880.

Dutt, S. C. India past and present. Essays.

London 1880. 8°.

Von den drei Ahtheiluugen (Hindu-, Mohammeda-
nische und Europäische Aera) einzig werthvoU die

letalere, in welcher da» Cap. »Young Bengal* ein«

drastische Schilderung der Ergebnisse europäischer

Cultur- Aufpfropfung giebt. .The youth» of Bengal

bave leamt English Literatur« well; tbey must
acquiro the exeelient habit» of the English wnrluna».*

Dutt, 8. C. Rai Bahadur, Dt? Hinduvrouwen, baar

toetstand, Karakter en opvoeding. Tijdschr. NederL

Indiä 1880. II, p. 19—60.

Fawcett, Capt. R. H. The Native Array of

Madras. The Calcutta Review, Jan. 1880.
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Fß£r, Löon. Lea langues moderne« des Indes

Orientales. Ann. de l'Extr. Orient 1880, Nr. 28.

Feer, Leon. Lea uouveanx Ms. Palis de la Bihlio-

theque Nationale (Collection Rabardelle). Ann.

de l’Extr. Orient 1880, S. 326.

Feer, Leon. Notice sur 1’histoire de NApal. Ann.

de l’Extr. Orient 1880, p. 266.

Fergusson, James. Notes on Balm Räjendralnla

Mitra’s Paper on the Ago of the Cuves at Ajunta.

Jonrn. R. Asiatic Society, N. S., YoL XII, P. I.

Fergusson, James. On the Saka, Saravat, and
Gnpta Eras. A Supplement to hia Paper on In-

dian Chronologv. Journ. R. Asiatic Sociotv,

Vol. XII, P. II.

Fergusson, James and James Burgess. The
Cave Templea of India. London 1880.

,Th«* ilrst connected account of all the roek-ent
templea of ludia, with ca re fu 1 measured plan* and
drawings. arranged an nearly as practicahle in tbeir
chronological •equenca.“

Freuden eines Missionars in Indien. Ausland

1880, Nr. 4.

Foudge, Fannie R. India. 12™°., p. XXIII. and
640. Illnstrated. Boston.

Garbe, Richard. Zur Pravargja-Ceroraonio nach
den Apastauiba-^’rauta-Sülra mit einer Einleitung

über die Bedeutung derselben. Zeitschr. d. D.

Morgen). Gesellsch., Bd. 34, S. 319 bis 372.

Goblet, Comte d’Alviella. Le cinquantiemo

anniversaire du Brahma Soraaj. Une tentative

de religion naturelle dans l inde. Revue d. D.

Monde« 1880. p. V. et 413—445.

Gordon, C. A. On Hygiene in Ancient India.

Madras Journal of Literatare and Science 1879.

Gough, A. E. Tbe Philosophy of tho Upanisbads.

The Calcutta Review, Jan. 1880.

Grey, Major H. The Indian Dilemma. Contem-
porary Review, Juli 1880.

Hogg, F. R. M. D. Indian Notes. London 1880.
Hauptsächlich die Acclimatisation der Europäer

betreffend.

Hungersnoth in Kaschmir. Globus, Bd. 38, S. 3 18.

(»•)

Im ostindischen Dienste. Ausland 1880, Nr. 35.

Indian Powers of Memory. AthenAeum 1880, I.

S. 313.

Indische Mährchen. Beil. Wien. Abendpost 1880,
Nr. 205.

Irwin, H. C. The Garden of India; or, Chapters
on Oudh History and Affuirs. London 1880.

350 S.

James, A. G. F. Indian Industries. London
1880. 8°. 376 p.

Jamunabai's WÄnderungen oder Blicke in indi-

sches Wittwen leben. Aus dem Knnaresischen.

Basel 1880.

Jogendra Chandra Ghosh. Gaste in India.

(From a Native Point of View.) Caloutta Review
1880, Nr. CXLII.

Eeene, H. G. Indian Military Adventurers of

the last Century. Calcutta Review, Nr. 141,

Juli 1880.

Keene, H. G. Islam in India. Calcutta Review

1880, Nr. CXLII.

Kecne, H. G. Sardhana: The Seat of the Som-
brea. Ita Past and Present. Tbe Calcutta Review,

Januar 1880.

Kincaid, Col. On the Bheel Tribes of the Vind-

hyan Range. Journ. Anthropologien! Institute,

IX, p. 397—406.
Mit Bemerk tingpn über die Kallari von Tandschur

und die Morravar vou Birraganga.

Knighton, W. Demoniacal Possession in India.

Nineteenth Century, Oct. 1880.

Knighton, W. Young Bengal at Home. Con-
temporary Review, Dec. 1880.

Krone, G. Von Ceylon nach Bombay. 17. Jahres-

bericht d. Dresdener Ver. f. Erdkunde 1879 bi»

1880, S. 37.

Lefro&nn’s indische Geschichte, ß. A. A. Z. 1880,

Nr. 39.

Leitner, Dr. G. W. On the Laugnage of the

Bashgeli Kahrs. S. L. Vergl. Athenaeum 1880,

II, p. 336.

Lethbridge, Roper. The Vernacular Press of

India. Contemporary Review, März 1880.

Lord Mioto in India. Ed. by the Countess of

Minto. London 1880.
Am boinerkenswerthestcn durch die reichlichen Auf-

schlüße ütR*r die Frage der europäischen Missionen iu

Indien. Hierzu

;

Lord Minto aux Indes. Revue d. D. Mondos 1680,

IV, p. 829—855.

Macauliffe, M. The Diwali at Amritsar. Cal-

cutta Review 1880, Nr. CXLII.

Mason, F. Rev. The Pali Language from a Bur-

mese Point of View. Journ. American Oriental.

Society, Vol. X, Nr. 2.

Nelson, J. H. Administration of Justice in Madras.

Fortnightly Review, Sept. 1880.

Nicholson, E. Tho Education of Indian Woiucn
(Independent Section). The Calcutta Review,

Januar 1880.

Noer, Graf F. A. von. Kaiser Akbar. Ein Ver-

such über die Geschichte Indiens im 16. Jahr-
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hundert. I. 8V°* p. XXIII. und 216. Leiden

1880.

Northbroock, Earl of. The Natives of Iudia.

Fraser’» Magazine, Dec. 1880.

Opport, Dr. G. On the Weapons* Anny Organi-

zation and l'olit. Maxims, of the Aueient Hindus.

Madras Journal of Literature and Science 1879.
Das Schießpulver als altindischer Benitz aus lau*

geblich) alten Schriften nacbgewiet-eu. »eil von Indien
dnrch die Saraceuvu nach Kuropa gekommen sein.

Gebern, Lieut. Col. The Truth »hont the Indian

Fa in ine uf 1877— 1878. Coutemporary Review,

Febr. 1880.

Pachambß, A. Campbell. The Santals. Indian.

Kvaugel. Review, Vol. VII.

Payne, Rev. J. Hindu Widows. Indian Kvangel.

Review, Vol. VII.

Plath, K. H. C. Miseionainspector. Fine Reise

nach Indien
,

für kleine und grosse Leute be-

schrieben. Berlin 1880.

Prichard, F. The Chronicles of Budgepore: or,

Sketches of Life in Upper Iudia. 2<h Kd. 11 Vols.

London 1880. 580 S. 12*.

Promenade dans 1’Inde et h Ceylon. Ann. de

PExtr. Orient 1880, Nr. 25.

Raghunatji, K. Bombay Beggars and Criers. In-

dian Antiquary, IX, 1880. S. 247 f.

Ratnagar, N. J. Recent Literature of Western
Iudia. Journ. National Indian Association 1879.

Rhys Davids, T. W. The Early Bhuddist Belief»

conceruiug God. The Modern Review 1880,

Nr. 1.

Roy, J. J. E. Yoyage dans l'Indo Angluise.

Tours 1880. 166 S. 8°.

Roylo, J. R. Indian Metal Work. Mag. of Art,

Üct. 1880.

Sauvaire, H. A Treatiae on Weights and Measure»,

by Eliya, Archbinhop of Nisibin. (Supplement
to VoL IX, p. 291 — 313.) Journ. 1t. Asiatic

Society, N. S. Vol. XII, P. L

Sehereer, Dr. K. v. Emil Schlagintweit’s Schil-

derung des indischen Kaiserreichs. Oestcrr.

Monateechr. f. d. Orient 1880, Nr. 5.

Schilderung vou Bombay. Ausland 1880, Nr. 2.

Schl&gintweit, E. Das Christenthuiu in Indien.

B. A. A. Z. 1880, Nr. 140, 141.

Schlagintweit
, E. Indien in Wort und Bild.

Eine Schilderung des indischen Kaiserreiches.

Mit circa 400 Holzschn.-llluetr. Leipzig 1880 f.

Fol.

Schneider, H. Ein Missionsbild aus dem west-
lichen Himolaya. Grindau 1880.

Sherring. Rov. A. The Natural History of Hindu

Caste. The Ualcutta Review, Nr. 141, Juli 1880.

Sherring, Rev. A. The Uuity of the Hindu Race.

Calcutta Review 1880, Nr. CXL11.

Shiell, A. G. A Yeur in India. London 1880.

Kinige Capitel über Kashmir. Betrachtungen über

Veränderungen de* europäischen Charakters in lndkfl.

Spiritualiam in Bombay. Trübner’s Ara., Eur.

and Orient. Literary Record 1880, p. 100.

Stokes, Maive. Indian Fairy Tales. Collect«! and

Translated. With Notes by Mary Stöbe», and

au lutrodnetion by W. R. S. Ralston, M. A. 8*°.

p. XXX1U. und 304. London 1880.

Syeed Amir Ali. Some Indian Suggestions for

Iudia. Nineteeutb Century, T. VII, p. 963— 978.

Tomplc, Sir Richard. Iudia in 1880. 8vo. cloth,

p. XX. and 524. London 1880.

The Indian Anny. Array and Navy Mag., lhc.

1860.

The Indian North-West Frontier Question. Proc.

R. Geograpbical 8oo* London 1880* s. 696. (N.)

The „Mullah** in the Valleys of the Swat and

Upper Indus. Proc. R. Geograpbical Soc. Lon-

don 1880. 8. 434- (N.)

Trevelyan, L. R. A Year in Peshawur, and *

Ladys Ride in to the Khyber Pass. London 1880.

Vergl. Atbenaeum 1880. I, 14.

Trumpp, Louise. Peschnwcr und das Peschawer-

thaL Beil. Wien. Abendpost 1880, Nr. 11 f.

Verschiedenes über industrielle Fortschritte in

Indien. Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient 1680,

Nr. 8, 9, 12.

Vinson, Julien. Les Etndes Tamoules. Rev. de

Linguistique, T. XIII, Fase. 3.

Vinson, Julien. Sur un manuscrit Tamonl. Bull.

Soc. d1Anthropologie. Paria 1880. S. 362 bis 365.

Technische* über indische Schreibetotfe.

Wheolor, J. T. A short History of India and

the Frontier States of Afghanistun, Nepal und

Burma. With Maps and Tables. London 1880.

8®. 730 p.

Wheeler, J. T. Peasant Life in Bengal. Mac*

millans Magazine, July 1880.
Nach Lai Bekari Day’s gleichnamigem Buch.

White, Col. S. Dewe. Indian Remini&cences.

London 1880. Mit Photogr. Vergl. Athenaeum

1880. I, p. 759.

Ziegenbalg's ßibliotheca Malabarica. Missions-

nachrichten (Halle), Jahrg. 32, S. 1 bis 20, 62

bis 94.
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Ausflug »uf Ceylon. Ausland 1880, Nr. 25.

Aas Carl Stangen: Eine Rein« tun die Erde.

Derlin lö^O.

Ausfuhr von Elephanton ans Ceylon. Oesterr.

Monatsschr. f. d. Orient 1880, Nr. 12. (N.)

Eon olifanten-jacht op het eiland Coilon. Tijdschr.

NcderL Indie 1880. II, p. 97—111.

Ethnographische nnd anthropologische Gegen-
stände von den Nikolmreu and Andamaucn. Ver-

handL Berl. Geaellsch. f. Anthropologie 1880.

S. 409. Mit Abbild.

Schwarzbach, Bruno. Spaziergänge auf Ceylon.

Gegenwart 1880, Nr. 44.

11. Hinterindien.

Andreino, G. Sulla Birmanin. Boll. Coneolare

(Roma), Marzo 1880.

Birma en de Birmnhnen. Tijdschr. Nederl. Indie

1880. I, p. 358—367.
Hierzu 1880, 11, p. 150. (N.)

Bixby, Olive J. My Child -life in Bnrmah; or

Recollections and Incidents. 16mo. cloth, p. 172,

Boston.

Bouillevaux, Abbe C. E. Le Ciampa. Ann. de

l’Extr. Orient 1880, Nr. 23, 27, 28.

Brief des Dr. Winkel in Samarang über siamesi-

sche Münzen. Ann. do TExtr. Orient 1880, Nr. 29.

Bunker, Rev. A. On a Karen Inscription- Plate.

With Plato. Journ. American Oriental Society,

Yol. X, Nr. 2.

Caspersz, C. P. Revenue History of Chittagong.

The Calcatta Review, Nr. 145, Juli 1880.

Corre, A. ExcnrsionsetReconnaissancee. I. Cochin-

chine fran^aiae. Saigon 1880. 8°.

— — Nr. 5. Saigon 1880.
EnthiUt unter anderem Mittheilungeu Über da»

Gemeiudewesen und da* bürgerliche Recht in Aunam.

Cowe, Dr. Fouilles au Cambodge. Bull. Soc.

d'Anthropologie. Paris 1880. S. 405.

Das Staatswappen von Siam. Illustrirte Zeitung,

Bd. 75, Nr. 1950.

Delaporte, L. Voyage au Cambodge. L’Arcbi-

tecture Khmer. Ouvrage omc de 175 gravures
et d’une carte dont 125 deesins originanx de
l’auteur et 50 reproductions de photographies

ou desains do l’auteur. Large 8vo. PariB 1860.
Bespr. Ann. de l'Extr. Orient 18B0.

Deveria, G. Histoire des Relatious do la Chine
avec l'Annam. du XVlme. au XIX sifccle, d’apres

des Documenta Chiuois. Paris 1880. M. K.

Archiv fBr Anthropologie. &). X11L Supplement.

Haupt»Ächlioh Ueber»etznng der Arbeit eine* chine-
sischen MlrilriSIB, Wd>Tua, welcher 1848 starb.

Beapr. Revue Critique 1880. I. p. 270.

Dilhan, Comto A. La Birmanie Anglaiso. Ann.
de l’Extr. Orient 1880, Nr. 24.

Dutreuil de Rhins. Notes do geographie histo-

rique sur le Fleuve Rouge. Bull. Soc. Geogr.

Paris 1880. S. 331 bis 341. M. K.

Dutreuil do Rhins. Besame des travaux geo-

graphiques sur l’Indo-Chine Orientale. Bull. Soc.

Geogr. Paris 1880. S. 5 bis 33. M. K.

Explorations en Indo -Chine. Ann. de l’Extr.

Orient 1880, Nr. 29.

Haas, Joseph. On Siamese Coinage. Journal

North China Branch R. Asiat. Soc. 1879, Nr. 14.

Harmand. Le» Laos et les populations sauvages

de l’lndo- Chine. Le Tour du Monde 1880.

Nr. 1006 bis 1010.

Harmand, Dr. Lettre sur des Inscriptions Cam-
bodgiennes. Ann. de l’Extr. Orient 1880. S. 271.

Harmand, Dr. Lettre sur une priere Laotienne.

Ann. de l’Extr. Orient 1880, Nr. 29.

Harmand, Dr. Sur la traduction des inscriptions

catnbodgiennes. Ball. Soc. d’Anthropologie de
Paria 1880. S. 192 bis 193.
Kawi- und KalingainBchriften

,
welche den Rewe!*

der Einwanderung der altjavanischen Uultur au*
Tniampa beweinen sollen.

Harmand, Dr. Sur quelques pik:es nnatomiques
provenant de Cochinchine. Ball. Soc. Anthr.
Paris 1880. S. 556.
Ueber *Wollhaarige in Cochinchina.

Hellwald
, Er. von. Die Rninenplätze Cambod-

schas. Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient 1880,

Nr. 8.

Jagor. Bemerkungen über religiöse Bücher der

Schan und über das Tiltowiren der Schau. Ver-

band!. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropologie 1880,

S. 36.

Im Innern von llintorindien. Nach dem Franzö-

sischen des Dr. Harmand. Globus, Bd. 38, Nr. 12,

13, 14, 15, 16, 17.

Kcanc, A. H. Monograph of the Relations of the

Indo-Chinese, and Inter-Oceanic Races and Lan-
guagca. London 1880. 8®.

Kern, H. Inscriptions Cambodgiennes. Ann. de

l’Extr. Orient 1880, Nr. 19, 23, 27.

La France au Tongkin. Ann. de l’Extr. Orient

1880, Nr. 27.

La question du Tongkin et de l’Anuam. Ann. de

l’Extr. Orient 1880, Nr. 27.

Lauriox, Col. W. F. B. Our Burmese War» and
Relations with Burmah. London 1880.

12
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Der Verf. war nach 1852 Brit. Resident in Birma.
Geschichtliche Einleitung bis auf das Ende de« 17.

Jahrhundert« zurückgehend. Oetaüachilderung de«
Feldzuge« von 1852 bis 1853. Erwägung des Werthe«
von Birma für England.

Les chemins de fer en Cochinchine. Ann. de l’Extr.

Orient 1880, Nr. 29.

Lettre de Birmanie. Ann. de l’Extr. Orient 1880,

Nr. 25.

Lorgeau, A. Inscription Cambodgienne. Ann.
de l’Extr. Orient 1880, Nr. 26.

Plauchut, Edmond. L'annexion dn Tonkin.

Revue d. D. Mondes 1880, V, p. 350—383.

Postei, Raoul. Un bonze Charmeur k Siam.

Ann. de 1‘Extr. Orient 1880. S. 208.

P08tel, Raoul. Une reception royale an Cam-
bodgc. Ann. de l’Extr. Orient 1880, Nr. 24.

Preliminary Survey of Perak. Proc. R. Geogr.

Soc. London 1880. S. 438. (N.)

Rcmy, Jules. Pclorinage d’un curicux au moua*
atisre bouddbiqne de Pemmiantsi. 8'ro. p. 60.

Chalons sur-Marne 1880.

Reynaud, A. Contribution a l*etude de l’histoire

nat. de l’homme. Leg Tsiams et les Savages

bruns de lTndo-Chine: Ethnographie et Anthro*
pologio. Paris 1880.

Roman ot du Caillaud, P. Histoire de L’inter-

vention franyaise au Tong-King de 1872 a 1874.

Paris 1880.
Bespr. in Ann. de l'Extr. Orient 1380, Kr. 27.

Romanet du Caillaud, F. Notice nur le Tong-
King. Bull. Soc. Geogr. Paris 1880. S. 97 bis

127. 302 bis 330. M. K.
Reiches Literaturverzeichnis« über Tong-King.

Senn van Basel, W. H. Schets.cn uit Siam.
Amsterdam 1880.

Bespr. Tijdschr. Nederl, Indie 1880, IT, 8. 305.

Siamesische Cultnrzuständo. Illustrirte Zeitung,

Bd. 74, Nr. 1913.

Silvestro, Capt. Etüde sur l’Indo-Chine. Bull.

Soc. Geogr. Rocbefort 1879, Nr. 1.

Troeung. Annam. China Review, VoL IX, Nr. 1.

Truong-Vinh-Ky, P. J. B. Cours d’hiatoire

annamite h l’usage des ecoles de la Basse-Cochin-

ebine. VoL II, 1428 — 1862. Paris 1880.

VergL Rev. l'ritique 1880. I, p. 279.

Heber den Fall Pbra-Pecha, Tijdschr. Nederl.

Indie 1880. S. 79. (N.)

Uobor die Ausbreitung der Franzosen in Hinter-
indien. Notizen in Tijdschr. Nederl. Indie 1880.
I. S. 222 bis 239.

Une Monographie du fleuve Jraouaddi. Bull. Soc.

Geogr. Paris 1880. S. 373. (N.)

Vial, P. La Colonic de Cochinchine. Historiqne,

description, politique k suivre. Journ. des Econo-

mistes 1880, Nr. 12.

Toe, Shway. Bhnddhists and Bhuddism in Bur-

ma. Coruhill Magazine, Dec. 1880.

Yoe, Shway. The Burmese. Cornhill Magazine,

Nov. 1880.

Yule, Col. Notes on Analogie« of Manners be-

tween tbe Indo -Chinese Racca and the Races of

the Indian Archipelago. Jonrn. Anthropological

Institute. Vol. IX. p. 290—301.
Untersucliung einer gro#w;n Anzahl von U*‘lM*rrin-

Stimmungen der beiden Völkergruppen
, welche tu

gross sind, um nur als selbständige parallele Ent-

Wickelungen aufgefasst zu werden.

12. Malayischer Archipel.

Annexaties in Central-Sumatra. Tijdschr. Nederl.

Indie 1880. I. S. 57 bis 80, 161 bis 194.

Autje Nanggong. Koekang Makassaarsch ver-

haal 1879.
Bespr. Tijdschr. Nederl. Indie 1880. II. 8. 473.

Auf Java. (Nach dem Französischen de» Herrn

Dt*sire Charnay.) Globus, Bd. 38, Nr. 1, 2, 3.

Blrch, E. W. The Vernacular Press in tbe Straita.

Journ. Straits Brancb R. Asiat. Soc., Nr. 4, 1879.

Blumentritt, F. Die Bewohner de* Suluh- Archipels.

(Nach dem Spanischen des P. de Pazos.) Globus,

Bd. 37, Nr. 6.

Booms, P. G. De ecrste Atjebsche expeditio en

bare enquete. Historische kritiek. Met terrein-

»rhetsen. Amsterdam 1880. 8°. IV, 141 p.

Mit 2 Karten.

Cannamaque, D. Francisco. La provincia de

Zuiubalcs. Bol. Soc. Geograph. Madrid 1880.

p. 256—293. M. K.
Tribus indepeudentes 280 f.

Chija, J. A. van der. Proeve eener Nederlandsch-

Indische bibliographie 1659— 1870. Mit Supple-

ment. 4t®. p. III, 325, VIII, 95. Batavia 1879.

Comparatlvo Vocabulary of some of the Wild

Tribes inbabiting the Malavan Peninsula, Borneo

etc. Journ. Straits Branch R. Asiat. Soc. 1880,

Nr. 5.

De emancipatie der slaven op de buiteübezittingen

in 1879. Tijdschr. Nederl. Indie 1880. II, p. 482.

(N.)

De Oogsfeesten id Madioen. Tijdschr. voor Ind.

Taal-, Land- en Volkeukunde. Deel XXVI, p. 106.

De Padipret. Tijdschr. voor Ind. Taal-, Land- en

VolkenkuDde. Deel XXVI, p. 105.

De toekomst van Groot-Atjeh. Tijdschr. Nederl.

Indie 1680. S. 241 bis 256.
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Dennys, Ph. D. N. B. A Contribution toMalayan
Bibliography. Journ. Straits Brauch R. Asiatic

Soc., Nr. 5, 1880.

Die Bevölkerung von Holländisch-Indien. Aus-

land 1880, Nr. 41.

Die javanische Sprache. Die Nutur 1880, S. 370.

(N.)

Die Insel Nies. Ausland 1880, Nr. 38.

EaBtern Perak. Proc. R. Geograpbical Society.

London 1880. S. 634. (N.)

Een bezoek op hct eiland Soeloe door twce Frau sehe

Zendelingen. Tijdschr. Nederl. Indie 1880. II,

p. 487. (X.)

Elopura, die Residenz des Maharadschah Overbeck.

Ausland 1880, Nr. 40.

Qold auf Sumatra. Tijdschr. Nederl. Indie 1880.

II, S. 154 bis 164.

Het contract van 1755 met Palembang. Tijdschr.

Nederl. Indie 1860. II, S. 166 bis 197.

Het individuell en communal grondbezit. Tijdschr.

Nederl. Indie 1880. S. 256 bis 280,

Het koffieplanten in den suden ei) het pellen in

den nieuweren tijd op Ceilon. Tijdschr. Nederl.

Indie 1880. H, p. 60—79.

Javanischer Aberglaube. Gartenlaube 1 880, Nr. 4 5.

Ii&hure, General Baron. Les Indes Orientales

Neerlandaises. L’ile des Celebes. Souvenirs.

Bruxelles 1880.
ßeapr. in Tijdschr. Nederl. Indie 1880. 8. 281 bis

313.

Lecch, H. W. C. About Kinta. Journ. Straits

Brancb U. Asiat. Soc. 1879, Nr. 4.

Lecch, H. W. C. About Slim and Rernain. Journ.

Straits Brauch R. Asiat. Soc. 1879, Nr. 4.

Lea lies Solo. Ann. de l’Extr. Orient 1880, Nr. 29.

Lettre du Dr. Montano au Dr. Hamy d. Sulu,

31. December 1879. Bull. Soc. Geogr. Paris

1880. S. 353 bis 361.

Ligtvoet, A. Transcriptie van het Dagboek der

Vorsten van Gowa en Tello met vertaling en

aanteekeningen. Bijdr. to de Taal-, Land- en

Volkenkundo van Nederl. Indie. 4de. Deel, le

Stuck 1880. S. 1 bis 259.

L'ile des Cälöbes. Ann. de l’Extr. Orient 1880,

Nr. 27.

Zu Lahnre.

Hugh Low, C. M. G. Selesilak (Book of the

Descent) of the Rajas of Bruni. Journ. Straits

Brauch R. Asiat. Soc. 1880, Nr. 5.

Maxwell, W. E. The Aboriginal Tribes of Perak.

Journ. Straits Brancb R. Asiat. Soc. 1879, Nr. 4.

Mess, H. A. Do Mentaweieilanden. Tijdschr.

voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkundo. Deel

XXVI. 1. Aofl. S. 63 bis 102.

Meyners-d’Estrey, Coroto de. L’ancien empire
d'Atchin. Ann. de l'Extr. Orient 1880, Heft 21.

Mijor, A. De agrarische verordeningen in Neder-
landflch-Indie. Van aanteekeningen en een alpha-

betisch ragiatar voorzien. 2e druk. 8vo - p. XIV.

and 424. Batavia 1879.

Miklucho-Maclay, N. von. Die Melanesier der

Malayischen Halbinsel. Globus, Bd. 37, Nr. 1.

Montano. La riviere Sagalind et les Boulis Doupis
(Ile de Borneo). Bull. Soc. Geogr. Paris 1880.

II, p. 182—191. M. K.
Notizen über die aunt^rbenden BuH Dupi, deren

Sprache der dir 8ulu- IumilantT nin nächsten steht.

Mundt - Lauff, Dr. Thoodor. Land und Leute
von Manila auf Lu^on. Ausland 1880, Nr, 3, 5,

6, 8, 9.

Schilderung der Tagalen 8, 0.

Nioman, G. K. Anxeige von B. T. Matthen, Aar-

drijkskunde van Celcbee. Tijdschr. Nederl. Indie

1880. I, p. 145.

Nogmala het Bornoo-Fragstuk. Tijdschr. Nederl.

Indie 1880. I, p. 40—57.

Ontwickkeling von den Indischen Archipel in het

belang der bovolking van Nederlaud. Tijdschr.

Nederl Indie 1880. I, p. 133—144.

Ostbornoo. Tijdschr. Nederl. Indie 1880. S. 394
bis 396. (N.)

Over eene oud-javaansebe oorkonde von £aka 782.

Ann. de l’Extr. Orient 1880, Nr. 80.

Pina, Comte A. de. Deux Ans dans le Pays des

Epices (lies de la Sonde). Paris 1880. 323 S.

Bespr. in Anu. de l’Extr. Orient 1*80, Nr, 30.

Piratenunwesen auf Borneo. Ausland 1880, Nr. 1 1.

Raffles, Sir Stamford. The Maritime Code of the

Malnys. Journ. Straits Branch II Asiat Soc.

1879, Nr. 4.

Riesz, C. H. D. Het erfpachtsregt op de landerijen

beweBten de Tjimanok. 8W * p. 120. Batavia 1879.

Ruppreeht, F. A. von in Kepahinng auf Su-

matra. Missigits in Niederländisch -Ostindien.

Globus, Bd. 38, Nr. 10.

Misaigits = (tnalayisch) Moschee.

Sohadenberg, Dr. Alexander. Ueber die Negritoa

der Philippinen. Z. f. Ethnologie 1880. S. 133

bis 175. Mit 2 T.

Leben, Bitten, Gewohnheiten 8. 133 bis 148.

Schotsen. Drie-en-twintig, van Wayangstukken

(Lakon’s) gebruikelijk bij du vertooningen der

Wayang-Poerwa op Java, lu Javanese cbaracters.

12 *
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Imperial 8vo. p. X and 427. Batavia 1879.

40. Bd. <L Schriften der batav. Gesellschaft.

Senn van Basel, W. H. De onbebouwde Gronden

op Borneos Westknst. Tijdachr. Nederl. Indio

1880. I, p. 81— 101.

Statistiek der crfpachtgronden op Java. Tijdachr.

Nederl. Indiü 188a II, p. 323—325. (N.)

Sul viaggio die O. Beccari in Sumatra. Boll. Soc.

Geogr. Italiana 1880. S. 300.

Swettenh&m, P. A. From Perak to Slim, and
down the Slim and Bemam Rivers. Journ. Straita

Branch R» Asiat. Soc. 1880, Nr. 5«

Swietcn, J. van. De waarheid over onze vestiging

in Atjeh. Zaltbommel 1879. M. K. gr. 8*. XI,

495 p.

Tolson, G. F. Acheh. Journ. Streits Branch ft.

Asiat Soc. 1880, Nr. 5.

Twee kleine expedities in deBattaklanden. Tijdachr.

Nederl. IndiS 1880. II, p. 394.

lieber Nord- und Ost- Borneo. Tijdscbr. Nederl.

Indiö 1880. II, p. 308. (N.)

Van Blommen (F. G. van Bloemen-Wanders). In-

dische SchetBen. Nr. III. Een Slametan. Nr. IV.

Bandjir'a. s'Gravvnhage 1880.
Bespr. Tijdachr. Nederl. 1ml itj 1880. II, p. 134—142.

Van den Berg, Jf. P. Het toneel te Batavia in

vroegeren tijd. Batavia 1880.
Beapr. Tijdachr. Nederl. Indiö 1880. II, p. 475.

Van der Chija, I. A. Oud- Bantam. Tijdschr.

voor lud. Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel
XXVI. 1. Aufl. S. 1 bis 62.

Van Eck, R. Scbetsen van het Eiland Bali.

Tijdachr. Nederl. Indie 1880. I, p. 1—39, 102
—132, 195— 222, 401— 429. II, p. 1 — 19,
81—96.

VIII. Bitten und Gewohnheiten, reichhaltig«} eth-
nographische Schilderung.

Veth, P. J. Die Expedition nach Central-Sumatra,
ausgefuhrt von der Nicderl. Geogr. Gesellsch.

Peterraann's Geogr. Mittheil., Bd. 2t», S. 1 bis 14.

M. K.
Malayiache Souveränität 4.

Veth, P. J. Java, langues et litterature. Ann.
de l’Extr. Orient 1880, Nr. 21, 22.

WinckeL, C. P. K. Essai sur les principes regis-

sant fAdministration de lajuatice aux Indes Orien-
tales Neerlaudaiaca snrtout dans les iles de Java
et de Madoura, et leur applicatiou. With Plate
and Map. 8vo. p. XII and 315. Samarang 1880.

Zustande in den nicderlandisch-ostindischcn Co-
louien. Ausland 1880, Nr. 41.

13. China. — Chinesische Auswanderung.

A Chinese Legend. Celestial Empire^ Ang. 1880.

A Chinese Socialist in the lltb. Century. Cele-

Btial Empire, Sept. 1880.

Absence of Imagination and Originality in tbe

Chinese. Celestial Empire, Sept. 1880.

Aloock, Sir Ruthorford. China and its foreign

Relation». Contemporary Review, Dec. 1880.

Alford, R. G. Chinese Labour. The Builder.

Jan. 1880.
Vergleich des Preiae« chineniscber und europäischer

Handarbeit.

Aus China. Oeaterr. Monatsschr. f. d. Orient 1880,

Nr. 12. (N.)

Aus dem Geistesleben der Chinesen. Ev. Missions-

magazin 1880, S. 35, 89, 141, 273, 372, 397,

444, 481.
Vorzüglich nach V. von Strauss und Fab er.

Axon. Notes on Chinese Libraries. Library

Journal, Febr. 1880.

Balfour, F. H. The Book of Purity and Rest.

China Review 1880. YoL IX, Heft 2.

Balfour, F. H. The Book of Recompenses. China

Review 1880, Vol. VIII, Nr. 6.

Balfour, F. H. The Su Shu; or, Book of Plain

Words. China Review 1880, Vol. IX, Nr. 3.

Bonodict, 8ir Julius. P’oo teenloh, or The De-

light of the World. London 1880.
Chinesisch*« Nadonallied für Pianoforte arrangirt

Boulger, D. C. Russin and China. Frasers

Magazine, Aug. 1880.

Boulger, D. C. The Future of China. Niueteenth

Century, Aug. 1880.

Boulger, D. C. Tbree Chinese Genarals. Cal-

cutta Review 1880, Nr. CXLII.

Bourno, F. 8. A. Diary of Liu-Ta-Jens Mission

to England. Nineteenth Century, Oct, 1880.

Boume, 8. A. Kssay of a Provincial Graduate,

with Trenslation. China Review, Vol. VIII, Nr. 6.

Chalmers, J. The Rhymes of the Slii-king. China

Review 1880. Vol. ix, Nr. 8.

China auf der Berliner Fischerei - Ausstellung.

OesteiT. MonatBSchr. f. d. Orient 1880, Nr. 3. (N.)

China und Japan. (3. Bd. von Dr. G. E. Burck-

hardt's kleiner Miasionsbiblioth.) Bielefeld 1880.

Chinese Jottiugs. Superstitious öbservances. Lon-

don and China. Telegraph 1880, Nr. 874.

Chinosisoho Aerzte. Die Natur 1880, S. 91.
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Das chinesische Drama. Beil. Wiener Abendpost

1880, Nr. 188 f.

Davis, Rev. J. A. The Chinese Slave Girl; Story

of Woman’s Life in China. 16mo. cloth, p. 305.

Illustrated. Philadelphia 1880.

De infioed der verschillende Europeescbo natio-

naliteiten in China. Tijdschr. Ncderh Indio 1880.

8. 31G. Vergl. Ann. de l’Extreme Orient. 1880.

Die Bronzen Chinas und Japans und die Sammlung
Cernuschi zu Paris. Wissenschaft!. Beil. d. Leip-

ziger Zeitung 1880, Nr. 5.

Die chinesischen FrauenfÜsse. Globus 38, S. 304.

(N.)

Dieffcnbach, Ford. Das chinesische Porzellan.

Seine Geschichte und Herstellung. Die Natur

1880, S. 157, 177, 199 f.

Douglas, Hob. K. Confucianism aud Tooism.

London 1880.
„A masterly summary of the writing* of Confucius

and his elder brother LaoutBze.“ Vergl. Atheuaeum
1880, 1, p. 336.

Edkins, Rev. Joseph. Chinese Bnddhism; a

Volume of Sketches, llistorical, DeBcriptive and
CriticaL London 1880. 470 8.

Bespr. Athenaeum 1880, II, p. 8.

Europäische Wissenschaft in China. Oestcrr.

Monatsschr. f. d. Orient 1880, Nr. 3.

Faber, Rev. E. Introduction to the Science of

Chinese Religion. Hongkong 1880.
Gegen Max Müller.

G&belentz, Georg von der. Zur chinesischen

Philosophie. Wissenschaftl. Beil. d. Leipziger

Zeitung 1880, Nr. 92.

Giles, H. A. (Conaul at Amoy). Freeraasonry

in China. Published by the Jonic Lodgc of Amoy
1880. Mit Abbild.

Gill, Capt. On tbe Chinese Anny. Jonrn. R.

United Service Institution. Vol. XXIV, Nr. CVL

Gray, Mrs. Fourtecn Months in Canton. Lon-
don 1880.

Bespr. Athcnaeum 1880, I, p. 278.

Groot, J. J. de. InBcriptions on Red Paper, Pic-

tures etc., on Chinese Btreetdoors. China Review,

Vol. IX, Nr. 1.

Gutschmid, A. von. Anzoigo von F. v. Riclit-

hofen's „China“. Bd. 1. Zeitschr. d. D. Morgen-
land. Gesellschaft 1880, Bd. 34, S. 188 bis 213.

Himly, K. Einiges über das Si-Yü-Shui-Tao-Ki.

Zeitschr. d. Genellscb. f. Erdkunde, S. 182 bis

194. Berlin 1880.
Chinesische Arbeit zur Hydrographie Ostturkestans.

Houette, A. Chine et Japon. Notes politiqnes,

commerciales etc. Rev. man t. et coloniale 1880,

Nr. 231 f.

Hurst, R. W. Notice« of Eminent Statesmcn of

the Present Dynasty. China Review 1 880, Vol. IX,

Nr. 3.

J&motol, Maurice. L'ftpigrapbie Chinoise au

Tibet. Peking: Typographie du Pe-t’ong. Paris

1880.
Uoberaetzung und Erklärung von vier bei Potala

gefundenen Inschriften, die wichtig für die Geschichte
deü Buddhismus und der ehiuesisch-tibetanischeu Be-
ziehungen.

Jamieson, G. Translations from the Lü-li; or,

General Code of the Chinese Empire. China

Review 1880, Vol. IX, Nr. 3.

J. H. . . in Shanghai. Graf Szechenyi’s Expedi-

tion in China. Oestcrr. Monatsschr. f. d. Orient

1880, Nr. 4.

Joumoys in North-Westcrn China. Proc. R. Geo-

graphical Society. London 1880. S. 314. (N.)

Kamphergowinnung anf Formosa. Oesterreich,

Monatsschr. f. d. Orient 1880, Nr. 7. (N.)

Kingsmill, T. W. The Intercourse of China with

Central and Western Asia in the 2d Century B.

C. Journal North China Brauch R. Asiatic Soc.

1879. N. S. Nr. 14.

Klaproth, J. Une visite ehe* les Chinois de

Kiakhta. Rev. Orientale 1879. S. 223.

La decouverto de la voie commerciale vers le S.

E. de la Chine. Ann. de l’Extr. Orient 1880,

Heft 20.

La grande muraille de la Chine. Ann. de l’Extr.

Orient 1880, Nr. 30.

Loggo, J. A Letter to Professor F. Max Müller.

Chiefly on the Translation into English of the

Chinese terms TI and Shang TI, in reply to a

Lotter to him by „Inquirer“ in the Chinese Re-

corder and Misaionary Journal for May—Jane,

1880. By James Legge, Professor of the Chinese

Language and Literature in the University of

Oxford. 8vo. paper, p. 30.

Logge, J. The Religion» of China. Confucianism

and Tuoism Described and Compared with Chri-

stianity. 8 V°- cloth, p. X and 310. London 1880.

Bespr. Athenaeum 1880, II, p. 7.

Logge, J. The Texts of Confucianism. (The Sacred

Books of China I.) Oxford 1880.
„Theae document» a* trauslated before u< are inter*

esting and in«tructiv« frotn a Chine#« poini of view,

but almoBt uedefls in the field of conipArativc history.

They portake of the Isolation of the peoptu themselves.*

Leasing, Jul. Japan und China im europäischen

Kunst leben. Westermann’s Illustrirte Deutsche

Monatshefte, December 1880.

Malles chinoise». Ann. de l’Extr. Orient 1880,

Nr. 29.
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Martens, F. Der Conflict zwischen Russland und
China. Seine Entstehung, Entwickelung und
Tragweite. Buss. Revue 1880, II, S. 38 Ibis 4 15.

Geschichtlicher Ueberblick ub**r die Beziehungen
der beiden Under, 8. 384 f.

Martens, F. Le conflit entre la Russe et la Chine,

Bes origines, son developpement et sa portee uni-

verselle. Iicv. d. droit international. Tom. XII,

Heft 5 f.

Martin, W. A. P. Hanlin Papers. Essays on the

lutellectual Life of the Chinese. London 1880.
Bespr. China Review 1880

,
IX, p. 2.

Mesny, W. Notes on a Jouroey from Canton to

Kwei-Yang-Fu np the Caoton River. Proc. Geo-

graphical Section British Association Swansea
1880.

Modern Biography in China. The Grand Secre-

tary Li. F. B. China Review, Vol. IX, Nr. 1.

Mohammedanism in China. Edinburgh Review,

Nr. 310, 1880.

Möllendorf, Dr. O. F. von. Ueber die Schreibung

chinesischer geographischer Namen. Zeitschr.

d. Gesellschaft f. Erdkunde 1880, S. 249 bis 263.

Möllendorf, Dr. O. F. von. Uebcr seine Ex-

pedition nach dem Hsian Wutaishan, einem Ge-

birge in Nordchina. Verhandl. d. Gesellschaft f.

Erdkunde, S. 111 bis 112. Berlin 1880.

Möllendorf, Dr. O. F. von. Ueber seine im Herbst

1877 in den nördlich von der Grossen Mauer
gelegenen Tbeil der Provinz Dsbily unternommene
Reise. Verhandl. der Gesellschaft für Erdkunde
1880.

Monumental Archea and other Public Monuments.
Telegraph, p. 870. London und China Tel. 1880.

Morrison, James. Journeys in the Interior of

China. Proc. R. GeogT. Soc., p. 145— 166. lan-
den 1880. M. K.

Heutiger Zustand des Kaiserkanals 145 f. Unfähig-
keit der Chinesen, Entfernungen zu schätzen 155.

Geringe Verbreitung der Fluss- und Bergnamen in

China 150. Cbaug-sha Hauptstadt von Hunan 158.

Ningpo von einem Missionär geschildert. Ausland
1880, Nr. 15.

Noticos of Eminent Statesmen of the Present Dy-
nastv. China Review, Vol. IX, Hoft 2.

Parker, E. H. Canton Sillabarv. China Review,
Vol. VIII, Nr. 6.

Parker, E. H. Characterleee Chinese Word«. China
Review, Vol. IX, Heft 2.

Parker, E. H. Foochow Sillabarv. China Review,
Vol. IX, Heft 2.

Parker , E. H. The Educational Curriculum of

the Chincee. China Review, Vol. IX, lieft 1.

Pflzmaier, A. Die Reise zu dem Berge Fu-Zi.

8vo. p, 82. Wien 1880.

Pflzmaier, A. Seltsamkeiten aus den Zeiten der

Thang. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie

der Wissenschaften. Wien 1880. 8°. 82 S.

Pflzmaier, A. Seltsamkeiten und Unglück au*

den Zeiten der Tang. II. Sitzungsberichte der

kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. Wien 1330.

8°. 76 S.

Piry, A. Theophile. Le Saint Edit, fctude de

Litterature Chinoise. Puhl. Inspectorat General

Shanghai 1880.
Französische IVbersetzung de» Erlasses ßheng-Yü

von 1671, moralisiüschen Inhalt*.

Pjasaetzky, P. J. Reise durch China in den

Jahren 1874 und 1875. (Durch Sibirien, die

Mongolei, das östliche, mittlere und nordwest-

liche China.) Petersburg 1880. 2 Bde. 560 S.

mit 12 lllustr.

