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Verzeichnis der Abkiirzungen von Zeitschrifttiteln

^
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lAE. = Internationales Archiv fiir Ethnogi-aphie, Leiden

JAI. -= Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, London

JAI. Anthr. Rev. & Misc. =- Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Anthro-

pological Reviews and Miscellanea, London

JPolS. = The Journal of the Polynesian Society, Wellington, New Zealand

MAGWien = Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Wien

Man = Man.: A monthly Record of Anthropological Science. Beiblatt zu JAI.

Mat. hist. prim. = Materiaux pour I'histoire primitive et naturelle de I'homme, Paris
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\

I
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Mtt. Z. Mus. =- Mittheilungen aus dem Kgl. Zoologischen Museum zu Dresden, Dresden

Nat. T. Ned. Ind. = Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, Batavia

N. Jb. Min. = Neues Jahrbuch fiir Mineralogie, Geologic und Palaeontologie, Stuttgart

Pr. USNM. = Proceedings of the U. S. National Museum, Washington

Publ. = Pubiikationen aus dem Kgl. Ethnographischen Museum zu Dresden, Dresden

PubLFieldCol.Mus. A.S. = Publications, Field Columbian Museum, Chicago: Anthropological Series, Chicago

RpUSNM. = Annual Report of the U. S. National Museum, Washington

Rv. Anthr. Paris = Revue d' Anthropologie, Paris

Sb. Ak. Berlin = Sitzungsberichte der Kgl. PreuRischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin

T. Aardr. Gen. = Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aaxdrijkskundig Gonootschap, Lcidei

T. Binnenl. Best. ^ Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur, Batavia

TPr.NZInst. ^ Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute, Wellington, New Zealand

TTLV. = Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Batavia

Veroff. Mus. Berlin === Veroffentlichungen aus dem Kgi. Museum fiir Volkerkunde, Berlin
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Alphabetisches Verzeichnis der zoologischen Arten fM

KiirsivzaJd = Nummer der Abliandhmg im X. Bande der Abli. Ber. K. Zool. Anthr. Ethn. Mus. Dresden 1902/3
Za)il hinter der Kursivzalil Seitenzahl u\ der betrelfeuden Abhandlung

Abacobius 2 18, 19

aenea, Rhadinocyba 3 2, 17, 18
albertisi, Loiuaptcra ^ 7, 8
albopunctulatus, Pautorliytes 2 2, 13,

Anacamptorhina coiicolor ;? 2, 3, 4— corrusca 3 3
— fuJgida 2 3— ignipes 2 3
— iTubripennis 3 2, 3, 4
Apion CLirvirostre 2 18
Apocyrtus 5 11

Aroaphila 2 9
— cyphothorax ^ 2, 9

atripennis, Diloclirosis 2 5,

— , Schizorhina 2 5

atropunctata, Schizorhina 2 7

australasiae, Pantorhytes 2 14

14

6, 7

2 5, 6balteata, Dilochrosis

— , Eapoecila 2 6

— , Schizorhina 2 5

batesi, Pantorhytes 2 14
bathewelli, Dilochrosis 2 5 '

Belus viridimetallicus 5
'2, ItJ— waterliousei 2 16

benningseni, Dilochrosis 2 5

biplagiatus, Pantorhytes 2 14
bispinosos, Ohak'ocybebus 2 17
biundulata, Rhinoscapha ^11
brownii, Dilochrosis ^ 5. 6, 7

branonii, Dihjchrosis 2 5

Casta nea, Dilochrosis 2 6, 7
— , Hemipharis 2 5

Cataphractus elongatus ^,2, 11— glabratus 2 11

Cerambycidae 2 2
Oetonia marmorata 2 4
Ohalcocybebus bispinosus 2 17
— massutei 2 2. 16
— massutei var. interrupta ^16, 17

— splendidus 2 16
Chalcopharis 2 4, 7— nigroaenea 5 2, 4
chloropunctata, Rhinoscapha 5
chrysomelas, Pantorhytes 2 14
concolor, Anacamptorhina ;^ 2, 3, 4
corallifer, Pantorhytes 2 2, 12, 15
corrusca, Anacamptorhina 2 3
cruenta, Rhinoscapha 2 10
Curculionidae 2 2

curvirostre, Apion 2 18
cyphothorax, Aroaphila 5 2, 9

decempunctulatus. Pantorhytes 5 14
decerapustulatus, Pachyrhynchus 2 12
Diaphonia dorsalis 2 6

Dih)cIirosis 5 2, 5, 6, 7
~- atripennis 5 5, 6, 7
— balteata 2 5, 6— bathewelli 5 5

benningseni 2 5

2, 9

Dilochrosis brownii 5 5, 6, 7
—- brunonii 2 5

— castanea 2 b, 7
— ebenina 5 5, 7
-— fiamma 2 5
— flammula 2 5
-— flauunula var. morio 2 5
^ — var. rufipennis 2 5
— frenchi 5 4, 5, 7— idae 2 5

— marginicollis 2 5— meyeri 2 6, G
— nigra 2 5

— nigripennis 2 5

— subfoveata 2 5

— torrida 2 5

dorsalis, Diaphonia 2 6

ebenina, Dilochrosis 2 5, 7

elongatus. Cataphractus ^ 2, 11
Eupholus 2 8

Eupoecila balteata 2 6

exigua, Rosenbcrgia 2 20

Flainingorhj^nchus 5 18
— weiskei 2 2, 19
fiamma, Dilochrosis 2 5

flammula, Dilochrosis 2 5

— A^ar. morio, Dilochrosis 2 5
— var. rufipennis, Dilochrosis 2 5

frenchi. Dilochrosis ^ 4, 5, 7

fulgida, Anacamptorhina 2 3

glabratus, Cataphractus 2 11
gracilicollis, Parasphenogaster 2 15
gracilicornis, Parasphenogaster 2 2

siehe gracilicollis 2 15
Gymnopholus 2 8, 9
— weiskei 2 2, 8

Hemipharis 2 4, 0, 7
— castanea ^ 5
— insularis 2 4

idae, Diloclirosis 2 5

ignipes, Anacamptorhina 2 3

impexa, Rhinoscapha 5 2, 10
insularis, Hemipharis ^ 4
interrupta, Cbalcocvbebus massutei

5 16, 17

lansbergei, Schizorhina 2 4
Lomaptera albertisi 2 7, 8
— satanas 2 2, 7

— ulricae ^ 6

var.

i 20
'> 5

mandibularis, Rosenbergia
marginicollis, Dilochrosis ,!;

marmorata, Cetonia 2 4
massutei, Chalcocybebus 2 2, 16
—

' var. interrupta, Chalcocybebus 2 16, 17
megalocephala. Rosenbergia 2 20
meyeri, Dilochrosis ^ 5, 6

morio, Dilochrosis flammula var. .^ 5

nigra, Dilochrosis 2 5

nigricollis, Rhadinocyba 2 2, 17, 18
nigripennis, Dilochrosis 2 5
nigroaenea, Chalcopharis J? 2, 4
nigro-aeneus, Thaumastopaeus 2 3
nitidipennis, Sphenogaster 2 15

Opacus, Pantorhytes 2 13, 14

Pacliyrhynchus 2 12
— decempustulatus 2 12
— quadripustulatus ^ 12
— rubro-verrucatus 2 12— verrucatus 2 12
Pantorhytes albopunctulatus 2 2, 13,— australasiae 2 14
— batesi 2 14
— biplagiatus 5 14
— chrysomelas 2 14
— corallifer ^ 2, 12, 15— decempunctulatus 2 14— opacus 2 13, 14
— papillosus 2 2, 11, 15
— proximus 2 13, 14
— quadriplagiatus 2 14
— rarus 2 2, 12, 15
— rubro-verrucatus 2 12, 15
— salomonis 2 2, 13, 14
— vibicifer 2 2, 13, 15
papillosus, Pantorhytes 2 2, 11, 15
Parasphenogaster 2 15
— gracilicollis 5 15
— eracilicornis 2 2o

siehe P. gracilicollis 2 15
Phaeopharis 2 6

Poecilopharis 2 4
proximus, Pantorhytes 2 13, 14

quadriplagiatus, Pantorhytes 2 14
quadripustulatus, Pachyrhynchus 2 12

rarus, Pantorhytes 2 2, 12, 15
Rhadinocyba aenea 2 2, 17, 18
— nigricollis 2 2, 17, 18
— splendida 2 2, 17
Rhinoscapha 2 8, 10
— biundulata 2 11
— chloropunctata 2 2, d
— cruenta 2 10
— impexa 2 2, 10
— staudingeri 2 10
Rosenbergia exigua 2 20— mandibularis 2 20
— megalocephala 2 20
— straussi 2 20
~ vetusta 2 20
— weiskei ^ 2, 20
rubripennis, Anacamptorhina 2 2, 3,

rubro-verrucatus. Pachyrhynchus 2 12
— , Pantorhytes 2 12, 15
rufipennis, Dilochrosis flammula var. 2
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salomonis, Pantorbyfces 2 2, 13, 14

satanas, Lomaptera ^ 2, 7

Scarabaeidae 2 2
Schizorhina atripennis 2 5

— atropunctata 2 7

— balteata 2 5

— lansbergei 2 4
Splienogastcr 2 15
— nitidipennis 2 15

spleudida, Rhadinocyba 2 2, 17

splendidus, Chalcocybebus 2 16

staudingeri, Rhinoscapha ^10
straussi, Eosenbergia 2 20

subfoveata, Dilochrosis 2 5

Thaumastopaeus nigro-aeneus

torrida, Diloclirosis 2 5

Trymatoderes 2 18, 19

ub'icae, Lomaptera 2 6

;9 3

verrucatus, Pachyrhynclms 2 12

vetusta, E.osenbergia 2 20

vibicifer, Pantorhytes 5 2, 13, 15

viridimetalHcus, Belus ^ 2, 16

waterhousei, Belus 2 16

weiskei, Flamirigorliynchus 3 2, 19

—, Gymnopholus ^ 2, 8

—, Rosenbergia 2 2, 20
i
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I, GroBbritannien und Irland

1. London

Naturliistorisclies Museum (Natural History Museum)

Abb. 1, S. 2 Gebaude von auL>on

Abb. '2, S. .'3

S. 4

S. 5

Abb. 3,

Abb. 4.

GnindriR des Erdstockes, des erstou iind zweiteu Stockes (aus dem „GGneral Guide"

Hauptlialle, vom Eingaug aus aufgonommen

Einer der NebeBsiile (Fossile Eeptilieu, AbguB eiues Iguauodon Skelettes)

Museum des Konigliclien Kollegs der Oiiirurgen von England

(Museum of the E,oyal College of Surgeons of England)

1888)

Abb. 5j S. 8 Eine der Sammlungsliallen

2. Oxford (England)

Universitatsniuseum (University Museum)

Abb. 6. S. 11 Ethnographische Abteilung (Pitt Elvers Sammlung). vom Eingang aus aufgenommen

Abb. 7, S. 12 Eine Ecke der obern Galerie in derselben Sammlung

4. Manchester (England)
" ^ _ -

Mancbester Museum in Owens Kollog (Manchester Musemn, The Owens College)

Abb. 8, S. 17 Erster Stock mit Galerien^ vom Endo des Saales aufgenommen

Abb. 9, S. 17 Erdstockj vom Eingang aus aufgenommen

Hi
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Stadtische Techuische Schule (City of Manchester Municipal Technical School)

Abb. lOj S. 20 Gebaude von auBen

Abb. 11, S. 21 GrundriR des Erdstockes

John Rylands Bibliothek (The John Rylands Library)

Abb. 12, S. 24 Gebaude von auBen

Abb. 13, S. 24 GrundriB des ersten Stockes
_ ^

5. Edinburgh (Schottland)

Universitat (University of Edinburgh)

Abb. 14, S. 27 Alte Universitat (Old University) ^ . .

Abb. 15, S. 27 Teil der neuen Universitat (New University Buildings)

Abb. 16, S. 28 Anatomisches Museum (Anatomical Museum)

Museum fxir Wissenschaft und Kunst (Museum of Science and Art)

Abb. 17, S. 30 GrundriB des Erdstockes

Abb. 18^ S. 30 luneres der groBen Halle (C, D), der Westhalle (A) und der Osthalle (B). Die Buch-

staben im GrundriB Abb. 17 geben deu Ort der Aufnahme an

J

National Museum fUr Altertlimer (National Museum of Antiquities)

Abb. 19, S. 32 Gebaude von auBen
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6. Glasgow (Schottland)

Stadtische Museen und Gemalde Galerie (Corporation Museums and Art Galleries)

Abb, 20, S. 34 Gebaude von auBon (niit Teiien der internatioualen Ausstellinigsgebaude im Jalire 1001)

Abb. 21, S. 35 GrundriB des Erdstockes und ersten Stockes

Abb. 22, S. 36 Die Heiz- und Lliftungsanlage

^

7. Liverpool (England)

Technische Schule und Musenmsanbau (Municipal Teclinical School and Museum Extension)

Abb. 23, S. 39 Hauptseiten

S. 40

Freie Offcntliclie Museen (Tin; Free Public Museums)

Grundrir) des untern uiid obern Stockes

^

Abb. 24,

Abb. 25, S. 41 Eine der Laugsgalerien des obern Stockes iai Neubnu (L in Abb. 24:)

Abb. 26, S. 41 Eine der Laugsgalerien des untern Stockes ini Neubati (F in Abb. 24)

8. Dublin (Irlaud)

National Eibliothek von Irland (National Library of Ireland) ,

Abb. 27. S. 43 Gebaude von auBen
4

^

Museum flir Wissenschaft und Kunst (Science and Art Museum)

Abb. 28, S. 4o Gebaude der Naturbistoriseken Abteilung von auBen (Natural HisLory Division tt Geological

and Mineralogical Departments)

Abb. 29, S. 45 Halle der Zoologischen Abteilung

IL Paris, Briissel, Hannover
ri

'

J

1. Paris
J

I

Naturhistorisclies Museum im Botanisclien Garten
r

J ^^^ ^^ ^^ ^^^^

(Museum d'Histoire NaturcUe an Jardin des Plantes)

Abb. 30, S. 51 Yergleicbend - Anatomiscke und Antkropologiscke Sammluugcn (Galeries d'Anatomie

Comparee et d'Antkropologie), ebenerdiger Saal: Vergleicbende Anatomic

Abb. 31, S. 51 Desgleichen, erster Stock: Palaontologie mit Autbropologischer Galerie

Abb. 32, S. 52 Teil der Antliropologiscken Galerie (vgl. Abb. 31)

^f

Bibliothek der Hoik Genoveva (Bibliotkequo Ste. Genevieve)

Abb. 33, S. 56 Gebaude von auRen ,

"

m m

Abb. 34, S. 56 Zum Vergleiclie die Offentlicbe Bibliotkek in Boston, V. St. (Public Library)

2. Briissel
,

Koniglick Belgisckes Naturkistorisches Museum
(Musee Royal d'Histoire Naturelle de Belgique)

Abb. 35, S. 58 Gebaude von aul.^en, eine Langseite (im Ban)

Abb. 36, S. 59 Desgleichen, Scbmalseite mit Eingang (im Bau)
4

Abb. 37, S. 59 GroBer ebenerdiger Saal (im Bau)

Abb.

Abb.

3 8.

39
;

3. Hannover
Provinzial Museum

S. 63 Gebiiude von auBen

S. 64 GrundriB des ersten Stockes

Abb. 40, S. 64 Ein Saal im ersten Stocke

^
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Einleitung

Naclidem icli im Herbst 1899 einige cler Musecii imd Bibliotiieken des Ostens der YereiTiigten Staateu

von Amerika besuclit hattCj woriibor icli bis jetzt eryt teilweise babe Bericbt erstatten konneii (s. diose

j.AbhandluDgeii und Bericbte" 1900/i Nr. 1 und Beiheft), sckien es mir wiinsclieus^vertj einige der Haupt-

miiseen Enropas wiederzusebcn oder ilberbaupt erst kennco zn lernenj nm den rickligon MaBstab fiir die

Benrteiiung dor Ameiikaniscben Ycrbaltnissej die mir einen groJ^en Eindruck gemacbt baben, nicbt zu verlieren.

Die Generaldirektion der Kouiglicken Sammbingen fiir Kunst nnd Wissenscbaft in Dresden gewa.brte mir

auch hierzUj im Hinblick auf den geplanten, wenusclion neuerdings wieder in weitere Fernen geriickten

Neubau eines Musenms in Dresdeiij die Gelegenbeit, nnd icb gebe nnn Eecbenscbaft liber das Gesebene.

Es Ivonute nicbt meine Anfgabe sein, fUr Stiidte wie London nnd Paris eine annabernd [ibnlicbe

ansfilbrlicbe Darstellnng der in Frage kommenden Eiuricbtungen zn geben, wie icli sie fiir New York nnd

Cbicago versncbtOj nnd wie icb sie fiir Wasliington, Pliiladelpbia nnd Boston -Cambridge iiocb zu lieferii

beabsicbtigey denn das batte viel nielir Zeit erfordert als mir zur Yerfiiguag stand. Es liegt audi gar

kein Bediirfjiis dafiir voi'^ denn die Mnseeii und verwandte Institute vou London nnd Paris kennt Jeder^

der auf musealem Gebiete zn arbeiten bat. Es konnte sicb nnr darum bandeln zu untersucbenj was im
wesentlicben Neues nnd Nacliabmcmswertes dort vorliegt, und was davon fiir die in Dresden zu losende

Anfgabe wolil zu benutzen sein dlirfte,

Wenn vielleicbt Niemand daran AnstoB uebmen Avird^ daB icb das Gnte bervorbebej wo icb es

fiude, so Avird dock gewii^ Mancber mir eiue Ausstellnng veriibeln, zumal Aver im GLasbause sitzt, nicbt mit

Steinen Averfen soli.. Allein icli kenne die Ilnzulanglicldceit der eignen Leistnugen sebr woblj. und icli

weiJ] ancli, daB in vielen Fallen die vorbandenen Mangel in hbberem MaBe Scbuld der Yeidialtnisse als der

Personen sind. denn der Einzelne vermag AA^enig gegenilber den vielen Umstanden^ von clenen die bistoriscbe

Entwickiung eines Museums und abnlicber Institute abbangt. Nnr selten ist es Jomandcm vergonnt wirklicb

nougestaltcnd oder gar scbopferiscb von Grund ans anfznbanen, wenigstens in Europa — in Anieilka scbon

elier. Meine Ausstelinngen konnen nnd AA^ollen daber nicbt die Personen, sondern^ Avenn iiberbaupt, bocbstens

die Yerbaltnisse treffen^ denen der Einzelne biilflos gegeniiberstebt. Yerargt man es mir^ daB icb das

Erlebte Iiberbaupt in der Form personlicber Ansicbten veroffentlicboj so moge man versicbert sein^ daB icb

es nnr tno^ nm Andere audi an meinen Ei-falirnngen teilnebmen zn lassen. wobei sul)jektive Darstellungs-

weise nicbt zu umgeben Avar.
p

Die Reihenfolge cntspricbt dem Gauge meiner Beise im September nnd Oktober 1901.
L

J

Pliotograpbien Avaren meist scliAvierig zu erlangen, nnd so sind denn meine Abbildujigen sebr

imgleicbmaBig verteilt und z. T. ancb ungonOgend. Den Herren^ die die Giite batten, mir Uuterlagen dafiir

zn spenden nnd die micb sonst vielfacb nnterstlltzten, sage icb ancb an dieser Stelle meinen verbind-

bcbsten Dank.

Alili. u. Ber. d. K. Zool. n. Antlir.-Ktini. Mns, zu Dresden loni2/3 Bd.X Xr. i (20. Ang. 1903

1

i.
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I. GroBbritannien und Irland

1, London

Abbildung 1— 5

\

•i

Abbildung 1

Naturhistorisches Museum (Natural History Museum)

(Abteiluiig des Eriliscben Museums, Cromwell Eoad, SW)

Abbildung 1—

4

Dem Inbalte nacb stelit dieses Museum unbestritteu an erster Stelle unter alien Naturwissen-
scbaftlichen Museen der Erde. Der dem Publikum zugiingliebe Tell ist ungemein ausgedebnt und taglich
von morgens bis abends geoffnet. Die I](!suclier warden nicht durch Zahlvornclitungen gezalilt, die jaliiiicb

veroffentlichten Zahlen sind daher nicht verlalAlicl

ab:^ugeben, kann es aber unentgeltlicb tun. Sit/gelegenheiten sind sparlich, dagegen ist eine Wirtscliaft
vorhanden, in der man billig speisen kann.

n (1900: 485 288). Man ist nicht gezwungen Stocke usw.