Playfair. The Cities und Towns of China. A
Geographical Dictionary. By G. M. U. Playfair,

of Her Majestv's Consular Service in China.

Royal 8vo. p. LXIII and 448. 1880.

BatBChkowski, P. J. Das himmlische Reich und

Beine Einwobnor. St. Petersburg 1880. 8®. 32 S.

Reformation of Missionar}' Enterprise in China.

8vo * Amoy 1879.

Religioue Ceremonies observed when Janks nre

launched. London and China Telegraph 1880,

Nr. 891.

Bocher, C. La Province Chinoise du Yün-Xan.

Two vols. 8vo. p. XVI. 286 aud 292. With

Maps and Plates. Paris 1880.

Beschreibung der Reif«* nach Yün-Xan durch Bupeh

und Szeuchueo. Geschichte von Yün-Xan. Schil-

derungen der Sitten der halhciviiisirten Mantse, Tai.

Miaotsc u. a. Geschieht«* der Fanthay Rebellion und

ihrer Unterdrückung. Am Hebln** Beschreibung der

Pest von Ytui-Nnn. Bespr. von L. Dunoyer de
Begonzag im Bull. 8oc. G^ogr. Pari» 1880. 11, p. 177

—181 und China Review, IX, p. 2.

Boas, J. The Manch uh, or the rcigning Dynasty

of China. London 1880.

SacredSeas, Laken, Rivers etc. London and China

Telegraph 1880. S. 624.

Bcheube, H. Auf dem. blauen Fluss. Aus allen

Welttheilen, Jahrg. 11, Heft 4.

Schi-king. Das kanonische Liederbuch der Chi-

nesen. Aus dem Chinesischen übersetzt und er-

klärt von Victor v. Strauss. Heidelberg 1880.

8°. 528 S.

Se-huen (Provinz Chinas). Die Natur 1880, S. 236.

(NO
8errurior, L. De Lioe-Kioe Archipel. Tijdsehr,

van hetNoderL Aardr. Genootschap. 1880. S. 240.
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Seidebedarfdes chinesischen Hofes. Ausland 1880,

Nr. 18.

SewelL, Robert. Notes on Hiouen-Thaangs Dha-
nakacheka. Journ. R. Asiatic Society, N. S.

Yol. XII, P. I
Slevogt, Max. Der Yang Tsze-Kiang. Mit be-

sonderer Berücksichtigung der Nomenclatur d.

Flusses. Aus allen Weltthcilon, Jabrg. 12, II. 3.

Strange Stories of a Chinese Studio. Translated

and Annotnted by Herbert A. Giles. Two Yols.

London 1880.
Diese 1679 vollendete Mihrchen* uud Fabcl«amm-

lung ist als Liao-Cbai-Chih-J eines der populärsten
Bücher ilor Chinesen und für den Europäer eine der
besten Quellen für Kenntnis* inneren Lebens Chinas.

Stromer, Th. Li-Fong-Pao, chinesischer Gesand-
ter beim Deutschen Reiche. Illustrirte Zeitung

1880, Nr. 1932.

The Aboriginal Tribes of Western China. Proc.

R. Geogr. Soc. London 1H80. S. 702.
Notizen über die Lolos von Smetichuen.

Tho Chinese Province of Schantung. Proc. R.

Geographical Society. London 1880. S. 635. (N.)

Tortur© in China. Tho Aborigines Friend, Nr. 8,

1880.

Translation« from the Lü-li, or General Code of

Laws of the Chinese Empire. By G. Jamieson.

China Review, VoL VIII, Nr. 6.

Tro© Worship. London and China Telegraph 1880,

Nr. 879.

Unterberger, Oberst. An der Weatgrenze Chinas.

Militär-Archiv 1880, Heft 8 f. (Russ.)

Varigny, C. de. Un socialiste chiuois an IX*««

aiecle. Revue d. D. Mondes 1880, I, p. 922—934.

Verschiedenes über chinesisch» Industrie. Oesterr.

Monataschr. f. d. Orient 1880, Nr, 7, 11, 12.

Vierzehn Monate in Canton. B. A. A. Z. 1880,

Nr. 28.

Zu Mrs. Cray s. 0 .

Wattcra, T. A Guide to the Tablets in a Teniple

of Confucins. Shanghai 1880.
Leben»be»cbreibung'*n der Nachfolger desConfucius.

Watters, T. Fa- Haien and his English Trans-
lators. China Review 1880, Vol. VIII, Nr. 6.

Chinesische Auswanderung nach Hawaii. Notiz

in Tijdschr. Nederl. Indio 1890, I, p. 239.

Chinesische Studenten in den Lehranstalten

Amerikas. Oesterr. Monatsschr. für den Orient

1880, Nr. 7. (N.)

Densmore, O. B. The Chinese in California: Dea-

cription of Chinese Life in San Francisco; Their

Habite, Morals and Manners; Illustrated by Voegt-

lin (anon.). 8V °- paper, p. 122. San Francisco.

Die Zahl der Chinesen in Australien. Ausland

1880, Nr. 49. (N.)

Die Chinesen auf den Philippinen. Ausland 1880,

Nr. 7.

(Nach Blumentritt.)

Mobnike, Dr. O. in Bonn. Die Chinesen in Cali-

fornien und in Niederländisch * Indien. Globus,

Bd. 37, Nr. 15, 16, 17, 18.

Ratzel, Dr. Friedr. Die Chinesen in Nordame-
rika seit 1875. Oesterr. Monataschr. f. d. Orient.

1880, Nr. 12.

Schütz, D. von. Die Chinesen in Cuba. Aus ollen

Welttheilen. Jahrg. 11, Heft 11.

14. Japan. — Korea.

Aloock, Sir R. Old and New Japan
;
or, a Decade

of Japanese Progress. Contemporary Review,

Nov. 1880.

Anderson, W. Allistory of Japanese Art, Trans.

Asiatic Society Japan, Vol. VII, P. IV'.

Atkinson, R. W. The Chemical lndusties of

Japan. Trans. Asiatic Society Japan, Vol. VII,

P. IV.

Andslcy-Bowe8. Keramic Art of Japan. Lon-

don 1880.
VII. (SehluM-)Band

,
welcher ein Kapitel über da*

Kioto- u. Öwari - Porcellan u. eine reiche Liste von
Monogrammen giebt. 8 Tafeln.

Bird, Isabella L. Unbeaten Tracks in Japan:

An Account of Travels iu the Intenor, including

Visits to the Aborigiues ofYezo and the Shrines

of Nikko and Ise. London 1880. II Vols.

Ptttwimistiftcke Urtheile über körperliche u. geistige

EigenM: haften der Japaner, besonder» im Hc!ilu»s-

wort. Zahlreiche feine Beobachtungen. Werth voll

die Kapitel über die Aino«, unter welchen die Ver-
fasserin einige Wochen lebte.

Bramsen, William. Japanese Chronological Tab-

les. Tokio 1880.
Vergleichende Tafeln europäischer u. japanischer

Zeitrechnung von 645 A. D. bis 1673.

Brauns, Dr. David. Die Universität zu Tokio.

Die Natur 1880, S. 377.

Brauns, Dr. David. Meine ersten Streifzüge iu

Japan. Mitth. d. Vereins f. Erdkunde zu Halle

a. S. 1880, S. 46 bis 64. M. Karte u. Abb^
Vergl. zwischen Japanern u. Chinesen 6. 49.

Briefe aus Japan. Augsb. Allg. Zeit. 1880, Nr. 186.

Chamberlain. The Claasical Poetry of the Japa-

nese. By Basil Hall jChamberlaiu, Author of

„Yeigo Hcnkaku IchiraiV. Post 8vo. cloth,

p. XII. and 227.
Forming a New Volume of Trftbner’a Oriental

Serie«.
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Chamberlain, B. H. Was&nbiyauwe, tho Japanese

Gulliver. Trans. Asiatio Soc. Japan, Vol. VII,

P. IV.

Chiushingura
;
or, The Legal Leaguo A Japanese

Romance. Transl, by Frederick V. Dickins. New
Edition. London 18d0.

Dening, Rev. Waltor. Preachingto the Japanese.
Ghureh Missionary Intelligences, März 1880.

Die japanische Staatsschuld. Ausland 1880, Nr. 8.

Dupuy do Dome, Enrique. Estndio Bohre la

geogräfia del Japon. Bol. Soo. Googr. Madrid
1880. S. 258 bis 277, 301 bis 333.

Ein japanischer Roman. Beil. Wiener Abendpost
1880, Nr. 165.

Eine Umschau in Japan. N. Evangel, Kirchen-
zeitung, Jahrg. 22, Nr. 26.

Evington, Rev. H. Education as a Missionary
Agency in Japan. Church MiBsionary Intelii-

gencer, März 1880.

Griffls, W. E. Japanese Fairy World. Stories

frorn tho Wondor-Lore of Japan; Illustrated by
Ozawa, of Tokio. 16mo. clotb, p. VIII. und
304. Schenectady (New York) 1880.

Haupt, J. Die Japanischo Auction in Amsterdam.
Beil. Wiener Abendpost 1880, Nr. 10.

Heine, W. Japan. Beiträge zur Kentniss des
Landes nnd seiner Bewohnor in Wort und Bild.

Abtheilung I. Geschichtliches. 10 Photos und
Text. Dresden 1880.

Honette, Alfred. Besteigung des Fusi-Yama.
Globus, Bd. 37, Nr. 18, 19.

Deutsch v. P. Hilgendorf.

Hygiene et Salubrite publique au Japon. Ann.
de l'Extr. Orient 1880, Nr. 26.

James, J. M. Foreign Travel ofModern Japanese
Adventurers. Trans. Asiatic Society Japan,
VoL VII, p. m.

Internal Comraunication in Japan. Proc. R. Geogr.
Soc. London 1880. S. 189.

Kantakusen-Sporanski. Die Volksaufklärung in
Japan. St. Petersbnrg 1879. 8«. 48 S. (Ruas.)

Klöden, Prof. Dr.G. A. von. Die Liu-Kiuinseln.
Pefcerra. Geographische Mittheilungen, Bd. 26,
S*447 bis 451.

Kraus, üls A. Ethnographie Muaicale. La Mu-
sique au Japon. Avec 85 figures represeutant
les instrumenta Japonais du Musce Krans ä Flo-
rence. Secondo edition. 8vo. p. 88. Florenoe
1879.

Künstliche Fischzucht in Japan. Oesterr. Mo-
natsachr. f. d. Orient 1880, Nr. 12. (N.)

La Situation aux lies Liou-Kiou. Ann. de l'Extr.

Orient 1880, Heft 20.

Les iles d'Ooshima. Ann. de l’Extr. Orient 1830,

Nr. 23.

Los nouveaux codcs Japonais. Ann. de l’Extr.

Orient 1880, Nr. 30.

L’Industric au Japon. Ann. de l’Extr. Orient

1880, Nr. 30.

ManuBcrits sanscrits au Japon. Ann. de l’Extr.

Orient 1880, Nr. 24.

Mc. Clatchio, T. R. H. The Feudal MansioDs

ofYedo. Trans. Asiatic Society ofJapan, Vol. VII,

P. III.

Morse, Edwards. Dolmens au Japon. Populär

Science Monthly 1880.

Mr. George King's Journey in Western China.

Proc. R. Geogr. Soc. London 1880. P. 188.

Müller, Professor P. Max. Sanskrit Texta Dis-

coverod in Japan. Journ. R. Asiatic Society,

Vol. XII, P. 2.

Naumann, Dr. E. Ueber die wirthschaftlichen

Verhältnisse Japans nnd die geologische Auf-

nahme des Landes. Verban dl. d. Ges. f. Erdkunde.

Berlin 1880. S. 33 bis 44.

Nipon Institute. Ann. do l’Extr. Orient 1880,

Nr. 21. S. 285.

P&nt, K. Ueberjapanisches Berg- u. Hüttenwesen.

Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient 1880, Nr. 2.

Pflzmaior, A. Die Reise zu dem Berge Fu-Zi.

Sitzungsberichte d. Akademie d. Wissenschaften-

Wien 1880. 8®. 82 S.

Pfoundos. The Maritime Development of Japan.

Nautical Magazine, Februar 1880.

Pfoundos, C. M. R. S. L. Tho Japanese People,

their Origin, and the Race as it now Ex ist«.

Journ. Anthropological Institute. London 1880.

VoL X, Nr. 2.

Reccnt Travels in Japan. Qaarterly Review.

Nr. CCC, 1880.

Rcod, Sir Edward J. Japan its Ilistory, Tradi-

tions and Religions; with the Narrative of a

Visit in 1879. London 1880. II Vols.

Der bekannte Kchiffabauer verweilte einige Monate
bei der kai». Regierung in Japan nnd gieht im 2. Rande
•eine Reii<eeindriicke, welche durch Urtheile sich aus-

zeichnen, die auf gute Erkundigungen begründet sind.

Rosny, Leon do. La litterature des Japonais.

Conference faito ä l’ecole spociale dos Langues

orientales. Revue de Linguistique Tom Xlll.

Rosny, Leon de. Place du Japon dans la Classifi-

cation enthnographiquo de l’Asio. Rev. Orientale

et Americaine 1878. S. 296.
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Satow, E. Ancieni Japanese Rituals. Part. Trans.

Asiatic Soc. Japan, Vol. VII, P. IV.

Schlesinger, Gg. Die Insel Yezo und die Ainos.

D. Rundschau, Sept. 1880.

Schlesinger, Gg. Schilderung der Insel Jesso und
ihrer Bewohner, der Ainos. Verh. d. Gesell'

schaft für Erdkunde. Berlin 1880. S. 236.

Siebold, H. v. Notes on Japanese Archaeology

with eBpecial roference to the Stone Age. With

12 photogr. plates. Yokohama 1879. Fol. 111,

21 p.

Stout ,
Rev. H. Inscriptions in Shimabara and

Amaknaa. Trans. Asiatic Soc. Japan, Vol VII,

P. III.

Summers, Rev. J. Notes on Oaka. Trans. Asiatic

Soc. Japan, Vol VII, P. IV.

The Coast of Russiau Manckuria. Proc. R. Geogr.

Soc. London 1880. S. 701.
Xotizeu über die Gilyaken.

Tokio Daigaku. The Colendar of the Departe-

ment of Law, Science and Liternture 25, 39,

40 (1879— 1880). Tokio.

Verschiedenes über Industrien Japans. Oesterr.

MonatsBchr. f. d. Orient 1880, Nr. 2, 6, 7, 8, 9,

12 .

Warsberg, A. Frhr. von. Zur neueren Ge-

schichte Japans. Beil. Wiener Abendpost 1880,

Nr. 175.

Wolley, M. Visit to the Island of Tsu-shima and
Korea. Proc. R. Geographical Soc. London 1880.

S. 313. (N.)

Uuber frühere Beziehungen zwischen Tsushima u

Korea.

Zichy, Graf. Ueber die Kunst der Japanesen.

Lit Berichte aus Ungarn IV, 1.

Die Japanischen Vertragshäfen in Korea. Peterm.

Geographische Mittheilungen, Bd. 26, S. 366
bis 370.

Korea, Land und Leute. Gaea, Jahrg. 16, Heft 7.

Korea. Proc. R. Geographical Soc. London 1880.

S. 700.
Notizen über Dschinsen.

Landsdoll, Rev. Henry. Through Siberio, via the

Amur and the Ussur. Proc. Geographical Soc.

British Association. Swansea 1880.
Notizen über Giliaken und Golden.

Mao Intyre, J. Notes on the Corean Language.
China Review, VoL IX, Nr. 1.

Mittheilungen über Korea. Ausland 1880, Nr. 26,

27, 28.

Oppert, Ernst. A Forbiddcn Land; Voyages to

Korea. London 1880.
Neben einer Schilderung von drei vergeblichen

Handelsreisen nach Korea bietet das Buch eine reiche

Zusammenstellung älterer Nachrichten über Korea,
ln. d. t'ebersetziwg:

Oppert, Ernst. Ein verschlossenes Land. Reisen

nach Korea. 8vo. p. XX. und 316. Leipzig

1880.

Opport, Ernst. Ein verschlossenes Land. Reisen

nach Korea. Globus, Bd. 38, Nr. 2.

Paulitschke, Ph* Korea. Beil. Wiener Abend-

post 1880, Nr. 144.

Ross, J. History of Corea, ancient and modern.

London 1879. 8*.

IV. Afrika.

1. Afrika im Allgemeinen.

Death of Captain Carter and Mr. Cadenhead of

the Belgian International Expedition. Proc. R.

Geographical Society. London 1880, S. 626.

Der Islam in Afrika. Ev. Missionsmagazin 1880,

S. 2.

Deutsche Afrika-Reisende. Ueber Land und Meer.

Jahrg. 22, Nr. 44.

Die Afrika-Forschung der französ. Missionen. Aus-

land 1880, Nr. 8. (N.)

Archiv fUr Anthropologie. IUL XIII. Supplrmeut.

Ein Ursprung des Namens Afrika. Athenaeum
1880, II, S. 14.

Erzn&n, Adolf. Die Völkerverhältnisse Afrikas.

Globus, Band 38, Nr. 10.

Nach Lepsius.

Hübbe - Schleiden
,
Dr. Die Culturfilhigkeit der

Neger. Mitth. der Geogr. Ges. Hamburg für

1878 bis 1879, H. 1.

.Gelingt es uns nicht, die Cultur Afrikas für uns
rentabel zu machen, so wrird Afrika nie civil iairt

werden."

Italian Explorers in Afrika. Proc. R. Geogr. Soc.

London 1880, S. 317. (X.)

13
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Lepsius. Schreiben über §ein „Die Völker nnd
Sprachen Afrikas“ mit Bemerkungen von Rud.

Virchow. Verb. Berliner Ge«, f. Anthr. 1880,

S. 179 bi« 182.

Lepsius, B. Kubische Grammatik. Mit einer

Einleitung über die Völker und Sprachen Afri-

ka«. Berlin 1880 (X, CXXVI, 506 S. Lex. «•).

Völkerkundlich wichtig die Aeu»«erung<>n des Yer*

fannen» über Mischungen und Umwandlungen von
Sprachen, Ausdehnung der Bantu-Sprachen nach Nor*
den zu, Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen
Bantu- und Hamit iachen Sprachen.

Moiater
,
W. Africa Paat and Present: Concise

Account of the Country, it« Ilistorv, Geography,

Exploration«, Climate«, Production«, Resources,

Population«, Tribes, Männer«, Custom«, Langua-

ges, Colonization and Christian Mission«, by an

Old Resident. 12”>°. cloth, pp. VI and 387.

Map and Illastration«. New-York.
Eine Art Reisehandbuch nach eigener Anschauung.

Vergl. Athenaeum 1880, I, $19.

Pigafetta, A. V. I popoli del Africa. Giro del

Mondo, Sept. 1880.

Prähistorisch© Bewohner Afrikas. Die Katar

1880, S. 412. (N.)

Quatrefages et Hamy. Crania ethnica. Pari« 1880,

9. Lfrg. West- und Südafrika, Madagaskar.
Ein Capital über Buschmänner und Hottentotten,

in welchem die Hottentotten als Miachlinge von Busch-
männern und Negern betrachtet werden.

Quoatoe« Africanas proposta aprestentada em Ses-

«ao do 12. de Febereiro 1880. (Soc. de Geogra-

fia de Lisboa.) Lisboa 1880.

Becent Items ofNews regarding African Explorers*

Proc. H. Geographical Soc. London 1880, S. 764.

Rom and die evangelische Mission in Afrika. N.

Evangel. Kirchenzeitang 1880, Nr. 4.

Rundschau über Afrika. Ev. Missionsmagazin

1880, S. 1, 49, 97 u. fT.

Tagliabue, E. L'agricoltura in Africa. Esplo-

ratore Febr. 1880.

The African Exploration Fand. Proc. R. Geo-

graphical Soc. London 1880, S. 761. (N.)

Ueber die Ethnologie Afrikas. Ausland 1880,

Nr. 10.

2. Nordaflrika.

Akhmar, H. La Cirenaica. L’Esploratore Ang.
1880.

Audjila u. Djalo. Ausland 1880, Nr. 18.

Aua dem marokkanischen Atlas. Ausland 1880,

Nr. 24.

Zu Lenz.

Birgham, F. Die Oase Kufara. Aasland 1880,

Nr. 4.

Bourde, P. A travers l’AJgerie. Souvenirs de

l'excursion parlementaire. (Septembre—Octotre

1879.

) Paris, 1880. 18°. VII, 393 pp.

Brunialti, A. I/Italia a Tnnisi. Nuova Antologia,

15. Sept. 1880.

Camporio, Capt. Gita nella Tripolit&na. Esplo*

ratore 1880.
Itinenvr der Karawanenatraase Bengasi*Wadai.

Choisy, A. Chemin de fer Transsaharien. Mission

de M. Choisy. Rapport provisoire sur lea travaux

de la mission. Paris 1880. Autographirt.

Colvile's Ritt durch das nordwestliche Marokko.

Globus, Bd. 38, Nr. 10, 11.

Conring, A. von. Maroco. Das Land und die I.cnte.

Geographische und ethnograph. Verhältnisse. 8™.

pp. VIII and 336. M. K. Berlin 1880.

Coup d'oeil sur l'histoiro de la colonisation en

Algcrie. Journ. Soc. de Statistique. Paria 1880.

Nr. 3.

Die Beni-Mzab. Ausland 1880, Nr. 16.

Nach Boleillet’s Schilderungen.

Di© Duars oder Lager der Marokkaner. Die Na-

tur 1880, S. 182.

Die Rohlfs’sche Expedition und die englischen

Missionen an den afrikanischen Acqnatorialseen.

N. Evangel. Kirchenzeitang, 1879, Nr. 52.

Expedition von Flattern u. Choisy in der Sahara.

Verb. Ges. f. Erdkunde. Berlin 1880, S. 231,

232.

Fischer, Prof. Dr. Th. Palmencultur undBrun-

nonbohrungen der Franzosen in der Algerischen

Sahara. Globus, Bd. 38, Nr. 21.

Fischer, Theobald. Fünfzig Jahre französischer

Herrschaft in Algerien. Preuss. Jahrbücher,

Bd. 45, H. 6.

Fosaati - Reyneri, Q. Gli Assoua: Reminiscenie

d’Algeria. Nuova Antologia, 1. Febr. 1880.

Frossard, Joh. von. k. k. Rittmeister. Die CuI-

turinisaion Frankreichs in Algerien. Ausland

1880, Nr. 12, 13.

H commercio dclla Sahara occidentale. Esploratore,

Febr. 1880.

Jimones de la Espada, Marcos. Espaiia en

Berberia. Boll. Soc. Geogr. Madrid 1880. 293

bi« 341. M. K.
Documenta des 15. Jahrhundert«.

Junker, Dr. Wilh. Reise durch die libysch«

Wüste nach den Natronseen. Peterm. Googra*

phische Mittheilungen, Bd. 26, 179.
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Kabiles dcl Riff. Bol. Soc. Geogr. Madrid 1880,

S. 180.

La colonizzazione dell* Algeria. Giorn. delleColo-

nie, Mai 1880.

Latruffe, C. Le» montsAonres. Notice historique

et geographique. Bull. Soc. Geogr. Paris 1880,

II, 245—281.
Geschichte und Schilderung der Bergntamme von

Aurea 247 bis 260.

Lens, Dr. im nordwestlichen Afrika. Oesterr.

Monatsschr. f. d. Orient 1880, Nr. 7. (N.)

Lenz
, Dr. Nachrichten über seine Reise nach

Tiinbuctn. Verh. d. Gesellschaft f. Erdkunde.
Berlin 1880, S. 66, 143, 184, 230, 351, 411,
449.

Lenz’, Dr. O., Reise von Tarudant nach Iler u.

Fnm- el Ilossan. Globus, ßd. 38, Nr. 7.

Lenz', Dr. O., Uebersteignng des Atlas. Globus,

Bd. 38, Nr. 6.

Masqueray, Emile. Note concernant les Aoulad-

Daoud du Mont Aonres (Aouras). Alger 1879.
Geschichte dieaer Bergstämme.

Marooco and the Moors. Blackwoods Magazine,
Mai 1880.

Nachtigal, Dr. G. Ethnologische Stellung der

Tubu und Kanuri. Verh. d. Gesellschalt f. Erd-

kunde. Berlin 1880, 424 bis 435.
Bia Kanuri sowie ihre Sprache haben ihren Aus-

gangspunkt im nördlichen Afrika, u. zwar bei den
Teda; das Volk gehört zwar jetzt durch Vermischung
und Anpassung zu den Negern

,
aber die Spruche

lässt den ursprünglichen Gegensatz zu diescu noch
wohl erkennen und man darf also nicht scblievsen

:

„Die Tubu sind Neger, weil sie sich sprachlich als

nahe Verwaudte der Kanuri erweisen/ Allgemeine
Bemerkung über den Unwerth der Sprachen als

Bacemnerkmal 429, und über die afrikanischen
Bpruchzonen 431.

NavailleB, Comte de. La Conquete de Tombouc-
tou. Lettre au Marechal Soult (1834). Bull.

Soc. G6ogr. Paris 1880, S. 83.

Neue Mittheilungen über Marokko. Ausland 1880,

Nr. 11.

Zu Conring.

Pariaot, A. V. La region entre Ouargla et El

Golea. (Fin.) Bull. Soc. Geogr. Paris 1880,

p. 128—171.
8. B. d. . J.

Heues, F. DeJubae regis bistoria romana aPlu-
tarcbo express». Gymn.- Programm, Wetzlar 27 S.

4°.

Ricoux, Rone. La demographie figuree de l’Alge«

rie. Etüde atatistique des populations europeen-

nes qui habitcut l'Algärie, avec 12 tableaux gra-

phiques traduisaut lea principales condusiona.

Pr4facc deM. le Professeur Bertilion. Paris 1880.
8fr

Bespr. von Bertilion u. L&gneau in Bull. 8oc. d’Au-
thropologie, Paria 454—*58.

Hohlfa, Gerhard. Bericht über die Expedition

nach Kufra. Verh. d. Gesellschaft f. Erdkunde
Berlin 1880. S. 70 bis 75.

Hohlfa, G. Beiträge zur Geschichte der Medicin

und zur mediciniscben Geographie Marokkos.

Deutsches Archiv f. Geschichte d. Medicin, Bd. 3,

Heft 1.

Rohlfß, G. La Tripolitania, oolonia italiana.

Esploratore, Jan. 1880.

Hohlfa, G. Die Sauya el - Istat in Kufra. lllu-

strirte Zeitung 1880, Nr. 1918.

Rohlffe*, G., Expedition in den Jahren 1878 und
1879. Von P. B. A. A. Z. 1880, Nr. 101.

Hohlfa, G. Die Oase Djofra. M. K. Zeitschr. d.

Gesellschaft f. Erdkunde. Berlin 1880, 137 bis 151.
5000 bis 6000 Einwohner, meist Araber, Berber

und Fessaner.

Rohlfn, G. Lettre» ü M. H. Duveyrier. — Lettre

de M. E. Behm h M. H. Duveyrier. Bull. Soc.

Geogr. Paris 1880, S. 172.

Ueber Bohlfs' Expedition.

Hohlfa' Reise nach Kufra. Nach dem officiellen

Bericht des Reisenden. Globus, Bd. 37, Nr. 8, 9.

Hohlfa, Gerhard. Syrten - Oasen. Abu Naim,
Audijula, Djalo und Schckerre. Westermann’a

lllurir. Deutsche Monatshefte, September 1880.

Hohlfa und Streckcr’sche Expedition. Mitthei-

lungen Ober dieselbe. Verhandl. Gesellschaft f.

Erdkunde. Berlin 1880, S. 31, 232, 352, 411.

Hohlfa,Gerhard. Zur libyschen Wüste. Peterin.

Geographische Mittheilungen, Bd. 26, 445 bis

447, M. K.
Voraussichtliche Vernegerung der Bevölkerung 447.

Schütz, D. von. Aus Marokko. Aus allen Welt-
theilen, Jahrg. 11, H. 7.

Schröder, M. Tetuan. Aus allen Welttheilen,

Jahrg. 11, II. 10.

Soleillet'a Sahara-Expedition. Verh. Ges. f. Erd-

kunde, Berlin 1880, S. 231.

Solymoa, B. Deaert Life. Recollectiuns of an

Expedition in the Soudan. London 1880. 8°.

384 pp.

Tagebuch dea verstorbenen Dr. Erwin von Bary,

geführt auf seiner Reise von Tripolis nach Air

u. Ghät. Ztachr. d. Gesellschaft f. Erdkunde.

Berlin 1880, 54 bis 80, 227 bis 240, 315 bis 420.

Im Anhang Vokabular der Tikar* Sprache.

Tandacher. Aus allen Welttheilen, Jahrgang 11,

Heft 8.
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Wcissgorbor, Dr. Sur des observations anthro-

pologiques faitcs dans un voyage aa Sahara.

Bull. Soc. d’Antbropologie. Paris 1880, *486 bis

490.
Negerähnliche Bevölkerungen von Ued Bir.

3. Aegypten.

BerghofF, C. Skizzen ans Aegypten. Der Be-

duine. Aus allen Welttbeilen, Jahrg. 11, H. 11.

Bruchstiicko der oberägyptischen Uebersctzuug
des alten Testamentes, lleransgegeben von Adf.

Erman. Nachrichten von der königl. Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Göttingen. Göt-

tingen 1880. 8°. 40 S.

Chabas, F. J. Lc-a Libations chez los Anciens

Kgyptiens, notice sur une tahle ä libations de la

Collection de M. E. Guimet.
Des libations. — Den tables A libations. — De«

tables de M. E. Guimet. — La table de Damanhour.
Troia planehes : Le svates A libations. — ÜessusHe

la table de M.E. Gnirnet. — Pourtour de la table de
M. Guimet, per M. F. J. Chahas. — Congres Pm-
vincial des Orientalistes Fran<;aui {Egyptologie). 8t.

Ktienne 1380.

Charmes, Gbr. Cinq mois an Caire et dans la

Basse •Egjpta. Paria 1880. 18°. II, 372 p.
Geistvolle Betrachtungen über den Verfall der ara-

bischen Mache, Analyse des arabischen Charakters,
Kritik der englischen Bklavenpolitik im Sudan.

Das Christenthum in Aegypten. Historisch- Poli-

tische Blätter, Bd. 86, II. 2.

Dicey, Edward. Our Egyptian Protectorate.

Nineteentb Century, Vol. VII, p. 333—353.

Dillmann, A. Zur Geschichte des axumitischcn

Reichs iin 4. bis 6. Jahrhundert. Abhandlungen
d. königl. Akademie d. Wissenschaften. Berlin

1880. 4®. 51 8.

Ebers, Georg. Nene Ergebnisse der ägvptolo-

gischen Stadien auf dem Gebiete der hierogly-

phiseben Volksschrift. D. Rundschau, Mai 1880.

Erman, Dr. Adolph. La Poesie £gyptienne et

l'Hymne au Char du Roi. Congres Provinciale

des Orientalisies Franyais (Egyptologie). St.

Etienne 1880.

Lauth, F. J. Aua Aegyptens Vorzeit. 2. Hft.

Die geschichtlichen Zeiträume. Berlin 1880. 8°.

101, 188 8.

Lauth, F. J. Aus Aegyptens Vorzeit 3. Hft.

Das mittlere Reich: Dynastie XII bis XVIII.
Berlin 1880. 8®. 8. 189—280.

Lauth, F. J. Aus Aegyptens Vorzeit 4. und
5. Heft. Berlin 1880. 8°. VII u. S. 281—520.

Lauth, F. J. Die Phoenixperiode. Abhandlungen
der königl. bayerischen Akademie der Wissen-
schaften. München 1880. 4°. 88 S.

Lieblein, J. Les anciens Egyptiens connaissaient-

ils le raouvement de la TerreV Congres Provin-

ciale des Orientalistes Franyais (Egyptologie).

St Etienne 1880.

Lieblein, J. Notice sur les monnments egyptiens

trouves en Sardaigne. (Sacrskilt aftrykt, of

Christiania Vidcnsk. Selsk. Forh. 1879.) Chri-

stiania 1879. 8*. 58 p. Mit 43 Fig. und 1 Tat

Mittheilungen über hieroglyphische Schriften von

Schiaparulli, Xavillc u. Maapero. Atti del IV.

Congreso degli Orientalisti. Firenze 1880. YoLI.

Mook, Fr. Aegyptens vormctallische Zeit 4to.

S. 43 und 14 Tafelu. Würzburg 1880.

Paulitschke, Philipp. Die mohammedanische
Hochschule in der Azhar-Moschee zu Kairo. Beil.

Wiener Abendpost, 1880, No. 212.

Prisso d’Avonnoa. Histoire de l’Art Egyptien
d’aprcs les Monnments depuis les Temps les plus

recules jusqu'ä la Domination Romaine. Text

par P. M. de la Fave. 4to. p. 44. Atlas von 160

Tafeln. 2 vols. folio. Paris 1879.

Rogers, E. T. Kducation in Egypt. Art Journal,

Nov. 1880. Illustr.

Rogers, E. T. The Suez Canal. Art Journal,

Oct. 1880. Illustr.

RogerB, E. T. The Mosques of Cairo. Art Journ.

Jan., März 1880. Illustr.

Schweinfurth, Dr. G. in Cairo. Briefe ans Aegyp-
ten. Oesterr. Monatsschr. f.d. Orient 1880, Nr. 3.

Soldi, Emil. Sur les migrations en Egypte. Bull.

Soc. d’Anthropologie de Paris. 1880, 19—31.

Mit Anmerkung'«!] von Cl^mence Roger und
Pitftrement. Asiatischer Ursprung der Bpracheu
und Cultur Aegypten».

Stuart, V. NileGluaniugs concerning the Ethno-

logy, History , and Art of ancient Egypt, as

revealed by Egyptian Paintings and Bas-Reliefs,

with Descriptions of Nubia and its great Rock

Temples to the second Cataract With 58 co-

loured and Outline Plates frora Sketches and

Impressions taken from the Monuments. Lon-

don 1880. 8«. 450 S.

Textor de Ravisi, Baron. Etudes sur les Chars

de guerre egyptiens. — Le cheval. — Le char de

guerre. — Description du char de guerre. —
Armement du char de guerre. — Nomenclature

des parties du char. — Legendes des planehes.

Deux planehes de bas-reliefs egyptiens relatifs k

des chars. Congres Provinciul des Orientalistes

Franyais (Egyptologie). St. Etienne 1880.

Toxtor do Ravisi, Baron. L’Ame et le Corps

d’apres la Thöogonie egyptionne. — Con-

siderations generales. — L'Ame de THorarae. —
L'Ame de Dien et Paine des Dieux. — L Ame de
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l’Animal. — Les Corps. Superstition« ugyption-

nes et orientales perpetnues on Occident. Con-

gres Provinciale des Orientalist«« Fraugais (Egyp-

tologie). St Etieune 1880.

Textor de Raviai, Le Baron. Recherches et

Conjectnn*8 sar la poösio pharaonique. —
Expose. — Littcrature egyptienne. — Versifica-

tion.— Recherches des rbytbmes. — Interrogeons

le Sphinx egyptien. Planche: Stele de Thout-

mes III et bas-reliefs egyptiens relatifB aux harpes.

Congres Provincial des Orient allstes Frau^ais

(Egyptologie). St. Etienne 1880.

Warner, C. D. My Winter on the Nile. New
Edition, Revised. 12®o. cloth, p. XVI. und 496.

Illnstrated. Boston.

Wiedemann, Dr. A. Une Stele du Musee Egyptien

de Florence et l’Immortalite de l’Ame chez les

anciens Egypticns. Congres Provincial des Orien-

talistes Franyais (Egyptologie). St. Etienne

1880.

Wiedemann, Dr. A. Geschichte Aegyptens von

Psammctich I. bis auf Alexander den Grossen

nebst einer eingehenden Kritik der Quellen zur

Aegyptischen Geschichte. Hvo, p, VIII. und 312.

Leipzig 1880.

Wüetenfeld, F. Die Geographie und Verwaltung

von Aegypten. Nach dem Arabischen des Abul-

Abbas Ahmed ben Ali el-Cnlcashandi. In zwei

Abschnitten. Göttingen 1870. 225 S. gr. 4®.

Im 2. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts verfasst.

Reich an geschichtlichen, und geographischen, weni-
ger an ethnographischen Einzelheiten.

4. Sudan.

Aua dem ägyptischen Sudan. Mitth. Geogr. Gea.

Wien. N. F., Bd. 13, Hft. 3.

Beltramo, G. Le rivo del Fiume Bianco da Khar-

tum agli Scilluk. R. Ist. Vcncto, T. VI, S. V,

D. 9.

Ueber die Zeichensprache der Araber. Die Bwg-
gara-Selem. Die Araber von Abu-Zet.

Boltrame, G. Da Sennaar a ßenisciangol. Cosmos,

Vol. V, Nr. 11.

Dos Dr. PotagoB’ Reisen ira Gebiete deB Nil und
Uelle. Globus, Bd. 38, Nr. 9, 10.

Die Reise des Herrn Bnchta zu den Bari. Yerh.

d. Berl. Ges. f. Anthropologie 1880, S. 28.

Die sudanesische Weinrebe. Oesterr. Monatsschr.

f. d. Orient 1880, Nr. 12. (N.)

Die sudanesischen Panzerreiter im zoologischen

Garten zu Dresden. Illustrirte Zeitung, Bd. 75,

Nr. 1942.

Emiliani Bey. La presa del vero Harrum. Esplo-

ratore, Juli 1880.

Emiliani-Bey, F. II tiranno di Gebel-Si. Esplo-

ratore, Marzo 1880.

Fracoaroli, A. Gita commercialo nel Cordofau o

Darfur. Esploratore, Mai 1880.

Gessi, B. La guerra contro i negrieri del Bahr-

el- G basal. Esploratore, Febr. 1880.

Gessi, B. Presa e fucilazione di Suleiman. Esplo-

ratore, Febr. 1880.

Gessi, B. Organizzazione del Bahr-el-Ghazal dopo

la Guerra. Prodotti delle provincie del Fiume
delle Gazelle. Esploratore, Mai 1880.

Hansal, M. L. in Chartum. Aus Afrika. Oesterr.

Monatsschr. f. d. Orient 1880, Nr. 1, 4.

Hartmann, B. Bemerkungen über die Bari.

Verb. d. Berl. Ges. f. Anthropologie 1880, S. 30.

Letourneau, Ch. Sur los Nubiens du Jardin

d'Acclimatation. Bull. Soc. Anthr. Paris 1880.

S. 655 bis 660.

Mason-Bey, Oberst A. Dar For. Petewn. Geo-

graphische Mittheilungen, Bd. 26, S. 377 bis

381. M. K.
Ackerbau und Industrio von Dar For 380. Binder-

racen von Dar For 380.

Matteucci's Project einer Reise von Darfur nach

Wadai. Vorh. Ges. f. Erdkunde. Berlin 1880.

S. 413.

Mcssodaglia, G. Via commcrciali nel Darfur.

Esploratore, Febr. 1880.

Messedaglia, G. Gli Europci nel Sudan. Esplo-

ratore, April 1880.

Nachrichten vom oberen Nil. 1) Dr. Junker1

«

neue Reise. 2) Beseitigung der Grasbarren im
Bar el Dschebcl durch Ernst Marno. 3) Dr. Emin
Bey’« Reise noch der Westseite des Albertsees.

Peterm. Geographische Mittheiluugen, Bd. 26,

S. 261 bis 268.
Gordon’s und Gessi's Antisklavenhandel-Pölltik 261.

Piaggia, C. Note sul commercio del Sudan orien-

tale. Esploratore, Marzo 1880.

Quintin. Ueber die anthropologischen Verhält-

nisse des Sudan. Globus, Bd. 38, Nr. 25.

Beinisch, Leo. Die Nuba-Sprache. 1. Thl. Gram-

matik u. Texte. 2. Thl. Xubisch- deutsches und

Doutsch-nubisches Wörterbuch. Wien 1879 (VII,

308, 240 S. 8®).

A. u. d. T. Beinisch, Sprachen von Nordost-Afrika,

Bd. 2, 3.

Beinisch, L. Zur Sklavenfrage im ägyptischen

Sudan. Oesterr. Monatsschr. f. d. Oriout 1880,

Nr. 12.
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Bivoyre, Denis de. Mur Kouge et Abyssinie. Paris

1880.

Bchweinfurth , Dr. G. GH Karopei nel Sudan e

la schiavitü. L’ Esploratore, Juli 1880.

Schweinfurth, Dr. G. Geasi Pascha über den

Sklavenhandel« Oesterr. MonaUschr. f. d. Orient

1880, Nr. 12.

Bchweinfurth, Dr. G. Sklavenhandel im ägyp-
tischen Sudan 1880. Oesterr. Monatsschrift f. d.

Orient 1880, Nr. 11.

Solymos, B. (B. E. Falkonberg) Recollections of

an Expedition to the Soudan. London 1880.

Vgl. Athenaeum 1880, I, 465.

Wiederaufleben des Sklavenhandels in Aegypten,

Briefe von G. Schweinfurth aus Cairo, ü. Roth

aus Assiout und Gessi Pascha aus Mescbera el

Rek. Oesterr. Monatsschr. f. d. Orieut 1880, Nr. 6.

6. Ost- Afrika.

Amezaga, C. de. Assab. Boll. Soc. Geogr. Ita-

liana 1880. S. 623 bis 678.
Äl. K. u. Abb.

An Egyptian Exploring Expedition in Somali-Land.

Proc. R. Geographic&l Soc. London 1880. S. 630.
Bericht über den Stamm der Gadiburai-Somalis bei

Zeyla.

Baron Carl Blaus von der Decken’s Reisen in

06t-Afrika. Beil. Leipziger Zeitung 1880, Nr. 23.

Bianchi, G. Esplorazione commerciale fra i

Galla. Esploratore, Marzo 1880.

Bianohi, G. Viaggio in Africa. L*Esploratore,

Sept. 1880.

Casati, G. Da Suakim & Berber. L’Esploratore,

Aug. 1880.

Die Medscbertin -Somali nach G. RevoiL Globus,

Bd. 38, Nr. 8, 18.

Die Sitte des Frühschoppens bei den Swaheli. Die

Natur 1880, S. 14. (N.)

Fischer, G. A. Das Wapokomo-Land und seine

Bewohner. Mitth. der Geograph. Gesellsch.

Hamburg für 1878 u. 1879, Hft. 1.

Italien Explorers in Central - Africa. Proc. R.

Geographical Soc. London 1880. S. 691. (N.)

La Spedizione italiana in Africa. Bollettino Soc.

Geogr. Italiana 1880. 8. 54.
Briefe Giulietti» d. llarar u. Antonelli’s d.

Tul-Harrl. Somali-Typen von Martini. — 8. 1 IS.

Ormunenti Galla e Danakil (m. Abb.). Briete Auti-
noris d. Let Mareflä, Mateucci'» d. Cairo. —
S. 260 bin 200. C. Piaggia, Famaca nel Ftutogl. —
8. 296. Briefe von Antinori u. Martini d. Let
Marefla u. Ankober. — 8. 401. Briefe von Antinori

d. Let Marefiä, von Mateucci d. Chartnm uni El

Obe'id. — 8. 449. Briefe von Antinori n. A ato-

nalH d. Iiet Mareflä. von Mateucci (allg. Schilde-

rung Darfun) u. Massariad. Faacher. — 8.544.