2 'h.

irmur _^^ _ _ ___ _
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Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etlm. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Hr. 1
/

3

Jralpof

Ground Flooi'.

Rrst Floor.

1^

i-

n

J-.

Mammals ( Skelet<fnsJ

' St^cond Floor.

, B(>tajiy Hei'bar-iiun

Abbildiing 2. Grundrissc des Naturbistorischen Museums^ London

library "
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4 A.. _B. ^t e y e r ; J^^uropaisclic Aluseeii

Baiimeister: A- Waterliouse-^) Abb. 1 Gebaude vou aiilkn, Abb- 2 Griiiulrisse. Innen luizweck-

iiiaBig unci befremdend. Die Beamten solbst aul^erten sich von jeher in beidon Beziehungen absprecliend and
sind in ersterer jedenfalls die maBgebondsten Beurtoilor. Miv erscheint die selir holie Eiiigangshalle (Abb. 3)

zu kirchenartig nnd leer; daH) sie arg verschmutzt aussieht^ liegt ja in erster Linie an der Londoner
Luft^ aber vielleiclit audi mit an dem gewalilten Baustoff nnd seiner gelblichon Farbo: Terrakotta^ zum
Teil mit erhabenen Tierdarstelluugen.-) Die Seiteugalerien mit Obeiiicht (Abb. 4) machen etwas den Eindruck
vou Fabrikraumen. Aufstellung teilweise vortrefflich^ vielfacli aber verbesserungsfabig^ trotzdem sie die Aiis-

gabe von Unsummen erfordert liat Manclie Yogelgnippen z. B. kosteten je 1000 M und melir^, in dieser

{

\

'--- .s\: -^-r
^

\

Abbildung 3. HaupfcliJilic dcs Naturhistorisclicn Mnsciiiiis, Loiulou

Bezieliimg wutde des Guten etwas zu viel g('tan, Aviilu-eiid andere Dinge niolir vornaclilasyigt sind. Die
Scliranke von Maliagoni, plump uud wenig ausprechead. Hintergriindo z. T. griin. Aiif die Bezettduug
ist groRe Sorgfalt und viel Geschmack verwcndef. Die Liditverlialtiiisso teilweiso mangelbaft. Neuerdiogs
ist eine Aiitliropologlsche Galerie eingerichtet worden. die mit dor Zcit eine Selienswiirdigkeit zu werdeti
verspriclit, soust war im AUgemeiuen keine weseutliclie Veriinderung seit 12 Jaliren, als icli das Museum

') Der Ban dauerte von 1873—1880. 1886 warcu die Sammlungcu, die yicli tVulicr im Briiischen Museum (Great
Kussel Street) befandeii, feriig- aufgeytellt. Das Gebaude ist 20G m Inng imd hat zwei 59 m liolie Tiirmc, die groBc Eiu-
gangslialle 52 m lang, 29 breit, 22 liock. Ubcr den Stil sagt der Erbauer (General Guide to tiio Britisli Museum. Natural
History 1888 S. 12), daii cr iVQhromanesk sei, wie er vom 10. bis zum Ende des 12. JalirUut;derts in der Lombnrdei uml iu

den Rlieinlanden vorlierrschte.

2) Der Erbauer sagte (1. c. S. 14): „Das Museum ist das groBie, ^venu nicbt tatsacldich das einzige neuzeitige Gebaude,
bei dem ausscMleBlicli Terrakotta fur die AnBenseiten uud die Wandflaohen dos Innern zur Anwendung Icam, was all die
verschiedenartige Aussclimiickung ermoglichte, die dieser Baustoff gestattet. An der Westscite, wo die Zoologische Sammbmg
hinkommt, ist die Terrakotta-Verzierung (die man au(ku und inneu selu- mannigfaltig finden wird) ausschbeBbcli auf lebende
Wesen bezriglich; an der Ostseito, wo Geologie und Palaontologie untergebracht werden, bezieki sic sich auf ausgestorbeno Formcn."

^

I
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zuletzt sah, walirzunelimen. Der Besiich ist

wahrend meiner dreimaligen Auwesenheit niclit

stark gewesGDj und man diirfto es kaiim ver-

antworten kounciij daB diese wertvolleu Samm-
lungen Yon morgeiis bis abends dem Licht aiis-

gesetzt sindj sie miissen dabei zu Grunde geben.

Wei'den die Vorbauge heruntergelassen, so wird

es so dunkelj daB man zu wenig siebt. Man
offnet itberall in EngLand die Sammliingon den

ganzen Tag und sagt, es gebe nicbt anders^

man Avilrde soust kein Geld bewilligt erlialten.

Icli meine aber^ man irrt sicb. Wenn die Be-

amten nur selbst davon durcbdrnngen waren^

daR die ibncn anvertraute Sauimluug Scbaden

nimmt, ^o wiirden sie die niaBgebonden Herren

scbon ilber/eugenj aber sie geben iibor diese

Frage bin uder tateu es wenigstcns bis in die
'

neueste ZeiL Das PubUknm wiirde sicb bald

an eine bescbrliukte Besucbzeit gcwolmen, wenn

etwas zur allgemeinen Bekanntmacbung der
w w

Oifnungzeiten gescbabe; das ist bis jetzt nicbt

der Fall, jeder weiB eben, da-R cr von morgens

bis abends iiberall bineinkann.

Keine Doppelfensterj wie nirgend in Eng-

liscben Museen; es ist aber aucb nicbt Be-

dmfnisj denn es entsteben koine Unannebmlicb-

keiteu bei Frost iind Tauwetter. Allerdings

ist das KUma meist milder als bei nns, allein

in vielen andern euroj^iaisclien Museen findet

man audi nur einfacbe Fenster, wie in den

gi'oBcn Museen der Vereinigten Staaten von

Amerika. wo solir kalte Winter vorkommen. Eiucr der Nebcnyiile des NaturbistoriHoben ]\IuHeumS; London

AbbiKIuug 4.

In (Icni neuorbauten Naturbistoriscben ]\ruseum (Fossile Eoptiben, AbguB eines Iguanodon Skclettey)

in Briissel (s. niiten) fand icb jedocli Doppel-

fenster mit sebr breiton Abstanden der zwei Feuster voneinauder. Der Direktor meinte, daPi der groBo

Raum (84 X 30 m) sicb sonst nicbt beizen lieBe. Icb teile diese Ansicbt niclit, beutzutage laRt sicb jeder

Rauni gut beizon; auf der andern Seito konwnt das Friereu der Fenster audi bei Doppdfenstern vor.

Demnacb waren solcbe Ijei eincm Neubau nicbt notwendig, wenn aucb desbalb vorzuziebeUj weil man die

Liift-, und dalier Staubbewegung dainit vormindern kann, und weil aiiBerdem der Staub der StraBe weniger

elndringt, wenn man niclit^ wie wir iinten seben werden, die Fenster fest abscbbeBt und nur staubfreie

Luft auf andern Wegen einlaBt.

Von einer weitgebenden Fcuersicberbeit kann in dlesem Museum keine Eedc sein. Es ist viel

iiberHiissigos Bolz A^erwendet, und die Lage des Eleizapparates ist ungllustig.

Das Museum bestelit aus 4 Abteilungen: Zoologie^ GeologiCj MincralogiCj Botanik. Jabresaufwand

etwa 1 MiHion M. Jede Abteibmg bat einen Kustos (Keeper) mit 14—16000 M Gebalt, dann gibt es

Kustos-Assistenten (Assistant beeper) mit 10400—13000 M, Assistenten 1. Klasse mit (5000—10000 und
2. Kla.sse mit 3000--6000 M.

'

Eine bcsondere Hervorbebung veilangt die auf eigene Kosten geilbte Yeroffentlicbung der syste-

matiscben besclireibendeu Kataloge, die in weit liber 200 Banden mit Tausenden von Tafeln vorliegeUj

wodurcb dieses Museum einzig dastebtj sicb die Naturforsdier aufs tiefste verpfliclitet bat, und alle andern

Museen der Erde zusammengenommen so iiberragtj daR sie dagegen verscbwinden. Es ware aussicbtslos

T irtT^^

_



6 A. B. M e y e r : Europaische Museen

vi

Wettb werbimg trcten zu wollen. Es sei Beziiglich dieser „Kataloge" nocli hervor-

gehoben, daC es nicht etwa nur Katalogo dcr Sararalungen des Museums siiul^ soudern Monograpliien, in

deueu alle bekanntou Arteu beschrioben werdon^ ob sie nun im Museum vorhanden sind oder nicht. Aller-

dings ist es immer nur ein kleiner Brucliteilj der dem Britischon Museum felilt, denn an Yollstandigkeit

kanu sich, wie gesagt^ keine Samnilung der Erde damit niessen. Diese hervorragende Sammlung selbst

hier niiber za sdiildernj ist nicht meine Absicht. Der Glanzpunkt des Ausgestellten liegt vielleicht in der

Mineraloglschen und der Palaontologischen Abteilung, sowie in deni sg. Index-Museum der Hanpthalle, das

zur Einfuhruug in die Zoologie client und eine Originalleistung des friihern Direktors (Sir William

Flower) ist. Viele Museen habcn versucht sie teilweise nac^hzuahmen. Die erwahntcn Kataloge werden

freigebig verschenkt.

Britisches Museum (British Museum)

(Great Russel Street, Bloomsbury)

Ein Anscbbig fordert die Besncher auf, kein Trinkgeld fiir die Schirme usw., die hier abgeliofert

werden mlisseu, zu geben, der Beamte, der es annahme, wiirde enthissen werden. Es entzieht sich meiner

Beurteilung, wie weit dies beaufsichtigt und eingehalten wird. In Dcutschland, wo die Unsitte des Trink-

geldergebens so tief eingenistet ist, ware eine solche Bestimnnmg nicht leicht durchflihrbar. Ich finde jene

tiblichkeit aber vornehmer als die vielfach bei uns bestehende, wo das Publlkum glcichsam moralisch gedrangt

wirdj in eine Biichse mit oder ohne Aufschrift („Sammelbiiclise fiir freiwillige Gaben" und dgl.) Geld zu

werfen. Ich babe Ahnliches in keinem einzigen der Dutzende von Museen angetroffen, die ich, auf dieser

Reise besuchte, und nur in eincm oder zweien mulHe man vorscliriftsgeraaB etwas fiir die Garderobe zahlen.

Man mlibte bei uns wenigstens die Aufschrift weglassen^ wo das noch nicht geschehen ist, das Beste ware aber,

die Biichsen Uberhaupt zu entfernen und einen Anschlag zu machen wie in London, daB die Annalime

Ton Trinkgeld die Entlassung des Beamten zur Folge hatte. Auf der andern Seite verkenne ich nicht,

daft man in den Landern, wo Trinkgeldcr iiblich sind, im AUgemeinen besser bedient und damit bosser
^^ r

unterrichtet wird.

In diesem Museum fand icli, sowenig wie im Naturhistorischen, Spucknapfe. Ich erwahne dies, da

es schwer ist, eine annehmbare Form von Spucknapfen zu finden. Entweder sind sie zu groB, sozusagen

wie Badewannen (Louvre), oder sie sind neuzeitig hygienisch wie in Krankenhausern, was nicht anmutet in

Sammlungen, oder sie sind zu versteckt. Ani besteu ware es viollcicht, Spucknapfe ganz zu entfernen und

anzuschreiben, dass „Auf den Boden Spucken yerboten" ist. Man findet hier und da in offc^ntlichen Gobauden

den Anschlag „Il^^i^chen und auf den Bodon Spucken ist verboteu". Das Publikum sollte daran gewohnt

werden, ins Taschcntuch zu spucken. Das Verbot des Spuckens in Eisenbahn- und StraBcnbahnwagcn wird

mit Recht scharfer aufrecht gehalten, IJbertretungcn werden in Amerika an einzelnen Orten sogar mit

2000 M bestraft. Vielleicht erfolgt einmal das Verbot auf der StraCe auszuspucken, was in den meisten

andern Landern in noch viel hoherem MaBe geschieht als bei uns. Die Museen waren wohl der Ort, wo

in dieser Beziehung gute Sitte gelehrt werden konnte. In den Dresdner Sammlungen sind die Spucknapf-

Einrichtungen ganz verschiedenartig. Es werden Sagespane, Sand oderWasser benutzt, die GriiBen schwanken

von 30 X 20 bis 42 X 30 cm, z. T. sind die GefaBe hiiBlich. Im Zoologischen Museum werden jetzt Versuche

gemacht mit verdeckten Spucknapfen mit Wasserspiilung, von einem Freiburger Fabrikanten.

Im Britischen Museum beschriinkte ich mich diesesmal eigentlich auf die Ethnographische

Sammlung. Sie entbalt viele wertvolle alte Stiicke, hat aber nicht Schritt gehalten mit iliren Schwester-
I

sammlungen. AVahrend Berlin seit don 70er Jahren ein kaum zu libertreffendes ethnographisches jMaterial

geschaffen hat und gute Sammlungen in vielen Stadten Europas und Amerikas erstanden, ist Loudon in

der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts wenig fortgeschrittcn. Der friihere Direktor, Sir Augustus

Franks, ein Mann von europaischer Buriihmtheit und s. Z. (1860— 80) dor beste Kenner othnographischer

Gegenstande, man kann sagen der Lehrer der alteren Generation von Ethnographen, liatto im spiitern

Yerlaufe seines Lebens den erweiterten Aufgaben der Ethnographie weniger Beachtung geschenkt, wiihrend

es doch bei der englischen Weltherrschaft die natiirlichc Aufgabe gcrade des Britischen Museums gewesen

ware und noch sein miiBte, in dor Ethnographie zu leiten, was unter aUon diesem Museum auch am

t

s

r4:

1

mi



Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antlir.-Ethu. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 1 7

wenigsten scliwer fallen wlirde. AlLein die Sammlung bleibt zuriick, iind so kaim denn der Inlialt der

Etlinograpliischen Abteiluiig des Britisclien Miisenms kaum als wesentlich besser bezeiclmet werdeiij als

der maiiclier Festland-Sammlungen, von dem Berliner ganzlich zu schweigen. Durcli diose sliefmiitterliclie

Bebandlung der Etbnographie gibt das Britisclie Museum den audern Landessammlungen aucli kein

gates Beispicl; walirend Berlin z. B. io dieser Bezieliung befruclitend auf ganz Deutschlaud eingewirkt

hat und noch einwirkt. Die alten Bestiinde von den englisclien Forscliungsreisen in der Siidsee in London

(das Britische Museum wurde 1753 gegruudet) bleiben jedoch unubertroffen. Ordnung, Bestinimung,

Bezettelung lassen zu wunsehen iibrig, die Aufstellung in Oberlicbtsalen ist gedrangt und Avenig gefallig.

England hat sich, denn das gilt auch von alien andern Ethnographischen Sammlungen mit Aus-

nahme der Oxforder (s. unten), auf dieseni Gebiet Itberholen lassen.

Wahrend im Allgemeinen fiir erklarende Bezettelung ini Britisclien Museum viel getan ist, erfreut

sich die Keramische Sammlung dieses Yorzugs weniger, wenn sie hierin auch holier steht als manche

Festland-Sammlungen.

Die beriihmte Bibliothek des Britischcn Musoums kanu sich als Gebaudej so prachtvolle Telle

es enthalt und in manchen Eiurichtungon nicht mit den neuen Amerikanischen Bibliothekeu messen. In

letzterer Beziehung z. B. dauert es V2
3 StundOj bis man ein Buch erlialty und es ist auch sonst die

Benutzung nicht gerade bequeni gemacht. Aus dem Hause werden Biicher iiberhaupt nicht verlielien. Die

gedruckten Kataloge aber stehen nnerreicht da, sie sind bei dem Eeichtume der Sammlung mehr oder

weni'nn- Bibliographien, zumal sie auch eine groBe Menge von Sachverweisen enthalten — eine bowundcrungs-

wiirdige Arbeit. G. A. Crliwell (Mitth. oe. Ver. Bibl.wesen V, 32 1901) nennt sie eineu „Marksteiu in der

Geschichto der Katalo^^skunde". Da 1875 der handschriftliche Katalog auf 2000 Bande angeschwollen

und zu unhandlich und schwierig fiir die Benutzung geworden war, so forderte dies gebieterisch die Druck-

legung, die in 20 Jahren, von 1881—1900, vollendet wurde (au 400 Hefte in 4, Preis an 1800 M). Allein

da der Zuwachs ein auBerordenthcher ist, so wird stetig mit der Drucklegung fortgefahren, man hat z. B.

liber den Zuwachs von 1880—95 einen dreibandigen Saclikatalog in 8, der liber 120 000 Werke umftiBt.

Die Bibliothek erhalt Pflichtexemplare von Groi.U)i-itannien und Trlaud und von den Britischen Kolonien

und wendet jahrlich 200000 M fiir Ankilufe und die gleiche Summe fiir Einbande auf. tJbcr den Biicher-

Augaben verbrcitet. Es heiBt die National Bibliothek in Paris sei mit

3 Millionen Banden die groBte, dann folge das Britische Museum mit liber 2 Millionen, darauf die Berliner
bestand sind allgemein irrige

Konio-liche Bibliothek mit 1 Million. In A^'irklichkeit ist das Britische Museum am reichsten mit 4 5 Millionen
7

davon etwa '/^ Million Periodica, die 18 laufende km einnehmen und liber 30 000 verschiedene Zeitschriften

umfassen (ausschl. Zeitungen), an welchen Bestand koine andero Bibliothek der Erde auch nur entfernt

heranreiclit. In Bezug auf den Reichtum an Biichern herrsclit also die Bibliothek des Britischen Museums

in London unbestritten, dngegen ist die Zahl der Leser verhaltnismafiig gering, 1899: 188554.

Gesamtbesuch des Britischen Museums 1900: 689249 Personen, davon 43 892 sonntags.

f.

Kurze Aufzeichiiungen uber andere Museen

Museum des Royal College of Surgeons of England (Abb. 5). Dieses berLihmte Vergleichend-

Anatomische Museum, dessen Direktoren in neuerer Zeit nacheinander Owen, Huxley und Flower waren,

kann vielleicht als das beste Naturwissenschaftliche ]\Iuseum der Erde bezeichnet werden, trotzdem es

neuzeitigen Anforderungen nicht mehr ganz entspricht. Es besteht aus einer Eeihe groCer Hallen mit

Oberliclit und 2 3 Galerien iibereinander (Abb. 5 eine dieser Hallen). Infolgedessen ist mehrfach die

Belichtung nngenligend, es gibt ganz dunkle Ecken und Stellen unlerhalb der Galerien, und die Spiegelungen

auf den Glaspulten der Galerien sind sehr storend. Der Gesamteindruck ist jedoch ein vornehmer und

schoner. Auf eine musterliafte Art der Aufstellung ist vielfach Gewicht gelegt, ohue aber daB sie iiberall

den hochsteu Anforderungen entsprache. Besonders die Antbropologische Sammlung ist nicht so gepflegt

uud wissenschaftlich aufgestellt, wie weitgehende Ansprliche es erlieischten, auch konnte das gauze Museum

noch sauberer gehaltcn sein, wozu aber die Arbeitskrafte fehlen.

Trotzdem man die Nacliteile der hohen Oberlichtsale mit Galerien kennt, hat man doch, um den

einheitlichen Bauplan des Museumsinnern nicht zu storen, neuerdings eine gleichej groBe Halle angelegt. i 1

._ -^
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Abbildung 5. Eine der Hallen des Museums des Kgl. Kollegs der Chirurgen von England, London

-A

Die Sciiranke und Pulte siud wie fast iiberall in England aiis Maliagoniholzj veraltet nnd 2:)liimpj audi

schlieBen sie nicht staubdicht. Der Eul^ der Stadtluft dringt jedoch nicht iibei'iniili^ig ein, da aiiBer den

Oberlichtern keine Eenster in den Salen sind^ nnd ein Doppelglasdacb ziemlich schiitzt. LUftung primitiv.