Von Mateucci d. Kap-Kabia (Darfur). — 699. Von
Mateucci und Massari d. Abu Kerem. — 704.

Von Piaggia d. Cocoggi, vou Mateucci u. Mai*
sari d. Gneri, Dar Tanta u. a.

L’itinorario di Mateucci e Bianchi attraveno

TAbisBiniA. Boll. Soc. Geogr. Italiana 1*80.

S. 390 bis 395.

Martini, 8. Terzo Viaggio allo Scioa. Cosmos,

YoL VI, F. 2.

Matteucci, P. In Abissinia. Viaggio. Milano

1880. 8«. 316 p. Mit 3 Karten.

Mittheilungen über Ceccbi’s n. Chrarini’s Expe-

dition in Ost- Afrika. Verh. Ges. f. Erdkunde.

Berlin 1880. S. 185, 233.

Mittheilungen über die deutsche Station der

Afrikanischen Gesellschaft in Ost-Afrika. Verh.

d. Gesellschaft f. Erdkunde. Berlin 1880. S. 142,

184, 353, 411.

M. Revoils Second Expedition to Soraali-Und.

Proc. R. Geographical Soc. London 1880. 8.695

(N.)

Mcssodaglia, G. La Baia d’Assab. Esploratore,

Febr* 1880.

Maretti, G. G. Bianchi fra i Gallas. Esplora-

tore, Juni 1880.

Northern and Eastern Somali • Land. Proc. R.

Geographical Society. London 1880. S. 373.

Bericht von Graves Pascha über die Medscbertiner.

Pasatl, G. De Suakin a Berber. L’Esplorstore,

Not. 1880.

Pennazzi, L. Da Masaaua a Kassala. Esplora-

tore, üct. 1880.

Pennazzi, I*. Masaaua. Nuova Antologia, 15. Joli

1880.

Carlo Piaggia nel Sennaar. Boll. Soc. Geogr.

Italiana 1880. S. 598.

Praetorius, Franz, lieber den arabischen Dia-

lekt von Zanzibar. Ztschr. d. D. Morgenl. Ge*

Bellsch., ßd. 34, S. 217 bis 232.
Der Dialekt von Z. „steht auf derselben Stufe *ie

das Magri-hinisclie
, Aegyptische uud das Syrische

der Städter im Gegensatz sowohl zu dem Idiom to
syrischeu Beduinen, wie noch mehr zu den EÜütt*

dialekleu*.

Rdvoil, G. Voyage au pays des Medjourtin*

(Avec clicbes dans le texte). Bull. Soc. Geogr*

Paris 1880. S. 254 bis 273. M. K.

Rcvoil, G. Voyage» au cap des Aromate» (Afriqoe

orientale). Paris 1880. 18°. X, 299 p.

Rohlfs, G. Bischof Massaja und Abessinien, ß«

A. A. Z. 1880, Nr, 182.
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Sapeto. Ueber das Arohariacho (Ghoez). Atti

del IV. Congresso degli Orientalist!. Firenze

1880. Bd. 1.

Schweinfurth, G. Assab. Esploratore, Mai 1880.

Succi, G. Commercio della costa orientale afri-

cana. Esploratore, April 1880.

Succi, G. Lo Zanzibar. Esploratorc, Juni 1880.

Tagliabue, E. Masaaua ed i aaoi abitanti. Esplo-

ratore, Febr, 1880.

Vigoni, P. Abissinia. Milano 1881. 8». VIII,

246 p. Mit 3 Panoramen, 33 illuatr. Tof.,

1 Karte etc.

Zichy, Graf W. von. Die Danakil- Küste. Peter-

xnann’s Geogr. Mittheilangen, Bd. 26, S. 133.
Ethnische Zusammensetzung der Danakil 135. Ein-

wanderer aus Arabien 135.

0. Oeatliches Central-Afrika.

Aus Zanzibar. Ocsterr. Monatschr. f. d. Orient

1880, Nr. 9. (N.)

Belgische Expeditionen und Stationen am Tan-
ganvika-See. Verh. Ges. f. Erdkunde. Berlin 1880.

8. 352, 858.

Capello H. and Ideut. R. Jvens. Resulta of

the Portugues« Expedition in West-Central-Africa.

Proc. Geographical Section British Association.

Swansea 1880.
Die allgemeinen Angaben über die Bevölkerungen

des durchwanderten Gebietes enthalten den ftchluss,

dass ilir körperliches, geistiges und gesellschaftliches

Wesen sich mit der Höhe verbessert.

Capt. Carters last March in Central-Africa. Proc.

B> Geographical Soc. London 1880. S. 761.
Ueber die Fipa-Leute 763. Miratubo 763.

Castilho, A. de* 0 Zambezc. Apontamentos de

duas Viagens. Lisboa 1880.

Das Zwergvolk der Akku. Illustrirte Zeitung,

Bd. 74, Nr. 1911.

Delitsch, O. Der Stand der Afrikaforschungen

und der Missionen im Äquatorialen Afrika seit

d. J. 1876. Ztschr. f. kirchliche Wissenschaft

1880, Hft 6.

Die neuesten Nachrichten vom Hofe des Königs
Mtega. N. Evangelische Kirchenzeitung 1880,

Nr. 35.

Die ostafrikanischen Unternehmungen der inter-

nationalen Association. Peterm. Geogr. Mitthei-

langen, Bd. 26, S. 304 bis 311.
Gambier in Ugogo 306. Mirambos Herrschaft in

Unyamwesi 3ü«. Elefanten als Lastthiere 307.

Die Schicksale der Mission in Uganda. Daheim,
Jahrg. 16, Nr. 18.

Die neuesten Berichte von der Uganda -Mission.

Globus, Bd. 38, Nr. 7.

Dritte belgische Expedition nach Inner- Afrika.

Oesterr. MooAtsschr. f. d. Orient 1880, Nr. 6.

Emin-Bey, Dr., Gouverneur der ägyptischen

Aequatorial - Provinzen. Reisen zwisebeu dem
Victoria- und Albert -Nyan za. Peterm. Geogra-
phische Mitteilungen, Bd. 26, S. 21 bis 28,

1) Von Bubahga zum Ukerew*. 2) Von Ruhbahga
nach Mruli. 3)VonMroli Uber Fauvöra nacli Magun-
go. — Ackerbau in Uganda 21, 23, in Unyoro 26 ,

Aunlegcrkähne 22, Wahuma-Dorf 24, Wanyoro- Hüt-
ten 27.

Emin-Bey, Dr. Von Dufile nach Fatiko, 27. Dec.

1878 bis 8. Jan. 1879. Peterm. Geographische

Mittheilungen, Bd. 26, S. 210 bis 217.
Ueber die Madi: Culturpflanzen 211. Hütten 211.

Mddchenhäuner 212. Hprachähnlichkeit mit dem
Westen 212. Schnli: Tätowirung, Geräthe 215.

Felkin, Robert W. Ein Ausflug nach Central-

Afrika. Ans allen Welttbeileu, Jahrg. 12, H. 1.

Felkin, R. W. Journey to Victoria Nyanza and

Back, via the Nile. Proc. R. Geographical Society.

London 1880. S. 357 bis 363.

Felkin, Robert F. Ein Ansflug nach Central-

Afrika. Aus allen Weltthcilon, Jahrg. 12, II. 1.

Französische Station in Usagara. Verh. Ges. f.

Erdkunde. Berlin 1880. S. 144.

Holub, Dr. EmiL Sieben Jahre in Süd -Afrika.

Erlebnisse, Forschungen und Jagden auf meinen

Reisen von den Diamantfeldem znm Zambesi

(1872 bis 1879). Wien 1880. 2 Bde. 628 u.

532 S„ 235 Abb. u. 4 K.
Zahlreich«; ethnographisch*» Thataachen. Ausführ-

lichere Schilderungen der Barolong, Bamnftgwato, vor

allem aber über das au die Stelle des Makololo reiches
getretene Mariuse- Mabund »reich

,
auch über Naka-

laka u. Matabele.

Holub, Dr. Emil. Ueber das Mamtze-Reich im

südlichen Inner- Afrika. Verb. d. Gesellschaft

f. Erdkunde. Berlin 1880. S. 454 bis 465.

Ir&dier, D. Manuel. Informe de la comisiön eje-

cutiva sobre el plan de una exploraciön por cl

Centro de Africa. Bol. Soc. Geogr. Madrid

1880. S. 141 bis 146.

Maples, Rev. Chauncy. Collection» for a Iland-

book of the Maküa Langnage. (Society for Pro-

moting Christian Knowledge.) London 1880.

Maples, Rev. Chauncy. Notes on the Makua
Langnag«. Trans. Philol. Soc. Loudon 1880.

Pt I. S. 58 bis 74.

Ursprung des Kisuaheli 8. 59. Wohnsitze der

Mukus «0. Aenderungeu innerhalb der Bantufainilia

61. Farbenbezeichnungen 71.

Maples, Rov. Chauncy. Massai and the Rovuma
District in East Africa. Proc. R. Geographical

Society. London 1880. S. 337 bis 353.
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Vergleich der Makua und Yaos 340. Der Häupt-
ling Matola von Kewala 343. Die wahren und fal-

schen Maviti im Rovumathal 344. Die Mavia 340.

Der Tyrann Matachemba 346. Angefügt einige Noti-

zen von tirant und H. Walle» über die Yao 351 f.

Misßionary Expedition to the Upper Zambesi

Region. Proc. R. Geographical Society. Lon-

don 1880. S. 432. (N.)

Mittheilungen über Thompson'» Erforschung des

Luknga. Verh. Ges. f. Erdkunde. Berlin 1880.

S. 854, 413.

Mr. C. E. Hore's Visit to the South End of

Lake Tanganyika. Proc, R. Geographical Soc.

London 1880. S. 692 f.

Mr. F. C. Soloua’ Exploration« in South Central-

Africa. Proc. R. Geographical Society. London
1880. S. 367. (N.)

Pore Depelchina Expedition to the Upper Zam-
beai Region. Proc. R. Geogr. Soc. London 1880.

S. 694. (N.)

Premier Voyage entre le Lac Nyaasa et le Lac
Tanganvika. Bull. Soc. Geogr. Paris 1880.

S. 180.

Riddel, Al. A Grainmar of the Chinyanja Lan-

gungens spoken at I.nke Nyassa, with Chinyanja-

English and English - Chinyanja Vocubulnries.

Edinburgh 1880.

Stowart, James. Observation» on tlic Western

Side of Lake Nyassa and on the Country inter-

veuing bctweeu l.uke Nyassa und Lake Tangan-
jika. Proc. R. Geographical Society. London
1830. 11. K. S. 128 bis 432.

l’eber die natürlichen llilfsquclleu de» letzteren

Gebiet«» 430.

The K. Geographical Societys East- African Expe-

dition. Proc. R. Geogr. Soc. London 1880. S. 182.

Tho Algcrian Miseiouary Societys Expedition« to

the Victoria N’yanza. Proc. R. Geographical Soc.

London 1880. S. 691. (N.)

Thomson, Joseph. Briefe über den Fortgang
der R. G. 8. East-African Expedition d. Mbungo,
27. September 1879. Proc. R. Geogr. Soc. Lon-
don 1880. S. 133 bis 135.

Thomson^ Expedition vom Nyassa zum Tangan-
jika. Globus, Bd. 37, Nr. 14, 22.

Thomson, Joseph. Journey of the Societys East

African Expedition. Proc. R. Geopraphical Soc.

London 1880. M. K. S. 721 bis 742.
Hkizzenhafte Schilderungen der Wakhuta 724, Ma-

iling« 725, Wahehe 727 ,
der verkommenen Gebirgs-

Stämme n. vom Nyasea 728, der Israte Makula'» 726,
der Wauyika 730, Murungu 733 u. Warna 735, über
die Hilfsquellen Innerafrika» 730.

Thomson, Joseph. Notes on the Route taken

by the R. G. S. East African Expedition frora

Dar-es-Salaam to Uhehc; May lÖ0* to August 29^.

Proc. R. Geographical Society. London 1880.

S. 102 bis 121. M. K.
Schilderung von Uzaramo 106; von Ukhutu l|t;

die Wakhutu sind Mischling« 113; hellfarbige» Volk

ln M'heDge 117; Schilderung von Ulielie 120.

Thomson, Josoph. Progress of the SocietyB Eut

African Expeditiou: Journey along the Weiten

Side of Lake Tanganyika. Proc, R. Geogr. Soc.

London 1880. S. 306 bis 310.

Notizen über da» Land Mnrungu 308.

Thomson’s Rückreise vom Lukuga nach Zanzibar.

Globus, Bd. 38, Nr. 14.

Wilson, Rov. T. W. A Journey from Kagei to

Tubora and back. Proc. R. Geographical Society.

London 1880. S. 616 bis 620.

Wilson, Rev. C. T. Uganda and the Victoria

Lake. Proc. R. Geographical Society. London

1880. S. 353 bis 357.
Kurze, »ehr verständig* Schilderung de» heutigen

Zustande* de» Lande» und der bisherigen EinflüM« der

europäischen Cultur.

Worthmann, J. Ein Kaiserreich in Central-Afriki.

Lit. Beil. Carlsruher Zeitung 1880, Nr. 29.

7. Madagaskar und dio Nachbar-Inseln.

Bohm, E. Die Insel Rodriguez. Peterm. Geo-

graphische Mittheilungen, Bd. 26, S. 285.

Gebar 1000 Bewohner von afrikanischer Mischung.

Church and School in Mauritius. Dublin Review,

July 1880.

Deutschlands Beziehungen zu Madagaskar. IUo*

strirte Zeitung 1880, Nr. 1925.

Dio llova- Regierung auf Madagaskar. Global,

Bd. 38, Nr. 2.

(Nach Hildebrandt.)

Die norwegische Mission unter den Hovaa. Ev.

Missionsmagazin 1880, S. 195.

Die norwegische Mission unter den Sak&lavas. Ev.

MisBionsraagazin 1880, S. 195.

Gerichtsverfahren auf Madagaskar. Beil. Wiener

Abendpost 1880, Nr. 220.

Hildebrandt, J. M. Ausflug zum Amber-Gebirg

in Nord - Madagaskar. Ztschr. d. Gesellschaft f.

Erdkunde. Berlin 1880. 8. 263 bis 287. M. K.

Ethnographische Schilderung der viehxücbt*nd«a

Antankaraua (Nord-Saknlava) 264 f.

Hildobrandt, J. M. Die Berginsel Nosi-Kdmba und

das Flussgebiet des Semberano auf Madagaskar.

Monatsber. d. k. Prcuss. Akademie der Wus-en-

schaften. Berlin 1880, Febr.

Hildebrandt, J. M. Rciacbrief aus Madagaskar

Die Natur 1880, S. 261.
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Hildebrandt, J. M. West-Madagaskar. Reise-

tikizzou. Ztachr. d. Gesellschaft f. Erdkunde.

Berlin 1880. S. 81 bis 181.
Sehr reich an geschichtlichen, baudelugoechiohtlichan

nnd ethiiugraphim heu Notizen. Die Antalautzi 8. 01.

Vergleich der ilova u. Bakalava 102. Rückgang der
Ilova 92. Namen der liausthier* 109. lieben und
Sitten der gdttkr» 111 f. BestattaitgsweiM ISS.

Hildobrandt, J. M. Telephon in Madagaskar.

Verh. Berl. Ges. f. Anthropologie 1880, S. 1H2.

Joro. Notice sur 1‘ilo de Nossi-Be. ttev. maritime

et coloniale, Juli 1880.

Literary Progress in Madagascar. Trübners Ame-
rican, European and Oriental Literary Record

1880. S. 2.

Aufzahlung der in Madagaskar erscheinenden Zei-

tungen u. dort gedruckten Werke ülier malaga*&ii* -he

Sprache.

Madagaskar. Ausland 1880, Nr. 35, 36.

NachJ&ibree.

Maigrot, D. Le mouvement commerciale, agricole

ot maritime de Madagascar. Boll. Consolare (Ro-

ma), Not. 1879.

Mittheilungen über die J. M. Hildebrandt’sche

Expedition nach Madagaskar. Verh. d. Ges. f.

Erdkunde. Berlin 1880. S. 06, 184, 450.

Schulz, Aurel. Reise nach Madagaskar. Verh.

Berliner Ges. f. Anthrop. 1880, S. 185 bis 193.

Dotier d AstS&Oei 18«. Blutbriidersciiatt 189.

AUgern. Schilderung der Autenosi 190.

Sibree, Jas. The Great African Island. Chap-
ters on Madagascar.
A Populär Account of Reccnt Researches in the

Physical Oeogrnphy, Oeology, and Exploration of the
Country, and its Natural History and Uotany

;
and in the

Origin and Division», Oustom» and Landtage, Super-
stition», Folk-lor«, and Keligiou» Reliefs and Prac-

tica« of the Different Tribes. Togeüier with Illu-

stations of Scripture and Early Church History from
Native Habits and Missionary Experience. With
Phyxical and Ethnographical Map« and Four Illu-

stration». Demi 8*°-, p. XII. and 372.

Ueber die Insel Madagaskar. Ausland 1880, Nr. 39.

Ursprung und Eintheilung der Madagassen. Glo-

bus, Bd. 37, Nr. 19.

(Nach Sibree, The Great African Island.)

Zannetti, A. Appnuti sull’ etnologia di Mada-
gascar. Arch. p. l'antropologia, Vol. X, F. 2.

Zimmern, H. Madagaskar. B. A. A. Z. 1881,

Nr. 85.

Zu Sibree.

8. West-Afrika und westliches Central-Afrika.

Balnicr, P. P. Die Entdeckung der Nigerquellen.

Peterm. Geographische Mitthcilungen, Bd. 26,

S. 255 bis 260. M. K.

Archiv für Autbropologf«. Bd. XIII. ttapplrraeat.

Beziehungen zwischen den Kurankos u. Falabaa
258. Prophet Darami 259.

Barth's Reise in Angola. Ausland 1880, Nr. 44.

Beer, J. Carl. I)io Insel St. Helena. D. Rund-
schau f. Geographie, Jahrg. 3, Heft 3.

Behm, E. Die Goldfelder von Wassa. Peterm.

Geographische Mittheilungen, Bd. 26, S. 175
bis 178.

Vergrabene» Gold 176.

Bchm, Dr. E. Ueber die Entdeckung der Niger-
t| uellen. Verh. d. Gesellschaft f. Erdkunde. Ber-

lin 1880. S. 149 bis 151.

Birgham, F. Stanley*» neue Expedition nach
Central-Afrika. B. A. A. Z. 1880, Nr. 99.

Buchholz', Rhld. , Reisen in West -Afrika nach
seinen hinterlassenen Tagebüchern und Briefen,

nebst einem Lebensabriss des Verstorbenen von

C. Heinersdorff. Mit Abbildg. in Uolzschn. u.

einer Karte. Leipzig 1879. 8°. X, 263 p.

Reichlich Ethnographische» über die Akunpim «1
;

die Kru 82; Dualla 92, 105; Bakwhiri 118; Kanni-
balismus 131

;
Abo 137.

Buchholtz' , Roinhold, Reisen in West -Afrika.

Von P. B. A. A. Z. 1880, Nr. 79.

Büchner, Max. Nachrichten über seine Reise in

Inner-Afrika. Verh, d. Gesellschaft f. Erdkunde.
Berlin 1880. S. 66, 184, 230, 351.

Do Souzo Montoiro. BreviCenni sull* Arcipelago

del Capo Verde. BolL Consolare (Roma), Juli

1880.

Dosbordes' Expedition am Senegal. Verh. Ges. f.

Erdkunde. Berlin 1880. S. 413.

Die Bayaka in West-Afrika. Ausland 1880, Nr. 34.

Nach „Die Loango- Expedition*. Berlin 1879.

Die Forschungen von B. Capello und R. Ivens im

Gebiete des t)uanza und Qaango. Peterm. Geo-

graphische Mittheilungen
,

Bd. 26, S. 347 bis

352. M. K.

Stämme am Kasai 349. Schweifender Jägerstumm
(Quioco) 349.

Die Forschungen «1er Portugiesen in West-Afrika.

Ausland lö80, Nr. 41.

Dio französische Expedition vom Senegal nach dem
Niger, (h aterr. MouaUschr. f. den Orient 1880,

Nr. 9. (N.)

Dio Sklavereifrage der Senegal - Colonio vor dem
französischen Senat. N. Evangel. Kirchenzei-

tung 1880, Nr. 15.

Ethnographisches aus Woßt- Afrika. Ausland

1880, Nr. 9.

Zu Buchholz.

Flegel, Ed. Robert. Ueber seinen Aufenthalt in

West -Afrika und seine Reise auf dem Benuc.
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Verb. d. Gesellschaft f. Erdkunde. Berlin 1880.

S. llil bia 1 25.
Schilderung einer Fahrt bisDjen auf dem Mission»-

damj.fer Jl*nry Venn“. Natur de# Lande« II«.

Grenzverhiiltni*#« 11», 123. Krnwher Wechsel der

Wohnsitze 120. Armierungen der Völkerverhältnisse

»eit Baikie 124.

Flegel, Ed. Robert. Der Benne von Djeu bis

Ribago. — Der Benue von Gande bis Djen.

Peterm. Geographische Mittbeiluugen, Bd. 26,

S. 146 bin 153, 220.

Sage über die Seekuh 147. Arahiuche Einflrm«o

14K. Merkwürdige Wafle 14«. Oede# neutrale» Grenz-

land 150.

Fronch Surveying Expedition to West Africa.

Proe. R. Gcographical Soc. London 1880. S. 690.

(N.)

Gonzales, Manuel. Sucinta idea de las Isias

Canarias en general y de la Gran Canaria en

particnlar, bajo el pnnto de visto medical. Bol.

Soc. Geogr. Madrid 1880. II, 107— 126.

Hertz, C. Le Paradis des noirs. Excnrsions Bur

les cötes de Guinäe. Paria 1879. 18®. 256 p.

Mit lllustr.

Hutchinson, Edward. Ascent of the River

Hinue in August 1879; with Remarks ou tbe

Systems of the Shary and Hinue. Proc. R. Geogr.

Soc. London 1880. S. 289 bis 306. M. K.

8. o. Flegel, Notizen über Bevölkerung, Graus-

formen (293), vergiftete Pfeile (294), di« Antimon-
minsn von Arulo (300).

Jacolliot, L. Voyage anx pays mysterieux: Yebou,

Borgou, Niger. Paris 1880. 18®. 294 p.

Le royaume du Muata Yamvo. L’Afriquo Explo-

ree, Apr. 1880.

Löher, von. Stellung der canarischen Inseln in

der Entdeckuugsgeschicbte. Sitzungaber. der

königl. bayer. Akademie dor Wissenschaften,

Phil. hist, (.'lasse. München 1880. Hft. 1.

Lux, A. E. Von Loanda nach Kimbnndn. Er-

gebnisse der Forschungsreise im äquatorialen

West Afrika (1875—1876). 8vo. p . VIII und
219. Wien 1880. Mit 111. u. K.
Ethnographisch von nicht grosser Bedeutung.

Mitth. über die Kisaaiua 8. 3« f. Bunds 62, 71, 89 f.

Allgemeine» über den Charakter d. Afrikaner 64,

73, über die Baugcla 143.

Mittheilungen über E. R. Flegel’» Reis« im Benue-

gebiet. Verb. d. Gesellschaft für Erdkunde.

Berlin” 1880. S. 352, 45U.

Mitthcilungon über die Expedition des Major

a. D. von Mechow. Verb. d. Gesellschaft f. Erd-

kunde. Berlin 1880. S. 412.

Mittheilungen über die Expedition von Dr. Pogge
u. Lt. Wisamann nach Inner-Afrika. Verb. Gesell-

schaft f. Erdkunde. Berlin 1880.^ S. 412, 450.

Müller- Beeck, G. Reise-Notizen von Teneriffa

Als Mscr. gedruckt. Frankfurt a. M. 1879. dt

35 S. Mit 1 Licbtdr. u. 1 Karte.

Paulitschke, Philipp. Loango-Expedition. Beil.

Wiener Abendpost 1880, Nr. 102.

Pogge, P. Im Reiche der Muata Jamwo. Tage-

buch meiner ira Aufträge der Deutschen Gesell-

schaft zur Erforschung Aequatorial-Afrikss in

die Lundu- Staaten unternommenen Reise. Mit

6 eingedr. Holzscbn., 6 lith. Taf. u. Karte. (Bei-

trage zur Entdeckungsgeschichte Afrikas. 3. lieft.)

Berlin 1880. 8°. VIII, 246 S.

Ethnographisch höchst werthvolle Schilderungen,

die ersten genauen über den Muata Jiunwo und da»

I.unda* Reich. VgL Bespr. G. Gerland’s in den D.

Literaturbl. 1681.

Rcisewerke über West-Afrika. Globus, Bd. 37,

Nr. 3, 6, 7, 10.

Rouvre, Charles de. La Guinee Meridionale in-

dependante: Cougo, Kacougo, N'Gorjo, Loango

lg70_ 1877 . Rull. Soc. Geographie. Pari»,

Oct. 1880. M. K.

Ethnographischer Abschnitt reich an Thatsacbea,

vorzüglich zur gesellschaftlichen Gliederung 308 bia 327.

Ban Filippo, Pietro Amat di. Delle navigazion»

e scoperte marittiiue degl’ Italiani nell* Africa

Occidentale lungoi secoli XIII, XIV e XV. Boll.

Soc. Geogr. Italiana 1880. S. 519 bis 677. M.

K. S. 125 bis 146.

San Filippo* Pietro Amat di. Uebcr mittelalter-

liche Seefahrten und Entdeckungen der Seefahrer

an den westafrikaniseben Gestaden. Zeitschrift f-

wisscnsch. Geographie, Bd. I, Ilft. 3.

Schütt, Otto. Der Kaiserin-Augusta-Fall in West-

Afrika. Globus, Bd. 37, Nr. 19.

Schütt, Otto. Reise von Malange zum Lub»-

h&uptling Mai und zurück. (Juli 1878 bis Mai

1879.

) Globus, Bd. 37, Nr. 1, 2, 4.

Sitten und Gebräuche der Kalunda. Ausland

1880, Nr. 37.

Zu Pogge.

Stanloy’a Congo- Expedition. Oesterr. Monats-

schrift f. d. Orient 1880, Nr. 3. (N.)

Stanley’u Congo -Expedition. Proc. R. Geogr.

Soc. London 1880. S. 183.

The Baptist Missionnry Expedition on the Congo.

Proc. R. Geograpbical Society. London 1880.

S. 366. (N.)

The Batanga District, West Coast, Africa. Proc*

R» Geographical Soc. London 1880. S. 693. P*v

The Desertas and Teneriffe. Cornhill Maga*iue<

Sept. 1880.

Woermann, A. Culturbeatrebungen in Me»**

Afrika. Mittheilungen der Geogr. Ges. H»“*

bürg für 1878 u. 1879, Hl't. 1.
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„All« Cultnraufgahen sind in West -Afrika nicht
mehr dttrcb den Handel, sondern nur durch den Anbau
und durch Hebung der Production des Lunde* zu
erliillen.“

9. Süd-Afrika.

A Journey in Datuara-Land and beyond the Oka-

vaugo in South- Western Africa. Proc. R. Geo-

graphical Society. London 1880. S. 368. (N.)

Browning, P. G. Fighting and Farming in

South-Africa: a Narrative of Personal Experience

in the Colony during the Years 1877— 1879.

London 1880.
Schilderung der vergeblichen Belagerung von Moi-

roniV Veste aus der Feiler eine* Mitkämpfers aus den
Reihen der Cap-Freiwilligen.

Callcjön, Ventura de. El Cabo de Buena Espe-
ranza y loa paiaes circonvecitios. Bol. Soc.

Geogr. Madrid 1880. S. 62 bi» 78.

Captain, T. L. Phipson - Wybrant’a Expedition

to Umzila’sCountryin Sonth-Eastern Africa, Proc.

R. Geographical Society. London 1880. S. 627.

Captain Darrels Journev beyond Gritjualand West.

Proc. R. Geograpbical Soc. London 1880.

8. 694. (N.)

Cetywayo’g Story of the Zulu Nation and the

War. Macmillans Magazine, Febr. 1880.

Colonso, Mies P. E. History of the Zulu War
and its Origin. London 1880.

Tritt für die Zulus ein. Lichtvolle Einleitung von
Ketschwäyo> Krönung an. Reichste Sammlung von
Thatsachen und Zeitstiinmen.

Dannert, E. Missionar. Sitten und Gebräuche
der Ovaherero bei Geburten. Globus, Bd. 38,

Nr. 23.

Deleage , P. Trois mois chez lea Zoulous et les

deruiers jours du prince imperial. Paria, 1879.

18°. 374 p.

Der Friedenssehl uaa mit den Zulukaffcrn und die

Mission. N. Evaugcl. Kircheuzeitung 1880, Nr. 1.

Die Diamantfelder in Süd-Afrika. Aua allen Welt-

theilen, Jabrg. 11, Hft. 6.

Die englische Politik iu Süd-Afrika und die Mis-

sion. N. Evangelische Kircheuzeitung 1880,

Nr. 8.

Die Kriegsereignisse von 1879 in Süd -Afrika.

Allg. Militär-Zeitung, Jahrg. 55, Nr. 33.

Die norwegische Mission unter den Zulus. Ev.

Missiona-Magaziu 1880, S. 232.

Feraud. Sur los BoschimanH et lea Hottentota.

Bull. Soc. d’Anthropologie de Paris 1880, 31—
32.

Forbes, Archibald. Lord Chelmsford and the

Zulu War. Niueteenth Century, Vul. VII, p. 216
—235.

Fritsch, G. Das Ende des Zulukrieges. Verb.
Berliner G. f. Anthropologie 1880, S. 48 bis 52.

Fritsch, Prof. Gustav. Die afrikanischen Busch-
männer als l'rrasse. Z. f. Ethnologie 1880,
S. 289 bis 301.
«Unter dem Ausdruck Wanderung im ethnographi-

schen 8inne möchte ich lediglich geschlossen au ft re-

teiid« sweckbewu«ste Züge der Völker verstanden
Missen, wahrend als Gegensatz dazu Verbleiben am
Orte oder strichweises l'mhemehen ohne Plan und
Ziel festzuhalten wäre. Ich unterscheide daher au
erster Stelle Wandervolker (Homo primitivus migra-
torius) und Htnndvülker (Homo primitivua seden-
turius).* J>ie Buschmänner sind als die ursprüng-
lichsten, ältesten Bewohner des Contmente» zu be-
trachten. „Moiren sie in demselben wirklich autoch-
thon sein oder durch allmälige Verbreitung ans
beuacb barten Bindereien in denselben gelangt »ein,
jedenfalls masten sie, wie immer man die Suche
auffawe, Jahrtausende nahezu unverändert in ihrer
Entwickelung gehlieben sein.

-

Froude, J. A. Two Loctures on South - Africa.

London 1880. 8°. 86 p.

Gilmore, P, On Dnty. A Rido throngh hostile

Africa. London 1880. 8°. 390 p.
G. besuchte 18?ö in militärischer Mission mehrere

Betsrhuanenstämme, mit deren Häuptlingen er ver-
handelte. Interessante Schilderung des alten 8et-
»cheli und der Betachu»nen-I>ipk»matie.

Grey, Right Hon. Earl. South Africa. Nine-
tcenth Century, l)ec. 1880.

Gubornatis, A. de. La Letteratura doi Zulu, oaaia

dei initi ario-africani. Nuovu Antologia, Mai 1880.

Holub, Emil. Die östlichen Bamangwato. D. Rund-
schau f. Geographie. Jabrg. 2, II. 6.

Holub, Dr. Emil. Journey throngh Central

South Africa from the Diamond Fields to the

Upper Zambesi. Proc. R. Geogr. Soc. Loudou
1880. S. 166—182.

Holub, Emil. Schoschong. D. Rundschau f.

Geographie, Jahrg. 2, Heft 4.

Holub 1

» Empfang beim Bakwena - König Se-

chele in Molopolole. Ausland 1880, Nr. 26.

Lakeman, Sir Stophcn. What I saw in Kaffir-

land. London 1880.

Erinnerungen an den 52 er Krieg.

Montague, Capt. W. E. Campaigning in South

Africa. Rerainiscenees of an Officer in 1879.

London 1880.

Zur Beurtheilnng der kriegerischen Qualitäten und
Einrichtungen der Zulu. Bebilderung de* wenig be-

kannten Gebiete* X. vom Pongola.

Münchhausen, Rambert von. Die Engländer

iu Süd -Afrika 1878 u. 1879. Westerniaxm’a

111. Deutsche Monatshefte, Juli 1880.
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Nixon, J. Among the Roers, or Notes of a Trip

io South Africa. London 1880. 8°. 324 p.

Mit Illustr.

Thutsachon zur Kenntnis« der Beziehungen zwi-
schen den Boers und den Raffern.

Ovampo-Land. Proc. R. Geographical Society.

London 1880. S. 628 bis 630.
Werthvolle Notizeu über das wenig bekannte Land

au« der Feder des Missionars Duparquet, Angabe
der Wohnsitze und Kahl aller Ovarnpo- Stämme.

Parr, Capt. H. H. Sketch of the Zulu and Kaf-

fir Wart. London 1880.
Der Verßwaer war in dar Kriegszeit von 1H78 u. f.

Military Seeretary Bartle Frerea und vertritt hier
dessen Auflassung der Kaffernpolitik.

Paulitschko , Ph. Dr. Emil Holub'« Reinen in

Süd -Afrika. Reil. Wiener Abendpost 1880,

Nr. 20 f.

Sandoman , E. F. Eight Month in an 0x-
Waggou. IteminUoenses of Boer Life. London
1880. M. K.

Erklärt die Boer* für eine degenerirende Race,
welche weit unter ihre Voreltern zurückgesunken.
Uebertreibende Schilderung der Merensky 'sehen
Mission bei Middelburg.

Scherzer, K. von. Sieben Jahre in Süd-Afrika.

R. A. A. Z. 1880, Nr. 186.
Zu Holub.

The Trek- Roers in Daraara-Land. Proc. R. Geo-
graphical Soc. London 1880. S. 316. (N.)

Van Reess, C. F. Zuid - Afrikannsche novellen.

Amsterdam 1880. 8°. IV. 318 p.

Vijn, C. CoUchwayo's Dutchman: Bciug the Pri-

vate Journal of a White Trader in Zululand
during the British Invasion. Transl. and Ed.
with Preface and Notes by the R. Rev. J. W.
Colenao. London 1880.

Vijn hielt sich 1*79 in KeUcliwÄyo’s Lager auf«,

schildert den .blutdürstigen Despoten* von der hu-

mansten Seite.

Waldmüllor, R. Von Ragna-Lonka nach dem

Lande der Znlukaffern. Gegenwart 1880, Nr. 37.

Weber, E. von. Dia niederdeutschen Bauern

(Roers) von Süd -Afrika. Gartenlaube 1880,

Nr. 11.

Weber, Ernst von. Aua der südafrikanischen

Wildnis*. Illustrirte Zeitung, Bd. 75, Nr. 1952.

Wilmot, A. Ilistory of the Zulu War, London

1880. 8«. 258 p.

Worthmann, Ferd. Ein englischer General über

die Holländer in Süd -Afrika. Lit. Beil. Karls-

ruher Zeitung 1880, Nr. 12.

10. Neger ausserhalb Afrikas.

Dannehl, Dr. G. Die Neger im Süden der Ver-

einigten Staaten. Ausland 1880, Nr. 14.

Müller -Mylius, Dr. Carl. Eine Reine zu den

Auca-Ruschnegern in IIollündisch-Guyana. Glo-

bus, Rd. 38, Nr. 89.
40 bis 50 kleine Dörfer, meist auf btrotninseln ge-

legen . werden von Busclmcgeru bewohnt
,
an denm

arn interessantesten der Rückfall in acht afrikani-

schen Fetischdienst.

Other Fool» and Their Doiug«; or, Lifo Among
the Freedinen. By One Who llas Seen 1t. 12®°.

p. IV. und 234. lllustrated. New-York 1880.

A story, showing life in the South, arnuug the

white and ooloured poeple; coinpamou to „A Pool’«

Errand;* gives the .true* history of Hie „Hamburg
masNicrv,“ aud other incidenu of the year 1S76 io

the Southern 8tat*««.

Stackemann, Jul. H. Ein Negerexodus. Aus

allen Welttheilen, Jahrg. XI, llft. 5.

V. Amerika.

1. Allgemeines.

America and the American«. Winchester Review.
Juli 1880.

Bodin , Dr. Th. Der amerikanische Archäologe
Dr. F. Bandelier und seine Forschungen. Die
Natur 1880, S- 601, 651.

Calendar of State Papers. Colonial, American
aud West Indios, 1661. By W. N. Sainbury.
London 1880. 8°.

Clarke, Rob. u. Co. Bibliothecn Amerioana: Ca*

talogue of Valuable Collection of Book« and

Pamphlets Rclating to America. Supplement

for 1879. 8*o. pap. p. II und 92. Cincinnati

1880.

Dio Auswanderung nach Amerika. Illustrirte

Zeitung, Bd. 72, Nr. 1928.

Die Benediktiner ala Jugenderzieher in Amerika.

Wissensch. Studien u. Mittheilungen aus d. Bene-

diktiner-Orden 1880, Heft 1.
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Qolyoake, G. J. A Strsnger in America. Sine-
teeuth Century, July 1880.

Kapp, Pr. Deutsch -amerikanische Wechselbezie-

hungen. D. RumLchnu, Oct. 1880.

Morgan, Lewis H. A Study of the llouses of

tbc American Aborigines, with a Scheine of Ex-
ploration of the Ruin« iu New Mexico and else-

where. With Thirteen Heliotyp© IMates, and a

liat of works relating to New Mexico und Ari-

zona. First Annual Report of the Executive

Committee. Archaeological Institute of America
1879—1880.

Vier Mal quer durch Amerika. Ausland 1880,

Nr, 22.

Zu von Tiedemann s. B. d. v. J.

2. Nord-Amerika.

Adams, W. T. Going South; or, Yachting on the

Atlantic Coast. lümo. cloth, p. 333. lllustratcd.

Boston 1880.

Auswanderer- Verhältnisse in den Vereinigten

Staaten. Ausland 1880, Nr. 23.

Bodenstedt, F. Reisebriefe aus Amerika. Uebcr
Land u. Meer, Jahrg. 22, Nr. 50.

Book of Common Prayer in the Languag© of the

Ojibbeway Indians of North America. London
1880. (Soc. f. Promoting Christian Knowledge.)

In Sylbenachrift.

Brown, W. W. M. D. My Southern horae; or,

the South and ita People. 12“°. cloth, p. VII.

und 254. lllustrated. Boston 1880.
Sketche« of Uie old slavery days, and sorioty in

the olden tim«.

Burnett, P. H. Recolleotious uudOpinions of an
Old Pioneer. 12mo. cloth, p. XI und 448. Kew-
York 1880,
Remiui»cences of P. H. Burnett, ttrst Oovernor

of California.

Certain Dangerous Tcndencics in American Life,

and other Papers. Crown 8vo. cl., p. 260.

Boston 1880.

Clarke, William. The Future of the Canndiuu

Dominion. Contemporary Review, Not. 1880.

Daniel», G. P. The Huguenots in the Nipmuck
Country; or, Oxford prior to 1713; with Introd.

by Oliver Wendell Holmes. 12mo. cl. p. 168.

Boston 1880.
liiatory of the tou n of Oxford, Muss., and ita flrat

Be tt lernet» t by Freue h Huguenots.

Das Territorium Neu - Mexico. Ausland 1880,
Nr. 47. (N.)

Day, S. P. Life and Society in America. Lon-

don 1880. 8*.

Deckert, Emil. Die Culturcapacität der Hudsons-

hai-Landschaften. Ausland 1880, Nr. 18.

Di© Indianer der Vereinigten Staaten. Die Natur

1880, S. 222. (N.)

Die Indianeratütnmo des Nord- West- Territoriums.

Ausland 1880, Nr. 20.

Doohn, Rudolf. Amerikanische Skizzen. Illu-

strirte Zeitung 1880, Nr. 1909.

Dunraven, Earl of. A Colorado Sketch. Nine-

tconth Century, Sopt. 1880.

Dunraven, Earl of. Days in the Woods. Nino-

teenth Century, VoL VII, p. 638—657.
Wanderungen in West-Canmda und Neu- Braun-

schweig.

Dunraven, Earl of. Wap&ti-Running on the

Plains. Ninoteenth Century, Oct. 1880.

Einige Worte über die Orotschonen. Globus,

Bd. 37, Nr. 14.

Elcho, Rud. Die communistischen Gesellschaften

in der Union. Dio Gegenwart 1880, Nr. 9.

Farrar, M. Five Years in Minnesota: Sketches

of Life in a Western Stute. London 1880. Vgl.

Athenoeum 1880, 1, 532.

Fitzgibbon, Mary. A Trip to Manitoba. Lon-
don 1880. Bespr. Athcnaeum 1880, II, 230.

Fossett, Frank. Colorado, ita Gold and Silver

Miues. Fanus and Stock Ranges, and Health

and Pleasure Resorts. Tourist » Guide to the

Rocky Mountains, er. 8vo. cloth, p. VII. und
540. Illustration« and Maps. New-York.

Gillespie, J. Recollections of Early Illinois and

Her Noted Men; read before tho Chicago Histo-

rical Society, March 16, 1880. 8V°. paper, p. 50,

with Portrait«. Chicago 1880.

Gli Ituliani agli Stati Uniti. Giornale dello Co-

loui, Sept. 1880.

Gordon, D. M. Mountain and Prairie. A. Joar-

ney front Victoria to Winnipeg, via Peace River

Pass. London 1880. 8®. 320 p. Mit Karte

n. I linst r. ,

Grant, George M. The Dominion of Canada.

Scribucr's Illustr. Magazine, Aug. 1880.

Harte, Brot. Aus Kaliforniens frühen Tagen.

D. Rundschau, Not. 1880.

Hayop, A. A. J. New Colorado and the Santa Fe
Trial. 8'"<>. cloth, p. V. und 200. Illustrations

and Maps. New-York.

Hesse-Wartegg, E. von. Strombilder vom Mis-

sissippi. Die Hciiuath, Jahrg. 5, Bd. 1, Nr. 17.

HofTmann, W. J. An Ab*aroka Mytb. Journ.

Authr. lustit London 1880. X, S. 239.
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HofTmann, Walter J. Ueber die Zubereitung

des Pfcilgiftes durch die Pai- L’ta- Indianer von

Nevada. Verb. Berliner G. f. Anthrop. 1880,

S. 91.

Hough, P. B. The Thousand Islands of the Hiver

St. Lawrence. Syracuse (N.-Y.), 1880. 10®.

307 p.

Korrilis, L. LeNord-Ouest duCanada, sa coloni-

sation et »es ressources alimentaires. Journ. des

Economistes 1880, Nr. 7.

Kirchhof!', Theodor. Die Spiel wuth in San Fran-

cisco. Garteulaube 1880, Nr. 1.

Körner, Gat. Das deutsche Element in den Ver-

einigten Staaten von Nord- Amerika, 1818 bis

1848. Cincinnati 1880. 8*. 461 S.

KupfFor, Hugo von. Mittheilungen eines texa-

nischon BilffeljAgora. Ausland 1880, Nr. 47.