Die Bibliothek unifaBt 50000 Bande und nimmt keine Biicher auf; die die Systematiscbe Zoologie

betreffen. Es ist ein Zettelkatalogj nacb AutOT'en und Sacben geordnet, vorbanden.

Die Saminlungen entbalten an 11000 vergleicbend-anatomiscbe Praparate, darunter an 3700 fossile^

und an 2700 patbologisch-anatomisclie. Es sind dariiber ausgezeicbnetej gedruckte Kataloge vorbanden^

unter anderem: Descriptive Catalogue of tbo Osteological Series contained in tbe Museum of tbe Eoyal

College of Surgeons of England. 2 Bde. London 1853. 4. XLV, 914 S. Catalogue of tbe Specimens

illustrating tbe Osteology and Dentition of Vertebrated Animals, recent and extinct, contained in tbe

Museum of tbe Royal College of Surgeons of England. I—in. London 1879—91, 8. LXVII, 1036 S. —
Descriptive Catalogue of tbe teratological series in tbe Museum of tbe lloyal College of Surgeons of England.

London 1893. 8. XXIII, 192 S. — Die Sammlung ist in erster Linie eine wissenscbaftlicbe und bildet

als solcbe eine walire Zierde des Landes.

Die gegebene Abbildung stammt aus „Sonvcnir of tbe Centenary of tbe Eoyal College of Surgeons

of England 1800^1900" London 1900. 4. 33 S.

Soutb Kensington oder Victoria and Albert Museum. Dieses beriibmte Museum fiir Kunst
und Gewerbe ist als Gebaude unzweckmaBigj die Belicbtung z. T. ganz scblecbtj die Aufstellung viel zu

gedrangt und nicbt mebr iibersicbtlicb. Die Bezettelung ist fast durcbgebends mustergiiltigj nur sind die

Zettel in zu kleiner Scbrift gedruckt, so daB man sie bei der mangelbaften Belicbtung oft gar nicbt
^

lesen kann. Dagegen ist das friibere India Museum („Indian Section"), das jetzt dazu gebort, primitiv

aufgestellt, ungeordnet und ungcnligend bezettelt, der etbnograpbiscbe Teil darin z. T. sebr wertvol], aber

^"v^
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wenig sacligemaB geordnet. Auch die Venvaltung der Orientalisclien Kuustsainiiilungenj die mit den

genannten Indisclien im daneben liegenden „Imperial Institute" (das, zuerst fiir SammluDgen bestimmt^

jetzt der Universitat gegeben ist) uutergebracbt sind^ liiBt zu wlinsclien tibrig. Man baut jedocb fiir diese

beidcn groBen Sammlungen jetzt neue Sale. Dem ungeheuern Ganzen des Soutli Kensington Museums
kann ich im E,abmen dieses Bericbtes niclit gerecbt werden, es ist ja aucb allgemein bekannt.

viel" erdriickt aber gewiB die Aufnahmefabigkeit des frischesten Bescbauers, es ist dies „Zu viel" m. A. n.

cine Verirrung der Museumskunde. Nur das Beste sollte oline AVeiteres zuganglich sein. Aucb bier scbadigt

man die Sammlungen durcb ibre Belicbtung Yon Morgen bis Abend (aucb mit elektriscbem Licbte), was

bier urn so empfindlicber ist, als die Natur eincs groBen Teiles der ausgestellten Gegenstande das Licbt

Das „Zu

so gut wie gar nicbt vertragt ein kaum zn verantwortendes Vor2:eben.

Besucberzabl 1900: 846489, davon 87 854 sonntags. Scbirme nsw. sind nicbt abzngeben. Recht

filblbar macbt sicb fiir den Bcsucber der Mangel an gescbultem Aufsicbtspersonale. Die Mobrzabl der

Anfsicbtsbeamten in fast alien Engliscben Museen sind Scbutzleute, die nur zeitweilig den Dienst verseben,

Man kann daber so gut wie Nicbts erkuudenj und an ein Studium der „Fubrer" und „IIandbucber" ist

bei der GroBe des Ganzen nicbt zu denkeUj auBer wenn man eine einzelne Frage verfolgt. Will man
aber z. B. etwas iiber einen bestimmten Gegenstand erfrageuj so kostet das mindestens eine Stunde oder

mebr bei der Ansdebnung der Sammlung.

Fur 1897/8 betrug der Jabresaufwand 1*7 Million M, davon 290000 fur Ankaufe, 760000 fur

Gebalter (240000 davon an Polizisten), 240000 fur Reinigung, 107000 fur Heizuug imd Licbt. Einige

sebr lebrreicbe Angaben liber innere Vorgiiuge in diesem Museum finden sicb in dem „ Second Report

from tbe Select Committee on Museums of tbe Science and Art Department; witb tbe Proceedings of

tbe Committee. Ordcredj by Tbe House of Commons, to be Printed, 29. July 1898-' fol. 105 S.

National Gallery. Diese berlibmte Gemaldesammlung entbebrt bei der Art des Gebaudes und
der Aufstellung des intimeren Reizes, eine Empfindung, die der starke Besucb des groBen Publikums

nocb verscbarft. Man gibt die Scbirme usw. ab. 1901 kamen 478 346 Personen an 204 freien Tagen,

auBerdem 35 704 an 30 Sonntagnacbiuittageu imd 42177 an Dienstagen und Freitagen gegen 50 Pf,

zusammen also 556227 (die Dresdner Galerie zahlte 1901 266 263 Bcsucber).

National Gallery of Britisb Arts oder Tate Gallery. Ein neues Gebaude in klassiscbem

Stile von S. R. J. Smitb (1897^99 erbaut). Icb balte den Bau als solcben uicbt fur besonders bemerkens-

wert oder zweckentsprecbend. 1891 kamen 185344 Personen an 206 freien Tagen, auBerdem 42015 an

30 Sonntagnacbmittagen, 25821 an Dienstagen und Freitagen gegen 50 Pf, zusammen 253270.

Wallace Collection. Diese beriibmte Gemalde- und Kunstsammlung ist in einem dazu etwas

angepaBten Wobnpalast (Hertford House) aufgestellt und bietet demnacb alle Mangel eines solcben als

Museum. Sie gebort zu den groBten Sebenswlirdigkeiten Londons auf diesem Gebiete. Friiber Wallacescber
Besitz, wurde sie spater dem Staate (der j,Nation") gescbenkt. Man scbatzt ibren Wert auf 80 Millionen M.

Botaniscber Garten in Kew. Das erste wissenscbaftlicbe Botaniscbe Institut dor Erde fiir

Systematik der Pflanzen, musterbaft gebalten, mit einem vortrefflicben Museum fiir Praktiscbe Botanik.

Horniman Free Museum.^) j,Die Anlage des Gebaudes ist folgende: An einige Nebenriiume,

^) Nach oinem mir von Hrn. Dr. 0. Ricliter, Assistcnicn am Dresdner Eihnograpliiyclien J^Iuseum, der das Horniman
Museum itn Februar 1902 bcsnclitc, giitigst zur Yerfiigiing gestellten Bericht. Ich fand bei der Abgclegenheit dieses Museums
(in Forest Hill) keine Zcit dazu. Aus eiiier Schilderung des Direktors R. Quick im ^Report of the Museums Association" 1900
S. 58—63 (vgl. auch „The Horniman Free Museum" in „The Studio" 24, 196—202 mit 5 Abb. 1901) entnehme ich, daB
(lies Museum fiir Kuust und AVissenschaft 1899 von C. H. Townscnd im freien Renaissancostile feuersicher in rotcn Ziegeln

mit Kalkstcinvorderseifce — darin ein Glasmosaikbild von 11 m Lange und 8'4 m Tlohe aach Zeichnung von A. Bell — erbaut

1st, mit anschiieBendem 33 m holien Glockenturme, der AVasserbeliiilier fiir den Druck auf den Heizapparat enthalt. Im
Oanzen ist das Museum ungef. 86 m laug und 20 m breit. Vorher waren die Sammlungen in der AVohnung des Herrn F. J.

Horniman aufgestellt, der seit 40 Jahren auf seinen Weltreisen eifrig gesammelt hattc, seine Wohnung dann aber verlicB, um
sie ganz zum Museum einzurichten. Seit 1891 war es an 3 Tagen der Wocho Besuchern geoffnet. Von 3891 bis 1898, als

es geschlossen wurde, um dem Neubau Platz zu machen, batten es 455 59! Personen besucht. Seit 1891 gibt der Direktor

jahrliche, kurze, mit Abbildungen versehene Berichte heraus. Die Bibliothek enthalt 6000 Bande. 7 Beamte. Die Gesamt-
kosten bestreitet Hr. Horniman.

r
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die man zunachst betritt^ schlieLU sich seitlich ein ungef. 33x18 m groRer, 13 m hoher Saal mit Oberlicht

und obeii rings hernm mit einer Galerie von 2 m Breite ao. Diose Ranmlicbkeiten bilden die vordere

Halfte des Baues nnd enthalten die systematisch geordnete Ethnograpbische Samnilung (auf der

Galerie in Pultscbrlinken besonders Scbmucksacben). In dor bintern Halfte dos Gebaiidcs setzt sicb dann

ebenerdig die Ethnograpbiscbe Sammlung fort: der Ranm ist licbtios nnd wird^ wonn man ibn betrittj mit

Gliiblampen eb^ktrisch erbellt. Hier sind die Gegenstiinde mebr geograpblscb georduet. Der erste Stock

des Hinterbaues liegt in dersolben Hobe wie die Galerie der vordern Halfte und bestebt aus einem ebon-

falls ungef. 33 X 18 m groBon, 13 m boben Oborlicbtsaale (Naturwissenscbaftlicbe Sammlung) mit

umlaufender Galerie (Insekten, Mineralienj. Der Hauptbestand der Etbnograpbischen Sammlung ist nacb

Sacbkategorien wie im Museum zu Oxford (s. unten) geordnet. Die Scbranke siud von Mabagoni, aucb

scbwarz, mit 2*5 m boben, 1 m breiten Spiegelscbeiben, 0*55 m tief, mit meergriinem Hintergrund und

ebensolcben Bortern, worauf sicb alios sebr deutlicb abbebt. Die Etiketten sind scbwarz auf weiss gedruckt,

und dann ist das ganze auf eine rotgeranderte Pappe geklebt. Fast jodes Stiick besitzt einen Zettel.

Die Aufstellung ist sebr sauber, ubersicbtlicb und zierlicb. Das ganze Museum kann durcb Gliiblicbt-

lampen elektriscb erbellt werden, die Dampen sind z. T. auf Messingtragern in modisch gescbwungenem

Stil angebracbt. In dem duukeln Nebenraume der Etbnograpbiscben Abteilung ist scbeinbar alles unter-

gebracbt, was sicb im Hauptraume nicbt unterbringen liel^, obne dessen scbonen Eindruck zu storen,

Oder was sicb auszustellen nicbt lobnte. Er scbeint sicb zum ersten wie Magazin zu Scbausammlung zu

verhalten. Vertreten sind besonders Ostasien und Indien, aber aucb eine scbone Beninsammlung ist vor-

banden (vgl. 7. Ann. Eep. 1897 S. 18—19 t. 11—V)j sowie Einiges von Neu Seeland. In der Zoologiscbon

Sammlung drei scbone Tiergruppen: Elcb, Walross, Eisbar."

Icb mocbte eine segensreicbe, aucb fiir Museen ungemein wicbtige Institution nicbt unerwabnt lassen,

namlicb das „British Fire Prevention Committee'^ das seit 1898 Veroffentlicbungen (^Publications")

berausgiebt. Sie siud an dor Gescbaftstelle des Comites (1 Waterloo PlacCj Pall Mall, London) erbaltlicb.

Der Inbalt der Blinde gibt von der umfassenden Wirksamkcit und den Zielen der Vereinigung Zeugnis, wie

scbon aus den folgenden wenigen Titeln bervorgcbt. Band I (10 Abbandlungen mit vielen Abbildungen, 1898

7 M 50): Fire-resisting floors used in London. Lessons from fire and panic. How to build fire-proof.

Band II (10 Abbandlungen mit vielen AbbildungeUj 1900 21 M): Fire tests witb unprotected columns.

Fire tests witb floors. Fire tests witb ceilings. Band III (10 Abbandlungen mit vielen Abbildungen, 1900

21 M): Fire tests witb doors. Fire tests witb partitions. Fire tests witb glass. Leiter der Vereinigung

nnd Herausgcber der Veroffentlicbungen ist der Baumeister E. 0. Sacbs in London.

Icb babe im obigen selbstverstandlicb nur einen geringen Toil der Londoner SammlungeUj und

diesen nocb dazn ganz fliicbtig bertibrt.

2. Oxford

Elthnographische Abteilung des Universitats Museums (Pitt Rivers Samnilung)

Etbnograpbical Department (Pitt Hivers Collection) University Museum^ Oxford

*,

Abbildung 6—7

Oxford, diese merkwiirdige alte Universitatstadtj die icb scbon 1878 geseben hatte, jetzt wieder

zu besucbeuj veranlaBte micb vornebmlicb die seitdem dort aufgestellte beriibmte Etbnograpbiscbe
Sammlungj die friilier Colonel Lane Fox (dem spiitern General Pitt Elvers) geborto (gest. 1900), und

die er 1884 dem Oxforder Museum scbenkte. Seitdem batte er eine neuCj ebenso beriibrat gewordene, in

Farnham (Wiltsbire), nicbt sebr weit von StonebengOj gegriindetj die icb aber, weil mir zu abgelegen, nicbt

besicbtigen konnte. Die Etbnograpbiscbe Sammlung ist in einem Anbau des Universitats Museums,
eines modernen gotiscben Baues (1857— 60), der zu dem Zweck 1887 an seiner Btickseite eine neue Halle

erhielt, aufgestellt. Icb iibergebe die Naturwissenscbaftlicben Sammlungen, zumal sie mir zu besondern

^ J -
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Bemerkuugea keinen AnlaB bieten. Die Ethuograpliisclie Sammlung jedocli zeichnet sich vor alien andern

Ethnographischen Sammlungen der Erde durcli die Art ihrer Anordniing aus.

In alien Ethnographisclien Museen befolgt man eine geographisclie Anordniing, indem man den

Besitz eiaes Yolkes, eines Stammes, einer Gemeinscliaft nngeteilt zusammenstellt. Es hat das den Vorteil,

daB man sofori den Grad und die Eigenart der Kultur erkennen kann, don das betreffcnde Volk, der

betreffendo Stamm, die betreffeude Gemeinscliaft erreicht liat. Pitt Rivers dagegen ordnete systematisch,

nacb Gegeustandskategorien, an, Avie es in Naturwissenschaftlicben Museen gescbiebt, wo die Gegenstande

)\

Abbildiino- 6. Ethuograpliisclie Abteilung (Pitt PLvers Sammlung) des Universitats JIusemns, Oxford

b

nacb ibrer morpbologiscben Verwandtscbaft aufgestellt werdeOj Alias Gleicbe und Abnlicbc zusammenj

weitergeorduet in Untergruppen, als Familien, Gattungen, Arten. Es gibt niir ein grol.)eres Naturwisseii-

scbaftlicbes Museum, das geograpbiscb angeordnet ist, und zwar das Agassiz Museum fur Yergleicbende

Zoologie in Cambridgej Y. St., das dadurcb s. Z. beriihmt wurdej einen Eubmj den es aber beute nicbt mebr

in dein MaB in Ansprucb nebmeu kann^ da es in dieser eiiien Abteilung nicbt mit der Zeit fortscbrittj

so groB es sonst in der wissenscbaftlicben Welt dastebt. Ein Beispiel einer geograpbiscben Aufstellung

in klciiiem MaBstab in einer zoologiscben Sammlung werden wir unten bei Dublin kennen lernen. So kaun

man nun in der Pitt Bivers Sammlung sozusagen die Naturgescbicbte und die Stammesgescbicbte (Pbylogenie)

der verscbiedeuen Kiinste und Gewerbe der Mensclibeit studieren. Alle gleicbartigen Gegenstande aus den

Terscbiedensten Teilen der Erde sind in Gruppen vereinigt, an denen man die geograpliiscbe Yerbreitung

unddie Abanderungen und ibre Mouo- oder PolygenesiSj ibre Yerbreituugslinien u. dgl. untersucbeiij wabre

2*
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Honiologlen voii einfacheu Aiialogien "untersclieiclen lernon kaniij uin daraus Rilckschliisso auf die Zusammen-

haiige uad Waiiderungeu der Meusdionrasseu sclbst zu macheu. Sind sie nun gleichzoitlg in aufstoigonder

Linie vom Ursprilnglichenj Einfacliony zuni ALgeauderteOj Zusammongesetzteren, angeordnet, so laLU sich

daran die- Entwickiuug eiues Geiiltes, einer Waffe usw. erkonnenj nnd man kann zu Schlusscn iiber die

schrittweiso Entwicklung der menscliliclien Kultur gelangon. Indem der praliistorisclie Bcsitz der zivilisierten

Volker, der domjenigen der jotzigen Volkor auf niedrigster Stufe cntspriclitj mil einbezogen ist, lernt inau aucli

^

Abbildung 7. Ethnographisclio ALteilung (Pitt E^ivers Sammlung) des TJniversitats Museums^ Oxford

Eine Ecke der oberii Galerie

.&!

**

die Uberreste aus jenen Vorzeiten besscr verstehenj die dem Kulturmensclien verblieben sindj und die Etbno-

graphie gestaltet sich so zu einer hervorragend liistorischen Wissonscliaft. KarteUj wie die dor Verbreitung

des Bogens u, dgl.j Zeichnungen und PlaotograpMen unterstiitzen dabei das Verstandnis. (Siehe Balfours
Bemerkungen in Eep. Mus. Ass, 1897^ 51.) Eine solche Anordming ist ungeniein fesselnd und anregend,

allein sie sollte nicbt ohne eine nebenhergehende, geographisch aufgestollte Sammlung bleiben. Nur ein groRes

Etlinographisches Museum, wie das Berliner^ konnte beides zugleicli durchfiihren. Ein ganz beschranktes

Beispiel fand sich frliher in Dresden in der Nephritsammlung, und weitere solche Anfange sind Doch in der

Sammlung Ostasiatischer Keramik aus den Grenzgebieten des Indischen OzeanSj sowie in der Sammlung
Ton Ohr- und Armschmuck vorhanden. Nun denke man sich aber den ganzen groBeu Schatz des ethuo-

graphischen Besitzes der Volker der Erde so angeordnet! Um eine Vorstellung davon zu erwecken gebe ich

nnten die Hauptgruppen^ das System, dessen Grundzlige noch von Pitt Elvers herriihreuj das aber seitdem

von dem jetzigen Direktor H. Balfour ausgebaut ist; die kleiuereu Unterabteilungen zahlen nach vielen
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Hiinderteii. Pitt Rivers hatte urspilinglicli seine Sammlung in seinem Privatliaus (er hiess danials Lane
Eoxj und anderte seinen Namen bei dem Antritte seines vateiiiclien Erbes)^ als sie aber anwuchsj stellte

er sie leiliweis in dem Betbnal Green Museum in LondoUj einer Zweiganstalt des South Kensington

Museums, auf, wo ich sie nodi 1878 gesolien habe^ und von wo sie spater in letztgenaiintes Museum iiber-

siedelte, bis sie dann nacli Oxford kam. Aus dem Jabr 1877 licgt ein sebr wertvoUefj gedruckter Katalog

von Lane Fox vor (Catalogue of the Anthropological Collection lent by Colonel Lane Fox for exhibition in

the Bethnal Green Branch of the South Kensington Museum. 1874. XYI und 184 S., 14 Tafeln). Seitdem

aber hat sich die Sammlung vervielfacht, und zwar gelangt das meiste durch Schenkungen dahin, weniges

durch Kauf und Tausch. Der Jahresaufwand der Etlmographischen Abteilung des Uuiversitatsmuseums

betragt nur 4000 M, woven auch noch ein Assistent zu erhalten ist, und selton werden kleinere Summon
zu weitern Kaufen bewilligt. Dnter diesen Umstanden muB man das geleistete uni so mehr bewundern.