Lft rille de Chicago. Journ. Soc. Statist. Paris

1880, Nr. 12.

De Lamothe, H. Cinq mois chez los Fran^ais

d’Araerique. Voyage uu Canada et a la riviere

Rouge du Nord. Paris 1879. 18°. IV, 377 p.

Mit 4 Karten u. 24 Vign.

Loland, J. A. A Voice from South Carolina:

Twelve Chapters before Hamptou. Two Cliap-

ters aAcr Haiupton; with a Journal of a Reputcd
Ku-Klux, and Appendix. 12mo. cloth, p. 231.

Cbarleston 1880. (S. C.)

Morgan, Lewis H. A Study ou the Ilonses of

the American Aborigines, the ruins in New
Mexico, Arizona, und Central America, etc.

First Ann. Rep. ArchaeoL Institute. Boston 1880.

Maclean, J. P. The Mound - Builders. Account
of a remarkahle People that once iuhabited tho

Valleys of the Ohio and Mississippi. With au
Investigation into the Archaeology of Butler
County, Ohio. Cincinnati 1880. 12°. 233 p.

Mit Karte u. lllustr.

Die Zeichensprache der nordamerikanischen India-

ner. Globus, Bd. 37, Nr. 17.
8. o 8. 51 unter Mallery.

Mittheilungen über Neu-Fundland. Globus, 38,

Nr. 16. (N.)

Moore, J. W. Ilistory of North Carolina; From
Earlicst Discoveries to Present Time. In two
Volumes. Vol. II. 8vo. cloth, p. 530. Kaleigh
(N. C.).

The period covered in tlds volume extendn from
1825 to 1876.

Neuere Mittheilungen über Neu-Fundlaud. Aus-
land 1880, Nr. 30, 32,

Neues über die Grabhügelcibuuer in Nord-Amerika.
Ausland 1880, Nr. 41.

NineDnyson the Summit ofMount-Shasta. Cham-
bers Journal, Nov. 1880.

Northrup, A. Judd. Camps and Tramps in the

Adirotidacks
,
and Grayliog Fishing in Northern

Michigan
;
Records of Summer Vacations in tbe

Wilderneas. 16m«. cloth, p. 302. Syracuae

(Now-York) 1880.

Parisot, J, Note sur la langue des Taensas ( An-

cienne IxmisianeJ. Revue de Linguistique,

Tome XIII.

Patterson, R. H. California. Fortnightly Review,

Sept. 1880»

Petitot, Abbe. Brief d. Augling Lake N. W.
Cauada Sept. 80 über die Ethuographie No*l-

Amerikas. Bull. Soc. Anthr. Paris 1880.

S. 590 bis 594.

Lettre de l'Abbe Petitot ü M. de Semalle d. Re-

duction Saint Raphael, Lac Froid, 1. December
1879, Bull. Soc. Geogr. Paris 1880. S. 362 bis

372.

Pinart, A. Voyage en Sonora. Bull. Soc. Geogr. 1

Paris 1880, II, 193—244. M. Abb. u. K.
Trinchera* 227. Flüchtige Bemerkungen über die

Guaymas, Areneiio» u. a. lutlianer»tamnie.

RafTo, G. B. Emigrazioue italiaua agli Stati

Uniti. Ikdl. Consolare Apr. 1880.

Raymond, Rosaiter W. Camp and Cabin; Sket-

ches of Life and Travel in the West.

cloth. p. 240. Illustrated. New-York 1880.

Ratzel, Fr. Nordamerikas nutzbare Pflanzen und
Thiere. Globus, Bd. 37, Nr. 10, 11.

Ratsol'a Gemälde der Vereinigten Staaten. Aus-
land 1880, Nr. 40.

Scheubo, H. Du« Franzosenthum in Cauada.

Ausland 1880, Nr. 21.

Zu H. de Lamothe.

Short, John J. The North Americans of Anti-

quitv. Their Origin. Migrations, and Type of

Civilization eooridered. New-York 1880, V,

544 S. 8°. 111.

Skizzen aus Texas. Wisscusch. Beil. Leipziger

Zcituug 1880, Nr. 14 f.

Stackemann, Julius H. Kausas, die Köuigin

des Missourithales. Aus allen Welttheilen, Jahr-

gang 11, llft. 11.

Thiersoh, H. W. J. Ursprung und Entwickelung
der Colonien in Nord - Amerika 1496 bis 1776.

Augsburg 1880. 8°. VII, 90 S.

Tupper, Rev. H. A. Firßt Century of the First

Baptist Cburcb, Richmond, Va., 1780— 1860.

8TO. cloth, p. 360. Richmond (Va.) 1880.
Wichtig für die Geschichte der Neger in Va.

Villago Life in New England. Contemporary

Review, Dcc. 1880.
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Wheildon, W. W. CurioBities of History : Boston,

September 17, 1630— 1880. Second Edition.

12mo. cloth, p. 141. Boston.

Enthält kam Ahwhnitie über die Naragan-»ett-

ludmner, nt*nengli#che Ortauanieu uud zur Volks-

kunde von Masiachusetta.

Zur Civilisirung und Chri.Htiauisining der India-

ner Nord-Amerikas. N. Ev. Kirchenzeitung 1880,

Nr. 51.

3. Mittel-Amerika und West-Indien.

Ampliacion h las noticias de la Isla de Mona.
Bol. Soc. Geogr. Madrid 1880, II, 81—94.

Bolknap, J. Biographie« of the early Discoverers

of America. A Reprint of tbo first edition of

1789. With Portrait of Columbus. New-York
1880. 4°. 253 p.

Bouinais, A. Guadeloupe pbysiqne, politiqne,

economique, precedee d’une notice historique.

l rr partie. Notico historique et goographie phy-

sique. Paris 1880. 12°. 49 p.

Das Evangelium in Mexiko. Bibelblatter 1880,

Nr. 1.

Deairö Charnay’s Expedition nach den Ruinen-

stätten Central- Amerikas. Peterm. Geogr. Mit-

theilungen, Bd. 26, 8. 381 bis 387.
Allgemeine Schilderung der Ruinen von Cxmal u.

Palenque. Vergl. Aunland 1880, Nr. 32. Globus,
Bd. 38, Nr. a.

Die Dresdener Maya-Handschrift, niustrirte Zei-

tung 1880, Nr. 1940. B. A. A. Z. 1880,

Nr. 196.

Die karaibischen Inseln. Beil. Wiener Abendpost

1880, Nr. 156.

Dio Ruinen von Palenque. Ausland 1880, Nr. 14.

Beil. Wiener Abendpoßt 1880, Nr. 94.

Dio verschiedenen Namen und die frühere Ein-

theilung von Haiti. Die Natur 1880, S. 51. (N.)

Eden, C. W. The West Iudies. London 1880.
12®. 248 p.

Ein Besuch der Galapagos- Inseln. Globus, Band
37, Nr. 18.

Ein primitives Volk. Ausland 1880, Nr. 5.

Eiftenarme« Volk in Chiapaa.

Ein Stück mexikanischer Geschichte. Aus den
Papieren eines Diplomaten. Gegenwart 1880,
Nr. 20.

Estatua de Guntimocin en Mejico. Bol. Soc.

Geogr. Madrid 1880, II, 135.

Mr. Fowlor’s Exploration« in British Honduras
and Guatemala. Proe. R. Geogr. Soc. London
1880. 8. 129 bis 131.

Guillerna, Cosardo. Memoria de! reconocimiento

del interior de la isla de la Cnlebra. Bol. Soc.

Geogr. Madrid 1880. S. 23 bis 46.

Habel, 8. The sculptures ofSta- Lucia Cosuma-
lnnpa in Guatemala. With an Account of Tra-

vels in Central- America and on the Western
Coast of South America, Smithson. Contr. to

Knowledge, XXII, 1880.

Janko, Wilh. von. Die erste Auffindung Ameri-
kas. Beil. Wiener Abeudpost 1880, Nr. 201 f.

Isias Bermudas. Bol. Soc. Geogr. Madrid 1880.

S. 146 bis 172.
Einige «panische Berichte aus dem 16. u. 17. Jahr-

hundert

Knapp, Fr. Invasionen auf Cuba. Vierteljahrs-

schrift f. Volkswirthschaft, Politik u. Culturge-

schichte, Jahrg. 17, Bd. 1.

Lamp, Carl. Der Widerstreit der spanischen

Creolen und der Mayas in Y'ucatan. Globus,

Bd. 37, Nr. 13.

Lamp, Carl. Skizzen ans Mexiko. Globus,

Bd. 37, Nr. 3, 7, 8, 9.

3) Aulenthalt auf dem Mirador. 4) Von Mexiko
nach Tehuacan. 5) Reine durch die Mist«ka. 6) Ha-
cienda de la Concepcion.

Lening, Gustav. Die Bermuda -Inseln. Ans
allen Welttheilen, Jahrg. 11, Hft. 4.

Ober, F. A. Camp in the Carribbees. TheAdven-
tnres of a Naturalist in the Lesser Antilles. 8vo,

cloth, p. XVIII. und 366. lllastr. Boston 1880.

F. A. Ober’s Aufenthalt auf den Curibischen

Inseln. Globus, Bd. 38, Nr. 16, 17, 18, 19.

Schilderung der Rente von Cariben auf Dominica
247; Männer u. Frauensprache 268; Caribun von
S. Vincent 269; befreite Sklaven u. Kuli« 296.

Oswald, F. L. Summerland Sketches, or, Ram-
bler in the Rackwoods of Mexico and Central

America. Illustrated by II. F. Farny and Her-
mann Fabcr. 8vo. cloth, p. III und 425. Phi-

ladelphia.

U. a. werden berührt Coliina, die ßecregion von
Jaliaco, Oaxaca, Grenzwahler zwischen Yucatan u.

Guatemala, die Sierra Negra.

Panama uud Darien. (Nach d. Franzos, des Schiffs-

lieutenant A. Reclus.) Globus, Bd. 38, Nr. 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24.

Bau, Ch. Notes on the Ruins of Yucatan and

Central America. SmitliBonian Contrib. to Know-
ledge, XXII.

Rufe de Lavison. Un chapitre de l'histoire de

Martinique. Rev. marit et coloniale, Juli 1880.

Schütz, D. von. Forsuhungsexpedition nach Cen-

tral- Amerika. Aus allen Welttheilen, Jahr-

gang 12, Hft. 1.
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Valentini, P. J. J. The Landa Alphabet: a

Spaniah Fabrication. 8vo. paper, pp. 35. lllu-

strated. Worcester (Maas.) 1880.

Van Bruys&el, Ernest, Lea Etat«- Unis Mezi-

caius. 2n"‘ £d. Bruxelles 1880.
Consulat»bericht von«- i«geml wirth*chaftl. Inhalt*.

Land und Leute 1 bi* 29, Verkehr*« ege 29 bia 45.

Do Varigny, C. do. Las ruinaa de Uxmal.
Madrid 1879. 138 8. 8»,

Voss. Steingcrüthe aus Yucatan. Verb. Berliner

G. f. Anthropologie 1880, S. 237.

Zerstörte Städte in Central- Amerika. Merkur.

Deutsche n. Internat Revue, Oct 1880.

Zuloaga, Indalecio Nunez. Memoria descriptiva

de las islas del Pasaju en lo maa Occidental del

Archipielago de las Virgenes. Boletin Soc.

Geogr. Madrid 1880. S. 7 bis 23.

4. Süd-Amerika.

Adam, Ii. y C. Leclorc. Arte de la lengua de

los I mitob Baurcs de la Provincia de los Moxos.
Conforme al Manuucrito Original del P. Antonio
Magio. Paris 1880 (111, 118. 8®.). 8. Band
der „Bibliotheque Linguistiquo Americaine“.

Bespr. I.it. O-titralbl. 1881, 1.

Adam, L. y V. Henry. Arte y Vocabulario de

la Lengua Chiquita con algunos Textos traduci-

dos y explicatlos, corapuestos sohre raanuscritos

ineditos del XVIII siglo. 8vo. p, XVI und 136.

Paris 1880.

Alt-Peru. Beil. Wiener Abendpost 1880, Nr. 37.

Amcrlan, Albert. An der Frontera. Feder-
zeichnungen aus Südamerika. Aus allen Welt-
theilon, Jabrg. 11, lieft 9 f.

Edouard Andres Reisen iui nordwestlichen Süd-
Amerika 1875 bi» 1876. Globus, Bd. 37, Nr. 11,

12, 18, 14, 15, 16, 17.

Antiguödadea pernana». BoL Soc. Geogr. Ma-
drid 1880. S. 341 bis 347.

Aua Süd-Amerika. Peruanische und bolivianische

Indianer, lllustrirte Zeitung 1888, Nr. 1907.

Beronger , Paul. Le Brdsil en 1879. Revue d.

D. Mondes 1880, I, 434—457.

Bcachoren, Max. Das Waldgebiet des oberen

Rio Uruguay in der brasilianischen Provinz Säo
Pedro do Rio Grande do Sul. Ztscbr. d. Gesell-

schaft f. Erdkunde. Berlin 1880. S. 195 bis 210.

M. K.
Eil» circa 12 000 Quadratkilometer gro»*«s Gebiet

ist nahezu fast ganz von «einer Urbevölkerung ver-

lassen.

Brett, W. H. Irgend* and Mytbs of the Aborigi-

nal Indians of British Guiuun. London 1880. 8°.

Chrlstison, Dr. D. A Jonrney to Central Uruguay.

Proe. R- Geograpbical Soc. London 1880. S. 663

bi« 688. M. K.
Die Gaucho* von Jorge 695. Vordringen der

firaRilinner 687.

Coan, Rev. Titus. Adventures in Patagonia: a

Missionary's Exploring Trip. With Introduction

by Rev. li. M. Field. 12®o. cloth, p. XVI. und
3*19. New- York 1880.

JuIob Crevaux' erste Reise im Innern von Gua-

yana 1876 bis 1877. Globus, Bd. 37, Nr. 1,

2, 3, 4, 5, 6.

Dio Chaymas-ludiauer in Venezuela. Ausland
insu, Nr. 22.

Die erste Ersteigung des Chimborazo. Daheim,

Jahrg. 16, Nr. 86.

Dlo Hafenstadt Iquique. lllustrirto Zeitung 1880,

Nr. 1923.

Die Jivaros- Indianer Süd- Amerikas. Die Natur

1880, S. 116. (X.)

Die Wasserwerke der alten Peruaner. Dio Natur

1880, S. 234. (N.)

Dixio, Lady Florence. Acros» Patagonia. Lon-
don 1880.

Bespr. Athenaeum 1880, II, 774.

DreBsel, L. Durch die Paramos zürn äquatorialen

Hochwald. Stimmen aus Maria Laach, Jahrg. 1880.

Heft 4.

Dupuy de Lome, Enrique. El camino do Bo-

livia al Atluntico. Bol. Soc. Geogr. Madrid
1880. II, S. 232—256.

Ebelot, Alfred. Andre Cazaux Tlndien. Scene»

de la vie des Pampa». Revue d. D. Mondes
1880, IV, 365— 396, 668—697.

Ebelot, Alfred. (/Expedition au Rio Negro.

Souvenirs de la frontiero Argeutine. Revue d.

D. Monde» 1880, III, 93—124.

Engel, Fr. Einwanderung und Colouisation im
tropischen Süd-Amerika. Jahrb. f. Gesetzgebung,

Jahrg. 4, lh*. 4.

Esguerra, Joaquin. Diccionario Geograpbico de

los Estados Unidos de Columbia. Bogota 1879.

Easendorfcr, Dr. Geber eine Begegnung mit

FeuerUndarn in der Miigellan»tras»e. Verb.

Berliner G. f. Authropologio 1880, S. 60 bis 63.

Expedition de G. Giruud eu Guyano. Bull. Soc.

d’Anthropologie de Paris 1880. S. 207.

Fontpertuis, A. F. de. La civilisation des Inca»

avant la conquete du Perou par les Espagnols.

Journ. de* tconomistes, Oct. 1880.

Gallenga, Antonio. South America. Loodou
1880.
Gesammelte Berichte au» der „Times“: Peru, Chile,

Argentinien u. Brasilien.
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Gli Italiani al Peru e al Chili. Giorn. d. Colonie,

Juni 1880.

Jimenez de la Espada, Marcos. El Iza 6 Pu-

tumavu. Bol. Soc. Geogr. Madrid 1880. S. 333
bis 342.

Immigrazione nell’ Argcutina. Giorn. d. Colonie,

Oct. 1880.

Le Moyne, A. Voyages etsejour dans TAmerique
du Sud, la Nouvelle-Grenade, Santiago de Cuba,

la Jamaique et l'isthaie de Panama. 11 toIb.

Paria 1880. 18*. 628 p.

Löffler, C. Aus Peru. Cultur- u. Sittenbilder.

Aus allen Welttheilen, Jahrg. XII, lieft 2 f.

Löffler, C. Reiseakizzen aus Peru. Aus allen

Welttheilen, Jabrg. 11, Hft. 12.

Marazzi, A. Tierra Adentro. Esploratore 1880,

Fbr.

Markham, Capt. A. H. A Visit to the Galapagos

Islaud in H. M. S. Triumph 1880. Proc. Geo-

graph. Section British Association Swansea 1880,

und Proc. K. Geographical Society. London 1880.

S. 742 bia 755.

Martin, Dr. C. Das zwischen Chile und Bolivia

streitige Gebiet. Ztschr. d. Gesellschaft f. Erd-

kunde. Berliu 1880. S. 421 bis 445.

Martin, Dr. C. Der bewohnte Theil von Chile im

Süden des Valdiviaflusses. Peterin. Geogr. Mit-

theilungen, Bd. 26, S. 165.

Kulturpflanzen der Uuillichez 172.

Mittheilungen über F. Whymper’s Expedition in

Südamerika. Yerh. d. Ges. f. Erdkunde. Berlin

1880. S. 95, 145, 355.

Montolieu, Frederic. L’Ynirida, exploratioo cffcc-

tuee en 1872. Bull. Soc, G4ogr. Paris 1880.

S. 289 bis 301. M. K.
Orinoko -Gebiet.

Moritz, P. La colonie penitentiaire agricole de

St. Laurent du Maroni en 1878. Rev. marit. et

coloniale, Juli 1880.

Müller, Prof. V. Die Wildniss und ihre Bewohner.

Aus dem Portugiesischen. Die Natur 1880.

S. 171 bis 173.

Nioderlein, G. Einige wissenschaftliche Resul-

tate über eine argentinische Expedition an den Rio

Negro in Patagonien. Verh. d. Gesellschaft f.

Erdkunde. Berlin 1880. S. 415 bis 424.
Schilderung der Pehuentscbes 421 f.

Parodi, D. Gli Indiani Payaguüs. Bol. Soc.

Geogr. Italiana 1880. S. 716 bis 722.
Ygl. zwischen den Payagua und den Guarani.

Pelloschi, Gi. Otto mesi nel Gran Ciaco. Viag-

gio lungo il fiurno Yermiglio (rio Bermejo) Men-
doza-Tucuman. Firenze 1880. 8°. 428 p.

Archiv für AaUiropolugit. Bd. XIII. Supplement.

Raaerie, E. L’emigr&zione italiana al Plata.

Giorn. delle Colonie, Apr. 1880.

Heisa, W. Ein Besuch bei den Jivaros-Indianeru.

Verh. der Gesellschaft f. Erdkunde. Berliu 1880.

S. 325 bis 337.
Blutrache als Ursache des Rückgangs der Zahl der

IndianerM Anfertigung der tjchftdeltrophäeu 334.

Rota, G. Ksploratione nella Bolivia Orientale.

Bull. Soc. Geogr. Italiana 1880. S. 546 bis 548.
Ueber die Wege von Bolivien zum Atlantischen

Ocean.

Rey, P. M. Etüde anthropologique sur les Boto-

cndoe. Pariß 1880.

Rogors, J. T. und E. Ibar. Reise im südwest-

lichen Patagonien nebst den Tagebüchern von

A. de Viedma 1782 u. J. II. Gardiner 1867.

Geogr. Mittheilungen 1880, S. 47 bis 64.

Schilderung der Patagonjer nebet Körpermessungen
8. b7 .

Rasenthal, L. Im Innern von Südamerika. Die

lleimath, Jahrgang 5, Nr. 43 f.

Rotermund, W. Religiöses u. kirchliches Leben
in Brasilien. Ztschr. f. kirchliche Wissenschaft

1880, HfL 5.

Schenck, F. von. Reisen in Antioquia. Petenn.
Geogr. Mittheilungen, Bd. 26, 41 bis 47.

Eigenartigkeit der gebirgsbewohnendeu Autio-
quehos.

Soguin, L. Sur les rites funcrairea chez les In-

diens de TAraerique du SouiL Bull. Soc. Anthr.

Paris 1880. S. 707 bis 710.

8ellln, A. W. Politische uud sociale Zustände in

Brasilien mit besonderer Berücksichtigung der

Provinz Rio Grande do Sul. Jahresbericht d.

Frankfurter Ver. f. Geographie 1880, 31 bis 60.

Simson, Alfred. Notes on the Jivaros nndCane-
los Indians. Journ. Antbropological Institute.

London, Yol IX. 8, 385 bis 394.
MiUiuerkitidbett 388. Rauchtest 388. Der „duck

of satisfaction" 389.

Smith, H. H. Brasil, the Amazone and the Coast.

Illust rated from Sketches by I. W. Champneys.
London 1880. 8°. 660 pp.

Werthvolle ßeurtheilung brasilianischer Verhält-
nisse aus nordamerikauischem Gesichtspunkte. Von
ethnographischem Interesse die Altschuittc ober die
halbciviluirten Indianer und Mulatten und der über
VolkBsagen.

Tho Upper Uruguay- Valley as a ficld for Coloni-

zation. Proc. R. Geogr. Soc. London 1880.

S. 702. (N.)

Toro, G. Compendio dellistoria de Chile (1492—
1876). Paris 1879. 12mo. p. 204.

Ueber die colnmbiachen Nationalterritorien. Ztschr.

d. Gesellschaft f. Erdkundo. Berlin 1880. S. 27
bis 53.

15
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Ueber di*? Indianer de« Nevada Terr. B. 49. Die
öoajiro« 8. 52.

Viaje del Uapitan Pedro Texeira, »gunn arriba

del rio do laa Amazonas (1638— 1639). Bol.

Soc. Geogr. Madrid 1880. II, p. 209—232.

Volkamedicin in der argentinischen Republik.

(Ans dem Italienischen des Dr. P. Mantegazza
in Florenz.) Globus, Bd. 37, Nr. 20, 21.

Waeldler, A. Leiden und Freuden eines Colonie-

directors. Aua allen Welttheilen, Jahrg. 12,

Heft 1.

Woeldlor, A. Von unseren Landsleuten in Rio

Grande do Sul. Gartenlaube 1880, Nr. 4.

Woyenbergh, Dr. H. Altindianische Workzeugo,
Pfeile etc. (aus Argentinien). Verhandlungen

Berliner Ges. f. Anthropologie 1880, 8. 366 bis

374.

Worthemann, Arthur. Aufnahme der Flilsse

Paranapura und Cahuapanas im Departement
de Amazonas der Republik Peru. Ztschr. d.

Gesellschaft für Erdkunde 1880, S. 210 bis 220.

Ueber die christlichen Stamme der Paranapuras,
Chayavitaa und Cakupanas kärgliche Daten.

Wolf, Dr. Theodor. Ueber eine bieroglvphische

Steininschrift aus Ecuador. Verb. Berliner G. f.

Anthropologie 1880, S. 222.
Mit Abb. Bern, von Dr. StubeL

Zimmermann, G. P. H. La riviere de Sarinara.

Bull. Soc. Geogr. Paris 1880. II, S. 97 bis 126.

M. K.

Zahl der Indianer in 8urinam 109. Juden 111.

Aufhebung der Bklaverei 101« Matronen 115.

VL Australien und Polynesien.

1. Australien-Festland mit Tasmanion.

Anthropologisches über die Australier. Aus-
land 1880, Nr. 32.

Allgemeine Zu«ammen«tellung au« verschiedenen
Quellen, welche mit Topinard’s Aufstellung zweier
Uaupttypen übereinkommt.

Armit, William E. Customs of the Austra-

lian Aborigines. Journ. Anthropological Insti-

tute. I<oudon, IX, p. 459—460.
Mischung mit Mnlaycn an der NordWestküste. Be-

echneidung. Vt'rstoaauug des Erstgeborenen.

Australien. Von P. B. A. A. Z. 1880, Nr. 237.

Australien mit Bezug auf seine Ertrags- und
Verkehrsverhältnisse. Arch. f. Post- und Tele-

graphenwesen 1880, Nr. 20.

Bastian, A. Mumien aus Australien und der

Torrcsstrasse. Verh. Berliner Ges. f. Anthro-
pologie 1880, 8. 302.

Bilder aus Südaustralien. Gaea, Bd. 16, llft. 9.

Bush-Life in Queensland. Blackwoods Magazine,

Jan. 1880 f.

Charnay ,
Desire. Streifzüge in Australien.

Nach dum Französischen. Aus allen Weltthei-

len, Jahrg. 12, llft. 3.

Clarke, Hydo. On the Languagcs of Australia

in connection with those of the Mozambique and
of the South of Africa. Journal and Proc. R.
Society of N. 8. Wales. VoL. XIII. For tho Year
1879.

Das Schicksal der Leichhardt’schun Expedition in

Australien. Neue Aufschlüsse und Erhebungen.

Pete rin. Geographische MittheiluDgen , Bd. 26,

S. 263.

Die Port- Darwin -Ansiedelung an der Nordküste

von Australien. Globus, Bd. 38, Nr. 6.

Die Sterblichkeitsverhältnisse unter den Kindern

in Australien. Die Natur 1880, S. 156.

Feraandez de Quirös, P. Ilistoria del desenbri-

miento de los regiones austriaies. Publicada por

J. Zaragoza. Tomo II. Madrid 1880. 4°. XXII,
432 p.

Fiflon , I*. Australian Marriage Laws. Journ.

Anthropological Institute. London. Vol. IX.

S. 355 bi B 357.
Mit Bemerkungen von E. B. Tylor und einem

Briefe von John Forrest über weataustralische
lleiratben (Classenheirath) u. Verwandtschaften.

Fiaon, Lorimor and A. W. Howitt. Kamilori

and Kurnai. Group - Marriage and Relationship

and Marriage by Elopment, drawn chiefly from

the Usage of the Australian Aborigines. Also

the Kurnai Tribe, their Customs in Peace and
War. With Introd. by Lewis H. Morgan. Mel-
bourne 1880.

Ausführliche Anzeige von E. W. Tylor in The
Academy IHSl, I. S. 2«4 u. Nachtrag ebendas.
S. 302.

Forreat's, Mr. Alexander, Expedition in North

Western Australia. Proc. R. Geogr. Soc. Lon-

don 1880. S. 126.

GrefTrath, H. Alexander Forrest’s Reise in Nord-

west-Australien. Aua allen Welttheilen, Jahr-

gang 11, llft. 4.

Digitized by Google



115Verzeichniss der anthropologischen Literatur.

Greffrath , H. Neue Nachrichten ans Australien.

Ztschr. d. Gesellschaft f. Erdkunde. Berlin 1880.

S. 220 bis 227.
Neue Entdeckungsreisen von Tietkins u. A.

Greffrath, H. Tietkins’ Forschungsreise nach

dem Innern von Süd-Australien. Aus allen Welt-
theilen, Jahrg. 11, Hft» 11.

Grefftr&th, H. Winnecke's Forschungsreise im
Osten von Central- Australien. Aus allen Welt-
theilen, Jahrg. 11, lieft 10.

Hingßton, James. The Australien Abroad: Bran-

ches from the Main Routes round the World.
London 1880.

Feuilletons au» dem .Melbourne Argus“. Java,
China, Japan, Neuseeland aus australi*cht*ni Gesichts*

punkte betrachtet.

Inglis, J. Our Australien Cousins. London 1680.

8«. 470 p.

Scharfe Urtlieile über Sitten und Charakter der
Ansiedler. Ueber die Chinesenfrage.

Jung, Dr. Carl Emil. Australische Typen und
Skizzen. Globus, Bd. 37, Nr. 24, Bd. 38, Nr. 8,

11, 13, 15.

Jung, Dr. Carl Emil. Tasmanien. Zeitschr. der

Ge«, f. Erdkunde. Berlin 1880. S. 1 biß 26.

La Colouie de Victoria a propos de Texposition de

Melbourne. Journ. Soc. de Statistique. Paris

1880. Nr. 6.

Laine. La Nouvelle-Gallcs-du-Sud. Rev. Marit. et

Coloniale 1880, Nr. 229.

Los mines d’or en Australie. Ann. de TExtr.

Orient 1880, Nr. 24.

Mathew, John. On the Kabi Dialect, Queensland.

Journ. Anthrop. Institute. London. IX, p. 312

—

316.

MJklucho- Maclay. Ueber die Mika -Operation

in Central-Australien, Verb. Berliner G. f. An-
thropologie 1880, S. 85.

Neueste Erforschuugareisen in Australien. Peter-

mann'a Geographische Mittheilnngen ,
ßd. 26,

S. 228.

Oberländer, Richard. Die englische Colonie

Tasmanien. Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient

1880, Nr. 11.

Recent Explorations in Central Australia. Proc.

R. Geograph ical Society. London 1880. S. 378.

(N.)

Tagebuch einer Expedition von der Beagle-Bai

zum Fitzroy-Flusse. Poterm. Geographische Mit-

teilungen, Bd. 26, S. 455.

Taplin, Rev. G. The Folk-lore, Mannen», Cu-

stoms, and Languages of the South Australian

Aborigines, gathered from Inquiriea mado by
Aathority of the South Austr&lian Government.

Adelaide 1879, 1. Series.

Nach dem Ursprung dieser Stämme fragend, sagt
der Verf.

:
„Autochthony remains a Word only“ und

ist geneigt , sie für identisch zu halten „with the
races inhabiting the continents and archipelagoes to

thü N. and E. where w« find the same syntem of
kinship, the same customs, the same mental cliarac-

teristics, and the same kinds of aorcery“. Da» Buch
enthält eine Fülle von Tliatsachen

,
die darauf ge-

bauten Schlüsse sind aber mit Vorsicht aufzunehmen.
Eine kleine Grammatik des Narringeri ist beigegeben.

Tietkins, Mr. W. H. Journey in South Australia.

Proc. R. Gcographical Society. London 1880.

S. 436. (N.)

Weil, H. Von den Antipoden. Sydney. Ueber
Laud und Meer, Jahrg. 22, Nr. 20.

2. Neu-Guinea und Nachbarinsein.

Bruno Schwarzbach. Durch die TorresetraBse.

Dio Gegenwart 1880, Nr. 14.

Colonisation in the South Seas (Ncu-Irlaud). Proc.

R. Geographical Soc. London 1880. S. 369.

(N.)

D'Albcrtis, L. M. New-Guinea: What I Did and
What I Saw. 11 Vota. London 1880. M.K.u. 111.

Reichthum ethnographischer Tlmtsnchen. D'A.
findet den Papua -Typus im Mittelpunkt der Insel

u. an manchen Stellen der Küste, den der MalAye»
im Westen and der Polynesier oder Maoris im Osten;
aus der Mischung aller erklärt er die ungemeine
Mannigfaltigkeit der äusseren Erscheinung. Interes-
sant die Bebilderung des malayischen Sklavenhandels
im Nordwestern Keine Spuren von Kannibalismus oder
von Futischdienst im Innern.

Die Bewohner des Neuhebriden -Archipels. Aus-
land 1880, Nr. 40.
Nach M. Eckhardt.

Die Papua auf Neu-Guiuea. Ausland 1880, Nr, 7.

Die Papua Neu -Guineas und der Naclibarinselu.

Ausland 1880, Nr. 39.
Allgemeine Zusammenstellung aus neueren Quallen.

Dutch Exploration in New - Guinea. Proc. It.

Geogr. Soc. London 1880. S. 190.
(Zu Reizen naar etc.)

Eckardt, M. in Hamburg. Dio religiösen An-
schauungen der Bewohner der Neu- Hebriden.

Globus, Bd. 38, Nr. 1.

Eine Forschungsreise nach den Molukken u. Neu-
Guinea. Aua ullen Welttheilen, Jahrg. 11,

Heft 11.

Nach A. Raffray.

Finsch, O. Weitere Reiseberichte. Yerh. Ber-

liner Ges. f. Anthropologie 1880, S. 402.
Ueber die Neubritaunier.

Kleinschmidt’a, Th. Reisen auf den Viti-Inseln.

M. 5 T. Journ. d. Mus. Godeffroy, Heft 14, 1879.

La Nonveile Caledonie, Ann. de TExtr. Orient

1880, Nr. 24.

15*
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Lawes, Rev. W. G. Exploration» in New-Guinea.

Proc. Geographical Soction British Association.

Swansea 1880.

Lawes , Rev. W. G. Notes ori New-Guinea and

ita Inhabitants. Proc. R. Geographical Society.

London 1880. S. 002 bis 616.
Betrachtet die Bevölkerung Neu -Guinea* als eine

in hohem Grade gemischte, die weit entfernt sei, einen
einzigen Typus darausteilen. Tntowirung *07, Pfahl-

bauten 608 . Vollständige ethnographische Schilde-

rung 600 bis 616.

Mantegazza. Sur l'ethnologie de la Nouvclle-

Guinee. Bull. Soc. d'Anthropologie. Paris 1880.

8. 214 bis 216.
Bemerkungen von Hamy.

Meyer, A. B. Sur l’ethnologie de la Nouvelle-

Guinee. Bull. Soc. d
1

Anthropologie. Paris 1880.

S. 346 bis 352.
Ueber die Identität der Negritos und Papuas.

Ueber den Namen Arfaki.

Miklucho- Maclay , N. von. Kurze Zusammen-
stellung d, Ergebnisse anthropologischer Studien

wahrend einer Reise in Melanesien (Mürz 1879
bis April 1880). Verh. d. Berl. Ges. f. Anthro-
pologie 1880, S. 374.

New-Guinea. Proc. R. Geographical Society. Lon-

don 1880. S. 315.
Ausflug des Rev. Chalmers von Port Moresby

aus am Goldie R. aufwärts ins Innere.

Philipp, Dr. Die hauptsächlichsten auf den Viti-

luseln vorkommenden Krankheiten nach Dr. Mac
Gregor u. Th. Kleinschmidt. Jonrn. d. Mas.
Godeffroy, Hft. 14, 1879.

Powell, WilfYed. Six Years Exploration» in New-
Britain and Neigh bouring Islands. Proc. Geo-
graphical Section British Association. Svransea
1880.
Betrachtet die Eingeborenen d. Duke of York-

Gruppe als ein Gemisch von Neubritunniem und
Neuirlündern. Kannibalen au der Nordküste.

Reisen nach Neu-Guinea. Ausland 1880, Nr. 28,

29, 30.

Reizen naar Nedurlandsch Nieuw -Guinea onder-

nomen in 1871, 1872, 1875 bis 1876 door P.

van der Crab e. a. Met Geschied-en aardrijks-

kundige toelichtingen door P. J. 11. C. Robide
van der Aa. (Voyages to tho Dutch Part of New
Guinea made in 1871, 1872, 1875 bis 1876 by
P. van der Crab and J. E. Teysmann, J. G. Coor-
engel and A. J. Langeveldt van Ilemert and P.

Swaan. With Ilistorical and Geographical Notes

by P. J. B. C. Robide van der Aa.) Royal 8T°.

p. XLII. und 480. With II Maps. ’sGrav. 1879.

Riviero, Henri. Souvenirs de la Nouveile Cale-
douie. Paris 1880.
Geschichte des Kanaken-Aufstamles von 1670.

Rosenberg, H. von. Les iles Kei. Notes Ethno-
gruphiques. Ann. de l’Extr. Orient 1880, Nr. 20.

Virohow, R. Scbädelmasken aus Neubritannien.

Verb. d. Berl. Ges. f. Anthropologie 1880, S. 404
bis 408.
Mit Bemerkungen über bernalte Menschenscbüdel.

3. Polynesien.

Annexion des iles de la Societe a la France.

Ann. de l’Extr. Orient 1880, Nr. 27.

Aussterben der Maoris anf Neu -Seeland. Glo-

bus 38, Nr. 8.

Beer, J. Carl. Der Archipel von Tahiti. D.

Rundschau f. Geographie, Jahrg. 3, Heft 3.

Benda, Dr. Die Charakteristik von Mikronesiern

und Melanesiern. Verh. d. Berl. Ges. f. Anthro-

pologie 1880, S. 111.

Birgham, Frans. Die Südsee -Insel llotumah.

Aus allen Weltthcilen, Jahrg. 11, Heft 8.

Birgham, F. Südsee - Sagen. Globus, Bd. 37,

Nr. 20.

1) Die Vutkangöttin Pele und die Rintfluth (Ha-
waii). 2) Der Tartarus der Fidschi- Insulaner.

Birgham, F. Südsce - Sagen. Globus, Bd. 38,

Nr. 5.

3) Götter- und Heldensagen an* Hawaii; 4) My-
thologie und Sagen auf den Banks-Inseln.

Bozzoni, Cap. F. La Nuova Zelanda. Cenni

sulle sue condizione passate e presenti. Boll.

Soc. Geogr. Itoliana 1880. S. 302 bis 309.

M. K.

Cooper, H. Stonehewer. Corel Lands. II Vols.

London 1880.
Vorwiegend hamlelsgrographisch. Versuch einer

neuesten Geschichte Samoa«.

Crawford, James Coutts. Recollections of Travel

in New Zealaml and Anstralia. With Maps and

III. London 1880. XIV, 468 S. 8».

Beigegeben sind Abh. über Sprache, Sitte u. Reli-

gion der Maori, über die Maonfrage, über die

Ausbreitung englischer Cultur u. a.

Die Bewohner dcrSildseo. Ausland 1880, Nr. 46.

Finsch's, Dr. O. Pacific-Expedition. Peterm. Geo-

graphische Mittheilungen, Bd. 26, S. 370.
Beite aus Rieaenmuscheln auf PonapA

Finsch, Dr. O. Ueber die Bewohner von Ponape
(Oestl. Carolinen). Z. f. Ethnologie 1880, S. 301

bis 332. M. Taf. u. Abb.
Mischlinge 304, TAtowirong 308, die sittlichen Be-

griffe 317 I., Einfluss des Naturreichtlium« 331.

Finzch, Dr. O. Ueber seine Thätigkeit auf Jaluit.

Verhandl. der Berliner Ges. für Anthropologie

1880, 8. 34.

.Ich muss offen bekennen, das« man in seiner Ty-
pa&diagnose immer vorsichtiger und schwankender
wird, je mehr man Individuen gesehen, so gross ist

die individuelle Abweichung.*
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Finsch, Dr. O. Ueber Beine Reiten und Arbeiten.

Brief. Verb. d. Berliner Gee. f. Anthropologie

1880, S. 150.
Zweck der T&towirung 151.

Finach, Dr. O. Reisebericht. Verh. d. BorL Ge*,

f. Anthropologie 1880, S. 223.

Fison, Rov. Lorimer. Notes on Fijan Burinl Cu-
stoms, Journ. Anthr. Institute. London 1880.

Vol X, p. 137—149. M. Abb.

Fomander. An Account of the Polynesian Race:

Ita Origin and Migration» and the Ancient Hi-

story of tbe Ilawaiian People to the Times of Karne*

hamehA I. By Abraham Fornander, Circuit

Jndge of the Island of Maui, H. I. Knight, Com-
panien of the Royal Order of Katakana. Vol. II.

Pust $TO, clotb, pp. VII. und 399.

Fritsch, Gustav, lieber Julius von Haast, Note*

on some ancient rock painting* in New Zealand.

Z. f. Ethnologie 1880, S. 200.

Gill,W. Wyatt. Historical Sketches of Savage
Life in Polynesia, with Illustrative Clan Songs.

Wellington N. Z. 1880.
Neue Beispiele von weiten zufälligen Führten poly-

nesi»cher Eingeborenen und MisBiouäre. Der Ver-
fasser lebte ‘16 Jahre auf den Hervey-lnaeln. Wider-
spricht der Ansicht vom Aussterben der Polynesier,

stellt sie direct zn den Malayen. Neue Ansichten
über Beziehungen zwischen den Neuseeländern n.

Hervey-Insulanern.

Graeffe, Dr. E. «Samoa- oder die Schifferinseln«

IV. Die Eingeborenen in Bezog auf Racencharak-

ter und Krankheiten. Journal d. Museums Godef-

froy, Heft 14, 1879. M. Taf.

Gulick, Rv. L. H. A Vocabulary of the Ponape
Dialect, Ponape -English and EngÜHh-Ponapc;
with a Grammatical Sketch. Journ. American
Oriental Society, Vol X, Nr. 2.

Hcrnshoim, F. Consul d. D. R. Beitrag zur

Sprache der Marshall-Inseln. Leipzig 1880. 8°.

101 S., 26 T.
Im Anhang „Einiges über Land u. Leute auf «Ja-

luit*.

Keano. On the Relations of the Indo -Chinese

and Inter- Oceanic Races and Langunges. By
A. H. Keane, M. A. I. 8vo. paper, p. 36. London
1880.

LeBBon, Dr. A. Les Polynesiens, leur Origine,

leurs Migration*, leur Langage. Ouvrage redige

d'apres Io Manuscript de l’Auteur, par L. Mar-
tinet. Tome I. 8vo. p. VII. und 523. Paris

1880. M. K.
.La These contenue par la g^ncralit/* des ethno-

loguea est que la Polytifai« a peupl^e de l'Est a

l’Uuest par des colonie asiatiques ou malaises. La these

que nous proposons de sonteuir datis cot ouvrage est

presque diamütralemcnt oppo»6e. Pour ctablir cett«

these, nous av«»ns non seulenient pass*1 en revue tous

les Berits auterieurs public» nur 1« menie sujet par
les obsorvAteurstantsnciensque modernes, maisnous
sotumes alle nous-nitme puiser directement aux sour-

ce«. interrogcant »ucceiwi veinen t les caracttres anthro-
pologiques exterieurs, le langage, les traditions.*

(Vorrede.)

Müller, Prof. Fr. Zur Ethnologie der Malayo-

Polynesier. Ausland 1880, Nr. 17.

Die Mal&yo-Polynesier zerfallen in Polynesier, Me-
lanesier tin4 Malayen

;
zu den Melanesiern

, welche
Mischlinge von Malayen und Papuas, gehören die

Mikronesier; die Bewohner Neu-Calodoniens und der
Nachbmrinseln sind (sprachlich) Papuas.

Museum Godeffroy in Hamburg, die Ethnogra-

phisch-Anthropologische Abt bei lang de». Ein
Beitrag zur Kunde der Südsee - Völker von

T. D. E. Schmeltz u. I>r. It. Krause. 8vo. sewed,

p. XLI1I. and 687. 46 Tafel u und 1 Karte.

Hamburg 1881.

Ravorot, Walter. Acclimatation h la Nouvelle-Ze-

lunde. Bull. Soc. d’Acclimutatiou 1880. S. 217.

Ribourt, General. Notize »ur Tahiti. Bull.

Soc. Geogr. Pari» 1880, II, p. 142— 168.
Regierung 145. Statistik der Bevölkerung 155.

Wichtigkeit seiner Lage 163.