Die Abbildungen 6 und 7 geben eine Yorstellung von dem Innorn.. Das gotische Gebaude mit

Oberlicht eiguet sich wenig und ist zum Teil unschon und storend flir Museumszwecke (s. z. B. Abb. 7^

Teil einer Galerie). DaB der gotische Stil Sammlungsgebaudeu angepai^t werden kann, zeigen amerikanische

Beispiele (Universitat Chicago^ s. meine Amerikanischen Studien 11, 72 fg.), allein es muB das dann in ganz

andrer Weise geschehen wie in Oxford, wo man typisch gotische Hallen schablonenhaft verwendete.

Das System ist folgendes:
r

I. Prahistorie
*

Palaolithische Periode: Britische Inseln, Frankreich, Agypten, Indien, Afrika,

Tasmanien (rezent)

Hohlen Periode

Kiichenabfaile: alt und neu

Neolithische Periode: Britische Inseln, Frankreich, Schweizer und Italienische Seen,

Italien, Griechenlandj Skandinavien

Steinkelte

Hammersteine, Schliigel, Reibsteine usw.

Steiukerne und Spane, bcarboitete Spane

MeiBel, Messer, Lanzouspitzen usw.

-Pfeilspitzen

Yerfertigiing von Steinwerkzeugen, Methoden

Natiirliche Formen

Moderne Feuersteinanfertigung flir Gewehre

Falsclmngen

Befestigung von Stein- und Muschelwerkzeugen

Verwendung von Knochen, Elfenbein und Horn bei der Aufertigung von Geraten

Bronzezeit

Kupferzeit

Bronzezeit: Kelte (FormenentAvicklung), Messer, Schermesser, MeiBel, Dolche und

Schwerter, Lauzenspitzen, Pfeilspitzen, Keulenkopfe, Binge, Yerschiedenartiges

Eisenzeit: Friihe Axte, Lanzen- und Pfeilspitzen, Schwerter und Dolche

, IL Lebensbediirfnisse („Arts of Life")
r

Krieg und Jagd: Keulen. Bumera,ngs. Speere und Lanzen. Speerwerfer. Pfeile, Kocher. Bogen

(einfache und zusammengesetzte), Armbriiste, Kugelbogen, Blasrohre; Armschiitzer, Sehnen-

spanner; vielspitzige Speere ;Harpuneu, Schleudern,Bolas; Axte; Helmbarten; Glafen; Schwerter;

Dolche und Messer; Fechtringe (cestus usw.); FeuerwafFen

Verteidigungswaffen. Parierstangen und Schilde; Hiistungen; Helme

Nahrung: Fischerei. Fallen. Landbaugerate. Mahlsteine; Kochgerate; Seiher usw.

Feueranmachen (fur hausliche Zwecke und bei Zeremonien). Beleuchtung (LampeUj Lichter)
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r

Topferei: Handtopferei. Scheiboiitopferei. Vcrschiedeiies. Ersatz fiir Topferei (primitiYe EB-

und Trinksclialen)

Kleidung: Dcckon iindKIeider; Kopfbodeckmigen; FaLibekleidiingon; Scliirme und Sonnenschiitzer;

Eacher und Fiiegcnwcdel. Spinnen. Seilerei. Eaden und Net/arbeit. AVeberei. Korbmacherei

;

Rindenstoffe

Transportmittel („Locomotion"): Rador und andere Fahrzeuge. Schlittschulie und Schneescliulie.

Scbiffalirt (Bote, Schiffej Ruder usw.). Pferdeauf/aumung (Geschirr, GebiR, Hufcisen, Sporen,

Steigbiigel). Peitschcn uud GeiBel. Krippou. Wiegen und Kindertragen

Rausliche Dinge („Domestic Appliances") u. a.: Werkzouge (zum Scbneiden, Siigen, Bohren,

Raspein usw.). Loffel^ Gabel, Messer. Scldosser und Schlussel. Ge\¥ichts-j ZeitmaB usw.

Geld. Schrift uud primitive Urkunden. Wohuungeu. Kopfstiitzen. Chirurgiscbe Instrumente,

Medizin. Metalhirgie (Brouzej Eisen)

III. Schmuck und Vergntigen („Arfcs of pleasure")

Verschonerungsmittel: Putzgerat, Spiegel, Kamme, VerscUonerungsniittel s.s., Tatowieren. Klinst-

iiche A^eruustaltungen (Kopf, FiiBe, Lippen, Obren, Nase). Haar und Haartrachteu

Schmuck: Aus MuscLeln, Knochen, Tierzahneu, PflauzenstofTeu. Arm- und Beinringe. Giirtel

undBinden, Tascben. Perlen und Perlcnarbeit. Pcderarbeit. Ketteu. Ringe. Eibcln. Spangen.

Nadeln. Zeugbalter

Tabak und Hanf: Rauclien usw., Betiiubungs- und Reizmittel

Musikaliscbe Instrumente: Schlaginstrumente (Rasseln, Gongs, Glocken, Trommoln usw.), Blas-

instrumeute (Paufloten, Elotcn, Robrinstrumentej Dudelsack, Trompeten). Saiteninstrumente

(Bogen, Harfen, Hackbretter, Guitarren, Violineu usw.). Maskon (Tanz, Zeremonien, Theater)

Kunst: Graphik und Piastik, Entwicklung von Ornament und Mustern. Tierformen in der Kunst.

Menschliche Form in der Kunst, Zoomorphisclie, phytomorphische Muster. Geometrischo ]Muster.

Laufende Spirale iiud Maander. EinfluB des Webens auf das Muster (dies ist besonders

beriicksiclitigt, wie z. B. gezeigt ist, daB ein Versuch, die laufende Spirale oder „Welle" beim

Korbflechten darzustellen, gewohnlich zum Maander fiibrt, da die Natur dcs Stoffes dies

zu Wege bringt)

IV. Zauborei und Religion

Votivgaben. BobaudluugZauberei usw. Walirsagen. Primitive Religion. Orientalische Religionen.

der Toten. Kriegsbeute

V. Gerate zu Zeremonien

VI. Oooksolie Sammlungeii

Als eine besondere Rcihe sind die wertvollen Cookscben Sammlungen vorliiufig noeh zusammen-

gelassen, was um so dankenswerter ist, als man aus dieser Geburtzeit der Ethnographischen Wissenschaft, aus

der Zeit des ersten ZusammenstoBes der Europiier niit den Slidseevolkern, in wenigen Museen Reste findet.

Diese Anordnung der Sammlung erfordert in ikrer Einzigartigkeit ein eingchendes Studium, das,

um Friichte zu tragen, mindestens einige Wochen in Anspruch nabme. Von der Reichhaltigkeit des

Inhaltes und von dor gcdaukenreichen Art, in der Alles zusammengebracht und zusammeugestellt ist,

macht man sicli scliwer die richtige Vorstellung. Die Sammlung ist auBerordentiich vollstandig in typisclien

Stiicken, da man jcde Liicke auszufiillen strebt. Veroffentlicht ist von diesen systematischen Reilicn bis

jetzt sehr wenig. Das Museum gibt Jahresbericbte heraus.

Die Aufstellung, Anordnung im Einzelnen und Bezettelung liiBt nocli mancbes zu wiinschen iibrig,

wie aucb die Scbranke nach dem South Kensington Muster etwas primitiv sind.

Das Oxforder Ethnograpbische Museum erscheint mir als eine Sehens-wurdigkeit ersten Ranges

auf seinem Gebiet.

Ich beschrankte mich in Oxford auf die Besiclitigung dieses Museums.
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3. Birmingham
Stadtisches Museum (Corporation Art Gallery and Museum)

IJirmiiigliam hat liber
1/

.. I\Iillioii Einwolmer. In dem hinteru Fliigel des in griechiscbem Stil

1878 fiir 5 Millionen M erbantea Ratliauses (Conncil Honse) befindet sich ein Museum (Corporation Art

Gallery and Museum) mit grolk^.nj ungeniigend belichteten Oberliclitsalenj der groBte mit Galerie. Es sclilieBt

siclij seinem Inlialte, seiner Aufstellung und ganzen Verwaltuiigsaxt nach^ dem South Kensington Museum in

London an, das fiir viele Museen Englands mustergliltig geworden ist^ in denen man oft auch Leihsamm-

Inngeu von dort findet. Bei der ganzlichen VerruBung der groBen Fabi'ikstadt ist audi das Innere des

Birminghamer Museums geschwarzt und wenig anziehend. An 4 Tagen der Woche ist es von 10— 9 offeUj

an zweien von 10— 6 (odor 4) und sonntags von 2— 5 (man liat in England seit einigen Jahreu fast iiberall

angefangen, die Museen auch sonntags zu offnen). DaB die ausgestellte Samnilung bei einer so ausgedelmton

fortwahrenden Belichtung vielfach Schaden leiden niuB^ ist sicherj allein sie teilt hierin nur das Schicksal

alter enslischen und amerikanischen Sammhin^ren.
^

In Birmingham ist 1900 eine Universitat fiir beide Geschlecliter gegriindet worden, die

12 Millionen M Stiftnngsvermogen hat und 220 000 M jahrlicben ZuschuB von Stadt und Staat erlialt;

auch eine 18G1 gegrlindote Bibliothek von 2(>0000 Banden mit eineni jiibrliclien Aufwande von

350000 Mj die taglich im DurchschniLte 4000 Bando ausleiht. Icli habe jedoch beiden Instituten (Naheres

s. Minerva XI, 100—102 und J.J.Ogle, The Free Library S. 173—82 1897, sowie F. J. Burgoyne,
Library Construction S. 144—6 1897) keine Zeit gewidmet, da die Universitat kaum entstanden und die

Bibliothek nicht modern ist.

<-^

4. Manchester
Abbiklung 8-13

Eine unglaublich verruBte Stadt mit iiber
'Y^

Million Einwohnern. Dresden, das sich in dieser

Beziehung in Deutschland unvorteilhaft auszeichnet, ist ein wahres Paradies dagegeu. Man muB den
^

Gang einer Kultur beklagen, die solche Auswiichse zeitigt und menschliche Aufentlialtsorte zu Hollen

macht. Ein edler Biirger der Stadt, T. C. Horsfall,^) hat sich die Aufgabe gestelit, aaf eine Verbesseruug

der Zustande durch Wort und Sclnift hinzuwirken, allein es scheint keine Aussicht vorhanden zu sein,

daB er durchdringt. Ich nenne von seinen Schriften : The Belation of Arts to the Welfare of the

Inhabitants of English Towns (1894 26 S.); The Government of Manchester (1895 46 S.); An Ideal for life

in Manchester reahsable if ~ (1900 24 S.) imd The Use of Pictures in Education (1902 28 S.). In der

an 2. Stelle angefiihrten Schrift heisst es S. 10: „I do not think that in any other country so large a part

of the race has been brought in stature and general build so far below the normal stature and build

of the race as has been the case in East and South Loudon and in the poorer parts of all our large

towns; while the continued prevalence of drinking and licentiousness, and the rapid spread of betting

and gambling show that the average mental and moral state is no better than the physical. . . . The

vast lioman Empire fell for lack of men and the vaster British Empire, however numerous the British

people may be, must also fall for want of men if we continue to allow the health of the bodies, brains,

and hearts of the people of our towns to be sapped as they are now being sapped in a great part of

— the condition ofManchester." Und in der letzt^enannten Sclirift S. 4: „The condition of the town

all large Eaglish manufacturing towns is simply terrible. . . . Ever since I Avent abroad for the first

time after reaching manhood I have felt convinced that, wljatever other reasons there may be for our

not being loved, the light apparently thrown on the true nature of the belief Avhicli England professes

to hold that she is the great civiliser of the world, by what the greater part of London is and what

Manchester and all our other large manufacturing towns are, and are allowed by the well-to-do classes

in this, the richest country in the world, to continue to be is in itself sufficient reason for our not being

^) Hr. Horsfall erhielt bei der BOjiihrigen Jnbelfeier der Universitat im Jnlire 1901 den Ehrendoktortitel

S--:"
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loved or respected; and for our being regarded as the nation which is of all the most wishful to deceive

itself and others. . . . With all that is sound in his [scil. des Konigs von Aschanti, „poor bloodthirsty

King Prempet"] nature he would know that the life of an unsacrified Ashanti is preferable to, and only

nominally less civilised than, that of the Ancoats rough and of those rich persons who are willing to

allow their countrymen to be Ancoats roughs." Ancoats ist eine Vorstadt im Osten von Manchester und
hat ein Museum, Manchester Art Museum at Ancoats, das, dem Bethnal Green Museum in London nach-

gebildet, der armen Bevolkerung dieses Stadtteiles auch Musikaufftihrungen und Yorlesungen bietet und eine

Elementarschule filr Kinder von 10—^14 Jahren fiir Natiirgeschichte, Englische Geschichte und Physische

Geographie unterhalt. Man tut in dioser Beziehung in England mehr als in Deutschland, allein es scheint

mir nicht, daB das Yolk deshaJb dort gesitteter ware als bei uns. Im Gegenteil. Jedenfalls ist unsere

Schulbildung eine bessere, und das iasst sich durch Anregung der Erwachsenen nicht mehr eiuholen.

AUe Gebiiude der Stadt sind dunkelschwarz, und dazu eine stets rauchgeschwangerte Atmosphare.
Ein grower Teil der Bevolkerung wohnt daher meilenweit im Umkreis, und man sieht Zehntausende
morgens ein- und nachmittags ausziehen. DaB die Interessen von Museen unter so ungunstigen Umstanden
leiden miissen, versteht sich fast von selbst, um so erfreulicher ist es iiber einiges Bemcrkenswerte berichten

zu konnen.
*

Manchester Museum in Owens College

Abbildung 8 und 9

Owens College, von John Owens, einem Manchester Kaufmanne, der 1846 starb, durch ein

Vermachtnis von 2 Millionen M gegriindct und 1851 eroffnet, ist die Universitat von Manchester mit
1200 Studenten beiderlei Geschlechts und 80 Lehrern, nnd bildet einen Teil der Victoria Universitat

die Manchester, Liverpool und Leeds umfalk, aber ihren Sitz in Manchester hat.^) 4 Millionen M wurden
durch Unterschrifton zusammengebracht und das Gesamtvermogen der Schule betriigt 15 Millionen M.
1870 begann A. Waterhouse eine Gebaudegruppc im gotischen Stile dafiir zu bauen, einem, wie ich

schou oben bei Oxford bemerkte, fiir Museen und dergleichen ungunstigen Stile, wenigsteus wenn er nicht
eingeschrankt wird. A. Waterhouse, oiner der beriihmtcsten Baumeister Englands, haute auch das Eathaus
(New Town Hall) in Manchester 1868—77 fiir 16 Millionen M und das Gerichtsgebaude (Assize Courts) 1864
fiir 2 Millionen M, beide in gotischem Sdl. Im Eathause, das 314 Zimmcr und einen 93 m hohen Turni

sieht, wo selbsthat, fordert es das Urteil geradezu heraus, wenn man die dunkeln Treppen und Gauge
an hellen Sommertagen Licht brennen muB. 1886—8 wurde das jetzige Museumsgebaude errichtet, von
dem ich eine auBere Ansicht nicht gebe (vgL aber die Abbildung auf den Umschlagen einigcr der
„Handhooks" des Museums), es ist in demselben Stile wie die andern Gebaude. Gauz ueuordiugs hat
man fiir 900000 M daneben eine groBe Festhalle (Whitworth Hall), fiir die der gotische Stil nun aller-

dings vortrefflich paBt, erbaut.

- Das Naturwissenschaftliche Museum von Owens College, der Universitat, unter W. E. Hoyles
Direktion, umfaBt Mineralogie, Palaontologie, Botanik, Zoologie, Anthropologie, Prahistone, Etbnographie
(auch Numismatik) und ist gut verwaltet. Der 31 X 16 m groBe, ebenerdige Saal mit Seitenlicht von rechts

und links, die Schranke rechtwiuklig an den AVandschaften, wird durch groBe Fenster vortrefflich belichtet

(Abb. 9). Man kanu sich hier wieder davon uberzeugen, daB dies die einzig richtige Museumsbelichtung
ist^ denn die Sale des 1. Stockes mit Oberlicht und zwoi Galerien ubereinander (Abb. 8) sind ungoniigend
belichtet und leiden unter Spiegelungen. Die Haupttreppe fuhrt nur in dicsen Stock mit seinem 31 X 16 m
groBen, 12 m hohen Saale, wahrend die zwei Galerien durch eine Innentrcppe zu erreichen sind (Abb. 8).

Die gotische Bauweise wirkt storend und schadigt die ausgestellten Gegenstande, weil sie sie erdruckt.
Zudem wurde der AuBenseite zu Liobe ein Hohenunterschied mit Stufen im Innern geschaffen, was
unbequem ist. Hinter den genannten groBen Salen iiegt uamlich noch je ein 22 x 9 m groBer Quersaal.
Der Glanz-Estrich(Terrazzo)fuBboden bewahrt sich nicht besonders, da er, wie auch an andeiii Orten, reiBt.

Dnelastischer SteinfuBboden in Museen ist fiir den Besucher ermiidend. Die Holzschranke und Pulte
entsprechen strengeren Anforderuugen kaum, die Aufstellung der Gegenstande ist jedoch vielfaltig mit

r

1) Man geht jetzt daran, in den drei genannten Stadten selbstandige Universitaten einzurickten.

ll
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Abbildung 8. Manchester Museum in Owens Kolleg^ Manchester (Erster Stock mit Galerien)
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Abbildang 9. Manchester Museum In Owens Kolleg, Mancbester (Erdstock)

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr .-Etlm . Mus. zu Dresden 1902/3 Bd. X Nr. l (20. Aug. 1902)
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groEer Licbe und Sorgfalt yorgenommen. Es sind der Studenten wegen so viele Etiketten vorhandeiij

daB dies Museum wirldich in einigen Teilcn „eine durch Gegenstiinde erlauterte Ausstellung von Etiketten"

genannt werden kann, was ein Museum, nacli dem zum Uberdrusse wiederholtenj zwar geistreichen^ aber para-

doxen und irrigon Ausspruche von G. B. Goode in Washington^ eigentlich sein sollte. Infoigedessen hat

es auch seitens des groBen Publikums weniger Zuspruchj da der wissenschaftliche Anstrich des Museums

es nicht anlockt (1898/9 an Wochentagen 30—372, an Sonnabenden und Sonntagen 40—450, Hochstzahl 952

am Ostermontage). Besonders gepflegt werden die Niederen Tiere. Die Konchyliensammlung ist bedeutend.

In der Ornithologischen Abteihmg erwahne ich die an 10000 Balge euthaltende beriihmte Dressersche,

die seinen ornithologischen Werken zur Grundlage diente (Palaarktische Vogel, Bieiienfresser und Eakcn).

Sie ist fur sich gut in Schranken mit Schiebladen aufgestellt, aber in einem feuergefiilirlichen Bodenraume

mit vie! Holz, der erst neuerdings zu dem Zweck hergestellt wurde. Die Ethnographische und Anthro-

pologische Sammlung ist erst in den Anfangen begriffeu (Agypten, Peru ua.) und wird noch stiefmiitterlich

behandelt, es fehlen die Mittel dazu. Die Handbihliothek umfaBt 4000 Ban de und hat einen gedruckten

Katalog. Die Bibliothek von Owens College hat 62000 Bande und in der Medizinischen Eakiiltiit sind

31700 medizinische Biicher.

Angestellt sind 6 Gelehrte, 1 Druckcr, 3 Unterbeamte, 2 Aufseher. Praparatoren nicht, da alle

betreffenden Arbeiten gegen Bezahlung auBerhalb besorgt werden, wie es in den meiston Englischen Museen

(auch im Londoner Natural History Museum) der Fall ist. Der Jahresaufwand betriigt 54000 M, davon

30000 fiir Gehiilter.

Vom Oktober bis Mai werden etwa 25 volkstumliche Vorlesungen bei freiem Eintritte gehalten,

z. T. im Museum selbst, meist sonnabends und sonntags, liber Prahistorie, Geologic, Mineralogie, Zoologie,

Botanik, die eine oder andere do,runter fiir Kinder (z. B. „uber den Kampf in dei- Natur")- Der Gesamt-

besuch dieser Vorlesungen betragt jedoch nur etwa 2500 Personen.

Es liegt eine Reihe von Yeroffentlichungen dieses Museums vor:

Eeports (jahrlich) von 1895 an, zu 50 Pf; Notes, 6 erschienen seit 1896, es sind dies jedoch nur

Abdrucke von Zeitschriftenabhandlungen; AVissenschaftliche Fiihrer, z. T. mit Abbildungen (Abdrucke

aus Zeitschriften), 12 erschienen, zu 20 Pf bis 5 M; Populiire Fiihrer: Allgemeiuer, mit Abbildungen, in

2 Auflagen, 50 Pf, Kurzer 10 Pf. Im Ganzen 34 Yeroffentlichungen, die z. T. auch „Handbiicher" genannt

werden. Ferner Museumsetikotten, als: Beschreibende der Unterklassen und Orduungen der Siiugetiere

(15 M), Saugetierfamilien (10 M 50 Pf), Vogelfamilien (10 M 50), Fischfamilien (10 M 50), Kafer (30 Pf),

Wiirmer (50 Pf), wie auch Karten zur Geographischen Verbrcitung (100 fiir 50 Pf). Es ist dies ein sehr

dankenswertes Ilnternehmen, uni andern Museen die Drucklegung zu ersparen; leider konnen deutsche wenig

Gebrauch davon machen, well die Zettel z. T. in englischer Sprache abgefaBt sind. Die Dresdner Sammlung

hat aber schon seit langerer Zeit die lateinischen Vogelfamilienzettel in rotem Drucke von dort erhalten und

aufgestellt. Die Vervielialtigimg dor beschreibenden Etiketten des Dresdner Museums zur Abgabe an

andere Sammlungen ist lange meine Absicht, um ihnen die gleiche Miihe zu ersparen, denn die Abfassung

einer beschreibenden Etikettc fiir die Offentlichkeit kostet viel Zeit, da sie kurz, klar und inhaltreich sein

soli. Es ist verkehrt, daB bis jetzt jedes Museum sich dieser Miihe unterzioht, anstatt daB eines vom

andern etwas iibernahme. Ich kenne ein deutsches Museum, das sogar in einem Anschlage verbietet, Etiketten

abzuschreiben und anderweitig zu benutzen! Englandcr (abgosehen von Obigem) und Amerikaner haben

bereits angefangen, einzelne besclireibende Etiketten zu veroffentlichen (Bep. Mus. Ass. und Mus. Journ.).

TJber Owens College im Allgemeincn unterrichtet: The Owens College, Manchester (founded 1851).

A brief history of the College and Description of its various departments. Ed. by P. J. Hartog. Manchester

1900. 4. YIII, 260 S. 29 Taf.

Das Manchester Museum von Owens College gehort zu den leitenden Museen Englands und hat

voraussichtlich noch eine groBe Entwickhmg vor sich. In diesem z. T. ungeniigend belichteten, gotischen

Ban aber wird es schwerlich zu wahrer Entfaltnng gelangen; es ist jetzt eine vortrefflich aufgestellte

Lehrsammlung und wird dort nur eine solche bleiben koiinen.

Auch dieses Museum ist taglich von 11^5 (fiir Studenten von 10 an) geoffnet und sonntags von
r

2'30—4'30, auBerdem jeden ersten Mittwoch des Monats abends von 7— 9 bei elektrischer Beleuchtung

mit von der Decke zuriickgeworfenem Bogenlichte. Nur karfreitags und am 24. Dezember ist es gesclilossen.
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Wahrend im Museum fiir Liiftuug Niclits getan ist, hat manj wie mir aus der „Nature" Oct. 27 1898
S. 621 bekannt war, ira neuen Physikalisclien Laboratoriiim von Owens College eine besondere Art der
Luftuug eingefuhrt, die daranf berubt, daB keine Lnft durch die Peuster eindringen soil und daB die von
auBon eingesogene durch Rohren uber eine Olschicht streichtj die ihr den anhaftenden Staub abnimmt.
Dies mag theoretisch gauz gut ausgedacht sein, allein die .E]innclitung scheiut nicht ausreichend zu arbeiteOj

und zudem schlieBen die Fcnster nicht dicht^ so daB mit Staub und RuB geschwangerte Luft durch sie

eindringt; sie sind auch zu offnen uud worden geoffnet. Also keine vollkommeue Einrichtuuff. Immerhin
lagert sich auf der Olschicht stets eine dicke Schmutzkruste ab, indem die Luft durch die Eohren mit
Gewalt dariiber hinstreicht, ehe sie in den Arbeitsraum eintritt. Ich komme unten auf die Frage der

Luftreinigung zurilck.

Peel Park Museum in Salford

i;

!

-i

Manchester besteht aus zwei durch den EhiB Irwell getrennten Teilen, von denen der westliche

Salford hoiBt, mit eigener Yerwaltnug. Hoch liber einem Park ein groBeres Renaissance-Museumsgebaude
fiir Alles" und eine Bibliothek („Royal Museum and Libraries"). 1840 eroffnet, 1853, 1857, 1878

erweitert. Das Gauze ist so von RuB geschwarzt und schmutzig, dabei am Tage nieines BesucheS; der
ein halber Volksfeiertag war, von einer Art ]\renschen stark besuchtj wie man sie in deutschen Museen
gliicklicherweise nicht kennt — well es in unseru groBen Stadten ein so verkommones Volk iiberhaupt nicht

gibt — daB ich deji nngiiustigsten Eindruck erhalten muBte. Euge, scbleclit belichtetej vollgestellte

Raunie, das Naturwissenschaftliche auf der Hohe der Verkaufsammlungeu von Naturaiienhandlernj das

Ethnographische, mit manchen guten Stiicken, in groBter Unordnung, sonst von AUem Etwas, aber Alles

mehr oder weniger verschmutzt und so gut wie unbezettelt.' Es wlirde dies Museum etwas sein konnen,
wenn man die Halfte hinauswiirfo. Wie es ist, gibt es dem Yolk einen ganz irrigen Begriff von einem
Museum, wenn es auch den Namen „Royal Museum and Art Galleries" fuhrt. Man verkauft mehrere
,,Handbncher" (Kunst, Mineralogie und Geologic 27 S.; Fine Arts Section: Marble Sculptures, Casts,

Paintings 32 S.; Ethnographic 49 S.) uud einen „Popularen Fiihrcr" (8 S.) und ist von dem besten Streben
beseelt, kann aber aus Mangel an Mitteln Nichts leisten. In einer Fabrik- und Kaufmannstadt wie
Manchester ist cs eben schwieriger als anderswo, die maBgebenden Personlichkeiten von dem Nntzen
und Werte guter Museen zu iiberzeugen^ so daB sie geniigcnde Geldmittel bewilligen.

3"

i

f

Verschiedene Kunstmuseen
^_

3'

V

W Ein Museum fiir Kunst und Gewerbe am Whitworth Park, m den

Ungeniigend90er Jahren erbaut. Es enthalt eine Bildergalerie, ein Handelsmuseum und dergleichen.

belichtet, aber nicht ohne Geschmack in_ der inneru Ausstattung. Im Tieferdstocke (Kupferstiche, Zeich-

nungen ua.) waren Luxferprismen-Pensterscheiben (Belichtuug des Raunies von nur einer Fonsterreihe

aus) mit vortrefflichem Erfolg angewandt (ich habe in moinen Amcrikanischeu Studien I S. 40 dariiber

gosprocheu und im Dresdner Etlmographischen Museum einen Versuch damit gemacht, auch das Kouig-
liche Zeughaus in Berlin tat dies in sehr erfolgreicher AYeise).

Municipal School of Arts (Cavendish Street). 1842 gegriindetj mit einer kleinen, aber recht

geschmackvoU aufgestellten, 1898 gegriindeten Kunstsammlung in einem von J. G. Sankey erbauteu Museum,
dessen Belichtuug von oben jedocli nicht genllgend ist. 1300 Schiilor.

I-

n

Die City Art Gallery und das Manchester Art Museum in Ancoats (einer Yorstadt) habe
ich nicht besichtigen konnen. Letztei-es leiht an Elemeutarschuleu gerahmte Bilder aus, meist eine Serie

von 12 auf einmal, immer fiir ein halbes Jahr. Es besitzt liber 3000 Bilder zu diesem Zweck nnd
Tersieht bis jetzt 92 Schulen, strebt aber an, die iibrigen 215 Elementarschnlen Manchesters ebenfalls so

zu befriedigen. Dieses Museum entfaltet unter seines Griiuders, T. C. Horsfall, Leitung iiberhaupt eine

"^^eitgehende ersprieBliche Tatigkeit (siehe ' auch T. C. Horsfall, The use of pictures in education.

Manchester 1902 S. 13). .

'

I
3

S^'^m!^ _^L- ,
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Abbilduiig 10

Stadtische Technische Schule

(City of Manchester Municipal Technical School)

Abbildung 10 und 11

Eia sehr groBer und hoher, cben fertig gestellter Ziegel- und Terrakottabau mit gesclimackvollon

AuBenseiten^ der Haupteingang iu grauem Granite, von Spalding & Cross in freibchandeltem, franzosiscben

Eenaissancestile der Zeit Franz I. fiir 3 Millionen M (ausschl. Grand und Boden sowie Einricbtung) erbaut^

AIs Bau1895 begonnen. 5500 Abendscbiilor, 150 Lebrer und 150 Personen an sonstigen Beamten.

sehr bemerkenswert. Alle Zimnier liegen an den StraBen und sind daber gut belicbtet, wabrend die

Gange in die Hofe seben. In erster Linie innen als Nutzbau bebandolt, ist or doch mit hervorragend

kUnstleriscbem Gescbmack ausgestattet, und inache icb besonders auf die Verwcndung glasierter Ziegel

i ^
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(„BurmantofFs Glazed Bricks" von der Leeds Fire Clay Company Ltd. in Leeds) aufmerksam, die auch

am Sockel des Gebaudes an der Anssenseite („Burmantoffs Terra Cotta" von der genannten Gesellscliaft)

in einer sclionenj dnnkelbrannen Farbe angewandt sind. In dem im Vergleiche mit Deutschland milden

englischen Klima sind diese glasierten Ziegel im Freien wetterbestaodigj icli glaube aber^ daB sie audi unsere

strengeren Winter vertragen, weil in Amerika dergleiclien ebenfalls viel angewandt wjrd, und dort noch

strengere Winter berrschen als bei uns. Innen sind meist beilere, leicht getonte, glasierte Ziegel verwendet,

aber ans Ersparnisgriinden nicbt bis zur ganzen Hohe der Sale und Gango, oben uuglasierte. Die Kamine

und dgl. sind von „Burmantoffs Faience" der genannten Gesellscliaft. Die farbigen, glasierten Ziegel werden

in Manchester (und auch sonst in England) selir viel bei Monumentalbauten benutzt, jedenfalls viel

mehr als bei unSj und man erzielt damit z. T. ganz auBerordentlicli schono Wirkungen, so in Manchester z. B.

mit bellgriinen und hellgelben der glcicli zu nennenden Pilkington Gesellschaft in dem Gebaude der Firma

Tootal Broadhurst Lee Company Ltd., 56 Oxford Street, und in einigen neuen, groRen Bankgebaudon in

der Nahe des Stadthauses (National Provincial Bank of England, Mercantile Bank of Lancashire, beide

York Street, in letzterer von der gleich zu nennenden Malkin Gesellschaft). Ich fand dies sehr schon,

soweit es sich in den Grenzen der Einfarbigkcit halt, allein man sieht auch recht geschmackvollc, einfach

farblg ornamentierte. Jedenfalls ist die Technik der glasierten Ziegel in England weit vorgeschritten.

Man kann jedem Baumeister, der ein neues Museum zu bauen hatte, raten, sich diese Dinge anzusehen.

Ich erhielt zwei illustrierte Kataloge und Muster von folgenden Firmen : The Malkin Tile Works
Company, Ltd., Patent Encaustic Tile Manufacturers in Burslem, Staffordshire, 62 Market Street,

J

Manchester, und Pilkington's Tile and Pottery Company, Ltd., Clifton Junction near Manchester,

37 Cross Street, Manchester (diese z. T. mit sehr kiinstlerischen Voiiagen nach Zeichnungen von Walter

Crane, M. Mucha, J. B. Cooper, Lewis F. Day, John Chambers, C. F. A. Voysey, J. H. Eudd ua.). Fine

andere groBe Fabrik ist die von Doulton & Co. Ltd., Lambeth, London. Flir den Innenschmuck eines

Museums halte ich diese glasierten Ziegel fiii- sehr empfohlenswoi-t; in Sammlungen, in denen viel an den

Wanden aufzuhangon ist, milssen dazu aber Vorrichtungon aus Holz geschaffen werden, was sich leicht

niachen lieBe. In der Technischen Schule in Manchester sind auch sehr geschmackvolle, nicht iiberdekorierte,

farhigo Glasfenster zur Anwendnng gokommen.

Als ganz besonders wichtig bei dem Neubau der Technischen Schule in Manchester muC ich

das Prinzip der Liiftung hervorheben. Es ist dasselbe, das ich in meinen Amerikanischen Studien

(II, 63 Chicago) beschrieb und das darauf beruht, daB nur goseihte (gcwaschene und gereiuigte), mit

Wasserdampf verseheno und heliebig erwarmte Luft in das Gebaude eindringen kann („Plenum System").

Die Technische Schule in Manchester ist bis jetzt eines der wenigen Gebaude in Europa (einige andere

werde ich im Yerfolge meines Berichtes nennen), das dieses wichtige Prinzip eingefuhrt hat, das einzig

richtige und notwendige fiir Museen, nnd ich empfehle auf das dringendste bei alien Museums-

neubauten nur dieses in AnAvendung zu bringen. In der Technischen Schule in Manchester sind jedoch

die Fenster iiberall zu offnen, clennoch soil keine verunreinigte Luft von auBen eindringen, weil der Druck der

in das Gebaude gepreBten Luft stets etwas groBer sein wird als der Luftdruck von auBen. Ich besichtigte

die groBen Schachte und Yentilatoren (vgl. Abb. 11). Es handelt sich dabei um ganz gewaltige und kost-

spielige Anlagen, die sich in einer so stark besuchten Sclude aus gesundheitlichen Grlinden notwendig

machen, aber in Museen und in Bibliotheken aus demselben Grund, luid besonders audi um die Sammlungen

vor Staub und andern Schadlichkeiten zu schiitzen, nicht minder empfehlenswert sind. In einer so auBer-
^

ordentlich verruBten Stadt, wie Manchester, ist die Einriclitung von noch groBerer Wichtigkeit als anderswo.

Jedenfalls ist diese neue Technische Schule eine Leistung hochsten Ranges. Der Ban hat der

Stadt 5 Millionen M gekostet. Eine amerikanische, erste Autoritiit aiif diesem Gebiet' (E. Atkinson in

Boston, auf dessen Wirkeu ich in der Fortsetzung meiner Amerikanischen Studien zuriickkommeu werde)

auBerte sich kiirzlich (Boston Manufacturers Mutual Fire Insurance Co. Circular No. 79 Nov. 5 1901 S. 6)

folgendcrmaBen dariiber: „I may add that I found in Manchester the most complete and well devised

building for technical instruction in science, including special departments for the textile arts, that I have

yet seen. u

Vor dem Bau dieser Technischen Schule besichtigte eine Kommission die Technischen Schulen,

Institute und Museen in Deutschland und Oesterreich und gab (1897) einen Bericht dariiber heraus, in
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dem 11. A. folgende Stelle vorkommt (S. 16): „There are not elsewhere in tlie whole world such splendid
collections as are to be found in the British Museum and in South Kensington; but then you can hardly
go into a Continental^ and certainly not into a German town, even of minor importance, without finding

a beautifully ordered and representative museum^ suited to the needs of the city and its neighbourhood,
and often not one merely, but another of a qidte special character shoidd the circumstance require it."

Ich glaube jedoch, dass sich in unseru deutschen Museen Vieles bessern liesse.

John Rylands Bibliothek (Deansgate)

Abbildung 12 und 13

Wurde als OffeDtliche Bibliothek („Free Library") der Stadt von Frau Rylands zum Andenken
an ihren Gemahl geschenkt und 1899 oroffnet. Von B. Champneys im gotischen Stile seit 1890 in

rotem Sandsteiu erbaut. Der Bau kostete 6 Millionen M. Enthalt 70000 Bande im Werte von
5 MilUonen M, darunter (nach Libr. Ass. Rec. 1, 567 1899) wohl die beste, vorhandene Tnkunabeln Sammlung.
Es ist die 1892 von Frau Rylands erworbene, kostbare Bibliothek des Grafen Spencer in Althorp, die

„Althorp Library" zusammen mit andern Schatzen. Die Bibliothek hat die Mittel um jahrlich fiir

120000 M Biicher anzuschaffen, und demzufolge botragt der jahrliche Zuwachs etwa 10000 Bande.
Nun ist aber das Gebaude derartig angelegt, daB es kaum erweitert werden kann, und da es bereits vol! ist,

so scheint guter Rat schon jetzt tener.^) Ein reizenderer Bau ist kaum denkbar, allein auch kein unpassenderer
fiir eine Bibliothek, deren Leser beaufsichtigt werden mtissen. Mit Hintansetzung aller jetzt herrschenden
Bibliothekserfahrungen und -grundsatze hat der Baumeister^ den Wunschen der Frau Rylands folgend,

einen herrlichen gotischen Bau, der sich der Bibliothek des Mansfield College in Oxford aniehnt, auf-

gefiihrt.. Die Eiugangshalle ist ein Wald von engstehenden Saulen, kunstlerisch ungemein reizvoll, aber
ganzlich unbrauchbar, da eng und dnnkel, es muB am Tage Licht brennen (s. meine obige Bemerkung
liber die dunkeln Treppen und Gauge im Stadthause von A. Waterhouse). Das gauze Gebaude im
Kirchenstile, so herrlich es in seinem IMittelschiffe (7 x 49 m lang, 15 hoch), in seinen Seitenkapellen
(sozusagen) odor NischeUj in seinen Galerien und Kreuzgangeu . auch erscheint, ist so dunkolj daB um
3 Uhr Nachmittags im September iiberall elektrisches Licht brennen muBte. Die Bucher sind nicht etwa
in neuzeitigem Bibliothekstil aufgestellt, sondern wie man es von Alters her tat^ in Schranken, nur die

Diese Scbriinke aus Eichenholz mit Bronzettirrahmen undHandbibiiothek fiir die Benutzer steht frei.

i"

Spiegelglas zu sehen, ist eine Fronde, sie schlieBen vorzliglich und sind so lange staubdicht als das Holz
nicht springt. Es diirfte nicht an vielen Orten etwas so Gediegenes und Schones zu finden sein, allein ich

erwahnte schon, daB die Bibliothek voll ist, und da ein Anbau kaum gemacht werden kann, so wird
doch mit der Zeit von dieser eleganten Aufstellung abgegangen werden miissen. Die Spiegelglasscheiben
der Schranktiiron sind 3 m hoch und 60 cm breit, und in den Falzen liegen Sammetrollen mit Einlage
von Wolle, um sie staubdicht zu machen. Der Bibliothekar meint, daB infolge des vollkommenen Schlusses
der Schriinke die meist kostbaren Biicher stocken und sich mit Schimmel bedecken, er muB daher die

Schriinke durch Offenstehenlassen der Tiiren von Zeit. zu Zeit liiften. Ich teile seine Meinung nicht
(s. Bemerkung in meinen Amerikanischen Studien 11, 44), glaube vielmohr, daB die Bucher stocken, weil
das Gebaude zu friih bezogen wurde, es ist noch nicht trocken. tjberall, auch in dem kleinen Arbeit-
zimmer des Bibliothekars, roch es moderig, und man hat den Eindruck, daB es feucht sei. Dies halte
ich fiir den Grund des Schimmelns, und es diirfte noch Jahre dauern, bis das Gebaude in dem nasson
engiischen Klima austrocknet. Dabei sind die Schranke so eingebaut^ daB es unmoglich ist irgeudwo

r

^) F. J. Burg-oyne, Library Gonstruc-fcion, Architecture, Fitting-s and Furniture, London 1897 S. 128, sagt in dem AbschniUe
The Architectural History of the British Mnsenm Library: „The history of all library architecture is pregnant with two
especial morals — the need of building from the first upon some well-considered plan, so prepared as to admit of harmonious
development in the future, and the necessity of making extremely generous estimates in respect of space. Unless in the case
of libraries devoted to special classes of books, or of branch libraries controlled from the parent institution, or of libraries
where books no longer in general demand are systematically sold otf, space, unless the inost effectual measures have been
taken at the very outset, must eventually become the librarian's master. The architectural history of the British Museum is

to a considerable extent a history of struggle against circumstances created by neglect of these elementary principles."