Stammesverhältnisso der Mortlock • Insulaner.

Ausland 1880, Nr. 27.

Ueber die Bevölkerung der Fidschi-Inseln. Tijd-

Bchr. Nederl. Indie 1880. S. 147 bis 150. (N.)

Uobcr Land und Lento der Marsball-InBelu. Aus-

land 1880, Nr. 9.

Zu iiernslieim.

Virchow, Rud. Bemerkungen über pojynesische

Wanderungen. Verh. d. Berl. Ge*. £. Anthro-

pologie 1880, S. 115.

Woscnberg, Pfarrer. Die Samoa- Inseln. Glo-

bus, Bd. 37, Nr. 7, 8, 11, 12.

VH. Hyperboräer und Nord -Asiaten.

1. Sibirien sammt Amurland.

Aus dem westlichen Sibirien. Ausland 1880,

Nr. 13, 15.

Zu Brehxn.

Cattley, O. J. Trade Ronte to the Obi and Yeni-

sei via the Kara Sea. Proc. R. Geographical

Society. London 1880. S. 639 bis 642.

Der Volksstamm der Tuugusen. Aasland 1880,

Nr. 18.
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Die Bevölkerung von Irkutzk nach ihren Beschäf-

tigungen. Ausland 1880, Nr. 13.

Die Chunchusen im Süd-Ussurigebiet. Globus,

Bd. 38, Nr. 11.

Nach einem Aufsätze Th. Busse’» im Goto« 1880,

Nr. 35, welcher die chinesischen Räuberbanden in

den russisch - chinesischen Grenzstrichen am Ussuri
schildert.

Die westsibirische Expedition d. Vereins f. d.

deutsche Nordpolfahrt. Gaea, Jahrg. 16, II. 1.

Egli, J. J. Zermak's Zug und die Lago vou Ssibir.

Ztschr. f. wissensch. Geographie 1880, lieft 3.

Ein Museum in Sibirien. Oesterr. Monatsschr. f.

d. Orient 1880, Nr. 9. (N.)

Eine Hnndeschlittenreise durch Kamtschatka u.

N. - 0. - Sibirien. Arch« f. Post u. Telegraphie

1880, Nr. 16.

Eine Reise nach West-Sibirien. Von. P. B. A.

A. Z. 1880, Nr. 24.

Zu O. Finsch. B. d. v. J.

Hiokisch. Die Tungusen. Eine ethnologische

Monographie. Petersburg 1879.
Bespr. Globus 1880, I, 8. 207,

In der kleinen Karmakulubucht auf Nowaja-Semlja.

Ausland 1880, Nr. 24.

Lansdell, Rev. Henry. Through Siberia. Con-
temporary Review, Oct. 1880.

Neumann, Dr. Carl von. Eine Messe im Hoch-
norden. Ausland 1880, Nr. 44.
T»chukt*chenmarkt am Anjui.

Rosa , Rev. J. The Manchus: or, tbe Ruigning
Dynast v of China, their Riso and Progress. Pais-

ley 1880.
Reich an Unrichtigkeiten. Das grösste Interesse

de» Ruche» Hegt in der Tb&tsache, das» der Verfasser
Enthusiast für China, Chinesen und Mandschus.

Ruasian Kxplorations in Western Siberia. Proc.

R. Geographical Soc. London 1880. S. 766.

Saghalien. Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient 1880,
Nr. 9. (N.)

Sanadworow, P. Erinnerungen aus einer Reise

von Nikolajewsk am Amur nach Udakoje. Das
Alto und Neue Russland 1880, Heft 7. (Ruse.)

Schcube, Dr. B. Der Bürencnltns und die Bären-
feste der Ainos, mit einigen Bemerkungen über
die Tänze derselben. Mittb. der D. Ges. f. Natur-
und Völkerkunde Ost- Asiens. 1880, lieft 22,

S. 44 bis 51.

Stepanow, M. Da» Süd-Ussurilaud. Rur». Revue
1880, II, S. 345 bis 361, 467 bis 475.
Die koreanische Einwanderung 359. Gesch. d.

russischen Besiedelung 467 f.

Struve, Bernhard von. Einiges über die Samo-
jeden im Norden von Sibirien. Ausland 1880,
Nr. 38, 39, 40.

Struve, Bernhard von. Ueber die Möglichkeit

eines inneren Ilandelsweges durch Sibirien. Pe-

termann's Geographische Mittheilungen, Bd. 26,

S. 291. M. K.

Struvo, Bernhard von. Zur Geschichte der Han-
delswege in Ostsibirien. Peterm. Geographische

Mittheilungen, Bd. 26, S. 190.

Tjagin, E. A. Expedition nach Nowaja-Semlja.

Ruftb. Revue 1880, I, S. 193.

Ueber die rus». Suinojedencolonie.

Ujfalvy, de. Brief über Enthnographie West-
Sibiriens. Bull. Soc. Anthr. Paris 1880. S. 572.

Yadrintaef’a Jonrney in Eastern Siberia. Proc.

R. Geographical Soc. London 1880. S. 767.

Ziegelthon für Sibirion. Oesterr. Monatsschr. f.

d. Orient 1880, Nr. 8. (N.)

2. Europäische Hyperboräer.

A Reimleer- Uide throug Lupland. Blackwoods
Magazine, Aug. 1880.

Carpollan, Oberatlieutenant. Besuch in „Fjeld-

stuen
- (Telemarkeo). Ausland 1880, Nr. 36.

Mantegazza, P. Iconografia dei Lappoui. R. Ist.

Lombarde. Rcndiconti, Vol. XIII, F. 13.

Mantegazza, M. Sur les Lapons. Bull. Soc.

d'Authropologie de Paris 1880, 17—19.
Kurze autoptische Schilderung.

Temple, Liout. George T. Notes on Russian
Lapland. Proc. R. Geographical Society. Lon-
don 1880. S. 693 bis 602.

Vogt, Carl. Sur les Lapons. Bull. Soc. d1Anthro-
pologie. Paris 1880. S. 390—394.

Ueber die Begabung der Lappen und die Begriffe

„Finnen“ und „happen“. Bemerkungen von Laguean
u. Ujfalvy über dieselben.

3. Amerikanische Hypcrborfter.

Andree, R. Die Entdeckung von Ueberresten

der Franklin-Expedition. Daheim, Jahrgang 17,

Nr. 5.

Colonie polaire americaine. Bull. Soc. Geogr.
Paris 1880. S. 374.

Do Costa, B.F. Artic Exploration. Bull. Ameri-
can Geogr. Soc. 1880, Nr. 2.

Hall, C. T. Narrative of a second Arctic Ex-
pedition. EditedbyJ. E.Nourse. London 1880. 4°.

Jackson, Rev. Sholdon. Alaska and Missions

on the North Pacific Coast. 12mo. cloth, pp. 327.

With Portrait, Map, and Illustrations. New-
York 1880.
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Markham, C. R. Expedition of Lient. F. Schwaf-

le« to King William’» Land. Proc. ILGeograpbi-
cal Soc. London 1880. S. 657 bis 663. M. K.

Nourse, J. E. Narrative of tbe second Artic Expe-

dition of C. F. Hall. Voyage to Repulse Bay,

Sledge Jonmeys to theStraits ofFnry and Heda
and to King William 1

» Land, and Uesidenre among
tho Eskimos. Washington 1880. 4°. 694 S.

Sollas, W. J. On somo Eskimos Bone Imple-

ments from tbe East Coast ofGreenland. Journ.

Antbrop. Institute IX, 329— 335. M. Al»b.

4. Die nordöstliche Durchfahrt u. a. Polar-

Expeditionen.

Auf der Sache nach Nordenskjöld. Gartenlaube

1880, Nr. 22.

Chavanne, Jos. Die nordöstliche Durchfahrt.

Westermann’s 111. Deatsche Monatshefte, Mai
1880.

Danckelmann, A. von. Die Entdeckung der Nord-
ostdarchfahrt. Gartenlaube 1880, Nr. 6.

Danckelmann, A. von. Verlauf d. Fahrt des

„A. E. Norde nakjold“. Zur Aufsuchung Profes-

sor Nordenskjöld’s. Die Insel Jesso. Aus allen

Welttheilen, Jahrg. 11, Heft 6.

Die Auffindung der nordöstlichen Durchfahrt.

Grenzboten 1880, Nr. 25.

Die Fahrt der Yoga. Ausland 1880, Nr. 29, 30,

31.

Gerland, G. A. E. Nordenskjöld und die Auf-

findung der nordöstlichen Durchfahrt. D. Rund-
schau, Nov. 1880.

Jung, Dr. Emil. Aus Nordenskjöld’s Briefen.

Die Natur 1880, S. 137, 162, 173.

Mittheilungen über A. E. Nordenskjöld’s Ein-

schiffung Asiens. Verh. Ges. f. Erdkunde. Ber-

lin 1880, S. 95, 139.

Novo yColson, P. Ilistoria de las exploraciones

ürticas hechas en buscA del paso del Nordeste.

Con un prölogo de Ed. I)nro. Contienne un
mnpa y un retrato de Nordcnskiöld. Madrid
1880. 4°. XIII, 260 pp.

Palandcr, Liout . The North East Passage. Black-

woods Magazine. March 1880.

Plauchut, Edmond. La decouverte du passage

Nord-Est pnr l’Ocean Glacial asiatique. Revue

d. D. Mondes 1880, I, p. 892—921.

Temple, Liout. George T. On the North East

Passage. Proc. Geographical Scction British

Association. Swansea 1880.

Von Fra Mauro bis Nordenskjöld. Ausland 1880,

Nr. 38.

CorreBpondenco relating to Comm. Cheynes

Scheine of a North Polar Expedition. Proc. K.

Geographical Soc. London 1880. S. 769.

Mr. B, Loigh Smith’s Visit to Franz Josef Land.

Proc. R. Geographical Soc. London 1880.

S. 689. (N.)

The Dutch Arctic Expedition of 1880. Proc. R.

Geographical Soc. London 1880. S. 689. (N.)
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Nachträge.

I. Allgemeines.

Andschejewski, J. Morastkrankheiten im Norden
St. Petersburg 1880. 8°. 104 S.

Azcäratc, G. Ensayo sobre la historia del derecbo

de propiedad y su estado actual on Europa. T. 11.

Epoca feudal. Epoca de la Monarquia. Epoca
de la Revolucion. Madrid I8WK 4°. 400 p.

Bäcker« L. de. Le Droit de la femroe dans l’an-

tiquite, son devoir au moyen »ge d’aprüa des

uianuacrita de la Bibliotheque nationale. Paria

1880. 18'». 179 p.

Banks« J. S. Christiauity and the Science of Re-

ligion. London 1880. 8°. 56 p.

Challoner, R. History of tbe Science and Art of

Music: its Origin, Development, and Progress;

Dexigned os a Text-book for tbe Uso of Acade-

niies, Sominarios, Commou Schools and Private

Teachera. 8vo - clotb, p. 305. Cincinnati 1880.
Voluable collection of data, relativ« to th« history

of nmsic, arranged upon th« interrogatory systein.

Cifarelli, Mob. Generale filosoHa giuridica, o

analiai del dovere e diritto. Studio critico. Bari

1879. 8 U
. 337 p.

Comte« A. Systeme de politique positive, ou

traite do sociologie instituant la religion de

l’humauite. Tome I, contenant le discour pre-

liminaire et Pintroduction fondameutale. Paris

1880. 8°. XL, 776 p.

Davids, T. W. Rhys. Ilet ßuddhisme cn zijn

stiebter. IJit bet Etigelsch vertaald door. J. P.

van der Vegte. With n coloured Map. 8vo. p. XII.

and 332. Amsterdam 1880.

Domay, G. Le Costume au moyen age d’apres

les sceaux. Paris 1880. 8®. 500 p.

Dicrcks, Gst. Entwicklungsgeschichte des Geistes

der Menschheit. In gemeinverständlicher Dar-

stellung. 1. Bd.: Das Alterthum. Berlin 1881.
8°. VII, 417 S.

Emb&oher, P. Die wichtigeren Forschungsreisen

des 19. Jahrhunderts. In synchronistischer Ueber-

sicht. Braunschweig 1880. 4 U
. 47 S.

Everett, A. Hart. The Tiger in Borneo. Journ.

Straits Brauch. R. Asiat. Soc., Nr. 5, 1880.

Falke, Jak. v. Costümgeschichte der Culturvölker.

1. Lief. f. Stuttgart 1880. 4°.

Pollev ille, Dn. de. Traite theoriqne et pratique

de la natoraliaation. Etudes de droit international

prive. Paris 1880. 8°. XVIII, 827 p.

Grant, Jam. The Mysteriös of all Nation». Rise

and Progress of Superstition. Laws against and
Trials of Witches. Aucient and modern Delu-

sions, together with stränge Customs, Fahles,

and Tales relatiug to Mythology, Days and Weeks,
Miraeies, Poets and Soperstitiou. Monarchs,

Priests and Philosophen«, Druids, Deraonology,

Magic and Astrology, Divination, Signa, Omeus
and Wurnings, Ainulets and Charms, Trials by

Ordern], Curses and Evil Wishes, Dreams, Viaions,

Superstition» in the 19th Century. Leith 1880.

8°. 660 p.

Keb. Essai sur Torigine des cultes. La societe

de. Jesus. Paris 1880. 12®. 172 p.

Koch, B. M. W. Ueber die rechte Gestalt des

individuellen Daseins, mit besonderer Berück-

sichtigung der Religion. Eine weit- und menschen-
freundliche Betrachtung. Berlin 1880. 8°. 39 S.

Johnson, O. William Lloyd Garrison and bis

Times, or Sketches of the anti-slavery Movement
in America, and of the Man who was its Founder.

With Introduction by J. G. Whittier. Boston

1880. 8°. 432 p.

Kinnoar, J. B. Principles of Property in Land.

London 1880. 8®. 228 p.

Kowalowski, M. Geschichtlich - vergleichende

Methode iu der Jurisprudenz und Beispiele zur

Lehre der Rechtsgeschichte. Moskau 1879. 8®.

74 S.

Le Page Benouf, P. Lectures on the Origin and

Growth of Religion, as iltustratod by tbe Religion

of ancient Egypt. London 1880. 8°. 250 p.

Lippert, Jul. Der Seelencult in seinen Beziehun-

gen zur althebräischen Religion. Berlin 1881.

8®. VIU, 181 s.

Macnamara, P. N. Climate and medical Topo-

graphy iu their rolatiou to the Disease — Distri-

bution of the Ilimolayan and sub — Hvm&layan
Districts of British India. London 1880. 8®.

Marmicr, X. Contcs populaires de difTerentB psys,

recueillies et traduit«. Paris 1880. 18°. IX,

333 p.

Martin, E. ZurGralsage. Untersuchungen, Quellen

und Forschungen zur Sprach- und Culturge-
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Schichte der germanischen Völker. Herausgc-

geben von Bh. ten Brink, E. Martin, W. Scherer.

42. Heft. Straasburg 1880. 8°. X, 129, 4b S.

Palladino, B. Deila proprieta. Commento storico-

tilosoßco comparato al cap. I tiL II lib. 11 del

Codice civ. ital. Napoli 1880. 8°. 86 p.

Reclus, O. France, Algerie et colouics. Paris

1880. 18°. 806 p. Mit 120 Vignetten.

Roßchcr, W. H. Die Gorgonen und Verwandtes.

Eine Vorarbeit zu einem Handbuch der griechi-

schen Mythologie vom vergleichenden Standpunkt.

Leipzig 1879. 8°. IX, 138 S.

Sabanjeew, D. A. Die Edelmetalle. St. Peters-

burg 1880. 8». 184 S. Mit Abbild.

Scull, 8. A. Greek Mythology systematisch Phila-

delphia 1880. 12°. Mit lllastr.

Stricker, Dr. T. Studien über die Sprachvor-

stellungen. 8>o. p. 106. Wien 1880.

Steinthal, H. Gesammelte kleine Schriften. I.

Sprachwissenschaftliche Abhandlungen und Re-

cenaionen. Berlin 1880. 8°. VI, 450 S.

Thiessen, Jak. H. Die Legende von KisAgotami.

Eine literarhistorische Untersuchung. Breslau

1 «HO. th 70 s.

Tholozan, J. D. La Pesto en Tunjuie dann lea

temps modernes. Sa propbylaxie dufectueuse, sa

limitation spontance. Paris 1880. 8°. 262 p.

Vignoli, T. Mythus und Wissenschaft. Eine

Studie. Leipzig 1880. 8\ X, 317 S. Intern.

Biblioth., Bd. 47.

ZiomBsen, O. Anthropologische Grundgedanken
über Ursprung und Ziel der Religion. 1. Tbeil.

A. u. d. T.: Die Religion im Lichte der Psycho-

logie. Gotha 1880. 8«. XXXIV, 208 S.

Zinzow, Adf. Psyche und Eros. Ein mile&isches

Mährchen, in der Darstellung und Auffassung

des Apulejua beleuchtet und auf seineu mytho-
logischen Zusammenhang, Gehalt und Ursprung
zurückgeführt. Halle 1881. 8°. XXX, 332 p.

II. Europa.

Andeer, Pt. Jst. Rltaotoromanische Elementar-

grammutik mit besonderer Berücksichtigung des

ladinischen Dialects im Unterengudin. Mit einem
empfehlenden Worte von E. Böhmer. Zürich

1880. 8”. 112 S.

Arndt, O. Ueber die altgcrmnnische epische

Sprache. Paderborn 1880. 8®. 53 S.

Bergmann, P. W. Die Edda-Gedichte der nordi-

schen Heldensage. Kritisch hergestellt, über-

Archlr fUr Anthropoide. ltd. XIII. äuppl^'ncnt.

setzt und erklärt. Strassburg 1879. 8®.^ VIII,

384 S.

Fonblanquo, C. A. de. Five Wecks in Ireland.

London 1880. 8°. 186 p.

Kleinpaul , Rud. Mediterranen. Lebens- und
Landschaft sbilder von den Küsten des Mittel-

meeres. Leipzig 1881. 8®. X, 382 8.

Maltzan, Hm. von. Zum Cap S. Vincent. Reise

durch das Königreich Algarve. Frankfurt a. M.
1880. 8°. VII, 154 S.

Nordlandfahrten. Malerische Wanderungen durch
Norwegen und Schweden, Irland, Schottland,

England und Wales. Mit besonderer Berück-
sichtigung von Sage und Geschichte, Literatur

und Knnst. Herausgegeben von A. Brennecke,

Fr. Brucniel, Hs. Hoffmann etc. Illustrirt durch
mehrere 100 Holzschnitte nach Orig.-Zeichnun«

gen, von den bewährtesten Künstlern an Ort
und Stelle eigens für das Werk aufgenommen.
1. Lief. u. f. Leipzig 1880. 4°.

Stewart, C. The Gnclic Kingdom in Scotland,

ita Origin and Church. With Sketches of Notable

Hreadalbanc and Glenlyon Saints. Edinburgh
1880. 8®. 106 p.

III. Asien.

Baker, Sam. White. Cypern im Jahre 1879.

Aus dem Englischen von Richard Oberländer.

Autorisirte Ausgabe. Mit einer lithogr. Karte.

Leipzig 1880. 8Ü
. XVIII, 385 8.

Bcllow, H. W. The Races of Afghanistan. Being
a brief Account of the principal Nation« inhabi-

ting that f’ountry. London 1880. 8°. 124 p.

Berg, L. W.C. van den. De beginBcleu van hot

Mobammcdaansche recht, volgens de Imams Aboe
Hauifat en sjäfe'i. 2e druk. 8vo. p, XV. and 269.
Batavia 1879.

Dozy, R. Het Islamisme. 2e herz. druk. 8vo.

Haarlem 1880.

Heilprin, M. Historical Poctry of the Ancieut
Hebrews; Translated and Critically Examined.
VoL II, 8V<>- p. 213. New-York 1880.

Homthol, Fr. Abriss der babylonisch-assyrischen

und israelitischen Geschichte von den ältesten

Zeiten bis zur Zerstörung Babels, in Tabellen-

form. Leipzig 1880. 8°. III, 20 S.

Hoskiaer, V. Rejse i China, Japan og Indien.

Kjobenhavn 1880. 8°. 420 p. Mit 5 Karten.

Kuropatkin, A. Turkestan und die Turkomannen.
St. Petersburg 1879. 8®. 60 S.
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Menant, J. La Bibliotheque du Palais do Ninive.

19*86, p. 164. Paris 18801

Mordwinow, W. Geheimnisse des Talmud und
der Juden in ihrer Beziehung zum Christenthum.

Moskau 1 880. 8®. 232 S.

Radlinski, J. Die assyrische Sprache in der

Familie der semitischen Sprachen. Krakow 1380.

8«. 55 S.

Röhricht, Rhld. und H. Moisner. Deutsche

Pilgerreisen nach dem heiligen Lande. Berlin

1880. 8®. VIII, 712 S.

Rumsey, A. Moohummudan Law of Inheritance,

and Rights and Regulation« reflecting it. Lon-

don 1 880. 8®.

Schrador, Eb. Znr Kritik der Inschriften Tiglath-

Pileseris II., des Asarhaddon und des Asurhaoipal.

AbhundL d. kcmigl. Akademie d. Wissenschaften.

Mit 3 Textbcilagen und 1 Tafel. Berlin 1880.

4®. 36 S.

Tabari. Geschichte der Perser nnd Araber zur

Zeit der Sasaniden. Aus der Arabischen Chronik

des Tabari Übersetzt und mit ausführlichen Er-

läuterungen und Ergänzungen versehen von Th.

Köldeke. Royal 8vo. p. XXVIII und 503. Leiden

1879.

Tomaschek, W. Centralasiatische Studien. II.

Die Pamir-Dialekte. Sitzungsbericht« d. kai&erl.

Akademie d. Wissenschaften. Wien 1880. 8".

168 S.

Weil. La Tourkmenie et les Tourkmenes. Paris

1880. 8'*. VI, 112 p. Mit 1 Karte.

Wüatonfeld, P. Das Heerwesen der Muhamme-
daner und dio arabische Uebersetzuug der Taktik

des Aelianus. Aus einer arabischen Handschrift

der herzoglichen Bibliothek zu Gotha übersetzt

Mit Zeichnungen und dem Plane eines Mubsm-
medanischen Lagers. Abhandl. d. königh Gesell-

schaft d. Wissenschaften zu Göttingen. Güttingen

1830. 4®. VII, 73, 32 S.
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-iT
JVIr Zoologie

in Beziehung zur Anthropologie mit Einschluss der fossilen Landsäugethiere*).

Von Dr. W. Branco in Berlin.

Acconci, L. Di una caverna fossilifera ecoperta

a Cucigliana, e di alcani resti fossili appartenenti

ai generi Hyaena e Felis* (Atti della societü

toscana di scienzo naturali. Proc. verb. 11. gen-

nayo 1880. S. 30 bia 32.)

Der Yerf. kommt zu dem Schlüsse, dass die dilu-

viale Höhlenhyäne mit der lebenden llyaena crocuta
specifisch zu vereinigen sei und benennt sie daher H.
crocuta vurietas spelaea.

Agassi z, A. On palacontological and cmbryolo-

gical development. (Annals and Magazine of

nat. hist« London, 5 tb. series. Vol. 6, Nr. 35,

1880. S. 348 bis 372 and The American journal

of bc. and arts. Vol. 20, Nr. 118. Octobor 1880,

S. 294.)

Albrecht. lieber den Stammbaum der Hufthiere

und Edentaten. (Sitzungsbericht d. physikalisch-

ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Jahr-

gang 21, 1880. Abtheilung 1, 8. 22 bis 24.)
Der Autor will die Hufthiere und die Edentaten

zu einer gemeinschaftlichen Gruppe der U n g u 1 -

edentaten vereinigt wissen, ln ähnlicher Weise,
wie er dies schon bei den Kanbthieren gethan (vergl.

d. Vorjahr. Literatnrber. sub Albrecht), benutzt
er denn auch hier lediglich gewisse Merkmale der
ersten beiden Wirbel, um allein daraufhin Unter-
abtheilungen dieser Gruppe zu begründen. Er unter-
scheidet nämlich :

I. AnatoxeUngnle dentalen, zu denen' die

Br&dypodoidea (FaulthierÜhnliche Thiere), die Mutica
(Ameisenfresser), die Tubulidentata fAfrikan. Erd-
ferkel) und die BqnamatA (Behuppentliieiv) gehören.
Bei diesen tritt der Nervus cervicalis II durch den
Atlas und zugleich wird der Canal für diesen Ner-
ven durch einelncisura oentroideo-poetzygapophjsia
und den diese überbrückenden Bogen gebildet.

II. Katatoxe Unguledentaten, aus den Lori-
cata (Gürtelthierv) und UngnJata (Hufthiere) be-

stehend. Hier tritt der Nervus cervicalis II durch
den E pia t rophe us und verläuft dabei in einem
Canal**, welcher durch eine Incisura centroideo-prae-
zygapophysia und deu dieselbe ülwrbruckenden Bogen
gebildet wird. Die Ungulata scheiden sich nun wie-
der in zwei grosse Gruppen; a) Diatrete Ungu-
lateti, d. h. Solche , welche jederseits ein Foramen
intrat ransversarium des Atlas besitzen. Hierher ge-

hören die 1) Tapiroldea, welche in die Tapiriden

•) Im vorjährigen Literaturberichte, 8. 144 sub
Laube, ist zu lesen auf Zeile 4; „Nachdem nun schon
N e h r i n g bei Westeregelu“ etc., anstatt : Nachdem nun
schon Liebe etc.

(Palaeotherien , Tapirinen, Rhinoceronten
, Equinen),

die Macrauchenier and die Tylopoden zerfallen, nnd
2) die Ruinen, b) A t r e t e U n g u 1 a t e n

,
ohne For.

intratransv. des Atlas. Hierher gehören die Ann-
plotheriden, Traguliden, Moschiden, Cervida (mit
Alcina, Camelopardalina und Cervina) und Cavicomia
(mit Ovina, Caprina, Antilopina, Bovina).

Die Embryologie zeigt, dass der diatrete Zustand
der ursprüngliche ist, aus dem erst sj&ter der atrete

entsteht. Daraus schliesst der Autor, dass die atreten

Hufthiere sich schon vor der Tertiärzeit von den
diaireten abgezweigt haben müssen, denn die Ano-
plotherien bereits waren ja atret.

Allen, H. On some homologies in ßunodont Den-
tition. (Procced. Ac. nat. sc. Philadelphia 1880.

S. 226 bis 228.)

AlBton, Edw. On a four-horned Chamois. (Proc.

of the scientif. moet of the zoolog. soc. of Lon-

don f. the year 1879. Part 4. April l*t. 1880.

S. 802 bis 803. 1 Ilolzscbn. Vergl. auch obend.

8 . 666 .)

Rupicapra tragus mit vier Hörnern.

Barotti. Sui resti foesili di Rinoceronte nol terri-

torio di Dusiuo, circondario d'Asti, provincia di

Alessandria. (Atti R. Ac. delle Scienze di Torino.

Vol 15. 1879 bis 1880. S. 678 bis 682 und
S. 731 bis 734.)

Bartols, M. Ausgrabungen auf dem Borge Koto-

nisch bei Stramberg in Mähren. (Corrcspondcnz-

blatt der deutschen Goscllschaft für Anthropolo-

gie, Ethnologie und Urgeschichte. Von Ranke.

Jahrg. 11, 1880. Nr. tt, August. S. 71 bis 72.)

Tausende von Knochen des Mammuth, Rhinoceros.

Höhlenbär, Pferd, Urstier» Hirsch, Rennthier; und
noch einen Muter tiefer als diese Kaoohenschicht ver-

brannt« und bearbeitete Knochen.

Behm, B. nach H. H. 81ator. Die Knochenhöhlen

der Insel Itodriguez. (Petermann’s Mitthcilungon,

Bd. 26. 1880. S. 288 bis 289.)
Höhlen, welche »ich in recenten Korallenkalken der

Insel Itodriguez gebildet haben, enthalten zahlreiche

Reste von Vogelskeleten und Landschnecken , leben-

der wie aüsgestorbener Arten. Menschenkuoclieu
oder Werkzeug« fanden sieh niemals in den Höhlen.

Belt. Note on the diacovery of a human skull in

the drifl near Denver, Colorado. (Proceodiug«

of tlic amorican assoc. f. the advancement of sc.

Vol. 27. 1878. Salem 1879. 8°.

16*
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Benecke, B. Die Sängethiere in Herodot’s Ge-
schickte. Aua einer Benrkeitang sAuimtlichur

natnrgeschicbtlichen Bemerkungen des Herodot
mitgetheilt. (Wiaaenschaftl. Monatski. Schade.

1879. Jahrg. 7. S. 60 bis 64, 73 bi» 80, 95
bis 96.)

Bovendt, O. Cervus tarondus ans dem unteren

Diluvinm der Mark. (Zeitschr. d. deutsch, geolog.

Ges. Bd. 32. 1880. Heft 3. S. 651.)
Die einzigen Sparen de« Rennthieres, welche bis-

her in Brandenburg an drei verschiedenen Stellen

gefunden wurden, stammen »ätnmtlich au» dem, dicht

über dem unteren Diluvial Mergel liegenden

Grande.

v. Bischoff, L. W. Beitrüge zur Anatomie dng

Gorilla. (Abhandlung der königl. bayerischen

Akademie d. Wissenschaften. 11. ('lasse. Bd. XIII,

Abtheilung 3. München 1879. 4 Tafeln. S. 1

bi» 48.)

Die Untersuchungen wurden au einem , dem Dres-

dener Museum gehörigen, weiblichen Gorilla voll-

zogen, bei welchem alle 20 Milchzähne vollkommen
entwickelt waren; von dem definitiven Gebisse zeigte

«ich noch keine 8pur. An diesem jungen Exemplare
wird die untere Extremität von der oberen bedeutend
an Länge übertroffen (Verb. 70 : 1001, ein Verhält-

nis«, welches mit zunehmendem Alter abnimtnt (SO

bis 05:100), so dass beide Extremitäten einander
dann mehr gleich und dadurch denen de» mensch-
lichen Kindes ähnlicher werden. Denn bei dem neu-
geWirenen Mädchen verhält sich die untere zur oberen
noch wie 106 bis 108 :100, während im 15. Lebens-
jahre diese Zahlen schon auf 140 bi» 145: 100 ange-
wachsen sind. Das menschliche Kind stellt also dem
erwachsenen Gorilla in dieser Beziehung relativ nahe;
entfernt «ich aber von demselben, je mehr es wichst.

Die Untersuchung der Muskeln giebt dem Verf. aber-

mals den Beweis für die Thatsache, dass Variationen

in der Anordnung derselben bei den Anthropoiden
und speciell bei dem Gorilla häufig Auftreten. E»
bestätigt sich ferner, dass dem letzteren einige Mus-
keln fehlen, welche der Mensch in der Regel besitzt,

während auch umgekehrt dem Gorilla einige Muskeln
zukotnmen, welche d»*m Menschen fehlen. Und schliess-

lich findet sich ein abweichende» Verhalten bei ver-

schiedenen gleichnamigen Muskeln Beider. In der
überwiegend grösseren Mehrzahl dieser Abweichungen
ergiebt sich eine l'ebereiustimmung des Gorilla mit
den anderen Anthropoiden, wie auch mit niederen

Affen, also gemeinsame Unterschiede Aller dieser von
dem Menschen. Die Eingeweide betreffend zeichnen
sich die Anthropoiden vor dem Menschen durch die

geringe Anzahl der Papillae circumvallatae und
die schwache Entwickelung der Balgdrösen an der

Wurzel ihrer Zunge aus. Das Zäpfchen fehlt dem
Gorilla , wie das von dem Drang angegeben wird,

keineswegs. Doch auch bei diesem letztere» zeigt

sich an der hinteren Fläche des Gaumensegel» ein

Wulst, welcher dem Zäpfchen des Menschen offenbar

entspricht. Der Magen des tiorilla besitzt eine mehr
rundliche Gestalt als bei dem Menschen, und auch
als bei dem Drang und Cliimpanse. Am Darme ist das

Coecum der Anthropoiden nicht, wie Brocn angab,
befestigt, sondern es liegt, im Gegensatz« zu »einem

regelrechten Verhalten bei dein Menschen, frei be-

weglich da, ganz wie bei den niederen Affen. Die
relativ« Dan»lange scheint bei dem Gorilla mit fort-

schreitendem Alter ab/,»nehmen, worin L’obereiustim-

mung mit dem Menschen bestehen würde. ValvulA«
conniveutu» an d»*r Schleimhaut des Dünndarmes
kommen dem Gorilla, wenn auch in schwacher Ent-
wickelung, zu; dem Drang und Cliimpanse dürften
sie fehlen. Die Leber den Gorilla weicht in mehr-
facher Hinsicht von derjenigen des Menschen ab,
insbesondere besitzt sie, wenn auch individuell stark
wechselnde, tief« Einschnitte; sie nähert, sich also

nicht, wie Brocu von den Anthropoiden (behauptete,

mehr der menschlichen als derjenigen der niederen
Alfen. Ebensowenig fehlt dem jungen Uhim pause
an dem rechten Lungeufiiigel der, Lobnlus azygos
genannte Lappen, wie dies lirocs angab. Nach
Gautier Laboullay «oll das Herz des Gorilla
viel grösser als das menschliche sein; an dem unter-
suchten Exemplare erwies sich dasselbe jedoch als

auffallend kleiu, lag auch mehr in der Mitte des
Brustraumes als bei dem Menschen. (Ueber die Harn-
und Geschlechtswerkzeuge vergl. die nachfolgende
Abhandlung.)

v. Bischoff*. Ueber die Bedeutung de» Muaculua
exteu&or indicis propriu» uud des Flexor pollici»

longu» der Hand de« Menschen und der Affen.

(Sitzungsbericht der mathematisch-physikalischen

Clause der königl. bayerischen Akademie der
Wissenschaften. München 1880. Heft 5. 8. 485
bis 497.)
Gegenüber der bisherigen Anschauung, dass in Be-

ziehung auf die Muskeln die Hand des Menschen
»ich von derjenigen des Affen vorzüglich durch den
Besitz eines eigenen

,
besonderen Streckmuskels des

Zeigefingers und eines eigenen
, besonderen langen

Beugers de» Ditumeueudglicdes unterscheide, hat W.
Koster die Behauptung Hufgestellt. dass bei genauer
Erwägung in Betreff dfimr verh&itüitsa kein »pecifi-

cber Unterschied zwischen den beiderseitigen Hän-
den bestehe, (Sur la significalkm gci.ctifjue des
muscles extenseurs des doigts i. d. Archive» Neder-
landaise», turne 14, und „Alfen- und Menschenhand“
i. d. Verslagen «n M ««Idingen <1. kon. Akad. van
Welsch. AfdriL Naturk. 2 de llciks, Deel 15.) Er
halte die Ansicht ausgesprochen

,
«lass diese beiden

Muskeln bei den meisten Affen bereits in der Anlage
vorhanden «eien und »ich Ihm dem Menschen nur
weiter differeneirt hätten. Der Beweis dafür läge,

was den erstgenannten Muskel betrifft, in dem Um-
stand«; , da»» in allerdings sehr seltenen Fällen bei
dem Mtmsi’ben dieser Exteusor «les Zeigefingers nicht
völlig abgesondert sei, sou«leru »ich mit dem Extensor
des Daumens verbind«, indem die Sehne des Exten-
sor indicis propriu«, sich zweitheilend, hier nicht nur
für d«iu Zeigefinger, sondern auch für den Daumeu
«inen Ast abgiebt. In dienern ausnahmsweisen Ver-
haltet! der menschlichen Hand hatte Konter einen
Atavismus erblicken wollen. Und was den zweiten
Fall au belangt

, so war Koster der Ansicht, der
lang« Beuger d«s menschlichen Daumens sei in einer
Hehn« wiederzuerkennen, welche bei den meisten
Affen von dem Radialtheile des Flexor digit. com-
mun. pr*»£ aus au das Endglied des Daumens geht.
Der Verf, wendet sich nun gegeu jene Auslegun-

gen. indem er anfiihrt: ad 1. Nie ist bei deu Alfen
beobachtet worden , dass die Sehne des Zeigefinger-
streckers sich mit einem Theile an den Daumen an-
setzt, wie di«»s eben ausnahmsweise heim Menschen
vorkommt. Nur umgekehrt kommt es häufig bei

den Affen vor, dass die Sehne des Daumensrreckers
einen Zweig an den Zeigefinger abgiebt

;
aber dieser

Fall ist wieder bei dem Menschen, mit einer einzigen
Aufnahme, ni<» beobachtet worden. Ein eigener, nur
für den Zeigefinger bestimmter Strecker ist für den
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Menschen di« fast ausnahmslose Regel; er findet sich

unter den Affen, Abgesehen von einzelnen Ausnahmen,
lediglich hei dem Gorilla. Der Unterschied, welchen
Koster nl* genau genommen nicht bestehend er*

achtete, exisiirt also der Regel nach, und diese, nicht
die Ausnahme, bestimmt die Hchlussfolge.

ad 2. Nie wurde bisher bei dem Menschen ein
gänzlichen Fehlen des langen Daumenbeugers beob-
achtet. Auch noch kein Fall ist bekannt, in welchem
an der menschlichen Hand dieser Muskel mit dem
Flexor digiror. comm. prof verschmolzen war, viel-

mehr ist. und entspringt er stets gesondert. Nur ein-

mal ist dagegen an einem Affen eiu selbstständiger

langer Daumenbeuger nachgewiesen worden. Aber
dieser, von v. Bi sc hoff selber an Pllbecla hirsuta
beobachtete Fall, ist entweder eine individuelle Aus-
nahme, oder aber, was wahrscheinlicher, dieser Muskel
ist nicht homolog dem Flexor polliris longus hominis
selber, sondern nur den» bei den» Menschen bestehen-
den Verstärkungsbiindel zu diesem Beuger. Bei den
anderen Affen, und zwar bei den niederen, dagegen
löst sich die an das Kndglied des Daumens gehende
Sehne, welche den langen Daumenbeuger de» Men-
schen vertritt, erst in der Gegend der Handwurzel
von dem Flexor digitor. commnn. profund, ab. wäh-
rend der Flexor poli. long. des Menschen an» Radius
entspringt. Allerdings lässt sich auch bei Hylobatee
diese Sehne weit hinauf zum Radiu» verfolgen, allein

bei den übrigen Anthropoiden wird sie so schwach,
dass sie bei dem Orang wohl immer, bei dem Gorilla

häufig, ganz verschwindet. Also gerade derjenige
Muskel, welcher den Menschen zun» grossen Theue
zu dein so vielseitigen Gebrauche des Daumens und
der ganzen Hand befähigt, fehlt gerade den Anthro-
poiden gänzlich und ist bei den niederen Affen nicht

selbstständig ausgebildet. In diesem zweiten, wie in

jenem ersten Falle i*t mithin der Unterschied zwi-

schen Affen- und Meuschenhand in der Muskulatur
unleugbar.

v, BiacholT, L. W. Ueber die flnaeeren weiblichen

Geachlechtntheile des Menschen und der Affen.

Nachtrag. (Abhandlung der königl. bayerischen

Akademie d. Wissenschaften. II. Classo, Bd. XIII,

Abth. 3. München 1880. Mit 2 Abbildungen.)
DerVerf. hatte früher nachgewiesen, dass die äusseren

Geechleehtstheile de* menschlichen Weibes nach einem
ganz anderen Typus gebaut sind al» diejenigen der
Affen und besonder» der Anthropoiden. Eine weitere
Untersuchung zweier Präparate des Menschen ergieht

nun, dass die Genitalien eines Negermädcbens vorn
Senegal, also einer niederen Menschen race angehörig,
durchaus den menschlichen Typus zeigen. Diejenigen
einer Deutschen dagegen schließen sich, eine individuelle
Ausnahme bildend, dem Affentypus und der Hotten-
tOtteWObOnenbfldUQg an. Die von dem Münchener
Modelleur Zeiller verfertigten Modelle eines männ-
lichen und eine» weiblichen Gorilla sind in ihrer ab-
soluten Menschenähnlichke-it Fhantasiegebilde.

Blasius, W. Geschlcchtsnnteracbiede am Gorilla-

schädel. (Jahresbericht des Vereins für Natur-

wissenschaften. ßraunschweig 1879 bis 1880.

S. 61 bis 62.)

Der männliche Schädel ist grösser, hat stärkere
Eckzähue im Uuterkiefcr, eine stärkere tgUM* Hiuter-
haupUleiste als der weibliche und schliesslich eine
starke Sagittalleiste, welche letzterem überhaupt fehlt.

Bouillorot, Ach. L’homme des cavernes et les

auimaux quaternairea autour de la montague de

Morey (Haute Saone). I)eux. m£m. d‘arcb£ologie

prehistorique. Yeaoul. Suchaux 1880. 8°. 107
Seiten und 5 Tafeln.

Bourguiguat, J. R. Histoire de» Felidae fossile«

constates en Francq dans les depots de la periode

quaternaire. (Paris 1879. J. Tremblay. 54 Seiten

in 4°.)

Bose, P. N. On nndescribed fossil Carnivora from

the Siwalik Hills. (Proceed. of the geolog. boc.

of London 1879 bis 1880. S. 119, Taf. 6.)

Bose, P. N. Notes on tbo history and compnra-

tivo anatomy of the extinct Carnivora. (The

geological Magazine. Decade II. Vol. 7, Nr. 5.

(N. 191). May 1880. S. 202 bis 207; (N. 192),

Juno, S. 271 bis 279.)

Der Verf. hat »ich in der vorliegenden Arbeit die

Aufgabe gestellt eine zusammenfassende Besprechung
und vergleichende Untersuchung der fossilen Carni-

voren, zuvörderst derjenigen eucanen Alters zu geben.
Kr beginnt mit einer Schilderung der historischen

Entwickelung unserer Kenntnis» dieser Thier« und
liebt die Schwierigkeiten hervor, welche die letzteren

uns bereiten, wenn wir ihnen eine Stellung in dem
heutigen Systeme zuweilen wollen. Zwar ist die

Zahl und Gestalt ihrer Incisiven und Caninen ganz
dieselbe wie bei den jetzigen Caruivoren. Allein die-

jenige ihrer Molaren ist eine so abweichende, dass

die Mehrzahl dieser eoeänen Fleischfresser von Einigen

zu den Didelphia gestellt wurde, während sie die

Anderen bei den Caruivoren einreihien. F.iner bereits

von Iluxley in seinen Vorlesungen gegebenen An-
regung folgend, will der Verf. den Versuch machen,
die allmälige Umformung der Zähne jener eoeänen
Wesen aus einer niederen hypothetischen 8tammform
darzuthun. Als wahrscheinlich dieser letzteren am
näcliBteu stehend, wird Gymnura, ein auf Malacca
und tiumatra lebendes Geschlecht der Insectivoren

angesehen. Die auffallend hohe Zahnzahl desselben

(441, die heute nur noch beim Maulwurf und dem
Schweine vorkommt, war bei jenen eoeänen Carni*

voren in der Regel vorhanden. Nach einer Ver-

gleichung der Zähne dieser letzteren, sowohl unter

einander als auch mit Gymnura Centetes, einem
anderen Insectivoren und gewissen lebenden Marsu-
pialcn, kommt der Verf. zu den folgenden Schlüssen:

Von Arctocyon , dem primitivsten dieser eoeänen
Wesen

,
ausgehend, kann man zwei verschiedene

Reihen unter denselben verfolgen. Die eine, Palaeo-
nictis, Amphicyon und Cynodon umfassend,

nähert sich in der Gestalt der Zähne den echten
Caruivoren der Jetztzeit. Die andere dagegen, zu
welcher Proviverra, Hyaenodon, Pterodon,
Ambloctonus, üxyaena und vennuthlich auch
Sy no plo t h e r i u m , Mesonyx, Patriofelis, so-

wie Sinopa gehören, weicht von dem Typus der

Camivoren ab. Sie findet in Hyaenodon ihren höchst

orgauisirten und zugleich letzten Vertreter, der erst

in der mittleren Miocänzeit verschwindet. Von leben-

den Insectivoren steht Centetes in der Bezahnung den
Proviverridet» und Hyaenodonten am nächsten. Eine

Vergleichung der letzteren mit deu jetzigen Marsu-
pialeii und speciell den Didelpliiden ergiebt. dagegen,

neben sonstigem Uübereinstimmenden, eine totale Ver-
schiedenheit in der Art und Weise des ZahnWechsel*.