7^ "j--^r^ 'iL'j^^ riE>' JV ^_ - !.. .
\y.' .
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etwa Luftloclier anzubringcn. Abcr jedonfalls ist es -vvichtig liber die Frage mit Sicherheit klar zu werdeiij

ob Bllclier in festgeschlossenen Schraiikcn Iciden. Icli nalim in der Bibliotliek Ste. Genevieve in Paris

(s. unten)j wo ich die wertvollen Erst-

liugsdruckej Aldincn nnd Elzeviere in

Schriinken fand^ Gelcgenheit zu fragen,
V

allein dort meint man aiichj daB das

.
nicht schadej allerdings schlielkn die

holzernen Schranke niclit so gut, auch

ist die Bibliothek 50 Jahre alt nnd Paris

nicht feuclit wie Manchester. In dem niir

nnterstellten , Museum haben wir Bllcher

seit 1897 in vollkommen schlieBenden

Eisenschranken, aber sie haben bis jetzt

keine Spur von Schaden gezeigt. Auch
mehrerc Bibliothckare von Erfahrung^ die

ich fragte, meineuj daB ein Buch in einem

fest verschlossenen Paume nicht schimmelt,

es sei denn ein frisch gebundenes, das man
1—2 Jahre austrocknen kissen musse, ehe

I

man es dorartig verschlieBtj allein bei den

Biichern der John Pylands Bibliothek

handelt es sich gerade um sehr alte Ein-

bande, Biicherj fest verschlossen, werden

wolil nicht eher oder leichter schimmeln,
7

als priiparierte Tierc, uiid wenn diese auch

vielfach vergiftot sindj so ist dies doch in

Tnsektensammlungen nicht immer der Fallj

wenigstens nicht ini Di-esdner Museum, wo
auch die Insektensammlung in luftdicht

verschlossenen, eisernen Schranken unter-

gebracht ist und wo keinorlei ilble Folgen

davon zu Tage treten.

Intoressanter noch als diese An-

gelegenheit ist die der Lliftung. Sie ist,

5 i^'^'ijift-^ !' "^' ^'

Abbildung 1 2. John Pylands Bibliothekj Manchester
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Ahhiidung 13. John Pylands Bibliothek, Manchester. GrundriB des ersten Sfcockes
i

'*»



Abli. u. Ber. d. K. Zool. u. Anttr.-Ethn. Mus. zu l)re8den 1902/3 Bd.X Nr. 1 25

wie in der Techiiischen Schule, derart angelegt, daC Dur gereiiiigtc Liift ins Gebiiude dringen kann, und
zwar sind hier die Penster iiberhaupt nicht zum offncn eingericlitet. Man hat jedocli den Druck der
eingepreBten Luft oder die Absangungskraft zu geriug bemessen, und infolgedavon entsteLt eine Stickluft
in den Eaunien. Man konnto sich nun niclit anders lielfen als dadurch, daB man Klappen in den
Fenstern anbraclito, urn Luft von auBen eintreten zu Jassen, und damit ist naturlich die ganze kostspielige
Liiftungsanlage liberfliissig geworden (s. meine Amerikaniscben Studien II, 63). GewiB wiirde sich das
verbessern lassen, wenn man die Druckyerhaltnisse anderte, allein das System laJ^t sich nicht oder nur
auBerordcntlich schwer audern, weil alle Eohren und Schachte in dem gotischen Ban so in Stein vergraben
liegen, daB man nicht daza kann, ohne das ganze Gebaude sehr zu schiidigen. Man muBte also die
Sache aufgeben und fiihrt nun von auBen unreine Luft in dieses „Schmuckkastchen" ein^ so daB es bald
verruBen muB, auch werden die kostbaren Biicher mit ihren wertvolleUj alten Einbauden leidon.

Die Erwarmung geschicht durch eine HeiBwasserrohrenheizung und die eingesogene Luft wird
durch Baumwolle gcseiht, aber nicht gewaschen, und vorgewarmt, indem sie iiber die heiBen Rohren
streicht. Durchweg elektriscbe Eeleuchtung und Vermeidung des fur Bllcher so schadlichen Gases.

Es ist zwar das Gebaude feuersicher errichtet, ganz aus Stein und fast ganz gewolbt, die FuB-
boden in doppelt feuersicherer Lage mit eineni Baume dazwischen, aber sie sind mit Eichenholz belegt
und es ist so viel Holz im Gebaude selbst angebracht auBer den holzerneo Schriinken, daB ein innen
ausbrechendes und nicht gleich beobachtetes Eeuer den Blicherschatz einen Baub der Flaramen werden
lassen konnte. Wiiren die Schriinke aus Eisen, wenn man sich schon nicht an die so guten eisernen
amerikanischon Bibliothekseinrichtungen hat haiten wollen, und ware zur innern Ausschmiickunir
die asthetische AVirkung zu erhohen — nicht so viel Holz genommen, so ware jede Gefabr beseitigt
geweson. Die vorhandene Lage inmitten der Stadt zwischen naheliegenden Hiiusern ist nicht minder
hedenklich. Der Baumcister gehiirte auch zu jeuen, die das Gebaude, und nicht seine Bestimmung und
soinen Inhalt als Hauptsache ansohen. Wie die Menschen und die Gegenstande, flir die das Hans dicnen
soil, dabei zu ihrem Bechte kommen werden, das ist allerdings eine andere Frage. ' - -

Eine kiirzere Beschreibung des Baues findet sich in ,,Libr. Ass. Bee." 1, 686-8 1899 und The
Build

,
. „

um

ei
.u

lie]

78, 78-81 1900 Nr. 2973.

Eine Bosondcrheit der Biicherei ist ueben der Sanimhmg von 2000 sehenen Blockbiichern und
Erstlingsdruckcn (fast alle vor 1480), die der Bibeln (die nur der Bibelsammlung des Biitischen Museums
nachstohen soil), fcrnor die der Aldinen (iiber 800), die flir die vollstandigste gehalten wird, und schlieBlich
die der friihesten und seltensten Biicher uber Amerika und der friihen Eeisen iiberhaupt. Benutzt wdrd
sie als eine rein wissenschaftliche Bibliothek sehr wenig in der grol^en Kaufmannstadt, meist von Geist-
'' hen. Geoffnet an Wochentagen von 10—6, dienstags und freitags auch von 6—9, sonnabends nur
bis 2, sonntags und auBcrdem an 10 Wochentagen des Jahres geschlossen. Ein dreibandiger gedruckter
Katalog (1899) und mehrere gedruckte Abteilungskatalogo liegen vor. '

In England, wie in Amerika, haben Korperschaften, Geseilschaften, Yereiue u. dgl. weit mehr
Rechte als bei uns, offentliche Institute zu besichtigen und sie sich zeigen und erklaren zu lassen. So
hatte sich zufallig an dem Tage meines Besuches ein Yerein von jungen Maunern und Frauen mit religiosen
Tendenzen angcsagt oder war eingeladon worden, am Sonnabend Nachmittag 3 Ulir, zu einor Zeit, wo
die Bibliothek sonst geschlossen ist, und es waren mehrere Hundert gekommen'. Sie versammelten sich in
dem groBen, prachtigeu holzgetafelten Vorlesuugsaal, und der Direktor hielt ihnon zur Einfiihrung
einen Vortrag, in dem er ihnen etwas von der Geschichte und dem Inhalte der Bibliothek mitteilte und
sie anleitete, wie sie etwa die Biicher beuutzen konnten. Das Einzige aber, was er ihnen in dieser
Beziehung sagen konnte, war, da die Bibliothek ja eiue wissenschaftliche ist, daB sie fiir ihre religiosen
luteressen in der grol^en Bibelsammlung Unterstiitzung und Anregung finden konnten, und er forderte sie
auf, die Bibliothek in diesom Sinne zu beuutzen. Die Gesellschaft konnte sich dann in der ganzen groBen
Bibliothek zerstreuen, wurde von dem Genannten und andern Beamten gefiihrt, und es wurde Einzelnen
das Besondere und Wertvolle vorgelegt. Alle Eaume waren dabei elektrisch hell beleuchtet. Es hat das
sicherlich den Nutzen, daB es den Horizout von Menschen erweitert, die gar keine Vorstellung von einer
so herrlichen Einrichtung, wie eine gute Bibliothek es ist, habon, und daB es den einen oder andern
anregt, sich ein wenig zu vertiefen.

^ \. :
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Es ware in, Manchester nocli Mancherlei zu lernen imcl zu erwahnen (s. C. W. Sutton: Some of

the Institutions of Manchester and Salford^ Library Association Record I^ 550—63 1899)^ aber meine

Zeit war beschrankt und der Aufeuthalt in dieser Eabrikstadt ein wenig angenohmer.^)

5. Edinburgh
Abbildung 14—19

Eine Stadt von iiber 300000 Einwohnern, gegen Manchester ein Paradies, aber auch mchr oder

weniger verruRt infolge der Lage des groRen Eisenbahnhofs inmitten der Stadt. Ohne ihn maclite Edin-

burgh in Eezug auf seine malerischc La,ge don schonsten Stadten der Erde vieUeicht don Rang strtntig.

Fabriken sind dort nur wenige. Die

I

i

Universitat (University of Edinburgh)
i

^
>

Abbildung 14 16

niit iiber 2800 Studenten und 170 Lehrkraftim ") befindet sich in einem stattlichen Gcbaude aus dem

Ende des vorvorigen Jalirhundorts mit einer spateren Kuppel (Abb. 14). Die Bibliothek mit 210000 Banden

(der Fiiigel linker Hand) ist in iliren Einrichtungen veraltet, aber der Hauptsaal maclit einen grofiartigen

Eindruck. Alle offenllichen Gebaudc Edinbui'glis zcichnen sich durch ihrc Massigkcit und Kraft aus. So

sind in der Gruppe neuerer Universitatsgobaude (Abb. 15) das Studenten Glubhaus und die Musikschule

benierkenswertj besonders aber ist darunter die Aula (McEwan Hall), deren IBau 2*25 Millionen M kostetCj

eiues der groRten und schonsten derartiger Gebaude, das ich kenne.*') Die neuen Univcrsitatsbauten liegen

etwa 10 Minuten von der alton Universitat entfcrnt nebon der 1884 eroffneten Medizinischen Schule.

^) So besuclitc icb auch nicht die Free Reference Library in King Street, die seit 1878 in dem ulten Stadt-

liaus (1823—5 erbant) untcrgebrachfc ist, 124591 Biinde cnthalt, und in der im leizten Jahro 360176 Leser 441074 Biinde

benutzten! Die Stadt ware langst dazu geschritten eine neue, zeitgemaBe Bibliotliek zu erricliten, da Alles liberfiiUt ist,

wenn sie nicht durch den Bau des Schiffskanales, der Manchester mit Liverpool verbindet, 100 MiUionen JVI Schuhlen

gemacht und auBerdem sehr gvoBe Ausgaben gehabt hatte tur elektrische Licht- und Bahnanlagen. F. J. Burgoync,
Library Construction, 1897 S. 171 sagt: „It is strange that the town which was the first in Britain to obtain parliamentary

powers to establish a public library should be content with a makeshift building as a home for its splendid collection of

books . . . Manchester has lagged behind ..." Diese Bibliothek hat 5 Zweiglescraume und verleiht an 13 Stellen in der

Stadt BlicliGr auch aus dem Hans. Alle zusammen verfiigen iiber 292167 Bande, die im letzten Jahre 2*181596 mal benutzt

wurden, also 6128 im Durchschnitto taglich! 1-022511 Biichcr wurden au 46456 Personen, die eine Karte haben, aus dem
Haus ausgeliehen, 657121 in den Knabenzimmern, die zu fiinf Sechsteln sonntags besucht sind, gelesen. Da die Zahl der

Leser in den Zeitungzimmern auf 4'117 684 geschatzt wurde, so kommt man schlieBlich auf eine jahrliche Benutzung durch

6*138 996 Personen. Wenn man nun auch die 4 Millionen Zeitungslescr ausschaltet, so bleibt doch noch eine gewaltige Zahl

iibrig, und die dazu notwendige Einrichtung ist gewiB bemerkenswcrt. Der jahrliche Aufwand der Stadt dafiir betragt

432000 M, davon 176 000 M fiir Gehalter, 102000 fiir Bficher und Periodica (siehe 49. Annual Report to the Council of the

City of Manchester on the working of the Public Proe Libraries 1900—1901, 27 Seiten 8). Man muB bei den mitgeteilten

groBen Zahlcn nicht iibersehen, daB von den erwiilmten 1*022511 aus dem Haus ausgeliehenen Biichern 841198 „Piction",

d. h. Romane waren (von denen 62915 Biinde vorhanden sind), es spielen diese Bibliotheken also die Rolle unserer Privat-

leihbibliotheken, nur daij man bei uns dafiir bezahlt, wahrend man es dort umsonst hat (vgl. iibrigens das in mcineu

Amerikanischen Studion II iiber rjic Chicago Public Library Beigcbrachte). In der Reference Library (Priiscnz Bibliothek)

dagegen bofmden sich kcine Romane, sondern nur Biicher iiber TJieologie, Philosophic (9638 Biinde), Geschichte, Biographien,

Reisen (29 685), uber Politik und Handel (21503), Kunst und Wissenschaften (22422), Literatur (31 133) und schliemich Patent-

schriften (7064), und die genannte Vcrabfolgung von 441074 Biinden an 300176 Leser im letzten Jahr ist jedenfalls nicht

nur bibliothekstcchnisch eine bemerkenswerte Leistung, sondern naan darf auch erwarten, daB sie auf den Bildungsgang

der Bevolkcrung der Stadt von EinfluB ist. Keinenfalls liest bei uns das Yolk so viele gute Biicher. Die Bibhothck hat

gedruckto Kataloge und veroffentlicht fortlaufende Listen ihrer Erwerbungen. Die „Manchester Public Pree Libraries"

wurden 1852 ins Leben gerufen (s. auch J. J. Ogle, The Free Library, 1897 S. 158-65). — Yon don sonstigcn Bibliotheken

Manchesters nenne ich noch die Portico Library mit 80000 Biinden (englische Literatur, englische Topographie, Schriften

des 18. Jahrhunderts). — Alles in Allem diirften in den offentlichen Bibliotheken Manchesters an 800000 Biinde vorhanden sein.

2) Leipzig hatte im Ilalbjahre 1902 4100 Studenten (darunter 439 Horer und 53 Horerinnen) und 215 Lehrkriifie.

^) Diese besonders genannten Gebaude sind auf Abbildung 15 nicht zu sehen.
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Abbilduiig 14. Alte TJidversitat, Edinburgh

Abbildung 1

5

Telle der iicueii Unlversitat, Edinbargii

*
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^
V

^

Anatomisches Museum der Universitat

AbbiidiHig 16

Das Vergleichend-Aiiatomische Museum unter Sir Wm. Turner lag meiuen Interessen am nachsteuj

da icli niclit Alles in Augenschein nelimen konnte. 1720 wurde der nur 22jalinge Alexander Monro
hier Professor der Anatomie, sein Solin Alexander Monro secundus verwaltete dasselbe Amt 50 Jalire

laug und Monro tertius bis 1846^ ilini folgte John Goodsir und diosem 1867 W. Turner, alles Anatomen

von Weltruf. Die Samnilung wurde von Monro II gegriindet nnd ist ungemein wertvoll. Turner plante

mit dem Baumeister der ganzen Medizinischen Scbule, R. Rowand Anderson^ 1876 das neue Museum^

das im Ganzen nach dem Muster des Royal College of Surgeons in London (s. oben) erdacht und aus-

gefiihrt ist und 1885 vollendet wurde. Es kostete 230000 M, innere Eiuriclituug (Schranke usw.) 170000 M.

Eine groBe Halle ohne Saulen mit Oberlicht und 2 Galerien iibereinandcr (Abb. 16), sie ist innen uugef.

37 m langj 13 broit und 14 Loch. Die Troppen zu den Galerien, an jedem Ende cine, sind sclmial und

€
i^

T'
^
^

y

E
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*

Abbildung 16. Anatomisclies Museum der Universitiit, Edinburgh

stei] wie im Royal College of Surgeons in London, sie dieuen nur den Studierendcn, da das groBe

Publikum das Museum weuig besucht. Das Oberlicht besteht aus einer wagerechten Glasscheibenlage in

Mattglas und einem Glasdache dariiber mit einem Langsgrat in der Mitte und abfallenden Seitenfiachen.

Der Zwischenraum ist so hoch, daB man aufrecht darin gehcu kann, um zu reinigen. Die Anlage der

Halle bedeutot in einer Beziehung einen wesentlichen Fortschritt gegen die Hallcn des Royal College of

Surgeons in London, die, wie oben bemerkt^ zu dunkel sind, insofern namlich, als ebenerdig beider-

soitig Eenster ausgebrochen wurden, so daB die Galerien den Saal unten nicht beschatten wie in London;
die obere Galerie hat zudem Hartglas-FuBboden. Diese gleichzeitige seithche Belichtung ist sehr wesentlich,

wenn man Oberlicht hat, was jedoch in koiner Beziehung der Belichtung groBer Sale von beiden Lang-
seiten vorzuziehea ist, da es viele Nachteile mit sich bringt. Es ist z. B. die Spiegelung des Oberlichtes

\
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auf deii Piilten an don Galerierampen hier wie iiberall bei ahnlichen Baiiten (Hamburgj London usw.) selir

storend. Die Scbrilnke der Galerien sind flaclio Wandschrankej die des Saales selbst meist freisteliend,

reclitwinklig zu den Fensterscbaftonj daher vortrefflich belichtetj dagegen die Waiidschi'anke an den Schmal-
seiten der Halle dunkel. So eindrncksvoil die prachtvoUeu MahagonischraDke niit Spiegelglas itn Ganzen
Avirken, weun man die groJ3e Halle betritt, so geniigen sie doch mit ihrem breiten phimpen Bahmcn-
werke jetzigen strengen Anforderungen niclit. Auch ist ilir YerscLluB mangelliaft, die Sammhnig muR
jahrlich ganz dnrcligereinigt werden. An den Fenstcrn stelien Palte. Die Tragborter in den Schranken
sind von Spiegelglas oder besteben ans eiuem eisernen Gitterwerkej das weniger scbon ist. Den Inhalt

des ]\luseums bilden vergleicbend-anatomiscbe Praparate, bis auf die obere Galerioj die fiir die Pathologie

verwendet isfc^ wie im Eoyal College of Surgeons in Loiidon. Tliren fiiliren von den Galerien in die betr.

Abteilungen der Mediziniselien Scliule. Der FuBboden der Halle liegt in derselben Hobe wie die benach-

barteii Arbeits- nnd Praparierraume, dor Sektions- nnd Horsaal. AUes vortrefflich und geraumig. Der groBe

Raum zwisclien den Scliranken vom Fussboden bis zum Dach ist voUgehangt mit einer reichen Sammhmg
von Walskelettcn, ein machtiges Eild. Sie biiogen an Ketten, was leicbter aussielit als an festen Eisen-

stangeii, wie im Royal College of Surgeons in Loudon.

An einem Eude der groRen Halle befindet sicli ein ungefahr 7 m langer, 5 ni breiter und 6 m
holier Eaum rait einer Galerie fiir die vorziiglicbe Rassonschadelsammluug, darunter z. B. iibcr 70 Australier-

schadel. Diese Sammlang wetteifert an Bedeutuug mit der des Royal College of Surgeons in Loudon.
Auch eine alto phrenologische Samn;ilung ist vorhandeuj die Phrenologie wurde zu Galls Zciten in Edin-
burgh eifrig gepflegt.

Im GaTizen ist dieses Museum wegen Mangel an Arbeitskraftenj den man an vielen euglischen

Museen autrifft^ nicht ganz ausreichend gepflegt und bezetteltj es gehort jedoch zu den besten der Erde,

und Sir William Turner hat sich ein wiirdiges Denkmal damit gesetzt.

Museum fiir Wissenscliaft und Kunst (Museum of Science and Art)

Abbildung 17 und 18

Auch diese Sammlung, die ihrer GroBe und Vielgestaltigkeit wegen eigentlich vor dem Anatomischen
Museum zu nennen gewesen ware (ich hatte letzteres zuerst besucht), ist eine alte und stammt mit ihren

Anfangeu aus dem Eude des 17. Jahrlamderts, als die bekanuten Naturforscher Andrew Balfour und
Robert Sibbald den Grund dazu legten. Letzterer druckte schon 1697 eiuen Katalog der Sammlung
iiber Mincralien, Gesteine, Metalle, Pflanzcnstoffe, Tiere, Kunstgegenstande, Handschriften und Biicher.

1854 wurde der jetzige Platz fiir 140000 M gekauft, 1861 das neue stattliche Gebaude nach Planen von
Eowke begonnen, 1866 der erste Teil, 1875 der zweite, 1888 der letzte vollendet. Es ist das „Natioual
Museum" SchottlandSj vom Staate (Scottish Education Department) unterhalten, und den Universitats-

professoren znm Unterrichte zuganglich. Das Gebaude ist der neuen Universitat unmittelbar benachbart
uud gegeuiiber liegt das Heriot-Watt Collegej ein Lehrinstitut fiir Technikj Naturwissenschaften und Kunst.
Jetzt (seit 1900) ist F.Grant Ogilvie der Direktor des Ganzen und E. H. Traquair (seit 1873) der
Leiter der Naturwissenschaftlichen Abteilung. 30 Beamte. Es umfaBt nach Art des South Kensington
Museums in London Kuust, Gewerbe und TechnologiCj aber dazu noch die gesamten Naturwissenschaften^
ein groBes Ganze. Die Abteilungen gliedern sich folgendermaBen

:

1. Dekorative Kunst: Alte, Klassische, Mittelalterliche und Renaissance Skulpturen, besonders
mit Riicksicht auf Baumeister. Die Kunstindustrien Europas vom Altertume bis zur Neuzeit. Ethno-
graphische Sammlungen. Persische und Indische Sammlungeu. Chiuesische und Japanische Sammluugen.
Altagyptische und Chaldaische Kunst. Hausgerat nnd Dekorative Holzarbeit. Architektonische Abgufi-
sammlung.

2. Technologie: Stoffe des Mineral-, Tier- und Pflanzenreiches, Chemische Stoffe und Erzeugnisse.

Praktische Botanik. Modelle und Maschinen,
" '

3. Naturgeschichte: Zoologie. Geologic. Mineralogie (Geologic und Mineralogie von Schottlaud
fiir sich aufgestellt).

4. Bibliothek: 12000 Bande. Patentsammlung.



^i^t.

30 A.B.Meyer; Europaische Museen

^

^
^

- Das Museum ist stets frei zuganglich, 5 Tage

von 10

—

4, sonnabencls von 10—10, mittwochs

audi von 6— 10, sonntags von 2—5, wobei ein

grower Teil cler Sammlungen natiiiiicli loiden

muB. Das Gobaucle bosteht aus eiuer machtigen

Hallo niit Oborliclit und zwei Galorien liberein-

ander (Abb. 18 C, D), sowie aus 10 groBen Soiten-

raumen, z. T. auch mit Oberlicbt und Galerien.

Es ist auBon 132 m lang und 63 tief und hat

122 000 Qun,dratfuB Ausstellungsgruudflacbe. Es
ist stullonweiso uiigonugend belichtet und bietet

die Mangel ahnlicliGr Gebiiiide. Die Schiiinke

von Holz, mit plumpeni llalimenwerke, scbwarz.
Abbildung 17. Museum fur WissenscLaft und Kunst, Edlnburgli Um sie staubdicht zu maclien, bat man Sammet-

b-rundriD des i^jrdstockes streifen zwiscben die geraden Anschlage (obne

i

Abbildung 18. Museum fiir Wissenschaft und Kunst, Edinburgh
(Ingenieurwissciiscbaftexi), B Ostballe (NatuxwisscnscbatteuY C u]

iu
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Palze) gelegt und dami die Tiiren am auBern Ralimenwerk angeschraiibtj abgeseben davon^ daR man sie an
• *

mebrereu Stellen zuschlieRt. Zum Offuen muB eine Leiter berbeigebolt imd dann mit dem Scbraiiben-

scbliissel an mebreren Stellen aufgeschraubt werden. Alleiu man empfindet die Unbeqiiemlicbkeit nicbtj

da man es nicbt besser kenut und gewolinfc ist, imd riibmt diese Einricbtnng sogar als einon Vorziig andern

Musoeu gegeniiber, Aveil dadnrch das Werfen des Holzrahmenvverkes verhindert imd Staubdielitigkeit erzielt

werden konne, die selbstverstandlicli erreiclit wird^ weun man den Rabmen anscbraubt. Dabei sind die

Scbranke und Tiiren ganz klein. 160 lanfende Meter solcber Scbriiuke sind erst 1899 fortig gestellt worden.

Die Bezettelung der Abteiluug fiir Iviuist uud Industrie ist nacb dem Muster derjenigeu des

Soutli Kensington Museum. In der groBen Naturbistoriscben Abteiluog, die nicbt unbedeutend ist nnd

4 groBe Sale mit Oberlicbt und 6 Galerien (3 Mai je 2 iibereinander) fiilltj bemerkte icb keine vom
Ublicben abweicbenden Ziige. Es ist im ganzen Museum viel zu viel flir das groBe Publikum anfgestelltj

daber nicbt nur die Besicbtigung ernuidend, sonderu das Ausgestelltc muB aucb bei der bestiindigen

Belicbtung empfindlicb leiden, ein Gesicbtspiinkt^ der in wenigcn Musccn dor Erde geniigend in Betracbt

gezogen wird.

Icb kann jedocb dieseu groBen und ausgedebnten Sanimiuugen nicbt in Kiirze gerecbt worden.

Dnmittelbar Nacbabmenswertes oder fiir einen Neubau besonders Braucbbares babe icli nicbt gefundon.

Liiftung primitiv. Feuersicberbeit ungeniigend.

Eine nicbt unansebnlicbe Etlmograpbiscbe Sammlung von iiber 10000 Stiickj mit mancben wert-

vollen alten Bestiinden ist bemerkenswert^ ancli Beuinbronzen sind vorbandeUj Ordnung und Bezettelung

jedocb nocli ungeniigend. Man war allerdings geradc mit IMeuaufstellung bescbaftigt.

Das Museum erbalt aucb leibweise Sammlungen vom Soutb Kensington Museum in London. Es
wurde 1901 vou 375179 Personen "bosucbtj von der Halfte in den Abendstunden. Die Offnuug des

Museums an Sonutagen bat erst am 1. April 1901 begonnen und erregte als gegen die Landessitte

verstoBend Aufseben, aber man abmt das Vorgeben bereits in Glasgow uacli. Es kommen sonntags bis

jetzt im Durcb.scliuitte 1297 Personen (in London 8500, in Dublin 5000 in die entspreclienden Museen).

1897/8 betrug dor Jabrcsaufwand inebr als 300000 M.

I

National Museum fur Altertumer (National Museum of Antiquities)

Abbilduug 19 '

1780 gegriindotj seit 1851 Nationaleigentum. Das neue Gebaude von R Rowand Anderson^
das 1 Million M kostete und in seiner AuBenseite sebr ansebnlicb und gescbmackvoll erscbeint, wurde

1890 fertig und ist von Jobn Pitcbie Pindlay gescbenkt worden. Es stelit in der ziemlicb breiten Queen
Street^ nabe an andern Hiiusern und ist in gotiscbem Stile gebautj fiir Sammlungzwecke nicbt geeignet,

z. T. ungeniigend belicbtet. Der Direktor (Dr, Josepb Anderson) beklagt dies selbstj wie aucb die

mancberlei andern Mangel des Gebliudes, Icb erwabne es nur, um darzutun, wie sicb fast iiberall die

Musealbauten unzulanglicli gestalten, weil die Baumoister nicbt geniigend Sacliverstaiidige zu Rate zieben.

Leider gibt es auf dies'em Gebiet audi wenige Sacbverstandige.

Ein Ziegelbau, der innen etwas zu roll bebandelt ist, um angenehm zu wirken. Belicbtung von

beiden Langseiten, aber die gotisclien Fenster lassen zu wenig Licbt ein. Eeuersicher. Obne Liiftung.

Dampfboizung. Die Altertumsammlung nimmt den rccbten Fliigel des Gebiiudes ein, der linke entbalt

die National Bildnissammlung, eine AbguBsammlung und Anderes, die Kunst Betreffende. Eine groBe,

Platz raubendo Mitteleingangsballe (mit A[alereien). Das Altertumsmuseum bestobt aus einer sebr umfang-

reicben, wertvoilen und fosselnden, vortrefflicb geordneton, prabistorischen uud bistoriscben Landessammhuig,
in zeitlicber Folge aufgestellt. Scbranke und Pulte primitiv (die innere Einricbtung kostete 80000 M).

Eine ansebnlicbe Bibliotbek in einem Oberlicbtsaal. Aucb eine kleine Etbnograpbiscbe Sammlung mit
r

wertvoilen, z. T. alten Stiicken aus der Siidsee. Taglicb von 10^

—

4. offen, an zwei Tagen gegen 50 Pf,

montags gescblossen. Im Jabre kommen ungef. 20000 Personen. Ganz ausgezeicbnet ist der „Catalogue of

the National Museum of Antiquities of Scotland" 1892 (1 M) 380 S. 752 Abbilduugen. Jabresbericbte

werden in den Proc. Soc. Ant. of Scotland veroffentlicbt. Das Museum verfiigt nur iiber ungeniigende Mittel.

^t
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Abbildung 19- National Museum fur Altertiimer, Edinburob

I

Verschiedene andere Museen
Ich erwahne noch die National Gallery mit einer auseliiilichen Gemaldesammliuig. schleclit

beliclitot (Inrcli Oberliclit, die Royal Institution mit einer AbguBsammlung, das City Museum, das Pine
Art Museum in der Dniversitat, das Museum of the Boyal College of Surgeons, welche Institute icli

aber bis auf das erstgenanute, als uicbt bedeutend, wie man mir sagte, uubesucbt lieli, da die vielen andern
Sebenswilrdigkeiteu Ediuburgbs meine Zeit geniigend in Ansprucb nabmen; ich niocble jedocb schliefilich
den gepflogten, prachtvolleu Botaniscben Garten mit herrlichen Gowacbsbausern (u. a. mit derSammlung
von Becbei-pflanzen, Nepenthaceeru in iiberrasobeuder Schonheit und Piille) uicbt uuerwiibnt lassen.

Die Achtung gobieteuden Museen Edinl)urgbs werden gewib den ibnen notigen Aufscbwung nebmen,
nacbdem Andrew Carnegie (1837 in Scbottland geboren, 1848 mit Familie nacb Amerika ausgewandert)
den Scbottischen Universitaten 40 Millionen M gescbenkt bat (als erste Eate!) „for the advancement of
education" und ein Toil des Geldes „zur Hebung wisseuscbaftlicber Forscbung durch Erncbtung und
Ausrtistung von Museen" verwandt werden kann.')

J

h

^) A. Carnoo-ie vorclioiite iriifc 12 Jahreu 5M wocliontlii-li 'il^ Aiif'iniilo.- in n;^^.,. n n •
i n

\ .

^ .ju-urtu o ii± wutucuiiicn ais Auispuiei in omer -Haunnvollonspmnerei, dann wurde
er Ivoyyellieizor in eiuor Fabrik, Doposclienh-Jitrer imd im 15 Lpbonqinhrp Tplom-nrJ-.l^^f ,,,;f ^; , tvi- i \ m i/a^ it'

.

-t o 1"! '•' -i-it.uL,iihjj,iuL xtiogiapnist .uiit eiiicm Monatsgenallie von 100 M.
Mit 20 Julu-en war or Sekretar des Direktors einor groBca Eisonbahiio-esellschaft, mifc 25 Vorsteher der MilitartolooTaphie der
liuiidcsi-oo-ieruno-, mit 28 Besiizer einor Petroleumquelie, nnt ,=30 Erbaucr von eisernen Bracken, mit 45 „Stahlkonio-. Er soil
1200 MJUionen M bositzcn, beabsichtlgt abor soin ganzos Vermogen zu versclieidv

nach Skibo in Scbottland zuriick (s. aueb uicine Ainerikanischen Studien II, 5G).

en, um „arra" zu sterben: er zop- yich kiirzlich

f
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6. Glasgow
Abbildung 20—22

Eine Hafen- und Fabrikstadt mit fast 1 Million Einwolniern uud eiiiem gewaltigen Menschen-
getricbe. Zwar nicht so yerraucliert wie Mauchester, aber doch imnicr in sehr boliem MaBe. Im
Kelvingrove Parke stelit das 1870 fiir 10 Millionen M von G. G. Scott errichtete groBe Universitats-

gebaude (die Uiiiversitat wurde 1451 gegriindet) in fruh-englischem Stile mit spateren schottisch-flamischen
Ziigen, 180 m lang, 98 m tief^ mit eiaem 100 m holien Turm, einer Bibliothek von 180000 Banden,
2500 Studenten und 60 Lehrkraften. Jaliresaufwand 1-200000 M. Da ihre Sammlungen niclit gerade
bedeuteud sein sollenj wie man mir sagte, so sah ich sie nicht an, zumal mich die Internationale Aus-
stellung in dem genannten Parke geniigend in Ansprucli nahm, besonders aber das fiir die ' Ausstellung
mit verwendete ganz neue, 1901 eroffnete Museum fiir Kunst und AVissenschaft

Stadtisclies Museum und Gemalde Galerie

(Corporation Museums and Art Galleries^)

Abbildung 20 22

Wabrend der Ausstellung enthielt das Gebiiudo zum groBeu Teile geliehene Sammlungen, nacb
SchluR aber naliin es die nicht unbedeuteude Gemaldegalerie, das Stadtische Kunstgewerbe Museum und
das Naturhistorische Museum auf^^) welches letztere zur Zeit meiner Anwesenheit zu dem Zwecke bereits

z. T. in die Keller des neuen Museums iibergefilhrt war, so daB ich so gut wie Nichts davon sehen konnte.
IJber friihere Jahre unterrichten die jahrlichen „Reports": ^Corporation of Glasgow (Parks department).
Museums and Galleries". Z. B. „Eeport for the year 1899". 16 S. Das Naturhistorische Museum wurde
1899 von 232 000 Personen besucht.

Direktor des Ganzen ist jetzt J. Paton, Vorsteher der Naturhistorischen Abteilung J. M. Campbell;
an dieser Abteilung ist noch ein Entomolog als Assistent angestellt. Der Gebaudeverwalter, der mir den
Neubau aufs Griindlichsto erlauterte, wofiir ich ihm besonders dankbar bin, ist H. Cornish.

Das neue Gobaude (Abb. 20—22) von J. W. Simpson und E. I. M. Allen (in London), 1893
begonnen, ist auBen stark iiberladen,") wenn auch wirkungsvoll, iiinen zwar auch reich gegliedert und

Es ist ans roteni Sandsteinansgostattct. aliein nicht :ar zu iibermaBig in Ansehung seines Zweckes.
in franzosischcm Eeuaissancestile feuei'sicher aufgefiihrt, der hauptsachlichste bildnerische Schmuck von
G. Eramp ton. Sir Walter Armstrong, Direktor der National Galerie in Dublin iibte im „ Scots
Pictorial" Juni 15 1901 S. 181 eine scharfe Kritik daran, dal^ man roteu Sandstein genommen habe
statt weiBen, da der rote in dem Glasgower E,uBe bald ganz schwarz sein werde. Der Baumeister der
John Rylands Bibliothek in Manchester (s, oben) dagegen behauptet gerade, dass roter Sandstein im
Schmutze noch besser aussahe. Ich glaube, dor Unterschied ist, wenn vorhanden, kaum merkbar. Es
zu wilnschen, daB aile diese Stadte nicht so verruBten.

ware
Das Gobaude ist ungef. 150 m lang 50—85 m

tief, hat eine stattliche Mittelhalle mit Galerien, 42 m lang, 19 tief, 27 hoch, in rahmfarbenem Sand-
steine, zwei Seitenhallen mit Oberlicht und Galerien, 34 X 20 m. Die sechs Seiten- und Qucrsale des

*) Man bcabsichtigt den Karaen in „ Art Palace" unizuiindern. Ubrigens findet man ilin in den verscbiedensfcen AbiindGrimgen,
so Corporation Art Gallery and Musennis; New Art Galleries and Museum; Corporation of Glasgow: Museums and Art Galleries-
Glasgow Art (-Jaliery and Museum^ Kelvingrove; Corporation Galleries; usw. J3as fViiliere Kelvingrove Museum hatte folgende
Abteilungen: Fine Art Section, Ethnographical Section, Archaeological Section, Technologicjil Section, Local History, Natural
History Section, Books.

^) Icli liabe auf dem Plane des Erdstockes, Abb. 21, die jetzige Verteilung der Sammlungen angoocbcn im 1. Stoeke
befmden sich nnr Gemalde und Kunstgegenstande (s. The J\luseums Journal 1,317 1902). Der Direktor beklaot sich an der
eben angefiihrten Stelle S. 324, dass die Naturwissenscliafien ungiinstig gefahren sind, der beschninkle Kaum o-ostatte keine
streng systematische Auf'stellung und sei zu sehr gcteilt. GewiB ist es bcdauerlich, daB man in einem ganz ncuen Gebaude
gleicli mit erschwerenden Umstanden rechnon muC.

^) Abbildung 20 ist wahrend der Ausstellung aufgenommen, daher findet man darauf vcrschicdenc Kioske, Pavill
11- dgl., die nicht dazii gehoren.
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^

Abbildmig 20. SUidtisclie Museen und Gemjilde Galerie^ Grlaso-ow

(wahrond der Intcriiationalen AusstcUung 1901)

r

Erdstockes liaben Seitenlicbt, die secbs des 1. Stockes Oberlicbtj sie siud mebr oder weniger 34 m laiig und
9 m tiefj die des 1. Stockes fiir die Gemalde Galerie nacb Sir Walter Armstrongs Ansicbt (s. o.) zu

niedrig. Vier Eckpayillons in jedem Stocke^ die oberu mit Oberlicbtj geben dem Grundrisse reichere

Gliederung. Sechs Treppen flibren in den 1. Stock. Ilber der SlidYorlialle nocli ciu grol.^er Saal iai

2. Stocke. Belicbtungsverbaltnisse gut, abendlicbe elektriscbo Beleuchtung glanzvoll. Die vielen bis 57 m
boken Tiirme sind nutzk)S und bilden zudem einen sebr zweifelbaften Scbmuck des Gebaudes, sie geben
ibm zu viel Ilnruhe. Den Grundstock zu den Kosten lieferte der UberscbuB der Glasgowcr 1888er
Ansstellung (fast 1 Million M), dazu kameii freiwillige Spenden (fest 1-5 Million M), allein da diese Summe
nicbt entfernt geniigte, iibernabm die Stadt den Ban, der iiber 5 Millionen M erforderte. Der "UberscbuC

der Ausstellung von 1901 (2 Millionen M) soil zu Bilderankaufen benutzt ^verden.

Ick batte jedocb nicbt vie! AnlaB bei diesom nouen Museum langer zu verwcilen, da es dock nur

mebr oder weniger eine AbiinderuQg der iiblicben Scbablone ist,^) wenn es nicbt eine Einricbtung batte^

die fiir Musealbanten_ einen prinzipiell auBerordentlicb wicbtigen Fortscbritt bedeutet, namlich die Lliftung.