In der angefügten Tabelle folgt eine U ettersicht

der europäischen und der amerikanischen Geschlechter-
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Europäische Genera
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Arctocyon de Blainv. .

Palaeonicti* de Blainv.

Proviverra Riitini. . .

primae-
vus (8.)

gigantea
(F.)

typic*(8.) • (M.)

Pterodon de Blainv. .

Atnphicyon Lartet . .

• •
dasynroi-
des (8.)

helveticus

(8.)

dasvuroide*

(F.)

(M.)

Cynodon Aymanl . . . • •

helveticus

(8.)

flacnstris (F.)

{parisiensis (F.)

1 (M.)

Ilyaenodon Laiz.et Par. • • «p. (E.) •

fRequieni (F.)

• paruiensia (F.)

1 (M.)

Galethylax (?) Gervais . * . Blaiuvillei (F.)

Tylodon (?) Gerv. . . . • • ' • Uombreaii (F.)

(E. = England; P. Frankreich; 8. = Schweiz; M. da« Genu* geht in dai Miocan über.)

Amerikanische Genera
Unter Eocän

(Waaatob)

Mittel Eocän

(Bridger)

Proviverra (Stypolo-
phus Cope) Prototo-
in us Cope 5 3

Ambloctonu« Cope « . 1 —
Oxyaena Cope 3 —
Palaeonictis (Didymlc-

tis Cope) 1

Patriofeli* Leydy . .
— I

Binopa Leydy — 2

Uintacyon Leydy (Miacis

Cope) — 2

Limnocyon Marsh . . — 3

Viverravus „ ... — 1

Limnofelis „ ... — 2

Thinocyon * ... - 1

Thinolestes B ... — 1

Telmalestos „ ... — l

Mesonyx Cope — 1

Hy noplotheriuni Cope. — 1

Bouvier, A. Des Anthropoides et de la difticulte

actuelle de lenr etnde. (Guide da Natur&liste,

Nr. 7, S. 90.)

Boyd Dawkins
,
W. On the claasification of the

tertiary poriod by means of tho mamntalia. (The

quarterly Journal of the goolog. soc. London.

VoL 36. August 1880. Nr. 143. S. 379 bis 405.)

Boyd Dawkins, W. Fifteenth report on the ex-

ploration of Kent’s Cayern, Devonshire. (Report

on the forty-ninth mccting of the British asso-

ciation for the advancement of Science held at

Sheffield in angust 1879. London. J. Murray.
1879. 8*. S. 140 bis 148.)

Boyd Dawkins. On the Bonc Caves of Dcrby-
shire. (Ebenda S. 337 bis 338.)

Bracht, E. Neuer Höhlenfund in der Eifel. (Corre-

spondenzblatt der deutschen Gesellschaft für An-
thropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Mün-
chen, Jahrgang 11, Nr. 3. M&rz 1880. S. 32.)

Der Verf., welcher es sich zur Aufgabe gestellt hat,

die Klüfte und Buhlen in dem Kalke der Eifel bei

Gerolstein zu durchforschen, hat in dem «(»genannten
Buchenloche Spuren einer einstigen Bewohnung des-

selben durch den 31enBchen aufgefunden. Es wurden
Knochen vom Elephanten , Rhinocero*. Riesenhirsch,
Pferd, Kennthier und dem Höhlenbären aasgegraben.
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Brown, A. E. and Caton, J. D. The domeeti-

cation of ccrtuin Ruminanta and aqnaiic Ilirda.

(Americ. Naturalist, Jane 1880. S. 393 bis 398.)

Broca. Cerveau d'un gorille de deux ans et detnie.

(Ball. soc. d’Anthropologie de Paris. Tom. XII,

1879. S. 114 bis 116.)

Buff. Elephas priinigenius von Seeligenthal bei

Honnef. (Correspondcnzblatt des naturhistori-

schcn Vereins der Prouasischon Rheinlande und
Westphalens. Audrä. Bonn 1878. Jahrg. 35.

[4. Folge: 5. Jahrgang.] 8. 108.)

Burmoistor, H. Description physique de la Re-

publiqae Argentine. Traduite de rÄUeraand avcc

lo concours de £. Daireanx. Tom III. Animaax
vertebres. l^re partie. Mammiferes vivants
et et einte; avec atlas. Baenoi-Ayre* und Halle

au der Saale. Bei Kd. Anton, 1879. 8°. $. 1

bis 555. (Atlas erscheint orst später.)

Es ist bei der Beschaffenheit und dem Umfange des

vorliegenden Werkes, welches die gesamnite lebende
und fossile Bäugethierfauna der Argentinischen Re-
publik behandelt, nicht möglich, hier dasselbe ein-

gehend zu besprechen. Nur Einzelnes, für unseren
Zweck specieU Interessantes soll aus der Fülle des
Stoffes hervorgehoben werden. Was zunächst den
Menschen betrifft, so bestreitet der Verf., wie schon
früher, die Existenz eines solchen während derjenigen
Epoche, in welcher jene Rieseuformen des Machai-
rodus, llrsus, Megatherium, Glyptodon und Mastodon
in Südamerika lebten. Diese Fauna aber, welche
in den unteren Schichten der diluvialen Pampas-For-
mation begraben liegt, lebte nach dem Verf. zu einer

Zeit, während welcher in Europa die grosse Ver-
gletscherung eintrat. Erst in postgladalen Ablage-
rungen ,

also in den oberen Schichten der Pampas-
Formation findet man Spuren, die das Dasein des
Menschen zu jener Zeit in gewisser Weise wahr-
scheinlich machen. Von autoenthonen Wiederkäuen»
Anden sich weder Rind noch Schafe noch Antilope;
nur das Lama und der Hirsch sind in jenen Gegen-
den ursprünglich heimisch. Die Reste diluvialer

Hirsche, welche den» Verf. zu Gebote standen, gleichen

dermaassen den beiden leitenden Arten C. paludosus
und campestris, dass sie höchst wahrscheinlich den-

selben ident, waren. Dasselbe Verhältnis.» waltet auch
zwischen der lebenden und der diluvialen Art von
Dicotyles ob. Die Identität eines in tertiären Schich-

ten gefundenen Schädelhruchstücke« mit dem euro-

päischen Auoplotherium dagegen scheint sich nach
dem Verfasser nicht zu bestätigen. Von fossilen

pferdeartigen Tliieren sind bisher drei verschiedene
Genera bekannt geworden. Ein Anchitherium wurde
ganz neuerdings in anscheinend püoeänen Schichten

Patagoniens gefunden and vom Verf. A. »astrale ge-

nannt. Es steht dem A. Bairdii ans Nordamerika
sehr nabe. Von diluvialen, jener oben erwähnten
Pampa« • Fauna angeliörigen Formen sind sodann
Equus eurvidena uud Argenlinus, sowie das höchst
eigenartige Genus Hippidiutn bekannt geworden. Dieses
letztere Pferd besass im Allgemeinen Aehnliehkeit mit
dem Esel, und verband mit kurzen Extremitäten und
kurzem Halse einen grossen Kopf, dessen auffallend

lange Nasenbeine uns auf eine ehemalige Rüssel-

bildung schiieaaen lassen.

Busk, G. On the anciont or quaternary fauoa of

Gibraltar, &s excmplified in the inammaliaa remains

127

of the OBsiferons breccia. (Tranaact. of the zoolog.

soc. of London. Vol. X. 1879. S. 53 bis 137.)

Cajus, Joh. Of English Dogges. A short trea-

tise written in Latiae and newly drawno into

Knglishe. London 1576. Reprinted verbatim

London 1880. ßazaar office. 8°.

CapeUini, G. Breccia oasifera della cavema di

Santa Teresa uel lato orientale dcl golfo di

Spezia. (EatrattodallaScr. III,too»o 10,dclle mein.

Ac. d. sc, dell' istituto di Bologna. Letta 27. Feb-
braio 1879. 26 Seiten, 3 Tafeln.)

ln dem triadUchen Kalke des Vorgebirges Santa
Teresa wurde bei Gelegenheit von Befestigungsbauten
eine kleine, mit einer Knocheubreccie gefüllt« Höhl«
entdeckt. Die Ausbeute derselben besteht, abgesehen
von einigen Landschnecken und einigen kleineren
Bäugethieren (Cervua elaphus and capreolus etc.) haupt-
sächlich aus Resten des II i ppopotan» u s Pentlandi,
H. v. Meyer. Der Verf. zählt, alle Punkte Italiens

und Biciliens auf, an welchen dasselbe bisher gefun-
den wurde. Es ergiebt sich auch hier die interessante

Tbatsache, dass die«« jetzt südliche Tliierform mit
anderen, deren Heimath sich gegenwärtig in einem
kälteren Klima befindet (Arctomys marmotta, Stein-
tiock), übrigens aber auch mit Spuren des Menschen
zusammen vorkommt, dem es zur Nahrung diente.

Ilippopotamua Pentlandi ist die kleinere, <|uatern:ire

Art dieses Genus. Sie besass eine noch weitere Ver-
breitung als die grössere, spättertiärfe, H. major Cuv.
genannte, welche bereits im südlichen Englund, in

Mittel- und Südfraukrekh, in Afrika und Sicilien,

wie auf beiden Seiten des Appcnnin uaehgewiesen
wurde. Der Verf. will diese beiden Formen nicht
als selbstständige Arten, sondern nur als Varietäten
der lebenden Spccies 11. ainphibius Linn. betrachtet

wissen.

Chapmann, H. C. On the etructure of tho Chiw-
panzec. (Proceed. of tho Ac. of nat. sc. of Phila-

delphia 1879. S. 52 bis 63. Tafel 9 bis 12.)

Der Verfasser kommt zu dem Schlüsse, dam der
ChimpauiM' dem Menschen ebenso nahe stelle wie der
Gorilla, dass aber lieble in gewisser Beziehung f Ab-
wesenheit gewisser Muskeln etc.) tneuschenunähnlicher
seien als die niederen Affen.

Chapmann, H. C. Placonta of Mocacns cynorao-

logua. (Procced. of the Ac. of nat. sc. of Phila-

delphia 1879. S. 146 bis 147.)

Bei den Affen der neuen Welt ist die Place nta

einfach, bei denen der alten Welt gilt sie für zwei-

lappig. An Macacus cynomologus aber beobachtete

der Verf. nur eine ungetheilte Placenta.

Choflht, P. L’homme tertiairc en Portugal. (Ar-

chives de» sc. pbys. et nat. Genüve. Tome IV.

8®®i p^riode. Nr. 12. Docomber 1880. S. 537

bis 548.)
Im Jahre 18ö6 machte Carlos Ribeiro auf das

Vorhandensein von künstlich geschlagenen Feuersteinen

in gewissen Ablagerungen Portugal» aufmerksam, wel-

chen letzteren er, eben dieser Feuersteine wegen, ein

quaternäres Alter gesprochen zu miiaseu glaubte. Im
Jahre lö#t jedoch erklärte er sich aus geognostiseben

Gründen für ein tertiäres Alter dieser Schichten; eiu

Umstand
,

welcher der jüngsten Versammlung der

Anthropologen zu Lissabon Veranlassung gab, sich

mit dieser Frage zu beschäftigen. Ohne hier auf die
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dort ventilirte Frag« cinzugeben , ob auch die be-

treffenden ProcntlilupliUtr zweifellos durch mensch-
liche Einwirkung eutitMdra «eien, soll hier nur das

paläontologisrhe und geugfloitiube BeweUmaterial,
welches Choffat irt vorliegender Arbeit für da« ter-

tiäre Alter der betreffenden Ablagerung beibringt,

wiedergegeben worden* Auf den Kreideachichten der

dortigen Gegend ruht eine Decke von Baaaltgestclnan

und Tuffen, welche ibreraeita wieder überlagert wird

vou untermioeäoen Sandsteinen und Conglomeratem.

lieber oder gar im Wochaellager mit diesen treten

nun mergelige Schichten auf, welche tbeil* — wie

bei Alhimdra und in der Nähe von Lissabon — im
Meere, tlieils alter in Süsswasserbecken abgelagert

wurden. In diesem letzteren Falle bergeu sie an
einigem Orten (bei Azambuja) eine LandHora ,

an
anderen (bei Archino) dagegen eine Säugethierfnuna,

deren Reste von Heer ret»p. von Gaudry bestimmt
wurden. Von den Säugethieren fuhrt der Verf. Sus
provinciaüs (Y) und Clmeroide*. Rhinocero» minutus,

Antilope reticornis, llijiparion gracile, Listriodon,

Ilyaemoschus und Mastodon angtistidens auf, und
beweist uns denselben das mioeäne Alter der be-

treffenden Schichten, welche die Feuersteine bergen.

Clarke, H. B. Shell beds ofClatsop Beach, Oregon.

(The American Antiquarien. Vol. I. Nr. 4, 1879.

Chicago. Illinois. Publiahed by Jameson a. Morse.
8* S. 210.)

Cope, E. D. The Bad Lands of tbe Wind River

and their fauna. (American Naturalist. October

1880. S. 715 bis 748.)
In den Wasatch beds von Wyoming (unterstes

Eocän) wurden 19 Arten fossiler lauget liiere, unter
welchen neun neue, gefunden. Es sind dies, ausser kleinen

Nagern und Chiropteren, Vertreter der Creodonta und
Amblypoda 1

). Von ersteren: Didyuiictis, Stypolophus
und das neue Genus Protapsalis, welches verinuthlich

zu den Oxyaenulen gehört. Von letzteren: Arten von
Corvphodun, Palaeosyops, Lopliiodon, Ilyracotherium
und das diesem verwandte neue Geschlecht Latnb-
dotherium.

Copo, E. D. Second contribution to a knowledge
of tbe mioceno Fauna of Oregon. (Read before

the American philoeoph. boc. Den. 5. 1879. Phila-

delphia by A. E. Foot. 7 Seiten. 8°.)

Beschreibung der neuen Wirbelthierarten, welche
eine abermalige Durchforschung der White River
Formation (Miociin) in Oregon geliefert hat: Ein
neue* Genus Paciculus. zu den Nagethiercn gehörig.
Eine neue Hundeart, Cania lemur, die kleinste bis-

her in dem Miocäu dieser Gegend gefundene. Ferner
Species von Amphicyon und Arclmelurus, vou denen
der letztere deshalb eine interessante Form darstellt,

weil er nach des Verf. Meinung der Ausgangspunkt
der Familie derFelidae ist, in welchem die Charaktere
der beiden Zweige der Felinae und der Macliairodon-
tinae noch nicht scharf getrennt sind (vergl. den vor-
jährigen Literaturbericht in lld. XII, 8. 140 sub Cope:
On the geuera ....). Zu letzterem Zweige gehört
aodaun Hoplophoneus mit langen, compriinirten, nur
hinten gezähnelten Camneu (=s Pogonodon

,
vergl.

sub Cope, Notes on aabre-tooths). Von schweine-
artigen Thieren ferner Chaenohyu» mit drei Prämo-
laren, von denen der vorderste jedoch durch eine
lange Lücke von den beiden hintersten getrennt istj

Vergleiche den Literat urbcricht in lld. XI des
Archivs sub Cope, Report upon ....

TbJnobyus mit vier Prümolaren , deren erBterer von
vom und von hinten durch ein Diastema isolirt ist

(entstammt nicht der White River, sondern der nächst

jüngeren Loop Fork Formation, welche das oberste

Miocäu reprüHenurt). Palaeochoerus, ebenfalls mit
vier, jedoch dicht auf einanderfolgenden Prämolaren.
SchtiesHlich Merycopater (vergl. *ub Cope, Mery-
copatar 1 und das neue Genus Coloreodon, zu den
Oreodontiden (Wiederkäuern) gehörig (vergl. den vor-

jährigen Literaturbericht, Bd. XII, 8. 139, unten sub
Cope).

Cope, E. D. On tbe foramina perforating the

posterior part of the squaraosal bone of the Mam-
malia. (March 6, 1880. Philadelphia. 8°. 10

Seiten, G Holzschnitte.)

Der Verf. lenkt die Aufmerksamkeit, auf die, für die

Diagnose der verschiedenen Säugethiergeschiechtvr

wichtigen Foramina, welche in grösserer oder gerin-

gerer Anzahl und in verschiedener Lage am Schädel
das Sqtuunounn durchbohren

.
jedoch auch gänzlich

fehlen können. Eine tabellarische Uebersiclit macht
uns mit den hier verkommenden zwanzig verschie-

denen Constellationeu bekannt.

Copo, E. D. On the genera of Creodonta. (Read

before the American philos. boc. Joly 16, 1880.

Philadelphia. S. 1 bi» 6.)

Die zweifelhafte Stellung, welche viele der eocauen
fiäugethiere den heutigen Ordnungen gegenüber ein-

nehmeu . hatte Cope veranlagst, für dieselben eine

neue Ordnung Aufzustellen
,

welche er Bunotheria
benannte. Ein« der fünf Unterordnungen derselben,

diejenige der Creodonta, bildet den Gegenstand der
vorliegenden Abhandlung. Von den Autoren wurden
die Vertreter der Creodonta bald mit den placeutalen

Säugethieren , bald mit den Marsupi&len in nähere
Berührung gebracht. Aber während Gaudry sie

als aus letzteren hervorgegangen ansieht . vertritt

Cope umgekehrt die Ansicht., dass eher noch die

Marsupialen von den Bunotherien abzuleiten seien,

wennschon Vertreter beider Gruppen auch gleichzeitig

mit einander lebten. Der Verf. theilt die Unter-

ordnung der Creodonta in die fünf Familien der

Arctocvonida« (Aictocyon, Hyodoctes , Heteroborus),

Miacidae (Miacis, Didymictis), Oxyaenidae (I’terodou,

Oxyaena ,
Stypolophus, Proviverra), Amblyctonidae

(Amblyctonus, Palaeonycti«) und Menonychidae

(Mesonyx ,
Patriofelis). Phylogenetische Betrachtun-

gen . welche der Verfasser an die Diagnosen dieser

Familien anknapft, fuhren ihn zu der Vermuthung,
dass wir in diesen CreodonUn die Vorfahren der Car-

nivoren zu sehen haben. Die bereits »m unteren

Miociin ausgestorbenen Hyaenodonfen lässt er ans

den Mesonychiden hervorgehen
,
während er die Ca-

niden und Feliden sich nach den uuten stehenden

Schema entstanden denkt:

Felidne Canidae
i

1

Felidae
1

Canidae Hvaeno<ioati(la.

\ i /
Oxvaena Miacidae /

\ /
Btyitolophus Ätwonycbiidae

\ /
Oxvaeuidau /

\ .. Il /
Amblyctonidae.

Cope, E. D. American Aceratheria. (American

Naturalist. May 1879. S. 333 bis 334.)
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Bisher wurden uns «mm d**n Vereinigten Staaten
vier Arten jener lK»rulos«*n Rhinoceronten , welche
man Aceratherium genannt hat, bekannt. Dieselben
entstammen der White River Formation (Miocäu).

Cope, E. D. A new genas of Tnpiroid». (American

Naturalist. May 1880. S. 382 Ins 383.)
Triplopus, an Grösae etwa einem Fuchse gleich, ist

ein neues interessantes tapirartige» Geschlecht aus
dem Eocün von Wyoming. Wahrend es mit dem
gleiohnlterigen Hvrachvu« übereinstimmende Bezah-
uuug besitzt, weicht es doch von diesem und ver-

wandten Geschlechtern dadurch ab, dass es vorn nur
drei Zehen und da» Rudiment einer vierten (Me. V)
besitzt: Eine Reductiou der Zeltenzahl , welche wir

bisher frühestens im unteren Miocun antrafen.

Cope, E. D. A new genus of Rhinocerontidac.

(American Naturalist. July 1880. S. 540.)

Als Analogon jener lebenden asiatischen Rhinoce-
ronten, welche mit Caninen und Ittcisiven versehen
sind, kannten wir bereits das fossile Genus Aphelops.
Jetzt macht uns der Verf. mit dem neuen Geschlechte
Peracera'« bekannt, welches. mit den heutigen afrika-

nischen Arten das Fehlen dieser Zahne gemeinsam
hat. Aphehip» wie Paracerea sind hornlos und treten

in der Loup Fork Formation (obentss Miocäu) auf.

Copo, E. D. Extinct Mammalia of Oregon. (Ameri-

can Naturalist. Fobruary 18711. S. 131.)

Aus dem Miocäu von Oregon stammt ein neues
Carnivoran Geuus, Enhydrocyou, welches die Sohädel-
form des Iltis oder der Fischotter mit Zahnmerk*
malen des Rundes vereinigt. Ein anderes neues Ga*
schlecht ist Roeochoerus . in welchem sich zugleich

Charaktere von Wiederkäuern und von iichwcine-

artigen Tlueren vorrinden.

Cope, E. D. A new Ilippidinm. (American Natura-

list. March 1880.)

Aus den Loup Fork (oberstes Miocäu) Schichten

lehrt uns der Verf. eine neue Art — die dritte bis-

her iu Nordamerika bekannte — des Pferdege-
schlechtes Hippidium kennen, welche» von Bur*
meister in seiner au das Quagga und das Zebra er-

innernden Statur und den so auffallend langen Naseu-
beinen aus der diluvialen Pampas Formation Süd-
amerika* beschrieben wurde.

Copo, E. D. Note« on Sabre -Tooths. (American

Naturalist. February 1880. S. 142 bis 143.)

l)ie früher als Hoplophoneus platycopia beschrie-

bene, Alacbairudus verwandte Form, wird als einem
neuen Genus, Pogouodon, ungehörig erkannt.

Cope, E. D. A liew geuus of Perissoductyla.

(Aiiu rican Naturalist. April 1879. S.270bis 271.)
Die vom Verf. als Hvracodon quadriplicato» au»

der White River Formation {Miocän) beschriebene
Form steht nicht, wie er früher annahm, zu den
Rhlnoceronten ,

sondern zn den tapirartigeu Thieren
in näherer Beziehung. Kr benennt dasselbe daher
jetzt nach erneuter Untersuchung Anchisodon. Die
Molaren gleichen deneu von Lopbiodon, aber der
dritte und vierte Prämolar besitzen dassellie Aussehen
wie echte Molaren, w'as bei Lophindon nicht der
Fall ist.

Copo, E. D. A new Anchitherinm. (American
Naturalist. July 1879. S. 462 bis 463.)

Anchitheriuru pree*tan», die gröwnie bisher in Nord-
amerika gefundene Art diesac Geschlechtes.

Archiv für Aatliru|»>logie. Ud. XIII. Sn !*]»)• iiu'ut.

Cope, E. D. Merycopater and Hoplophoneus.

(American Naturalist. March 1879.)
Merycopater Ist ein neues Genus der schwvine-

äbnlhlu-n Thier«, welches von Hyopotamu» in Zahl
ttnd Stellung der Priimolaren und von Getocus in

der Gestalt derselben abweicht.

Copo, E. D. The relations of the horizons of ex-

tinct Vcrtebrata of Kuropc and North America.

(Bulletin of the U. St. geological and geographi-

cal survey of the territories. Vol. V, Nr. 1.

Washington 1879. Februar 28. S. 33 bis 54.)
In dieser Arbeit werden die auf einanderfolgenden

fossilen Wirbelt hierhinmm Nordamerikas mit den-
jenigen Europa» verglichen und die Resultate in einer
Äquivalenz -Tabelle dargestellt. Doch st&sst die ge-
nauere Parallclisiruttg kleinerer Unterabt bedungen,
liesonders während der Tertiarzeit, auf Schwierig-
keiten. Denn während des oberen Kocän und des
Miocän war der Unterschied zwischen der Bäuge-
thierfauna beider Welttheile grö**er als zur Jetzt-

zeit; dazu kommt noch der Umstand, da» in Nord-
amerika die Sängethierfauna einer jeden Unterab-
theilung auf weite Strecken hin eine grosse Uniformität
zeigt, während sie in Europa in den verschiedenen
Gegenden nicht selten in ein« Anzahl von Special-

faunen zerfallt. Auch an der Grenze zwischen Kreide*
und Tertiarformatton zeigt die Fauna beider Welt-
theile in gleichwert lagen Schichten bemerken«wertha
Unterschiede. Diese Grenzschichten, welche für Nord-
amerika den Ntmen Laramie erhielten und eine Süss-
wasserbildung sind, bergen iu jeuem Lande eine Flora
von eo- und mioeänem Habitus, dagegen eine Fauna,
welche durch die Dinosaurier einen echt cretaceischeu,
durch gewisse Fische und Saurier eioen echt eoeänen
Typu» besitzt und keine Sütigethierc zu ihren Mit-
gliedern zählt. Umgekehrt linden wir in diesen
Schichten in Frankreich wohl Säuget hier** aber keine
Dinosaurier mehr. *

Copo, E. D. On the extinct- species of Rhinoce-

rotidae of North America and their allies, (Bull,

of the U. St. geol. and geogr. survey of the terri-

tories. 8°. Washington 1879. Vol. V. Nr. 2.

S. 227 bis 238.)

Cope, E, D. OhservationR on the fannae of the

Miocene Tertiaries of Oregon. (Bull, of the U.

St geolog. and geograph. survey of the territories.

Vol. V. Nr. 1. Washington 1879. Febraary 28.

S. 55 bis 70.)

Enthält die Beschreibung neuer Arten fossiler Säuge-
thiere au« der White River und Loap Fork Fauna
(MaooAn).

Cope, E. D. The cave Bear of California. (Ameri-

cau Naturalist. Dec. 1879. Referat darüber in

American journal of Bcience. James, Dana und

Silliman. Vol. XIX, Nr. 110. New Ilaven 1880.

S. 155.)

Ein fossiler Höhlenhiir (diluvial 0, dadurch notige-

zeicliuet, da» die Zahnreihe ohne Diastema ist. Er
scheint daher zu Arctotherium Gerv. zu geböreu.

Cope, E. D. On the extinct ainerican Rhinoce-

roses and their allies, With euts. (American

Naturalist. Vol. XIII, Nr. 12. S. 771a bis 77 lj.)

Cox, E. T. Impressions of Human feet in sand-

stone- (Eighth, ninth and tenth ntmual reporta

17
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of thc geolofricnl ßurTSy of Indiums maile during
the vcars 1876, 1877, 1878. Indi.Dopolis 1879.

640 p*g.)
Auf Beite 153 des Werkes lenkt der Verf. die Auf-

merksamkeit auf die höchst merkwürdigen Abdrücke
nieu>* Ulicher Füsse in eiuem BandtUein», welcher in

einem Steinbruche bei 8t. Ijouis gebrochen wurde.

DavieB, W. Oviboa moschatns. (Geologien! Maga-
zine. Decade II. Vol. VI, S. 24G bia 248.)

v. Dcchon. Ueber Ausgrabungen in der Halver

Höhle durch II. Cremer. (Verhandlungen de»

naturhistorischen Vereins der preußischen Rhein-

lande und Westphalens. Bonn 1879. Jahrg. 36;
Vierte Folge. Jahrgang 6. Correspondenzblatt.

S. 90 bia 96.)

Evans, J. Second quarterly report on the Ilor-

uean Cavo exploration. (Report on the forty-

uiuth moetiug of the British association for the

ftdvancctneiit of Science held at Sheffield in August
1879. London, J. Murrav, 1879. 8«. S. 149
bia 155.)

Filhol, R. Finde« des Mnmruiferes foasüeB de

Saint - Gerand - le - Pny (Allier). Secoude partie.

(Annalcs des Sciences geol. Hebert et A. Milne

Edwards. Paris. Tome XI, Nr. 1 und 2. Taf. 1

bis 20.)

Der Verf. hebt da» gänzliche Fehlen der Affen in

diesen, dem unteren Miocftn angehörenden Schich-
ten hervor, während doch bereits aus dem oberen
Eocan durch Gervais der Cebocboeru* bekannt ge-
worden ist. Indes» weist Filhol darauf hin, da«»
von den da» Land beiwohnenden Thiereu ja nur ein

geringer Theil und nur zufällig in jene Besen ge-
langen konnte, ln deren Sedimenten wir heute die

frühere Fauna finden. Durch da» Fehlen in den
Erdschichten »ei daher keineswegs da» Fehlen affen-

artiger Thiere zu damaliger Zeit überhaupt erwiesen.
Der Verf. sucht sodann den Ursachen michzuspüren,
welche die Veranlagung waren, das» die Reste immer-
hin zahlreicher Landthiere in jene Seeen gelangten.
Er glaubt Kohlensäure- Exhalationen , durch welch©
die Thiere, wenn sie den betreffenden l'ferstellvn zu
nabe kamen, ger«Wlt«*t wurden, aunebmen zu müssen.
Denn nur auf diese Weise kann er es »ich erklären,
da»» man das Skelet eine» VogelWeibchen» noch auf
den Riem sitzend gefunden habe, das» man »o häufig
ganze Skelete von Säuget hiereu aufiäml. das» die
Knochen fast nie Spuren de* nagenden Zahne« von
llaubthicren erkennen Hessen , dass schliesslich nicht
eiten neben den alten Thielen ganz junge, ersicht-

lich die zugehörigen Jungen dieser Alten, liegen.

Filhol, H. Sur 1a decouverte de Mammiftm nou-
veaux dans lea depot« phosphate de chaux
du Quercy. (Compt. rend. Ac. sc. Paris 1879.

Nr. 26. S. 1579 bis 1580 und Nr. 6, 1880.

S. 344.)

Finsch. Besuch der ulten hawaiischen Grabstätten

bei Waimaualo, Oahu. (Verhandlungen der Ber-

liner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte. 18. October 1879. S. 327
bis 331.)

Neben Menschenskeleten fanden »ich Reste einer

Schildkröte, einer Krablamart nnd von Vögeln. Von
Hatisthieren uichts, denn Pferde- und Rinderschadfel
waren neueren Datum».

Fishor, O. Ou a Mammiliferous deposit at Bar-

lington near Cambridge. (Quarterly joumal geol.

aoc. London 1879. Vol. XXXV. S. 670 bis 677
nnd 734.)
Spuren menschlicher Thätigkeit zusammen mit

Resten von Klephas.primigeuiii» und antiquus, Rhino-
oero» leptorhinus, Hippopotamu* major etc.

Fischer. Rennthier oder Elen aus einer Kluft bei

Koschütz. (Sitzungsbericht d. nutnrwisaenschaft-

lichen Gesellschaft Isis in Dresden. Jahrg. 1879.

S. 153. Dresden 1*30.)

Fitzingcr, L. J. Kritische Untersuchungen über

die Arten der natürlichen Familie der Hirsche

(Ccrvi). 4. Abtheil., Schluss. (Wiener Sitzungs-

bericht d. Akademie d. Wissenschaften, Bd. 79.

S. 7 bis 71. 1. Abtheilung.)

Forayth, Major, C. J. Alcune oHservazioni sui

cavalli quaternarii. (Estratto dall’ Archivio per
TAntropologia e la Etnologia. Vol. IX. fase. 1°.

1879. 14 pag. 8n
.)

Der Verf., dessen Stadion über fossile Pferde bisher
den pUocänen Vorkommnissen Rechnung getragen
hatten, wendet jetzt sein Augenmerk auf die Pferde
diluvialen Alter». Das Material zu diesen Unter-
suchungen entstammt der Höhle von Cordamoue
(Terra di Otranto), in welcher es zusammen mit Resten
de» Elephas primigeniu* etc. gefunden wurde. Dies-
mal sind e» nicht die Zähne, sondern die Knochen
der Extremitäten, welche den Verf. beschäftigen.

Bei dem lebenden Pferde verschmelzen nämlich die
beiden MtUkblO, rudimentären IfetaoarpaUa un<l

Metatarsalia mit dein mittleren im siebenten hi»

achten Jahre. Nach den Untersuchungen von Tous-
saint, welch« derselbe an des zahlreichen Heber-
rosten von Hol u tri* nnstellt», findet dagegen bei dem
quaternären Pferde uieinat» eine solche Verschmelzung
statt

;
und genau ebenso verhält es »ich mit dem

geologisch gloichalterigen Pferde von Cardanioue,
welches der Verfasser untersuchte. Toussaint nun
batte den Satz aufgestellt, da**, je mehr »ich ein Thier
von der Pcntadaktylie entferne, desto grösser die
Neigung der Metacarpalia und Matatarsalia zur Ver-
schmelzung werde und au» dem Verhalten de» Pferde»
von Solut r<* hatte er gefolgert, da»» dasselbe als

ein Ring iu der Kette zu betrachten »ei, welche da»
iiippariou mit dem lebenden Pferde verbinde. Wegen
dieser Behauptung war Toussaint sowohl von Broca
als auch von Banson angegriffen worden. Zwar
konnte keiner der beiden Autoren bestreiten , da*»
da» Pferd von Bolutr4 di«»© Knochen im unver-
schmolzenen Zustande besitz». Allein Broca führte
an. das» diese Thatsach© ebenso gut dem jugend-
lichen Alter der Thiere wie einer Umformung im
Darwinistischen Sinne zugeschrieben werden könne;
denn von Toussaint »elber »ei da* Alter der mei-
sten dortigen Pferd** auf vier bis acht Jahre bestimmt
worden. Sanum dagegen, welcher kein Freund der
Darwinistischen Theorie i»t, hatte sich gegen den
von Toussaint aufgestellten Satz: dass Entfernung
von der Pentadaktylie Hand in Hand gehe mit der
Neigung zur Verschmelzung der Mittelhand- nnd Fusa-
knoch«*n, gewendet. Er hatte hervorgehoben , das«
die zur Entwickelung de» Zaliusysteme» erforderliche
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Zeit abhängig sei von der mehr oder «reuiger inten-

siven Fütterung der jugendlichen Thier«. In Folge
dessen und iu Folge der jetast rationeller betriebenen
Viehzucht, bei welcher intensivere Fütterung vor-

herrsche, sei noch vor 50 Jahren die Zahnung der
Pferde eine langsamere gewesen als heutzutage. Cm
wie viel langsamer müsse nun jenes diluviale Pferd
sich entwickelt halten, welches, nach allgemeiner gegen
Toussaint gerichteter Annahme, kein domestlolr-
tes, sondern ein wilde* gewesen sei, welches daher
im Winter Noth gelitten, im Sommer mir Gras und
keine Körner als Nahrung gehabt habe. Da nun
alter das Alter der I’ferde an» den Zähnen bestimmt
wird und hei dem. diluvialen Thiere der Zahnwechsel
viel mehr Zeit erfordert habe als heutzutage, so sei

die Annahme Toussaint’», jene Pferde vonSolutrtf
»eien meist vier bi» acht Jahre alt gewesen, ganz
falsch; ihr Alter sei vielmehr ein weit höheres ge-

wesen. Kin Schluss, zu welchem auch ein anderer
Autor, Pidtremeut, gelangt. Sanson schließt
nun weiter: Da zwischen der Entwickelung des Zahn-
und de« Knochenaystemee feste Erziehungen obwalten,
so muss unter Bedingungen, bei denen sich die Zähne
langsamer entwickeln, auch die Ausbildung des Skeletes

mehr Zeit beanspruchen. Wenn daher bei dem Pferde
von Sol u tr£ die Met »carpal ia und Metatarxalia nicht
mit einander verwachsen seien, so sei das nur die

Folge davon . dass dort nicht genügend alte Thiere
vorkämen, aber nicht die Folge einer alltniiligon Um-
formung im Darwinistischen Sinne.

Diesen Angriffen auf Toussaint gegenüber wirft

non Forsyth die Frage auf: „Wird vielleicht Herr
Sanson behaupten wollen, das* in den niio - und
pliocänen Schichten gleichfalls immer nur ungenügend
uho Vertreter des HlpperiOO und des Pferde* gefun-

den seien?“ Denn nie sind ja bei diesen Thieren die

seitlichen Metacarpalia und Metatarsalia mit den
mittleren verschmolzen. Ebenso aber wie diese Pferde
dnreh jene negative Eigenschaft charakterisirt seien,

so «ei dies auch bei dem diluvialen von Solutr4
der Fall, von dem man Restp von an 100 OOO In-

dividuen gefunden habe, die ja, wie San so u aus-

führlich bewiesen, weit älter gewesen seieu, als

Toussaint dies ursprünglich ammhm. Da nun
Jugend nicht die Ursache des Nichtverschmelzen«
»ein könne

,
so bleibe keine andere erfindliche übrig

als die alluiälige Umformung, wie sie die Evolutions-

theorie lehrt.

Dieser Umformung widerspricht scheinbar die

ThaUache, dass relativ viele lebende Arten bereits

aus dem Diluvium bekannt lind. Allein der Yerf.

bemerkt, da*» die Bestimmung der fossilen Thiere
meist auf Zahne oder kümmerliche Skeletreit« basirt

würden, welche daun eine scheinbare Identität mit
den lebenden Thieren ergäben. Ihm sei dies ebenso
ergangen; sowie ihm aber ein grösseres Material zur
Verfügung gestanden, habe er die Identität verneinen
können, wofür er in nächster Zeit Beweise bringen

werde.
Das eingangs erwähnt« Aufrinden von Besten des

Elephas primigeniua in der Hohle von Cardamone
ist deswegen interessant, weil dies (Terra d’Ütrauto)
der südlichste Punkt Europas ist, an welchem das
Mammuth bisher nachgewicsen wurde.

Forsyth, Major. Matoriali per servire ad uiia

storin degli Stumbecchi. (Atti boc. Toscana di

ac. nat. Pisa. Vol. IV, fase. I, 1879. S, 1 bis

51. Tat 1 bis 7.)

Die Arbeit des Verf. hat den Zweck, krnniologische

Beiträge zu liefern für eine Geschieht« der lebenden
und fossilen Steinböcke. Er tlieiit nicht die von

Blasius ausgesprochene Ansicht, da** die verschie-

denen lebenden Steinbockarten nur Bacen ein und'
dersellien 8pecie» seien. Vielmehr erblickt er in ihnen
verschiedene Arten , ebenso wie er auch bereit* für

die (Juaternärzeit die Existenz verschiedener Formen
dieser Thiergruppe in Italien nachweist, von denen
keiue völlig ident mit einer der receuien Specint ist.

Au* Gebi** und Schädelbildung folgert der Verfasser,

da** die Ziegen d«n Antilopen näher stehen al« den
Schafen.

Fraas, O. Beobachtungen über des Diluvium.

(Zeitachrift der deutschen geologischen Gesell-

schaft. Bd. 32, 1880. Heft 3. S. 655 bi» 657.)
Auf dem durch die Mammut bausgrabungen bereit«

im vorigen Jahrhundert berühmt gewordenen Felde
bei Cannstadt gliedert sich da» Diluvium in vier

Horizonte. 1) Zu oberst liegt ein Schnecken führen-
der Lehm, von dessen Molluskenfauna nur ein Theil
noch heute in dortiger Gegend lebt , während der
andere thwils nu*ge»torbeu

,
rheils auf die Alpenwelt

beschränkt i*t. Es folgt dann 2) eine Geschiebe*
schichte, welche die Fundstätte der Reste von Elephas
primigemus, Khinocero* tiehorhiuu*. Ursus »pelaeus,

Bob priscia, Cervus eurveeros ist. Unter diesem liegt

3) ein Kalktutf, in welchem höchst selten Reste von
Rhinocero« Merrkii etc. gefunden wurden. E* ist

dies eine nur locale Bildung. Au der Basis des
ganzen Dilti vialcomplexes sc hl je-« glich befindet sich

41 die Grundmoräne des schwäbischen Albgletschers,

ein zu einer festen Nagelfluhe verkittetes Conglomerat.
Der Verfasser weist nun nach, dass, wenn mau

von der nur localen KalktufTbildung 3) absieht,

der unter 2) vermerkte Horizont fus-iler Säugethiere
iilierall dieselbe Stellung über der sub 4) auigefnhr-

ten Grundmoräne einuimmt. Gleichviel, ob letzteve

durch Umarbeitung tertiärer Thone ans einem
weicheren Ge*chiebemergel (Glindower Thon), oder
durch Zermalmung cretaccischer Goteine aus einem
rothen Mergel (Terra rosaa de* Südens), oder endlich

durch Zusammenhäufüng fester Gesteinsbruchstücke

au« einem festen Conglomemte bestehe, wie wir letz-

teres in Schwaben
,
im Süden Europa» und in den

Mittelmeerländern rinden.

Friedei. Feuerst einbeil mit Stiel au« dem Penis-

knoeben eines Walross. (Verhaudl. der Berliner

Gesellschaften für Anthropologie, Ethnologie

und Urgeschichte. Mai 1879, S. 161 bis 162.)

Fuchs, Th. 1/äga dcscouches a Hipparions. (Bollet-

tino. R, comitato geologico dTtaliu. Vol. X 1*“*-

Roma 1879, S. 14 bis 23.)

ln dem vorliegenden Aufsatze tritt der Verf. aufs

Neue für die vou ihm verfochtene Meinung ein, dass

die mit Hippariou vergesellschaftete Säugethierfauna
plio- und nicht mioeünen Alters »ei ( vergl. (len vor-

jährigen Literaturbericht «ab Fuchs). Indem er

die betreffenden Ablagerungen der verschiedenen

linder der Reihe nach durchgeht, kommt er für

jede einzeln« zu dem Resultate, dass sie der plioeäneu

Zeit angehöre, dass also die Ansicht de Stefanies
unhaltbar sei. (Vergl. auch den vorjährigen Literatur-

bericht sub Pomel und Tournoucr.)

Fuchs, Th. Ueber die präsumtive Uu Vollständig-

keit der paläontologiBchen Ucberlicfurung. (Ver-

handlung der kaiserl. königl. geologischen Reiche-

AnatalL 1879. Nr. 16. S. 355 bis 357. Vergl.

»ub Toula.)
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Gaudry, A. Ih'sume rar lea enchainemcnts des

Mammifures tertiaire». (Archives de Zoologie

experitn. et genar. Lacuzc-Duthiers. Paris 1879
bis 1880. Nr. 1, Seite 07 bis 79. Tafel 5

bis 8.)

Vergleiche den Literaturberii-ht in lid. 11, 1879,

sub Gaudry.

Gaudry, A. I)© Texistenc© des SaVga» en Franco

a 17jmj«ju*.* «juHtcrimiro. (Archive« <1© Zoologie

experiment. et gcm-rale. Lacazu-Duthier». Tom.
V1U. 1879 bis 1880. Nr. 3. Paris. S. 405
bis 4 17.)

Mit Bezugnahme auf die quaternären Schichten an
der Tardoire im Pcrigord unterscheidet der Verf. drei

verschiedene Epochen
,

in welchen uns Spuren des

prähistorischen Menschen entgegentreten: 1) DieM am*
muthzeit, das Alter der jetzt ausgestorbenen Arten,

ln dieser lebten Hvaena crocuta v«r. spelaea, Frsu*
spelaen*, Klephas primigeniu« ^kleine Art), Rhino*
crms ticnorliitms, Eipiu« caballus. l'ervui eluphu« von
der groMen Canadischeu Rai « und grosse Boviden.
F.s liegt auf der Hand, dass sich zwischen dieser

ältesten Epoche und der nun folgenden jüngeren
kein scharfer Strich machen lässt, denn die Tliiere

werden eben nllmalig ausgesturben »ein. 2) Die
Bennt hierxeit.dai Alter der ausg«*wanderten Arteu.
Feine Fauna s«*tzt »ich aus den folgenden Elementen
zusammen : Hyaena crocuta var. sjxda^a (Y), Frsus
ferox (etwas grösser als Frsus arcto» und schwächer
als Frsu» spelaeus), (’anis lupus und vulpes. Li-pus

tumidns und cuniculas, Equus asinus (« lir selten und
fraglich), Etephas primigeuius (sehr selU-n), gross«
Boviden, Bison ouropaeu», Cervu* taraudus, ganz
vorherrschend vor Cervu» elaphus, welcher von statt-

licher Gestalt war, Saiga tartarica, Capra ib«?x,

Arvicola amphibiu* und agr*-«tis (Y), Spermophihia
uud Putorius erminea. Von anderen Fundorten führt
der Verf. noch an: Felis leo »pelaea, Binums vul-

garis, E(|uus caballus, Rupicapnt «uropa«*». Das jüngste
Zeitalter ist 3) dasjenige der polirten Steine.
Alb* ThierreBte desaelben weisen auf Arten hin, die

noch heutzutage dort leben. Am zahlreichsten sind
Schwein, Pferd, Edelhirsch und ein Rind, welches
dem kleinen der Bretagne ähnelt.

Der Verf. wendet sich sodann zu der Besprechung
der gefundenen Feberreste von HaYga tartnrica. Wäh-
rend der mio* und plioeänen Fauna Europas zahl-

reiche und grosse Antilo|»enarten angehürten, birgt
die jetzige nur noch zwei Formen : die Gemse mul
Saiga. Die Erster© hat in den hohen Gebirgen ihren
letzten Zufluchtsort gesucht, die Zweite bewohnt
heute die Ebenen von Pole» an bis hin zu dein Altai',

wahrend sie in der Renuthierzeit in Frankreich lebte.

Zwar hatte L artet bisher ihre Homer wohl ge-

kannt, allein er war der Ansicht gewesen, dass der
Mensch der Rennthierzeit in Küdfrniiknuch sieh die-

selben nur durch Tauschhandel verschafft halte.

Gaudry dagen beweist ihre beiderseitige Conistau
aus den zahlreichen Knoclicu, wie dies schon Ger-
vais nach der prabistorichen Eingravirung eines

Sai'gakopfe* vermuthet hatte. Nach Fntersuchwng
des vorhandenen Materiale* kommt der Verf. zu den
folgenden 8rhlu**en; Die quaternäre SaYga hatte die*

seil** GrOase wie die jetzigo. Hm- Molareu besagen
aber eine stärkere (Vmentlage, an den unteren Mo-
laren zcig*n &ich weitere Fnterschiede. und der nwta-
tarsiilc Canon besitzt tiefere , seine Verschmelzung
aus zwei Theilen anzeigende, Furchen als die heuti-
gen Formen.

Gaudry, A. Sur un cheval de Buenos -Amt.
(Bulletin soc. gool. France. Paris. Serie III.

Tome VII. 1879. Nr. 6. S. 395.)

Gegonbaur, C. Kritische Bemerkungen über Poly-

dactylie als Atavismus. (Morpholog. Jahrb. Bd. 6.

Heft 4. s. 684 bi« 696.)

Giobcl. Zwei Arten von fossilen Pferden des

tSevekenberges bei Quedlinburg. (Zeitschrift für

die gesummten Naturwissenschaften. Berlin.

Wiegandt, Hempcl uud Parov. .1880. Dritte Folge.

Bd. 5. S. 518 bis 521.)
Fnter den zahlreichen diluvialen uud mit d«u

heutigen Kqtuta caballus übereinstimmenden Pferde-

resten, welche in der Fmgegend von Quedlinburg
gesammelt wurden, zeichnen sich je ein MetacarpUB,

ein Metatarsus tiud eine erste Phalanx durch ihr

abweichendes Verlialten aus, so dass dem Verf. ihre

siiecitiscli© Absonderung von Kquii» caballus geboten

zu sein scheint. Sie sind nämlich nicht nur erheb*

lieh dünner als diejenigen vou letzterer Art — so dass

sie au Kqnus asinu.s erinnern — sondern weichen von
derselben auch durch mehrere Merkmale an den

Gelenkflächen ab.

Giebel. Ueber die specifischen Eigentümlich-

ketten de» Lepus diluvianua. (Zeitschrift für die

gesummten Naturwissenschaften. Berlin 1880.

Wiegandt Dritte Folge. Bd. 5. S. 608 bis 510

und S. 318.)
Das reiche Material diluvialer Säugetliierreste vom

Fevekenberge bei Quedlinburg ermöglichte es dem
Verf., die osteologischen Fnterschiede, durch welch**

der diluviale Ha*e von dem lebenden getrennt ist,

naher zu präHsiren. Dieselben sind au sich uicht

gross. Da jedoch auch die lebenden Arten zum
Tlieil durch noch geringfügigere Ditferenzen von

einander abweichen, so gewinnen auch die zwischen
Lepus timidus und dem diluvialen Hasen bestehenden

an Bedeutung, so dass der Verf. die speciflarhe Ab-
trennung des letzteren als Lepus fusailis oder dilu-

vianus für gerechtfertigt hält,

Giebel, C. G. Die ScbädeldifFcrcnzen des Hylobates

svndactylus, Uvlobates lar und llylobatca leuciscus.

(Zeitschrift f. die gesammten Naturwissenschaften.

Giebel Bd. 53. S. 193 bis 196.)

Grotrian, H. Härcnachiidel aus dem Drömlings-

gebiet© der norddeutschen Eben©. (Zeitschrift

der deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. 32.

1880. Heft 3. S. 658.)
Ein im Moorsand«- in l,&m Tiefe gefundener Büren-

schüdel erweist sich nicht als dem Frsus gpelaeus,

sonder« als dem Frsus arctus angehörig.

Grewingk. Beste des Wildschweines. (Sitzungs-

bericht der Nnturforscb. Gesellschaft bei der

Universität Dorpat. Bd. 5. Heft 2, 1879. Dor-

pat 1880. S. 184.)

Ein Torfstich bei Dorpat.
,
welcher bereit» Reste

vom Elen. Rind und Pferd lieferte, hat nun auch
solche von Bus semfa fern» ergeben. Dem Verf. sind

aus «len rn*-i*«-h*u 0*tw*»|»rovin*©n nur noch zwei

weitere Funde »ubfossiler Knochen de» Wildschweine*
bekannt. Da*selbe dürfte dort lebend bereits in diesem

‘ ganzen Jahrhundert kaum mehr vorgekommeu »ein.
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Hahn, G. P. Bemerkungen Über tliicrgoographische

Karten. Mit einer Karte. (Mittheilungen des

Vereins für Krdkande zu Leipzig 1879. S. 1

bis 21. Leipzig 1880, Dancker und Ilumblot»)

Der Arbeit i*t eine colorirte Karte beigegeben,

welche sehr anschaulich die Verbreitung der Lama*
arten, des Kamele*, des Rennthiervs und des Eleplian-

ten erkennen lasst. Für letzteren deuten die ver-

schiedenen Farben an
,

in welchen Gebieten der in-

dische wie der afrikanische Elepbant häufig vor*

kommen, wo sie nur noch vereinzelt, leben und wo
sie in historischer Zeit erloschen sind. Aehnliche
Nuancen sind für die Verbreitung des Remithiere#
in Anwendung gebracht , doch sind dieselben hier

vermehrt durch die Ausscheidung derjenigen Gebiete,

in denen dasselbe nur fossil gefunden wurde. Der
Text enthält unter anderem eine kurze kritische Be-
sprechung der bereits vorhandenen alteren, in dies

Gebiet schlagenden, kartographischen Arbeiten.

Hartmann, Hob. Der Gorilla. Zoologisch-zooto-

nische Untersuchungen. Leipzig, Veit & Co. 1 880.

4°. 100 Seiten, 13 llolzscbuitto und. 21 Tafeln.

v. Hochstetter. Ergebnisse der Höhlenforschun-

gen im Jahre 1879. (Sitzungsbericht der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften. Matheiuatisch-

naturwisscngchaftliche Classe. Bd. 80. Jahrgang
1879. Wien 1880.)
Die Höhle von Vypttsteck bei Kiritein in Mahren:

(Ucber die Reste d«*r kleineren Thiere siehe sub Liebe
den vorjährigen Literaturbericht.) Von grösseren

Tbieren fanden sich Felis spelaca {ein grosser Schädel),

Felis cfr. pardus, Felis catus und Reste von zwei
weiteren Felisarten. Ferner Hyaena spelaea, welche
ein fast vollständiges Skelet lieferte. Von (.'auiden

ein Schäib l von Cani» YülpM flpelfteut, dcr«1lfUM
Aehnliclikrit mit Canfat irgmUttOI Zeigt, und Gaal«
lupu* spelncus. Die Haupt müsse, gegen 90 Procent
aller Knochen, gehört dem Ursus »pclaeus an, der
zum Tlieil in riesigen Exemplaren vertreten ist. So
besitzt ein Humerus 47B mm, ein Femur 491» mm Länge.
Elephas primigenius lieferte nur Reste von Mammuth-
kälbern. Schliesslich Rhinoceros tichorhinu*, Cervua
megaceros, Tarandu* und Capreolns, t'upra Ibex, Bos
priscus von ganz auffallender Gros»*, Bus »p. und
Reste «ine« Pferdes grosser Race. In einer Seiteo-

gtoUe wurden Reste von Ovis aries , Bus *crofa etc.

uud Spuren des Menschen gefunden. Die Anwesen-
heit des letzteren in dieser Grotte gehört entschieden

einer viel jüngeren Epoche als jener der diluvialen

Sängethiere an.

Die Kreuzherghiihle bei Laas in Krain ergab eben-

falls zahlreiche Skelete des Höhlenbären und zwar
in allen Altersstufen vom Embryo an. Ausserdem
nur noch einige vereinzelte Reste von Gulo spelaeux,

Mustelu ipelstttt uud Canis lupus. Die Grotte hat
also nur Daren und zwar zum Aufenthaltsorte wie

zum Grabe gedient. Denn die Tausende von Indi-

viduen desseit>en, welche sich hier linden, scheinen

durch wiederholte Ueberachwemmungen der Höhle
in dieser selbst zu Grunde gegangeu zu sein.

Hoornea, R. Mastodon angustiileus von Oberdorf,

nördlich von Wciz. (Verhandlungen der kaiserl.

königl. geologischen Reichennstal t. Kr. 10, 1880.

36. Mai, S. 159 und 160.)

Hocmes , R. Die Unvollständigkeit der palilon-

tologischen Ucberlieferung. (Kosmos. Jahrg. 4.

S. 69 bis 72.)

Hoffmann, W. C. On a supposed instance of

Uybridizutiou between a Cat and Lynx. (Proceed.

zoolog. soc. London. 1880. III. S. 380.)

Homaday, W. F. The babits of the Orang.
(Aineric. Naturalist. Nov. S. 709.)

Howorth, H. H. The mammoth in Siheria. (The
geological uingaziue hy Woodward, Morris and

Etheridge. London 1880. Decem. 2. VoL VII,

Nr. 195. S. 408 bis 413 uud Nr. 197, S. 491

501.)

Huet. Note sur le oroisemont des diverses especes

du genre chevul, ct description d’un hybride

d'Hemione ct de Dauw. (Archiveg [nonvcllea]

du museum d’hiatoire naturelle. Paris 1879. 4",

Serie 2n»e, Tome 2*»«, fase. 1.)

Huxlcy, Th. H. On the cranial and dental eharat-

ters of the Caiiidne. (Proceed. zoolog. soc. Lon-

don 1880. II. S. 238 bis 288, with figg.)

Huxlcy, H. On the chnrncters on the pelvis in

the Mammalia and conclusions respecting the

origin of Mamraals, wich may Im* basetl on them.

(Proceed. Roy. aoc. London. Vol. XXVIII. Nr. 194,

S. 696 bis 405, 1 Tafel.)

Joly, N. Der Mensch vor der Zeit der Metalle.

450 Seiten. 8°. 136 Holzschnitte. Leipzig,

Brockhaus, 1880. (Internationale Wissenschaftl..

Bibliothek.)

S. 84 bis 9;i enthalten Nachrichten über die Quartär-
fauna und Höhlenknocheti. S. 209 ff. über die Haus-
thiere. ihre Zähmung, Entstehung nnd Helmaüi fS. 305
bi» 311). Der Faima der Torfmoore in Dänemark
und der Schweiz sind dis Seiten IOm bi* 113 ge*

widmet, die Reste der Kjökkeuinöddings sind auf Seite

110 abgehandelt.

v. Ihering, H. Ueber die Zahne nnd ihre künst-

liche Behandlung hei den verschiedenen Menschen-

racen. Mittheilungen aus dem anthropologischen

Varein zu Leipzig, (ln: Corrcspondenzhlatt der

deutschen Gesellschaft lur Anthropologie, Ethno-

logie und Urgeschichte. München. Jahrg. 11,

Nr. 3« März 1880. S. 30 und 31.)
Der Znhnbau der Europäer unterscheidet »ich von

demjenigen der höherstehenden Affeu besonder» da-

durch, l) das» l»ei uns der vorderste, bei den Affen
der hinternte Backzahn der grösseste der drei hin-

teren Backzähne ist., 2) dass jeder dersellien bei

uns vier, bei jenen dagegen fünf Höcker anf »einer

Kautliiclie besitzt, 3) das» bei uns die Eckzähne
relativ klein sind, während sie lad den Affen »ich

vor deu übrigen Zähnen derartig durch Grosse aus-
zeichnen, da** sie in der gegen ftber*t«benden Zahn-
reilie eine Lücke, da» Diastema, erzeugen. D»-r Verf.

macht nun darauf aufmerksam, das* diese Differen-

zen weit geringere werden, wenn wir außereuropäi-
sche Völkerschaften mit den Anthropoiden vergleichen,

und das* selbst da» constADteste Merkmal, die Grosse
d-* Eckzahucs, bei dem menschenähnlichsten aller

Affen, dem fossilen Dryopithecu» Fontnnui noch nicht
so stark ausgeprägt war

,
indem bei ihm die Eck •

zähne kleiner und zugleich steil gestellt sind.
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Issol, A. Appuuii paloontologici. IV. Deacrizione

di due denti d’Elcfante raccolti nella Li gurin

occidentate. (Annuali dH muaeo civico di storia

naturale di Genova. Vol. XIV. 1879. S. 153

bis 168. 4 Abbildungen.)
Dir in der Nähe von ('ampnrorao im westlichen

Ligurien geüindeiien Zähne gehören mit grösster Wahr-
scheinlichkeit dem Eleplias priruigeniu* an. Dir Ar-

beit ftchlicfist init einer Zusammenstellung der (.•egen-

den, in denen das Manunuth bisher uachgewiesen
vrurde.

Kiesow, J. Beitrag zur Kenntnis» der Backen-

zähne von Bhiuoceros ticborhinus Fisch. (Schriften

der naturforsch. Gesellschaft in Dauzig. Bd. 4.

Heft 4. Neue Folge. Dunzig 1830. S. 223 bis

225. .1 Tafel.)

Knowlcs. Report of tbe committee .... for tho

purpOse of conducting excavation« at Portatewart,

and elsewhere in tho uortb of Ireiand. (Report

on the forty-ninth meeting of the British aaso-

ciation for the advancement of Science held at

Sheffield in august 1879. London. J. Murray.

1879. 8°. S. 171 bis 175.)

Koernor, Otto. Die homerische Thierwelt. (Archiv

für Naturgeschichte, heruuagogeben von TroscheL.

Berlin 1880. Jahrgaug 46. S. 127 bis 214.)
J)rr Verf. betrachtet das bereits durcli Andere vom

philologischen Standpunkt« aus bearbeitete Thema
nun vom zoologischen in eingehender Weise. Dir
Entstehung der Kaue von drr Scylla sacht er, die

Beschreibung Homer'* citirend
, auf einen grossen

Cephalopodrn zuriiekzufuhrvu.

Koator, W. La iuaiu des ainges et ln main de

rhomme. (Archive« Neerlandaises des sc. exact.

et nat. par Baumhauer. Harlem 1880. Tome XV.
4me livrais. S. 313 bis 320.)

Vergleiche sub v. Bischof!': ,üeber die Bedeu-
tung etc.“

Laube, G. Notiz über das Vorkommen von Cer-

vus megaceros im Torfmoore ^Soos“ bei Franzens-

bad. (Verhandlung der kaiacrl. kdnigl. geologi-

schen Reichsanstalt. Wien 1880. Nr. 7. S. 113.)
Aus den böhmischen Torfmooren des Erzgebirges

Waren von fossilen Wirbelt hiereu bisher mir einmal
KcUknociicii gefunden worden. Diesen gesellen sich

nun durch eineu neuesten Fund solche iles Wild-
schweines und besonders des Cervus megaceros ln*i.

Lauder Lindsay, W. Mind in the lower animal«

in Health and Disease. London. C. Kegan Paul.

II Bde. 1879 oder 1880.

Loidy. The woodland C&ribon or Reindeer (Ran-

gifer caribou) front the Loess of Jowa. (Proceed.

Arad, of nat. sc. Philadelphia 1879, pag. 32.)

In dem Lira Von MuxHtine (Jowa) wurden Reste
de* Rennt h irres gefunden.

Leith Adams, A. On the munins of Mastodon
and other vertebrata of the Miocene Beds of the

Maltese Islands. (Quarterly journ. of the geolog.

oe. 1878. London. 8. 017. 1 Tafel«)

Zwei schlecht erhaltene Zähne, die möglicherweise
dem Mastodon angustiden* augehöreti könnten.

Leith Adams, A. On the recent and extinct Irish

luatnniiila. (Scientific Proo. of. tbe Royal Dublin

Soc. Vol. II [new series], Part I. Octob. 1878,

with 5 plates and woodeuts.)

Lemoine, V. Recherche« sur les ossements fossiles

des terrains tertiäres inforieurs de» environs de

Reims. (Ann. des Sciences nat. Ser. VI. Zool.

et Paleont. Tome VII. Nr. 1. Taf. 1 bis 4.)

Liebe, K. Th. Verschiedenheiten am Knochen-
gerüst des Feld- und Schneehasen. (Zoologischer

Garten, Jahrgang 21. 1880.)

Lortot et Chantre. Recherche« sur les Masto-

dontes et les faunes maminologiques qui les ac-

compagnent. (Archiv. Muse, d'hist. nat. Lyon.

Tome 11. S. 285 bis 313. 17 Tafeln.)

Lortct. Sur une nouvello Station de Tage de la

pierre a Ilanaoueh, pres de Tyr (Syrie). (Compt.

rendus hebdom. des seances de l*Ac. des sc. Paris.

Tome XCL Nr. 7. 16 Aoüt 1830. S. 397.)

Lydckkor, R. Supplement to „Crania of Runii-

nant«
u

. (Memoire of the geological survey of

lndia. Calcutt-a. Vol. I. Part IV. 1880.) VefgL
den Literaturbericht in Bd. 11 für das Jahr 1879.

Lydekker, R. Siwalik and Narbada Proboscidia.

(Memoire of the geolog. survey of lndia. Cal-

cutta 1880. Vol. I. Part V.)

Makowsky. lieber Coprolithen von Hyaenaspclaac.

(Sitzungsbericht des naturhistorischen Verein«

in Brünn. 1878. Bd. 17.)

Marsh, O. C. Notice of jurassic Mammals rrpre-

seuting two new ordere. (Amerie. journ. of sc.

bv Silliman. Philadelphia. Vol. XX. Sept 1880.

S. 235 bi« 239. 2 Holzschnitte.)

Der Verf. bekämpft die Anschauung, nach welcher
sämnitliche mesozoischen Sängethiere der Gruppe der
Marsupiulten zuzurechnen sind. Kr Ist vielmehr der
Ansicht, dara diese Thiere in einer oder mehreren
neuen Ordnungen zu vereinigen seien und stellt zu
diesem Zwacke, unter Aufzählung der fiir jede ein» rok-

teri«tischen Merkmale, zwei neue derartige Ordnun-
gen auf: Die Allotheria. welche anscheinend
keim* Nachfolger besessen leiben und die Panto-
tlioria, von welchen die Marnupialien und Insec-

tivoren »bznleiten sind. Ausser Beschreibungen neuer
Arten wird auch diejenige eine» neuen Geschlechtes:
Diplocvnotlon gegeben.

v. Murtens. Conchy lienstücke aus einem Grabe
in Barhadoe«. (Verhandlungen Berliner Gesell-

schaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur-

geschichte. (Sitzung vom 21. Februar 1880.

s. 88.)
Dieselben . als Mrissel verarbeitet

,
gehören dem

Btrombus gigas au.

Mehlis, lieber die Ausgrabungen an der I.imburg

bei Dürkheim, (('orrespondenzblatt d. deutschen
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Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte, Nr. 10. October 1879. München.
S. 132 bis 134.)

ln der aas der römischen Periode stammenden
Cultursehicht. wurden R»*Bte d-s Sus acrofu ferus (viel*

leicht auch Bus dompxticu»), Cervus elaphns und des
Bo* brach}'ceros gefunden. Von «peciflseh unbestimm-
baren Knochen sind solche von Capra, Ovis und Canis
mit Sicherheit SO MWälUMi, wiihmid diejenigen

das Klenthieres nicht Völlig zweifellos zu sein scheinen.

v. Möller, Vftlerian. Schiidol von Elasmothoriuin

FiBcheri Peam. (Neues Jahrbach für Mineralogie,

Geologie und Paläontologie. Von Benecke, Klein

und Kosenbusch. Jahrgang 1880. Bd. I. Statt-

gart. S. 273 bis 274. 1 Abbildung.)
Im Gouvernement Samara wurde ein Obemcbädel

von ElanMÜMViim Fischeri — der zweite bis jetzt

bekannte — aufgefunden. Die relativ gut erhaltenen
Nasenbeine biegen sich an ihrem vorderen Ende nach
unten tun und bilden auf diese Weise vorn am
Schädel einen eigenthümliclien

,
hakenförmigen Fort-

satz, aus dem wir auf die Existenz eine» kleinen
Rüssels achliessen dürfen, wie solches bereits von
Brandt vermnthet wurde. (Vergl. deu Literatur-

bericht für das Jahr 1879 sub Brau dt.)

de Mortillet, G. The origin. of the domestic

animal». (Americ. Naturalist. Vol. XIII. Nr. 12.

8. 747 bis 758.)

Morße, E. S. Shell mounds of Omori. (Mcmoirs

of the Science departement, Univcraity of Tokio.

Japan. PubliBhed by the university. Tokio 2539
[1879]. S. 1 bis 36. Tafel 1 bis 18.)

Die prähistorischen Omori »hell tnoumls liegen west-

lich von der Eisenbahn Yokohama und Tokio, etwa
sechs englische Meilen von letzterer Stadt entfernt,

und geben den Vorwurf zu vorliegender Arbeit. Von
Säuget liieren wurden in denselben gefunden: Reste
von Mensch, Affe, Hirsch, Wildschwein, Wolf und
Hund. Die menschlichen Knochen sind entschieden

die Reste caunltaliMher Mahlzeiten, denn sie sind

alle zerbrochen und durchaus behandelt wie die

Knochen des Hirsches und der anderen Thier«.

Mobs
,

I#. E. On a Collection of orgauic remains

fron) tbo Kitchcn-midden» of Ilimarlik. (Report

on the forty-ninth meeting of the British asao-

ciatiou for the advancement of scicnec held at

Sheffield in august 1879. London. J. Murray,

1879. 8*. S. 401 bis 402.)

Much, M. üeber den Rtcaouhirschen. Beant-

wortung der Frage, ob der Kieaonhirsch noch in

historischer Zeit gelebt habe. (Zeitschrift Gaea.

Natur und Leben. Jahrgang 6. Köln und
Leipzig bei E. II. Mayer. S. 216 bis 225 und
284 bis 292. Siehe auch Jagdzeitung. Wien
bei Walliahauser. Jahrg. 23, 1880. 15. Febr.

Nr. 3. S. 65 ff.)

DerVerf. kommt zu dem Resultate, dass der Riesen-

hi rach in Europa nicht mehr in historischer Zeit ge-

lebt habe, sondern zugleich mit seinem Zeitgenossen,

dem Mammuth, stusgestorben sei.

Much. Mensch und Mammuth. (Corretpondenz-

blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropo-

logie, Ethnologie und Urgeschichte. Nr. 11.

November 1879. S. 138 bis 139.)

An der Taya b«*i Joslowitz, bei Stillfried etc. (Nieder-

österreich) sind Lagerplätze von Mammuthjägern auf-

gedeckt worden.

Nehring, A. Uebersicht über vierumlzvvanzig

mitteleuropäische Quartärfaunen. (Zeitschrift d.

deutschen geologischen Gesellschaft, Bd. 32.

1880. Heft 3. 8. 468 bis 510.)
Wie Sandberger M'hon früher in »einem Werk«

über „die Land- und 8üsswas*erconcliyli«n der Vor-
welt“ (Wiesbaden 1870 bi» 187.%. S. 752 bi» 950) diu

quartären Conchylienfaunen Deutschland» kritisch zu-

Hammengestellt hatte, wie dann in neuester Zeit eben
dieser selbe Autor (vgl. diesen Literaturber. «ul» Sand-
berger), specicll für die untersten Quartärahlage-

rangen nicht nur die Aufeinanderfolge der Mollusken,

Bondem auch diejenige der Wirbelthierfaunen und
der Florett vergleichend untersucht und die gewon-
nenen Resultate zu Rück«chlüs«en auf klimatische

Veränderungen benützt hatte, so erhalten wir jetzt

durch Nehring »ehr dankenswert he tabellarisch«

Uebersichten über vierundzwanzig mitteleuropäische

Quartarfaunen. Da dieselben eint in einem späteren

Theile durch •oogeographisebe und klimaudogbehe
Deductionen vom Vcrf. verwertbet werden «ollen, st»

wird ein eingehendes Referat erst in der Zukunft
ermöglicht sein.

Nehring, A. Ein Ilöhlonfund aus der Hohen
Tatra. (Soparatahdruck aus dem „Globus“, Bd. 37,

Nr. 20, 1880.)
Der Verf. bespricht die Wirbelthierftmna ,

welche

in einer Hohle auf dem Berg« Novi (Zipser Oomltat)
in 2000m Meereshöhe Huwgcgruben wurde. E* sind

25 Arten vorhanden: tl Nager, 2 Insectivoreu, 3 Car-

uivoren, 1 Wiederkäuer und zwar Cervus taran-
illli!, 0 Vögel, 2 Frösch«. Die Fomulreste scheinen

nicht eingescliwemmt zu »ein, vielmehr deuten «io

darauf hin, dass die Höhle eine ehemalige Wohn-
stätte von Raubvögeln und Raubthiaren war, welch*
am Ende der Glacialperiode dort hausten.

Nehring, A. Ueber glacialo Thierrcato von der

hohen Tatra. (Jahresbericht des Vereins für

Naturwissenschaft. ßrauuschweig 1879 bis 1880.

S. 60 bis 61.)

Nehring, A. Neue Ausgrabungen im Diluvium

bei Thiede. (Verband!, der Berliner Gesellschaft

für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

17. April 1880.)
Zahlreiche Reste von Elephas primigenios, Rhino-

cero* tichorhinus, Equii» caballus, Felis leo fossilis,

Canis lupus, Alaotaga jacnlu» (der erste dort gefun-

dene Knochen der Springmaii») fanden »ich bis zu
einer Tiefe von 20 Fusa. Von 20 bi» 30 Fubs Tiefe

wurdeu atugegraben : Spermophilus sp., Lepusfvaria-

hiUif), Canis (lagopus txler vulpea), Cervus tarandu»,

Equu» caballu», Mvodus lemnu» uud torquatus, Arvi-

cola gregüli«. Foetorius erminea, Lagopu» albu« und
mutua, zwei EntenarteA, Kana temporaria, Pelobates

fuscus und Landsclmecken. Von 30 biB 40 Fuss Tief«

wurden wesentlich nur Leinmiugreste gefunden; dabei

ein llennthierzahn.

Nehring, A. Neue Fossilrsste aus dem Diluvium

vou Thiede hei Wolfenbüttel. (Verband], der

kaiserl. königl.geolog. Kcichsaustalt. 31. Juli 1880.

S. 209 bis 213.)
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Der Verf. folgert aus der Vertheilung der fossilen

Thierreste bei Thiede, dass »sch hier während der

Diluvialzeit nach einander eine Olaeial-, eine Steppen-
und eine WaldVegetation entwickelt habe.

Nehring, A. Ueber den Löss, seine Fauna und

das Problem seiner Entstehung. (Jahresbericht

des Vereins für Naturwissenschaft zu Brauu-

•cbweig für das Ofijfhiftfijihr 1879 bis 1880.

S. 1 l bis 14.)

Nehring, A. Geber das Vorkommen von fossilen

Auerhühnem, Birkhühnern und Sckoeohuhuern
im Diluvium Deutschlands. (8. 42 bis 46. Jahres-

bericht des Vereins für Naturwissenschaft in

Braunst’!)wcig f. das Geschäftsjahr 1879 bis 1880.)
Fossilreate der oben geuanuten Huhnerarten waren

bisher aus prähi*iorisclieii Hohlen Belgiens und der
Schweiz Iwkanut geworden. Verf. liat dieselben nun
auch iu Höhlen der fränkischen Schweiz, West*
phaleus etc. nachgewiesen. Zwar widerspricht das
Vorkommen der Auer- und Birkhühner der Annahme
eine» bteppenklinms, für welches bekanntlich der Ver-

fasser plmlirt , d»*nn es sind dies gerade charakteri-

stische Waldhühner. Allein dieselben kommen so

häutig in den wesUibirischeti Hteppenbuidscbaften
vor, dass ihr Auftreten in einer postglncialeti Steppen-
fauna nicht befremden kann.

Nehring, A. Xcuo Notizen über fossile Lemminge,
und: Ein Lösslager hei Mariaspring unweit Got-

tiugen. (Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geo-

logie und Paläontologie. Jahrg. 1880. Bd. 2.

S. 297 bis 800.)
Der Verfasser bespricht , auf Grund neuer Erd-

fund**, die ehemalige weite Verbreitung der Lemminge,
»peciell de» Mvodus torqnatus, welcher gegenwärtig
ein Bewohner des In »heu Norden» ist.

Nehring, A. Die ehemalige Verbreitung der
* Lemminge in Europa. (Gaea

,
Natur und Leben

1879. Jahrgang 15. S. 718. Heft 11 und 12

und 1880, Jahrgang 16. S. 352 bis 353.)
Auch au.» der Verbreitung der Lemminge schließt

der Verf., da*« die Fauna der Glacialperiode Mittel-

europas der heutige» von Nordsibirien sehr ähnlich
war. Ein kleiuer Theil derselben gehört einigen jetzt

Rusgestorbetien Arteu grosser Wiederkäuer an. Der
He»t wunderte meist nach Norden und nach Nonl-
(Mlea, zum geringeren Theile flüchtete er »ich in die
höchsten Gebirge Europas. Allo Arten beweisen,
dass Mitteleuropa in der Glacialzeit wenig bewaldet
war.

Nehring, A. Ein Spcrmopbilns- Skelet aus dem
Diluvium des GalgenWges bei Jena. (Neues
Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläon-

tologie. Jahrgang 1880. Bd. 2. S. 118 bis

129. Tafel 3 und 4. Stuttgart bei Schweizer-

hart b.)

ln der Nähe von Jena wurde im Diluvium da«
Skelet eines Zietels gefunden, welche» der Verf. als

Spennophilus altaicus E voran. bestimmt. Derselbe
ist also ident mit der in We^teregeln gefundenen
Art , während die bei Eppel«heim vorkommenden
Riste dem Hpermophilus »uperc iliosus angeboren.
Nach einer Besprechung der bisher au« den ver-

schiedenen Ländern bekannt gewordenen Funde von
tössiieu Zieseln kommt der W-rf. zu dem Schlüsse,

«las« dieselben in Europa ehemals weiter nach Westen
verbreitet waren als heutzutage. Da nun Spermo-
philus zu den tkeppeuuagern gehört

,
so wird weiter

efolgert, dass derselbe iu Folge klimatischer Ver-
nderuugen immer mehr nach deu östlichen Gegen*

deu gedrängt worden sei.

Newton, E. T. The Vertebrat» of the pre-glacial

Forest bed tterics of the East of Kuglaml. (The
geological Magazine by Woodward, Morris,

Etheridge. London 1880. Dccadc 2. VoL VII.

Nr. 4. 8. 152 bis 155.)
Part 1. Carnivora. Die betreffende praglaciale

Cnniivorenfauna setzt sich au« den folgenden Thiereu
zusammen: Canis lupus' und vulpesf, Machainalus
sp. (? cultriden«), Felidae, Mart« .- sylvatica, Gulo
»pelaeu», L'r»u« »pelaeu» und ferox-focsiü» {*).

Omboni, G. Denti di Ippopntamn da aggiungen»)

alla fuuna fossile del V'cneto. (Metnorie Istituto

Veneto di sc. lett. ed arti. Vol. XXI, I. Tav.)

Oudot. Le fertnnge des autruches en Algerie.

(L’Afrique cxploree et civilifnie. Journal monsuel

dinge pur G. Moyuier, choz Jules Sandoz ü

Genvre. 8. 245.)

Owon, B. On the occurrence in North America
of rare extinct Vertehrates found fragmentarily

in England. (Ann. of Nat, Hist. Vol. V. S. 177
bis 181. 1 Tafel. ?)

Owen, R. Description of a portion of nmndihle
and teetb of a large extinct Kangaroo (Palor-

chestes craasus) from ancient fluviatile Drift,

Queensland. (Traneact. of the zoolog. soc. of

London. Vol. XL Part I. London 1880. S. 7

bis 10. Tafel 2.)

Pellegrini, B. Avanzi delP epoen del bronzo nel

Mautovano. (Sunto.) (Bollettino della soc. Veneto-

Trentitta di sc. nat. redatto dal Dr. Moschen.

1 880. Padova. Nr. 4. S. 143.)

v. Pelzoln , A. Ueber don Riesenhirsch, Cervua
megaceros. (Verhandl. der kaiser). königl. zoolo-

gisch-botanischen Gesellschaft. Bd. 29. 1879.

Sitzungsbericht. 2 S.)

Pommcrol. Reste» fossiles d'Equus asiuus. (Mate-

rinux pour Phistoire primitive et naturelle de
Phoinme par Cartailhac. Toulouse. II. Ser. T. XI.

1880. S. 27. Anmerkung 2.)

In quartären Schichten , welche jünger als die-

jenigen mit Rhinocero» eimscus und Merckii, älter
ali« die Kennthierzeit sind, fand Uoujou bei Paris
einen Metncarpns von Kipius asiuus. Auch La riet
hat. al» allerdings fraglich, denselben bei Aurignac
naehgewiesen.

| Verg 1. über das seltene Vorkommen
des Wildesels den vorjährigen Literarberirht «ub
Nehring.)

Poulton , E. B. On Matnmaliau remtioi (and
Trcctrunks) in quatcrunry sands at Reading.

(Quarterly jonrnal of the grolog. soc. London
1880. Vol. XXXVI. S. 296 bis 307.)
Es wurden Reste von Klepha« primigenins, Bo»

primigenius, Kipius fa»»ili» und Rbinocero» ticho-

rhinus (?) gefunden.
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Provancher. Le Chien et aes pnncipales races.

(Le Naturalistc Canad. Vol. XI, 1879. Von S. 23

an, interxmttirend bis S. 202.)

Ranchet, G. e Regazzoni, J. Le nuove scoperte

preist oriclie all' Isolino uel lago di Vares«. (Atti

soc. It&liana di sc. nat. Milano 1879. Vol. XXL
S. 369 bis 396. Tafel 8 bis 13.)

Ranko, Joh. Knochen- und Horninstrumeute der

Felsenwohnungen aus der jüngeren Steinzeit in

der fränkischen Schweiz. (Beiträge zur Anthro-

pologie und Urgeschichte Bayerns. Redigirt von
J. Ranke and X. Rüdinger. München 1880.

Bd. 3. S. 210 biß 215. Tafel 9 bis 13.)

Di« Pfriemen, Dolche und Griffel, Pfeilspitzen,

Lanzenspitzen und Harpune sind vorzugsweise aus
Geweihsprossen vom Edelhirsch, zum Theil aber auch
aus Rippen, besonders des Pferdes und aus Röhren-
knochen des Hirsches und de» Rindes gearbeitet.

Knochenmesser bestehen aus geschliffenen Rinder-
rippen, ausnahmsweise auch aus dem Hauer eines

Ebers. Form und Befestignugsart der Pfeil- und
Lanzenspitzcn sind je nach den verschiedenen Felsen-

Wohnungen verschiedenartig und für diese bis zu
einem gewissen Grade charakteristisch. 8o lassen

sich für die Befestigung der Pfeilspitzen am Schufte
mindestens sechs verschiedene Methoden nachweisen.
Zahlreiche technische Instrumente, aus Knochen ge-

fertigt, wurden gefunden: Meisseiartige Werkzeuge,
Lederschneidmesser. Häkelnadeln, nagelförmige Haken,
Weberschiffe und Webenadeln, Bpiunwirtel (central

durchbohrter Kosenstock eines Hirschgeweihe* . oder
eben solche Knochenriuge), Nähnadeln. Ferner eine

Art von Knochensäge, Gabeln, löffelartige Instrumente
und ein grosser Hammer. Auch Schmuckgegenstände
aus Knochen und Hirschhorn sind zahlreich, wie
Zierplatten, Perlen und Nadeln.

Remcld, A. C-ervus inegaceros aus dem unteren

Diluvium von Hohen- Saaten. (Zeitschrift der

deutschen geologischen Gesellschaft. Bd. 32.

Heft 3. 1880. S. 650.)

Wie Bchon früher in Rixdorf und am Kreuzberga
bei Berlin t'eberreste des Carvas inegaceros im unteren

Diluvium gefunden wurden, so liegen auch die twi

Hohen -Saaten unweit Oderberg in der Mark vor-

kommenden Reste dieser Art in demselben tiefen

Niveau.

Regazzoni, J. Le marmotte fossili dei dintorni

di Como. (Atti dolla Hocietä ltaliana di scicnzo

naturali. VoL XXII.) Milauo 1879, pag. 5, in 8°.

de Rochebrune, A. F. Formation des races nou-

vellcs. Rechcrchcs d’osteologie coiuparee, sur

uns race de ßoeufs domestiques observee en

Sencgambie. (Compt. rend. hebd. Ac. sc. l’aris.

Tom. XCL Nr. 5. S. 304 bis 306.)

Roemer, F. Ueber neue Funde von fosHilen Wirbel-

thierresten in den Knochenhohlen zwischen 01-

kucz und Ojcow in Polen. (56. Jahresbericht

der schlesischen Gesellschaft für vaterländische

Cultur. S. 47 bis 49. Breslau 1879.)

Roger, O. Liste der bis jetzt bekannten fossilen

Säugethiere. (Correspondenzblatt des zoologisch

-

Atrhl* fUr Anthropologie. Bd. XIII. Supplement.

mineralogischen Vereins zu Regensburg. 1879
und 1880.)

Der in Kchwandorf (Bayern) als Arzt lebende Ver-
fasser hat di*- lUMHTlt dsakfllimrtlM Arbeit unter-

nommen, uns eine Liste der bi* jetzt bekannten fos-

silen Säugethiere und der über jede Art vorhandenen
Literatur zu geben. Dass letztere nicht, vollständig
sein kann, liegt um so mehr in der Natur der Sache,
al* derVerf., in einem kleineren Orte leheud, hiermit
grossen Schwierigkeiten zu kämpfet» hat. Indessen
dürfte dieser Umstand da* Verdienst und die praktische

Brauchbarkeit der Arbeit nur wenig schmälern. Die
Anordnung de» Stoff«-« betreffend, SO befolgt der Ver-

fasser das von Blain ville begründete und durch
Huxley weiter ausgebildete System. Er unter-
scheidet drei grosse Hauptabtheilungen: Die satiro-

psidetphe. die didelphe nnd die roonodelphe Knt-
wickeiungsstufe und unlerxcheidet innerhalb der
letzteren zwei Gruppen von Familien. Die er*te,

kleinere, nur die Edentaten nndCetaoeen umfassende,
bezeichnet er als „ terminale“, deshalb, weil sie,

einst mannigfach und *elb»t zu Riesen formen ent-

wickelt, ohne zugleich auch in der Gehiruhildung
eine höhere Entwickelungzphase erreicht zu haben,
nun auf abwärt« gleitenden» Lebenswege begriffen zu
»ein scheinen. Dieser .terminalen* Reihe »teilt der

Verf. die, alle übrigen Moimdt-lphier einechliessende
.progressive* gegenül»er und unterscheidet dann in

derselben eine deeldnat gewordene Gruppe von einer,

jedoch nur grössten theil», indeciduat gebliebenen.

Denn in diese letztere mellt er auch, wegen ihrer

Beziehungen zu deu Hufthieren, die gegenwärtig deci-

duat gewordenen Proboscidia und Hyracoidea. Allein
auch die Sirenia trennt «1er Verf. von den, der ter-

minalen Reihe »»»gehörenden eigentlichen CVtaceen
und bringt *ie, dieselben als nur dem Wasserleben
an gepasste Hufthiere betrachtend, in die Nähe dieser

letzteren.

Rolloston, G. Report on hone» from Chußtleton.

(Journal of tbc anthropolog. institute of Great

ßritain and Ireland. Aug. 1880. Vol. X. Nr. 1.

London. S. 126 bis 127.)

Homer, Fl. Pfcrdephalnngen von Udvari (Ungarn).

(Verhandl. der Berliner Gesellschaft für Anthro-

pologie, Ethnologie und Urgeschichte. 19 Juni

1880. Jahrgang 12. S. 221 bis 222.)

Eine grosse Anzahl der ernten Phalnnge vom Pferd
wurde zwei Fass tief unter der Erde gefunden. Der
Zweck dieser eigenthümlichen Anhäufung ist unbe-
kannt.

Sadobock, A. Ueber Bos priinigenius von Eller-

beck. (Zeitschrift der deutschen geologischen

Gesellschaft in Berlin. 1879. Bd. 31. S. 204.)
Vergleiche den vorjährigen Liceraturbcricht eub

Moebius.

Sandbergor, F. Ein Beitrag zur Kenntnis« der

unterplcistocäneu Schichten Englands. (Palaeon-

tographica. N. F. Bd. 7. 1880. Tafel 12.

S. 83 bis 104. Cassel, bei Th. Fischer.)

Gegenstand der oben citirten Arbeit bildet die für

die Geschichte de» Menschengeschlechtes so inter-

essante Fauna, welche in England während de», zwi-

schen der eigentlichen Eiszeit und der plioc&uen

Periode liegenden Zeitabschnittes lebte. Durch genaue
Untersuchungen sind wir im Stands, in demselben
drei verschiedene Schichten zu unterscheiden, welche,

durch ihre verschiedenartige Fauna charakterisirt.

18
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von unten nach oben mit den Namen den Forest- und
de* Fr**hwaier-Bed (unterpleisiocän) und de* Myatis
(Erda nivalis Couthouy = Yoldia arctica Gray) Bed
(OiUalpleiitodn) belegt wurden. Indem der Verf.

auch die gleichaltrigen Faunen von Frankreich,

Italien und Deutschland in den Bereich de* Ver-

gleiche» «ieht, lä*»t er uns erkennen, welche Formen

in Europa schon seit uralter Zeit ansässig waren
lind dem Wechsel der Klimate trotzten, und welche
Andere bei Eintritt der Eisperiode oder nach Ablauf
derselben theils zu Gründe gingen, theils auawauder-
ten. Referent giebt hier nur ein Verzeichnis? der
betreffenden Sftugethiere. Es folgen zuerst die im
Forest- Bed vorkommenden Formen:

Tricbechodon Iluxleyi . . . . }

Elephas meridionalis 1

Cervna Poliguacu* ......
j

Rhinocero» megarhinu* ....
Rhiuoceros etruscus

Hippopotaums major
Elephas antiquus
Cervus hibernicu* ......
Trogontherium Cuvieri ....
Machaerodus spelaeus . . . * .

Felidae (sp.)

Im Forest -Beil erlöschend.

Im Fmshwater-Bed erlöschend.

Auch in jüngere Fleistoninschichten
aufs teigende Artcu und Gattungen.

Schon im Oberpliocän

vorhanden.

Cervus canmtorum I

Cervus Bedgwicki Auf das Forest-Bed beschränkt« Arten.

Cervus verticornis I

Elephas primigeuiu« •

Ursus spelaeus

Myogale moachata
Sore* vulgaris

Tulpa europaea .

Castor Aber
Canis (?l Inpus

Canis (TJ vulpes

Cervus elaphus
Cervus capreolu* .......
Dos priniigeiiius

Bus scrofa . . . .

Equus caball

Jetzt ausgestorbeue Arten.

Noch in Europa und, mit Ausnahme
von Myogale mosclmta, »äimntlich in

England lebende oder erst in Instori-

scher Zeit ausgerottete Arten.

Noch nicht im Pliocän

vorhandene Arten.

Gulo luscua } Nur uoch iu Folarländern lebende Art.

Ursus ferox }
Noch in Amerika lebende Art.

Unter diesen 29 Bäugethieren de» Forest-Bed sind

also uoch 1 1 Arten vorhanden, welche schon während
der pHoeinan Zeit gelebt haben. In der Gesellschaft

dieser treten zum ersten Male der Höhlenbär und
das Mammuth auf. während von arktischen Formen
nur eine einzige-Form in ihrer Gesellschaft gefunden
wird. Id Arten der ganzen Fauna leben, oder lebten

in historischer Zeit, noch jetzt.

Die nun folgende Säuget hierfauua entstammt den
nächstjüngere» Schichten des Fresh water-Bed,

„ , . . , . . . Forest- Sande von
Zugleich »uch vorkomm«ntl un:

Be|| MojbMh
-4- Elephas meridionalis ..... 4- —
4* Rhinoccros etruscus —
4- Trogontherium C'uvieri .... 4-

Caator Über 4" 4-

liypudaeus amphibius .... —
Arvicola arvalis . — —
Sorex vulgaris 4- —
Talpa europaaa 4* —

4- Palaeoapalax magnus .... — —
M tmtela inartes — —

4- Ursus spelaeus 4* 4"

Equus nt 4-
Cervus Polignacus ...... 4“
Phoca spelaeus —
Auch hier zeigen »ich noch keinerlei arktische

Formen und da die Molluskeufauna dieser Schichten

ein gleiches Verdict abgiebt, so müssen wir folgern,

das» zur Zeit d**r Ablagerung dieser unterpleistocänen
Schichten noch das jetzige oder ein nur wenig
wärmeres Klima herrschte. Fünf der aufgezäblten
Arten (die mit 4- bezeichneteu) sind ausgestorben,

neun derselben kennen wir bereit« aus dem tiefer-

licgenden Forest -Bed, während fünf auch aus den
jüngeren (mittelpleistocänen) Schichten von Mosbach
bekannt sind. Gleichalteng mit diesen letzteren nun
scheint der, Myali»-Red genannte, Horizont zu sein,

deren allein au» Mollusken bestehend* Fauna bereits

auf ein kälterwerdende« Klima hinweist.

SchaaflThauaen. Heber den Schädel eines Moschus*

ochsen aus dem Diluvium von Edelweis bei Koblenz.

(10. Allgemeine Versammlung d. deutschen Gesell-

schaft für Anthropologie, Ethnologie und Urge-
schichte zti Strassbnrg. August 1879. Redigirt

von Prof. Dr. J. Hanke. Correspondensblatt Nr. 10.

1879. München bei Straub. S. 124 bis 120.)
Es ist dies der acht* (vergl. den vorjährigen läte-

raturbericht sub Gotische) Fund von Resten des
Ovibos moschatus au» dem Diluvium Deutschland«.
Wichtig ist derselbe weniger wegen seiner vollstän-

digen Erhaltung als weil sich afh Stirnbein und
Hinterhaupt 1« gerade und scharfe, unzweifelhaft
vom Menschen gemachte Einschnitte befinden. Die
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Frage , ob der Mensch zugleich mit dienern Thier«
gelebt habe, ist mithin in sicherer Weise gelöst. Denn
liier handelt es sich nach dem Verf. nicht etwa um
Schnitte, die vom prähistorischen Menschen an mög-
licherweise schon für ihn fossilen Knochen gemacht
worden; sondern die Lage derselben deutet an, dass
sie beim Ablösen der Haut vom Schädel und beim
Tödten des Thieres entstanden (Schnitte um den
Hornzapfen herum, Schläge auf das Stirnbein).

Schaaffhauaen, H. lieber die Höhlenfondo in der

Wildscheuer und dem Wildhaus bei Steeten an

der Lahn. (Ann. d. Ver. f. Nass. Alterth. und Ge-

schichte. Bd. 15. S. 305 bis 342. Taf. 7 bis 10.)

In dem Löss, welcher die Höhle der Wildscheuer
auxfüllte, haben sich die folgenden Tbierreste gefun-

den: Ursus »pelaeu* (sehr zahlreich), Canis lupus,

Canis vulpes .«jielaeus uud vulpes lagopns, Hyaeua
«pelaea, Felis catu» und lynx, Bus, Equus caballus

und asinus (falls nicht Pony; ein Huf von 4% cm
Durchmesser), Kleplms primigenius, Rhinoceros ticlio-

rbitius, Ros, Cervu* elaphu* und tar andus (letzterer

durch seine Geweihe am zahlreichsten von allen

Thieren vertreten). Ferner von kleineren Thieren:
Foetoriu» erminea, Myodns lemnua uud torquatu«,

Arvicola in mehreren Arten, Birk-, Schnee- und Feld-

huhn etc. Diese Rest« fanden sich vereint mit deut-

lichen Spuren des Menschen unter Bedingungen, die

•eine Gleichzeitigkeit, »peciell mit denen des Mam-
muth* deutlich beweisen. Auch aus anderen Höhlen
in der Nähe der obengenannten wurde schon früher

durch H. v. Meyer eine ganz ähnliche Fauna nach-
gewiesen.

v. Schronck, L. Der erste Fand einer Leiche

von Rhinoceros Merckii Jucg. (Ment. Aend. Imp.

des sc. St. Petersbourg. 7e serie. Tome XXVII.
Nr. 7. 1880. S. 1 bis 55. 3 Tafeln.)

„Wieder einmal bat »ich in Sibirien der seltene

Fall ereignet, das# die Leich« eines grossen, seit Jahr-

tausenden Husgestorbenen Thieres, mit den Weich-
tlieilen, mit Haut und Haaren conservirt, zum Vor-

schein kommt“. Waren es früher das Mammuth,
welches an der Irena -Mündung und das Rhinoceros
antiquitatis, welches am Wilui-Flusse gefunden wurde,
so ist es diesmal das Rhinoceros Merckii, das uns

nun aus dem fernen Nordosten Sibiriens entgegen-

tritt. Schon im Jahre 1877 wurde die ganze Leiche

desselben entdeckt . aber erst zwei Jahre spater er-

hielt man in Petersburg die Kunde von dem wich-
tigen Funde, zugleich leider mit der Trauert*»!Schaft,

dass nur Kopf und Fuas, welche man abgehauen
hatte, gerettet seien. Der ganze übrige Körper des

Thieres wurde vom FlnsM fortgeschwemmt uud da
dann auch der Fun verloren ging, so ist uns nur
der Kopf erhalten. Der Verfasser giebt nun eine

eingehende Beschreibung desselben und ist in der

glücklichen Lage ihn direct mit dem ebenso erhal-

tenen Kopfe seines nächsten Verwandten, de* Rhin,

antiquitatis, vergleichen zu können, Es erhellt hier-

aus die interessante Thatsacb«, da»« das Thier, im
Gegensätze zu den jetzt lebenden unbehaarten Nas-
hörnern, mit einem dichten Haarkleid« versehen

war; eine Eigenschaft, welche gleichfalls dein Rhin,
antiquitatis wie auch dem Elephas primigenius zu-

kommt. Auch darinnen stimmen beide Rhinocerotiten

überein, das* sie nicht, wie man aus geographischen
Gründen hatte erwarten »ollen, zu den süd asiatischen,

sondern auff&llenderweiae zu den afrikanischen Nas-

hörnern der Jetztzeit die meisten Beziehungen be-

sitzen, Während aber Rhin, antiquitatis durch die

vollständig verknöcherte Nasenacheidewaud ganz

wesentlich von dan lebenden Arten abweicht so
stellt uns Rhin. Merckii mit der nur theilweiseu
Verknöcherung derselben gewissermaassen eine Mittel

-

form zwischen jenem und den recenten Nashörnern
dar. Und in gleicher Weise sprechen auch die übri-
gen Unterschied« , welche am Schädel und Kopfe
zwischen jenen beiden fossilen Arten beetehen, dafür,
dass Rhin. Merckii den heutigen Formen um oinen
Schritt näher gerückt ist als Rhinoceros antiquitatis.

Letzteres also zeigt sich vom morphologischen Gesichts-
punkte aus betrachtet, als die ältere Form. Da«
aber ist um «o wichtiger, als man aus geognostischen
Gründen bisweilen auf Gleichzeitigkeit, mitunter
jedoch auf ein umgekehrtes Altersverhallnins dieser
beiden Arten geschlossen hatte. Hier in Sibirien
spricht da« Vorkommen entschieden für ein diluviales
Alter dieser wie jener Form (vergl. diesen Literatur-
bericht, Jahrgang 1879 sub Portis.)
Au« der eingehenden Beschreibung der geographi-

schen Beschaffenheit de« Landtheiles, in welchem
die in Rede stehende Naxhornleiche gefunden wurde,
erhellt nun der hochnordische Charakter jener Gegend.
Zwar ist vermulhlich

, wie aus dem Zurückweiche»
der Waldgrenze nach Süden geschlossen werden darf,
das dortige Klima zur Diluvialzeit ein milderes ge-
wesen. Allein starke Kälte muss auch damals dort
geherrscht haben, denn die*» ist die nothwendige
Bedingung für die Pirhaltung derartiger Leichen.
Auch spricht der dichte Haarpelz jener diluvialen
Tliiere deutlich dafür, dass sie vollkommen befähigt
waren in einem rauhen Klima zu leben. Rhinoceros
Merckii anbelangend, ist es jedenfalls Thataache,
dass sein jetziger Fundort noch um füuf Beiten-
grade nördlicher liegt als der nördlichste Punkt, von
dem man bisher seinen diluvialen Genossen kennen
gelernt hat. Es stellt sich also die von Brandt
auf die bisherigen Funde hin ausgesprochene Ver-
inuthung, das« Rhin. Merckii eine relativ südlichere
Art gewesen sein möchte, als nicht stichhaltig heraus.
Der Verf. hatte schon früher darauf hingewieaen,

das* die bisherigen Vorstellungen über die Art und
Weis«, in welcher sich die»« Thierleichen erhalten
hätten, irrthümliche sein müssten. Er bekämpft nun
aufs Neue die verschiedenen Erklärungsversuche.
Ganz zu verwerfen sei die Idee, dass die Cadaver
langsam in die Erdschichten eingebettet worden
seien; denn die Verwesung würde schleuniger al»
diese Art der Umhüllung vor sich gegangen sein.

Auch in Gletscherspalten könnten die Tbiere nicht
gestürzt und auf dies« Weise erhalten worden sein,

denn die Bewegung und Formveränderung eine«
Gletschers müsse jeden thierischen Körper schliess-

lich zerstören. Eber glaublich könne noch ein Ein-
sinken der lebenden Tbiere in schlammigen Boden
und nachheriges Gefrieren desselben erscheinen. Poch
würde auch hier der Fäulniasprocess oder der Zahn
der Bnubtliiere eine Conservirong der Leiche unmög-
lich gemacht haben. Ueberhaupt scheine keine der
bisher aufgefuudeneti drei Leichen in gefrorenem
Boden gelegen zu haben, wie die* irrthiindicher
Weise oft behauptet wurde. Ueber Rhin. Merckii
wisse man darin leider nichts; das Rhin, antiquitatis
aber habe an» Flussufer, halb eingebettet in weichem
Bande, gelegen. Das Mammuth schliesslich «ei er-

wiesenermaassen im Eise steckend aufgefunden wor-
den. Darauf gründet nun der Verfasser sein« Er-
klärung de* Herganges. Die Thiere sind nach ihm
bei Schneestünnen, welche sich mit dem Heranuahen
der Eiszeit mächtiger ein&tellten, ln Schneewehen
gerathen, dort erstickt und begraben wurden. Thaut«
solch eine Sehneemaase später wieder auf, so ging
der Cadaver zu Grunde. Häuften sich aber neue
Schneeacliichten auf dieselbe, verwandelte sich die-

18 *
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selbe durch öfteren Auftbauen au der Oberfläche und
Kinsickern den Thau wasser* in die Tiefe, schliesslich

in eine Kismasse, so war die Leiche geborgen. Um
so inehr geborgen, je dickere Lagen von Erde »ich
später über die«* Einmal« ausbreiteteu. Wie man
denn in der Tbat in Sibirien nicht »eiten eine solche
Wechsellagerung von Ei»- und Erdschichten, welche
»(»gar mit Vegetation bedeckt »ein können, »ntriffL

Der Verf. denkt »ich also die Entstehung de» Eises,

in welchem wenigstens mit Sicherheit die Leiche
de* Manimuth aufgefunden wurde , nicht hervor-
gebracht durch Gefrieren irgend eine» fliessenden

oder »teheuden Gewässer», winden) sieht in ihr eine
ungefähr dem Gletschereise analoge Bildung. Und
es lässt »ich wohl nicht läugueit, dass die Annahme
eines derartigen Hergänge* recht Viele» für »ich hat.

Sclator, P. L. Sizes and weights of fonr Indian

Klephants. (Procoed. Xool. Soc. 1879. S. 385.)

Schwarze, G. Die fossilen Hirscharten von Unkel-
stein. (Correepondcnzblatt des nuturhintorischen

Vereins der preussiseben Rbeinlande und West-
pbalens. Bon 1870. S. 103.)

v. Sieboldt. Japanische Kjökkenmöddinger. (Ver-

handl. der Berliner Gesellschaft für Anthropolo-

gie, Ethnologie und Urgeschichte. 1879. S. 231
bis 234.)

SimiradzkL Ueber das Vorkommen des Bibers

in Polen, Litthauen und den Ostseeprovinzen.

(Sitzungsbericht der Naturforscher -Gesellschaft

bei der Universität Dorpat. Bd. 5. Heft 2. 1879.

Dorpat 1880. S. 190 bis 195).

ln Polen und in den Ostseeprovinzen Russland*
war der Biber noch im Anfänge diese» Jahrhunderts
ein häufige« Thier. Jetzt ist er nahezu ausgerottet;

in Polen lebt er noch iu den sumpfigen Niederungen
am Zusammenflüsse der Narewr und de» Bug.

Spurroll, F. C. J. On the discovery of the place

wheru Palaeolithic Implement» wero mado at

Crayford. (The quarterly Journal of the geolog.

soc. London. November 1880. Vol. XXXVI.
Part IV. Nr. 144. S. 544 bis 548.)

Unterkiefer von Rbinoceros tichorhino* gefunden
mit SteinWerkzeugen.

Stfthly. Ueber die neuesten archäologischen und
paläontologischen Funde in den Knochenhöhlen
der Liguria in Piemont. (Neues Jahrbuch für

Miueralogie, Geologie and Paläontologie. Stutt-

gart Schweizerbart. 1879. S. 133.)

Steel, J. H. Preliminary notes on a individual

Variation in Equua asittus. (Procoed. of the

acient. meet- of the zoolog. soc. of London for

the year 1880. Part I. June Ist, 1880. S. 2

bis 8.)

Verf. bespricht die individuellen Verschiedenheiten,
welche er in der Anatomie von Emiu* asinus beob-
achtet hat. Ulna wie Fibula sind bisweilen ihrer

ganzen Länge nach, ohne in der Mitte unterbrochen
zu »eiu, ausgvbildet. Von Hchneidczälinen sind mit-
unter oben nud unten nur je zwei Paare vorhanden.

8trickor, W. Ueber die Kamelstuterei zu San
Kossore bei Pisa. (Der zoologische Garten. Iledi-

girt von Noll. 1680. Nr. 1. S. 24 bis 25.)

Stricker, W. Das Kamel in Australien. (Der

zoologische Garten; Noll. 1880. Nr. 2. S. 57

bis 59.)

Beide Aufsätze des Verfassers berichten über die

Acciimatisation und Zucht de» Kamele» in Toskana
und Australien.

Steenatrup, J. Nogle i Aaret 1879 til Uni ver&iteta-

muaeet indkomme Bidrag til Landete forhistoriske

Fauna, (üvers. K. D. Videna. Selsk. Forhandl.

1880. S. 132 bis 146. 1 Tafel.)

Strobel. Le razze del Cane nelle terremare.

(Bullettiuo di Paletnologia ltaliana, diretto da

Chierici, Pigorini e Strobel. Reggio delP Etnilia.

1880. Anno VI. Nr. 1 und 2. Tafel 1 und 2.

S. 18 bis 25.)

In dem bisher erschienenen Theile der Arbeit be-

spricht der Verf. die verschiedenen von ihm unter-
suchten Re»t« de* Hunde* , welche den Terremamn
entstammen. Bereit» au» solchen in Modena wurden
von Cauestrini zwei verschiedene Racen, Canis
familiari» major und minor unterschieden, während
in nördlicheren Landen sogar drei prähistorische
Racen aufgestellt wurden: Nämlich Cant» familiari»

palustris BQUm., welcher zur Steinzeit lebte; ferner

der grössere Cani* familiari* matri* optimae Jei tele»,
welcher der Bronzezeit unUrt» (vergl. Literatur-

bericht in Bd. 18 sub Jei tele*); uud nclilieaeltch

Cani» familiari* intarmadfns Woldrich, *o genannt,
weil er iu der Grösse zwischen jenen beiden Racen
in dar Mitte stand (vergl. Literaturbericlit Bd. 12,

1880, sub Studer).

Struever e Sella. Sopra una memoria del Prof.

C. de Stefani intitolata: Sülle traccie attribuite

all' uomo pliocenico nel Senese. (Trassauti degli

Atti della R. Accad. dei Liucei 1878, pag. 31.)

In Folge einer Arbeit von de Stefani (vergl. den
vorjährigen Literaturbericlit sub de Htefani) hat
die Accadern ia dei Lincei die beiden Gelehrten
Struever und Sella beauftragt, abermals zu unter-
suchen, ob, wie Capellini behauptete, der pliocene
BaJaenutus ein Zeitgenosse de« Menschen gewesen
»ei (vergleiche den Literaturbericht für da» Jahr
1878 »ub Capellini) oder nicht. Die letztere, von
de Stefani verfochtene Ansicht, wird von Struever
uud Sella acceptirt; die Existenz de« tertiären Men-
schen also auch von ihnen bestritten.

Studor, Th. Ueber den Bandwurm eines Chim-
panzeB. (Mittbeil, der naturf. Gesellschaft in Bern
aus dem Jahre 1879. Bern 1880. 8°. Sitzungs-

bericht, S. 10.)

Tarapelini, Gius. Contributo alla caratteriatica

dei tipi Eqaini. (Annuario della soc. dei natn-

ralisti in Modena. Anno XIV. Dispensa 1» c 2a.

Ser. 2a. Modena 1680. S. 38 bis 46.)
Da» Hau»pfi-rd laeiitzt ansser den 15 hi* 18 8chwauz-

wirtwln noch 36 Wirbel (nämlich: 7 Hals-, lfc Rücken-,
6 Lumbar-, 5 Sacralwirbd). Diese Zahl aber redu-
cirt «ich au»nabin*wei»e auf 35, indem der eine der
Lumbarwirbel fehlen kann. In weiterer Verfolgung
dieser Verhältuiwe gelangt der Verf. zu dem Resul-
tat«, dass es einen Pferdetypus gebe, bei welchem
die geringere Zahl von nur 35 Wirbeln Hand in

Hand g**he mit ganz bestimmten Merkmalen des
Schädel* und de« tikeletes. Dieser Typus entstammt
dem afrikanischen Boden.
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Taschenborg
, O. Wildo zweihöckerige Kamele.

(Zeitschrift für die gesammte Naturwissenschaft,

von Giebel. Wiegandt. Berlin 1880. Dritte

Folge. Bd. 5. S. 522.)
Enthält die kurze aber interessante Notiz, das» von

dem russischen Reisenden Preschevalsky in Ost-
turkeetan wilde, zweihöckerige Kamele aufgefundeu
wurden, die ab Stammeltarn des domeeticirteu Tram-
poltliierea gelten kennen und von demselben io einigen
Eigimtliümlichkeiten, unter anderem durch (len Mangel
der Schwielen am Knie abweichen.

Tegetmeier. Exhibition of, and remarks upon,

abnormal antlera of a Deor (Corvua dama). Pro-

ceed. of the scientif. meetings of the zoological

soc. of London for the year 1879. Part IV.

April l»t, 1880. S. 713.)
An einem Exemplare von Cervus dama wurde das

alte Geweih nicht abgeworfen
,

sondern blieb am
Schädel sitzen. Das neue, nur unvollkommen ent-

wickelte, entsprang aus einer Erhöhung, welche sich

ringförmig um die Basis des alten gebildet hatte.

Teller, F. Uober einen neuen Fund von Cervus

alces in den Alpen. (Verhandl. der kaiserl. königl.

geologischen Reichsanstalt.. Wien 1880. Nr. 5.

17. Februar. S. 09 bia 77.)

Nach Untersuchung mehrfacher, in Höhlen der
Alpen gemachter Funde von Cervoa alces kommt
der Verf. zu dem Schlüsse, dass es sich hier nicht
um diluviale, sondern um alluviale Vorkommen handele.
Noch in historischen Zeiten habe das Eleuthier iu den
nördlich wie südlich der Alpen gelegenen Landstrichen
gelebt. Mit der vorschreitenden Cullur sei es dann
von beiden Seiten mehr und mehr auf die Alpen
zurückgedrängt worden und die gemachten Funde
rührten von jenen ReBteu des Elenthieres aus histo-

rischer Zeit her.

Thomas, Ph. Note sur quelques Eqnides fossiles

des envirous de Coustantinu. (Maturiaux pour

Phist. prim, et nat. de l'homme par Cartailhac.

Toulouse 1880. Tome XI. 2« Livraiaon. S. 59

bis 60 und Revue sc. nat. Montpellier. Tome I,

Nr. 3. S. 335 bis 351.
In der Umgebung von Constantiue in vermuthlich

oberpliucänen Schichten kommt Hipparion neben
Equus cf. Btenonis Gaudry vor. Eine jüngere Fauna
in den Thälern derselben Gegend birgt ausser grossen
Boviden Reste eines Equus caballus, das sich von
dem heute dort leitenden nicht unterscheidet, und
eines eseliorinigen kleineren Pferd«, welches in

seiuer Bezahnung an Hipparion erinuert. ln noch
jüugereii Schichten finden sich Spuren de» Menschen
zusammen mit Pferden, Rindern und Mollusken der

Jetztzeit.

Toula. Ueber das geologisch -palaontologische

Material zur Entwickelungsgeschichte der Säuge-

thiere. (Schriften des Vereins zur Verbreitung

naturwissenschaftl. Kenntnisse in Wien. Bd. 19.

Jahrgang 1878 bis 1879. Wien 1879. 8°.)

Vergl. sub Th. Fuchs.

Troucssart
,

E. 1». Cntalogue des Mammiferea

vivants et fossiles. (Revue et mugnzin de Zoologie

pure et uppliquee .... Gueriu Mcneville. Paris.

Deyrulle fils. 23 Rue de la Monnaie. 3e Serie.

Tome VI. 1878. Nr. 4. S. 108 u. s. w. bis ins

Heft Nr. 9. Sodann Tome VII, 1879 etc.)

Dieses im höchsten Grade dankenowerthe Unter-
nehmen soll eine vollständige Liste aller Genera.
Bubgcuera und Hpeciea fossiler wie lebender Säuge-
thiere geben, soweit uns dieselben bisher bekannt
sind. Neben dem Namen, Synonymen und der Lite-
ratur sind aucli geographische Notizen über da» Vor-
kommen beigefügt.

UsBher, R. J. On tbe caves and kitchen-midden
at Carrigagowcr, Co. Cork. (The geolog. Magazine
by Woodward, Morris and Ethcridge. London
1880. Dec. 2, Yol. VII. Nr. 197. S. 51 2 bis 513.)

Uasher, R. J. and L. Adams. Notes on the dis-

covery in Ireland of a hone cave, containing

remains of the Irish elk, apparently co-existent

with man. (Scientific Proceed. of the Royal
Dublin Soc. Vol. D (new Beries). Part III. July
1879. Dublin.

Ussher and Loith Adams. Discovery of a Bone
Cave near Cappagh, Co. Waterford. (Report on
the forty-ninth meeting of the British association

for the advancement of scicncc held at Sheffield

in august 1879. London. J. Murray, 1879. 8°.

S. 338 bis 339.)

v. Vincenti, C. Ueber arabische Pferde. (Schriften

des Vereins zur Verbreitung naturwissenschaft-

licher Kenntnisse in Wien. Bd. 20. Jahrgang
1878 bis 1879. Wien 1880. In Commission
bei Branmüllur. 8. 1 bis 27. 8°.)

Virchow, R. Ueber die Leichen der drei anthro-

poiden Affen (ein Orang-Utan und zwei Gibbons)
der Riceschen Karawane. (Verhandl. Berliner

Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte. 15. November 1879. S. 384 bis 388.)
Entgegen der Annahme, dass die Anthropoiden in

unserem Klima zumeist der Tuberkulose erliegen,
zeigte der Bectiousbefund

,
dass es sich hier, wie

schon in anderen Fällen, um Ruhr handele. Wor-
aus sich die Lehre ergiebt, dass diese Thiere bei uns
weit mehr durch d jütische Fehler als durch das
Klima zu Grunde gelten. Was die jetzigen Wohn-
sitze betrifft, so stehen den afrikanischen Anthro-
poiden, ('himpanse und Gorilla die indischen, Orang
und Gibbon, gegenüber nud cs ist bemerkenswert!^
dass die liöclistorganisirten fossilen Affen Südfrank-
reichs, der DryopitliecuB und Pliopithecus nicht, den
afrikanischen, sondern gerade den indischen Gibbons
am nächsten stellen. Weiter hervorzuheben ist ferner,

dass die beiden jüdischen Anthropoiden, wie freilich

auch der Gorilla, mehr oder weniger bracbycephal
sind. Es ist die eine Eigenschaft, welche auch fast

ausnahmslos den Völkern znkontmt, neben welchen
sie leben und durch welche sie im Gegensätze zu
den Afrikanern stehen. Während nun das Gehirn
des Gibbon durch die Einfachheit seines Windungs-
systemes dem menschlichen weit ferner steht als da«
complicirtere des Orang, ist umgekehrt die Lunge
des enteren wegen der ansgeprägten Lappen viel

menschenähnlicher als diejenige des Orang. Denn
bei diesem ist sie so einfach wie dies nnr ganz aus-
nahmsweise bei dem Menschen vorkommt. Leber
und Milz zeigten Bich bei dem Orang und bei den
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zwei Gibbons wie bei dem Menschen gebildet, da-

gegen wichen die Nieren von denen des letzteren

ab. Der Darrnkanal besitzt keine Valvulae conni-

ventes im Jejunum.

Virchow, R. Beiträge zur Landeskunde der Troas.

(Abhandl. der kaiaerl. Akademie der Wissen-

schäften. Berlin 1879. 2 Tafeln. S. 1 bis 190.)

Aus dem auf die Zoologie Bezüglichen hebt lief,

das Folgende hervor: Unter den Knochen der 8äuge-
thiere, welche durch die Ausgrabungen zu Tage
kamen, waren die von Schaf, Ziege und Rind über-
wiegend; solche von Schwein , Pferd und Hund zeig-

ten sich nur spärlich. Von wilden Säuget liieren fand
man den Hirsch, die Antilope und den Hasen. Unter
den Vögeln war die Gans am reichsten vertreten,

der Schwan und ein Raubvogel lieferten nur wenige
Knochen. Von Fischen zeigten sich ausser grossen
'Wirbeln, vermut blich dem Thunfisch angehörig,
Reste vom Haifisch und von Arten des Barsches.

Wenn man von dem Ruffel absieht, so ist seit der
Zerstörung Trojas die dortige Sauget hierfauna nur
durch das Kamel und, wie «s «clieiut, auch durch
die Katze bereichert worden.

Virchow, E. lieber einen Fund bei Salzder-

helden, Braunschweig. (Verbandl. der Berliner

Gesellschaft lur Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte. Jahrgang 1880. .S. 19).

Es wurden Reste von Pferd, Rind, Schwein, Schaf
und Hirsch gefunden. Die Hausthierrente weisen auf
kleine, unansehnliche, der Schafschädel auf eine sogar
ausserordentlich kleine, hornlose Race hin.

Virchow, R. Ueber den Schädel desjungen Gorilla.

(Monatsbericht der königl. Freuen. Akademie der

Wianen schäften. Berlin 1880. Juni. S. 616 bis

643, Tafel 1 und 2.)

Gegenstand der Untersuchung ist der, dem Dres-
dener zoologischen Museum gehörende Schädel eines

sehr jugendlichen Gorilla, dessen Milchgebiss noch
unvollständig ist. Das Thier »oll zwei Monate alt

gewesen sein, scheint indes» ein höhorv* Alter be-

sessen zu haben. Der Verf. wendet sich zunächst
gegen die Behauptung, «bis« der Hchädel des er-

wachsenen Gorilla d<>lichoc«phal »ei. Er zeigt, dass

der jugendliche Schädel entschieden brachycephal
ist iin«! das» steh mit zunehmendem Alter diese Eigen-
schaft mehr durch «ia» Waclisthum der Cristen als

durch dasjenige der eigentlichen Kapsel vermindert. So
dass durch dieses äussere Beiwerk, weun überhaupt,
nur eine scheinbare und keine wahre Dolichocephalie
hervorgerufen wird, ln «ler Jugend liegt die grösste

Breite des Schädels in der Parietalgegend, also oben,
später rückt sie hinab in die temporale, wie die Ver-
gleichung mit den Schädeln älterer Thiere ergiebt.

Das Wachsthum bethätigt sich weniger an dem
Grosshime als an den spinalen und cerebralen
Thcilen des Gehirne». Der ganze Bchwerpnnkt der
Entwickelung liegt also unten und hinten. Die Naht-
Verhältnisse an der Sutura spheno-p^rietali» geben
dein Verf. Veranlassung die Frage zu prüfen, ob
der, den Anthropoiden eigenthümlicha und auch bei

dom Menschen bisweilen verkommend«, Proc***its
frontalis der Schläfenschuppe aus einem besonderen
Knochenkerne entstehe oder nicht. K« zeigt sich

nämlich bei dein jungen Dresdener Schädel ein ziem-
lich groeBer temporalerSchaltknochen (Os epiptericum).
Auf diese Thatsache hin möchte man ntm geneigt
sein anzunehmen . dass jener Processus frontalis
s«|uamae temporal» stet» aus diesem Epiptericum
hervorgehe. Allein die genauere Untersuchung zeigt,

dass sich über diesem Sehaltknochen jederseits bereite

ein kleiner Procees. front, der Öchläfeuschuppe be-

findet. welcher rechts zwar minimal, links aber doch
deutlich ausgesprochen ist- Nun könnt« man zwar
dennoch vennuthen, der Schaltknochen werde später

jenem Stirn fortsatze hinzuwachsen. Dieser Annahme
jedoch widerspricht «las Verhalten des Epiptericum,

indem es unten das Wangenbein berührt. Wollte

man daher ersteres als Theil des Processus frontalis

auffassen, so würde sich die noch nie beobachtete

Thatsache ergeben, dass ein Stirnfortsatz der Schläfen-

schuppe das Zygomnti<’um berührt. Es scheint daher
zwischen Fortsatz und Schallkiuichen kein «lerartiger

Zusammenhang zu besteben, vielmehr dürfte ersterer

direct aus der Squanm ternp. bervorgehen. ln die-

sem Falle aber drängt sich naturgemass die Frage
auf, was denn nun *|>äter aus jenem Epiptericum
werde. Und hier neigt sich der Verf. der Ansicht
zu, dasselbe sei nur «in pathologisches, bei diesem
einen Individuum auftretendes Gebilde. Anderenfalls

würde es nur mit «lern Stirnbeine verwachsen können
und eine Art Postfrontale darstellen.

Das Nasenbein des jungen Dresdener Exemplare«
erweist sich als unpaarig, während Bischoff an
einem von drei jungen Gorillaschädeln die inter-

essante Thatsache eine« paarigen Nasale constatirt

hatte. Doch zeigt der Gorilla au* Dresden die charak-

teristische Eigenthümlichkeit , dass der obere Theil

des Nasenbeines verbreitert ist, *o dass er einen wirk-
lichen Nasenrücken bildet, während lad den älteren

Thieren dieser Rücken fast scharf ist. Sodann er-

giebt sich an dem untersuchten Gorilla eine auffal-

lend starke Behelligung de» Zwischenkiefer» an der

Bildung der Nase und der Verfasser neigt sich, wie
früher schon Turner, zu «ler Ansicht, hierin ein

wesentliches Merkmal gegenüber dem Chimpanse zu
finden. Nicht nur «lass «las Intermaxillare hoch hin-

auf reicht, es bedingt auch »n seinem unteren Ende
durch »eine relativ grossen Dimensionen die starke

Prognathie des Oberkiefers und verwischt dadurch
wieder die im oberen Theile menschenähnliche Bil-

dung der Nas«. Die Augenhöhle des jugendlichen
Thiere» ist fast durchweg gerundet, die Hohe etwas
grösser als die Breite, namentlich aber das Ver-
hältnis» «ler Nase zur Orbita ein derartiges, dass

dieser ganz jugendlich« Schädel einen auffallend

menschenähnlichen Charakter gegenüber dem thieri-

seben des älteren erhält.

Verhandlungen der 11. allgemeinen Versamm-
lung der deutschen Gesellschaft für Anthropo-

logie, Ethnologie und Urgeschichte zu Berlin

im August 1880, in Stenograph. Aufzeichnung.
Referent liebt aus diesen Verhandlungen das auf

die Zoologie Bezügliche hervor (8. 35): 8 c h a a f f •

hausen macht darauf aufmerksam, «las* sich in

ähnlicher Weis« wie bei dem Menscheu der Schädel

der weiblichen Thiere in einer Reihe von Merkmalen
von demjenigen der männlichen zu unterscheiden
scheine. Wenigstens konnte der Redner solche* hei

dem Orang-Utang und dem Höhlenbären constatirea.

Namentlich ist es, abgesehen von den zarteren Ver-
hältnissen de* ganzen Schädel», der Umstand, das*

beim Weibchen die Nasenbeine höher gegen das
Stirnbein hinauf zu reichen pflegen, welcher eine
Unterscheidung ermöglicht. — 8. 109, Fr aas: Ueber
den Archaeopteryx, den ersten bisher bekannten Vogel.
— 8. 125 f., Ranke: Ueber die Höhlenfün«!« in

Oberfranken. Der Redner vertritt, gestützt auf einen
Höhlenfuud bei Pottenstein, die Ansicht, dass noch
in verhältnissmässig neuerer Zeit in Oberfranken
einzelne Rennthiere gelebt haben und erlegt sein
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m&jften. Dm Vorkommen derartiger Ke*te würde
daher allein noch nicht in allen Fällen für ein «ehr
hohe« Alter de« betreffenden Fundorte« sprechen.
Denn die oberfränkiachen Fels*enwohnungen, au« deren
einer da« betreffende Oeweih»tück vom Rennthier
herrühre, repriUientirten in der Kntwickelung»ge-
schichte de* Menschen ungefähr dieselbe Phase wie die

Pfahlbauten. N eh ring ixt der Meinung, das« auch
in Oberfranken nur in älteren Culturschichteu Reste
des Rennthieres vorkämen, und das* in den jüngeren
der Edelhirsch jene* ersetze. Fraa* schliefst «ich

ebenfall* der Ansicht N e h r i n g ’* an, da«* da« Remi-
ttier in Büddeuuchlnnd nicht bi* in die historische

Zeit hineinreiche. — Bchaa ffliausen (8. 1*2«) fol-

gert au* deu Erfunden der Buchenlochhöhle bei Gerol-
stein, da«« da« Rhinocaros dem Menseben zur
Nahrung gedient habe; und zwar varmuthlich zu
einer Zeit, in welcher die Vulkane der Eifel noch
thfttfg waren. Der Redner sucht sodann au* den
Spuren, welche sich an den Kuocben de* Höhlen-
bären zeigen nachzuweisen, auf welche Art der
Mensch da« Thier zubereitet habe. — Virchow
(8. 134) hebt die Mannigfaltigkeit der individuellen

Variation in den einzelnen Geweihtheilen der Hirsche
hervor und weist auf die darau* entspringende
Schwierigkeit, kleinere Enden richtig zu bestimmen,
hin.

Wagner, C. Stammt der Mensch vom Affen ah?
Beleuchtung dieser durch Darwin aufgeworfenen

Frage an dem Unterschied des menschlichen

Gebisses von dem des Affen. (Stuttgart bei Weiso.

1879. 8°. 32 S.)

Wilckens, M. Ueber dio Brachycephalus-Race des

IIau&rindes und über Dolichocephalie und Brachy-

cepbalie der Rinder überhaupt. (Mittheil, der

anthropologischen Gesellschaft. Wien. Bd. 9.

S. 371 bis 385.)

Wilkinson. Notes on the occurrence of Canis

dingo or „Wild dog“ of Australia in Pleistocene

Tertiary and Quaternary deposits. (Verhandl. d.

Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethno-

logie und Urgeschichte. 21. Juni 1879. S. 189
bis 190.)

Ausser dem Dingo und einem noch nnbenannten
Carnivoren wurde eine Reihe marsupialer Bäuge-
thiere gefunden. Krstcrer liefert den Beweis, dass
bereits in der Postpliocänzeit Cants Dingo in

Australien heimisch war und nicht erst «pater dort-

liin eingefuhrt wurde.

Woldrich. Beitrage zur diluvialen Fauna der

mährischen Hohlen. Verhandlungen der kaiserl.

königl. geologischen Reichsanstalt. 1880. Nr. 15.

16. November. S. 284 bis 287.

Woldrich. Hirtenposaune und Wetterhorn aus

dem Böhmerwalde. (Mittheilungen der anthro-

pologischen Gesellschaft. Wien. Bd. 10. Nr. 8

bi» 9. 1880. S. 279 bis 280.)
Da» Gehäuse von Tritonium variegaturn diente

einem jetzt erst verstorbenen Wetterbeschwörer als

Musikinstrument um die herannabenden Gewitter
und Hagelschauer zu verscheuchen. Eine Beschäf-
tigung, welche von den Bauern (im Böhmerwalde)
gut belohnt wurde.

Wooloy, F. Sand-Fields and Shell -Heaps. (The

American Antiquarian. Publ. by Jamcson a. Morse.

Chicago, I Hin. 1879. Vol. I. Nr. 4. S. 253 bis 255.)
Muschelhaufeu von 11 Fun Höhe und 25 Fuss Lang«;

aus Venus mercenaria gebildet, in New Yersey.

Zipporlcn, A. Der Elephnnt und die Buffalos.

(Der zoologische Garten. 1879. 8. 345 bis 346.

November.)

Zilliken, J. E. Ueber die Entstehung des Kamel-
höckers. (Kosmos von E. Krause. Jahrgang 3.

Heft 8. November. S. 143 bis 145.)

P The bones of a Mastodon , with relics

of the Stone Agc, found in Ohio. (The American
Antiqn&rian. VoL I. Nr. 1. 1879. Chicago,

Illinois by Jameson a. Morse.

Digitized by Google



Digitized by Google



Ml

Lith v JWUerch anat Zeichner in Freiburg ./&. lith. Anst von Herder in Freiburg ./B

Digitized by Google



Taf II

lith v J W lerch ana". Zeichner m Freiburg ,,1} lilh. Anst »cn Herder in Freiburg >/B.

Digitized by Google





i^VhoA /fr* 2—

ARCHIV
tyr. :/*

FÜR

ANTHROPOLOGIE.
ZEITSCHRIFT

FÜR

NATURGESCHICHTE UND URGESCHICHTE DES MENSCHEN.

Organ
der

deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie undUrgeschichte.

Unter Mitwirkung

von

E. Donor in Neuonliurg, F. v. Hollwald in Censtatt, W. Hin in Leipzig,

G. I>ucae in Frankfurt a. M., L. Rütiraoyor in Datei, H. Schaaffhauaon in Denn,

O. Sompor in Würzburg, H. Virchow in Berlin, O. Vogt in Genf

und H. Wolokor in Rulle,

hcrausgegebcu und redigirt

von

A. Ecker in Freibarg, L. LlndenSChmit ln Mainz

und dem Generalaecretnir der deutschen anlliropologiecben Gesellschaft.

Dreizehnter Band.
Supplement.

(Ausgcgebon Januar 1882.)

Mit zwei lithographirten Tafeln und einer Karte von Regensbarg.

BRAUNSCHWEIG,
DRÜCK OND VERLAG VON FBIEDUICn VIEWEO UND SOUN.

18 8 2 .



Digitized by Google



» "7 Zgfr W*«
i“*^ V'* ;|?k\#jft \



iiiiiliiiiNi
3 2044 042 186 973

VhtfTZllJS

This book is not to be

taken from the Library

r

Digitized by Googl