Sie ist soj wie icb sie oben fiir die Tecbniscbe Scbule und die Bylands Bibliotbek in Mancbester
besckrieben und wie icb sie in Amerikaniscben Bibliotbeken geseben babe. Hier in Glasgow aber
ist meines Wissens Derartiges zum ersten Male fur ein Museum ausgefiibrt worden^ gleicb-

zeitig allerdings, wie Avir sehen wcrden, mit dem Museum in Liverpool. Insofern datiere icb von
der Erricbtnng dieses Gebaudes eine neue Wendung in der Gesckichte der Mnseumsbauten,
denn es ist von auBerster Wicbtigkcit, daB kiinftig koines gebaut werde, in das nicbt
ganzlicb reine Lnft eingefubrt wird. Die mit Staub und sonstigen Scbadlicbkeiten angcfiillte auBere

Atmospbare scbadigt jede Sammlnng nacb alien moglicben Ricbtungen bin, und da man nun ein Mittel

*) Sir Walter Armstrong (s. o.) nonnt den Erdstodc des G-ebaudes „morc successful than anyiliiiig else of tlie

same kind in Europe". Icli gebe zu, daB er groSartig ist, allein ob er ein so liolies Lob verdient, bezweifle ich. Er meint
am Sclilusse seines Aufsatzes: „The Glasgow Gallery is incontestably the finest in Europe outside the great capitals", und der

Direktor, J. Paton (The Museums Journal 1,315 1902) goht so weit zu sagen: „Glasgow can boast of having the most hand-
some and architecturally ornate museum building of any provincial town in the United Kingdom, if not in the whole world."
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I gefunden hatj um dem entgegen zu treten, so sollte es auch benutzt werden. Die in Glasgow getroffenen

Einrichtungen sind in groBem Stil angelegtj und ich koniite mich von der er/ielten Wirkung iiberzengen.

Eine wichtige Frage dabei ist die, ob es notig sei, die Eenster ganz fast zu verscblieBeUj so daB sie nicht

f

¥

»

f

11

AbbiUIuiig 21. Stadt.isclie Musecii und Gcmiilde Galerie, Glasgow. Grundrisse des Erdstockes (unten) und

ersten Stockes (obon). 1—3 Tecbnologie, 4 SchifPbau uud lugeiu'eurwissenscbaften, 5 Archaologie, 6 Lokale

Altertiimer, 7 Skulptur, 8—10 Zoologie^ 11 Geologie, 12—13 Ethnologie. Der reclite Fiiigel des ersten

»
Stockes ist fiir Moderne Bilder, der linke fiir Alte Meister, das Mittelteil fiir Kunst im Allgemeinen
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geciffnet werdeii konneiij wie in Glasgow, oder ob sic, wie in der Technischen Schule von Mancliesterj zam
Offnen eingerichtet sind, unter der Voraussetzung, daB dor Luftdruck von innen stets groRer ist als der von

anRen. Dies ware allerdings eiue uotwendigc Voraussetzung. Wiclitig ist diese Frage deshalb, well die

Eeinigung festversdilossener Fenster von auRen groBe Schwierigkeiten bereitet. In der KongreRbibliotliek

von Washington bat man sicb mit auRern, ganz zarten Eisengalerien gebolfen, von denen ans die Fenst'er

geputzt werden. Es ginge auch, was jedoch kostspieliger ware^ die Fenster sicb um eine vertikale Mittel-

acbse dreben zu lassen und die Eabmen zu verschraubeUj so daft sie fiir die Eeinigung iuneu nicbt zu

schwer zuganglicb wiirden, Ich glaube dies letztere ist das beste, denn icb fiircbte, daR es Scbwierig-

keiten machen konnte, den Druck zu alien Zeiten innen groRer als auBou zu balten.

In der Kunstscbule (Art School) von Glasgow ist diese Lliftung auch eingefiihrtj und zwar bei

festgeschlossenen Fenstern. Man will sie jedoch wioder abschaffeuj weil beini Modellieren innen so viel

Staub aufgewirbelt wird, daB man meint^ der Staub von auBen schade nicbt mehr. Ich wlirde es nicht

fiir richtig balten, wenn man sie deshalb abschaffte.

Von der Anlage der Lliftung gibt Abb. 22 eine Anschauung. Die Herstellung kostete 160000 M
ohne die Mauerarbeiten fiir die Kessel und Schornsteine, sie wurde von der Sturtevant Engineering
Company Ltd. nach den Planen des Ingenieurs Th. Young in Glasgow nach dem Plenum-System aus-

gefiihrt. Eine zu der Abbildung gehorige niihere Beschreibung findet man im „Enginecr" Sept. 20 1901

S. 312. Die auBere, von der Spitze eines liobeUj im Querschnitte 3x2 m groBen Turmes aus ein-

gesogene Luft wird geseiht und gewasclien, gewarmt und dann vermittelst elektrisch betriebener Facber
in die Kiiume gepreBt. Diese Fiicher machen 120 Dmdrehungen in der Minute und treiben 5 Millionen

KubikfuB Luft in der Stuude in das Gebaude. Die verbrauchte Luft wird von der Nahe der FuBboden
durch Kanale, die auf dem Dache miinden, abgesogen. Das Ganze bewahrt sicb bis jetzt vortretflich.

U i

r

I

Die groBe Stadt Glasgow^ die sich der besten Verwaltung unter den Stadten des Inselreiches

erfreut, hatte zu naherem Studium in Bezug auf Museumsangelegeuheiten gCAviB noch Manches geboten,

allein meine Zeit war besclirankt.

Ich nenne noch das Glasgow and West of Scotland Technical College, 1886 gegriindet,

mit eiuem jahrlichen Aufwande von 400000 M, 600 Tages- und 4000 Abendschlilern, 67 Lehrern und einer

Bibliothek von 15000 Banden, Ferner die Mitchell Library, aus einem Vermachtnisse von Stephen
Mitchell 1877 fiir 1-4 Million M gegrlindet, mit 145 000 Banden und einem jahrlicben Aufwande von

66 000 M. Es werden jahrlich ungof. 500000 Bandc eingeseheu, denn die Bibliothek leiht nicht aus; tagliche

Besucherzahl ungef. 2000. Um Brand durch Fkigfeuer zu verliindern, liegen Eohren auf dem Dache, die, nach

offnen eines Hahnes im Keller, aus kleinen Lochern geniigeud Wasser ausflieBen lassen, um jeden Brand
zu loschen. Eine sehr nachahmenswerte Einrichtung. Vgl. liber diese vorziigiiche Bibliothek

J. J. Ogle, Tbe Free Library, 1897 S. 288—93, und F. J. Burgoyne, Library Construction, 1897

S. 162—6.

7. Liverpool

Abbildung 23—26

Eine Hafen- und Fabrikstadt von nahe 700 000 Einwolmern, etwas hiigelig, nicht in so hohem
MaBe verrauclitut wie Manchester^ aher auch schwarz. Darunter leidet die gate Wirkung des sehr ein-

drucksvoUen Hauptplatzes, der (lem Forum einer romischen Stadt gleicht, mit der St. George's Hall,
einem Gebaude wie ein griechisch-romischer Tempel, von 200 m Liinge und 60 m Tiefe, fiir Volksver-

sammlungen, Konzerte u. dergl., 1838—54 fiir 6 Millionen M erbaut, einer Beibe von Monumenten und
der langgestreckten Gruppe der Museumsgebaude in griechischem Stil. AuBer diesen bietet Liverpool

nicht viel mehr fiir die von mir verfolgteu Ziele. Es besitzt ein Uuiversitats Kolleg als Tell der

Victoria Universitat, wie bei Owens College in Manchester obcu erwiihnt, mit 5— 600 Studenten und iiber

100 Lehrern. Auch eine Sternwarte.

Die zusammenhangende Gebiiudegruppe der Museen fiir Kunst und Wissenschaft, die von
der Stadt mit einem Aufwande von 800000 M erhalteu imd von dem „Library, Museum and Art Committee."
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des Eates yerwaltet werden, besteht aus folgenden Abteilungen: Ein Kuiistmuseum (Walker Fine Art
Gallery), 1877 erbaut, ebenerdig Plastiscbe Bildwerke; im 1. Stocke Gemalde, vortrefflicli belichtet und in

gefalligster Weise niit Tei)piclien und Pflanzen gesdimiicktj so daB der Aufenthalt darin in holiem MaB
anmutet Dami eine Bibliotliek (Picton Eeading Eoom) von 122000 Bandeu aiissclil. der Hefte, eine

Prasenz-Bibliotliek oder Reference Library, im wesentlichen aus einem groBen Eundbau bestehend, endlich

die Hauptmasse „Free Public Library and Museums" genauut, eine Bibliothek von 95000 Biinden

mit 5 Zweigbibliotheken in der Stadt zum Ausleiken, mit Lese- und Zeitungsalen, in die das Volk von
der StraBe einstromtj) und ein Museum ftir NaturwissenschafteUj Prakistorie, Ethnograpbiej
Kunstgewerbe und Ivunst (abgesehen von den Kunst:^weigen, die die AValker Fine Art Gallery pflegt).

In den untern Stockwerken dieses Museumsgebaudes befindct sich die neue Techniscbe Schule. Das
letztgenannte Museum fiir sich heisst

Free. Public Museums
Abbildung 23 26

neuen

An 5 Woclientagen von 10 bis 4 oder 6 offen und im Winter montags abend von 7—10. 1899
kamen an 262 Tagen iiber 300 000 Besucher, 1898 an 2G4 Tagen liber 350 000. 12 offentlicbe Vor-
lesungcn montags abend von Januar bis Marz waren 1900 von 760 Horern besucht, 1899 21 Vorlesungen
von 2470 Horern. Das Museum besteht aus zwei groBen Sammlungen: Dem „Derby Museum" fiir

Zoologie^ Botanikj Geologie, Mineralogie (nebst einem Aquarium), dessen Kern die Saugetier- und Vogel-
sammlung des XIII. Grafen Derby bildet, der es 1851 der Stadt vormacbte,. und dem „Mayer Museum"
fiir die andern oben genannten Faclier. Joseph Mayer war ein reicher Goldschmied in Liverpool,

der im Jahr 1867 seine uberaus wertvolle Samralung der Stadt schenkte;' sie bestand besondors aus
Topfereien, Assyrischen, Babylonischen, Agyptischen, Griechischen und Mittelalterlichcn Altertiimern und
Handschriften. Ich erwahne daraus als Glanzpunkte die Elfenbeinschnitzereien, die Sammlung Anglo-
sachsischor Altertiimer, den Mexikanischen Kodex,-) die Miniaturen und die groRe Wedgewood und Alt-
Liverpool Keramische Sammlung. 1860 schenkte Sir AVilliam Brown der Stadt das jetzige Gebaude.
Seit Ende 1897 ist jedoch, da der Raum viel zu klein wurde, ein groBer Flilgel angebaut worden
(Abb. 23), der aus zwei Stockwerken (Abb. 25 u. 26) besteht mit je einem zusammenhangenden, 11 m
breiten, ungeteilten, hufeisenformigen, 140 m langen Raum an einem Mittelhofe, der untcre Stock 6 m
hoch, von beiden Seiten belichtet, der obere 9 m hohe durch Oberlicht. Wie Abbildung 23 zeigt, senkt
sich das Gelande etwas. Was ich den untern Stock des Naturhistorischen Museums nannte, ist der ^wpiI-a

des Gebiiudes, die drei darunter liegenden (Tief-, Hoch-Erdstock und erster Stock) gehoren der
Technischen Schule, die gauzlich davon abgesclilossen ist und iliren eigenen Eingang hat. Der untere Stock
des Naturhistorischen Museums (der 2. des neuen Fiiigels) liegt aber in einer Hohe mit dem Erdstocke
des alten Museums, mit dem zusammen er ein Ganzes bildet (Abb. 23). Die Hohe des neuen Fiiigels

') Ich liabe diese 1852 gegTiindoten Bibliotlieken nicht genauer bcsichtigt, da ihre Einnchtungen kcinc nouzcUigcn
sind. Ihr Wirkungskreis ist jodoch ei.i grol^er. Die Zahlen fiir 1900 sind die folgenden: 006 207 Biiclier und 728128 Periodica
wurden in der Bibliothek gelcscn, 612386 Personeii besuchten die Zeitungsalc, 58929 die 116 offentlichen Vorlesungen.
819317 Buchcrwurden an 22244 Personen(„for the most part they belong to the working classes and io persons of education
but of very limited means") aus dem Hause geliehen, davon warcn aber 643 8^2 Romane und 132 535 Kinderbiichcr. Indem
ich die Zahl der gelescnea Romane auch bier hervorhebe, will ich den Wert der Leist^mg nicht herabsetzen, denn nach des
Tages Arbeit gibt es wenige Erholungen, die den Geist so erfrischen, erfreucn und den des denkenden Lesers auch belehren,
wie dicse Romane, wobci man nicht iibcrsehen darf, daB die offenliichen Bibliotheken keine schlechten Romane kaufen. Im
Picton Reading Room allein, wo keine Romane ansgegeben werden, wurden 246 533 Bucher gelesen. davon beispielsweise
41863 Technische, 49 748 Gcsammelte Werke, Essays usw., 22145 Gescliichte und Biographien. Vorhanden sind 15 913 Technische,
29042 Gcsammelte Werke, Essays usw., 14595 Gescliichte und Biographien (48. Ann. Rep. Public Libraries usw. Liverpool 1901
S. 5-31; vgh anch J. J. Ogle, The Eree Library, 1897 S. 165-73 und E. J. Burgoyne, Library Construction, 1897 S. 167-70).
An Wochentagen von 10-10 (freitags von 10--2) offen. Jahrlicher Aufwand 400 000 M, wovon die Halite auf Biicher, Zeit-
schriften und Zeitungen aufgeht. ,An 80 Angestellte. Katalog des Reference Department in 3 Biinden in 4 mit 2066 Seiten
Wir sind in Deutsehland auf diesem Gebiete sehr im Riickstande, dafiir aber dem Enghiu'dcr im Kneipenleben weit uberlegen.

2) Dieser Kodex ist ganz neuerdings veroffentlicht worden: E. Selcr „Uodex Fejervary-Mayer. Eine altmexikanische
Bilderhandschnft der Ercc Public Museums in Liverpool". Berlin 1901. 4. 230 S. 22 Taf. 219 Textabb., und: Due do Loubat,
„Oodex Eejervary-Mayer. Manuscrit mexicain prccolombien des Eree Public Museums do Liverpool". Paris 1901. 8. 28 S. 2 Taf!
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Abbilduug* 23. Stildtiscbe Teclinisclie Scliule und Museumsaiiban, Liverpool
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vom StraBenpflaster an betragt 30 m^ er ist aus bartem Stein^ im „TOodern klassiscben Stile des 19. Jabr-

bunderts" vou E. W. Mountford erbautj 63 m lang and 54 tief^ und bedeckt 2500 qm. Zwiscben den

7 Fenstern des untern Museumstockes an der Kundung erbeben sicb louisclie Siiulenpaare von 10 m Hobe.
Aiicb ganz oben, liber dem obern Stocke des Museums bat die Tecbniscbe Scbule nocb Raume, und
zwar ein Cbeniiscbes Laboratorium und eine Sternwarte. Die Scbule bat 1300 Studenten. Das ganze

neue Gebaude kostete 2*7 Millioueu M^ woven 1-5 Million auf das JVEuseum fallen. Die neueuj groBen

Raume sind fertig (Abb. 25 n. 26) und in Eezng auf Belicbtung und GroBe vortrefflicb, das Museum
dilrfte nacb dem Londoner das umfangreicbstc und jedeufalls iiborliaupt eines dor besten GroBbritanniens

werdon. ^) Die Belicbtung der 11 m breiten Galerie von beiden Scitcn ist tadellos und einzig ricbtig fiir

ein Naturwissenscbaftlicbes Museum, well dabei Wandscbranke, die der Licbtquelle gegeniiber steben^

vermieden werden. Den obern Stock konnte man nicbt so beliclitenj soiidern muBte zu Oberlicbt greifen.

rl '1

*) In dem „Report of the Director of Museums relative to tbe Ee-arrangement of, and tlie Cases for, the Colleetions

in the Free Public Museums" (Liverpool 1901. 8. 16 S.) hat Prof. H. 0. Forbes die Grundznge seines Umgestaltungsplanes

cdtwickelt. Die Sammlungen wcrden kiinftig bestehen aus; I. dem Aquarium, II. dem Mayer Museum, das in drei groBe

Ethn ographische Abteilungcn geteilt werden soil, in die der kaukasischen (weiBen). der mongolischen (gelben) und
der melanischen (schwarzen) Hasseu, HI. dem Lord Derby Museum. Letzteres gliodert sich folgenderrnalsen: Typen der
Hauptgrnppen und TJn terabteilungen des Tierreichs, vom Mensohen bis zu einzelligen Formen; beginnen soil diese

Biologische Sammhuig mit einer einloitendcn Reihe A'on Tieren. Pdanzen, Modellcn unci Zeichnungcn, die die Unterschiede

zwischen unorgauischen und organischen Gegenstanden, zvischcn Pflanzen und Tieren, sowie den allgemeinen Bau und die

Physiol ogie der Tiere erlautern wird. Den lobenden Ftu-men soil en sich die fossilen zugosellen, so daB man bei deren

gleichzeiiigem Siudium die Entwicklung ersterer aus lotztercn erkcnnon kann. Es folgt dann die Mineralogische und die

Geologische Sammlung. Ferner eino Darstellinig dor Tatsachcn der Oeogrnphischen Yerbreitiing der Tiere und
Pflanzeij, sowie der Tatsachen dor Schiitzendcu Ahnliclikeiten, der Abanderuug der Arten uiul anderer Grundlagen
der Biologie. Endlich eine Landessammlung, die nicht zu enge geographische Grcnzcn umzieht und auch die anliegenden

Meere beriicksichtigt, sowie sachUch moglichste Vollstilndigkeit anstrebt. Die Botanilc wird vor allem in einer Britischen

Sammlung vertreteu sein, aber auch typische Beispiele aller natiirliclien Ordnungen enthalton.
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weil der neue Fliigel baulich mit clem Aulkrn des alten Museums iibereinstimmen sollte. Also auch hier

wurde die inn ere ZweckmaRigkeit der iiuBern Schonheit hintangesetzt. tJbrigens ist das Oberlicht durchaus
niclit sclilechtj nur ware Seiteulicht besser gewesen^ auch ist die Bebandlung eines groikn Obeiiichtes

uubequem, und es kann nie sauber gebalten werden. Die abendliche^ elektrische Beleuclitung durcli an
die Decke geworfenes Bogenlicht ist, wie eine gerade walirei)d meiner Anwcscnlieit vorgenommene Probe
ergabj vorziiglich gelungen^ selbst in dem Oberlichtstock. Augenblicklich werden die eisernen Sammlnng-
scbranke angefertigt. ' Es sind 500000 M fiir die innere Einrichtung vorgesehen (die innere Einrichtung

der Teclmisclien Scbule kostete 300000 M).

^

Oberer

Stock

k

-
I

I r

Untcrcr

Stock

Abbilduiig 24. Freie Offcntliche Museen, Liverpool

GruiidriB des untern mid obern Stockes

Uber den jetzt vorliaiidonen Teil des alten Museums liiBt sich nur minder Giinstiges sageii, die
Eiiume sind /.. T. dunkel, dazu einer mit Obei-licht und Galerien durcli Spiegelungen auf den breiten Pulten
der llampe beeintriicbtigt, Scliranke und Pulto z. T. sola- plump. leh sail jedoch eine gate Einriclitung an
Pulten, namlich oin Messinggelauder auf dem vordorn Rabmen, auf das man sicli stutzen kann, wenn man
die Gegenstande im Pidte bosicbtigt. Die Sammhing selbst ist zur Zeit bci dem Umbau wenig gepflegt, audi
iiberfiiUt, so vieles Gute sie entbalt. Allein die Neuaufstelluug des Ganzon wird hior bald Anderung
scbatfen. Auch dieses Museum leidet an Beamtenmangel. Der bereits nou eingericbtete Antliropologiselie
Saal ist bervorragend in der Art der klaren Aufstellung und der Wahl der Gegenstande, er zeicbnet sicb
z. B. durcb lebensgroBe Photograpbien von Kopfeu verscliiedener Rassen aus, die aus kleineren vergrolkirt
sind. Die Etbnograpbiscbe Sammlung, jetzt voriibergebend im Keller a.ifgestellt, ist .'ecbt anselmlicb, mit
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Abbildiing 25. Freie OfFentliche Museen, Liverpool

Eine der Langsgalerien des obern Stockes im Neubau (L in Abb. 24)
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Abbildung 26. Freie Offoiitlicbe Museen^ Liverpool

Eine der Langsgalerien des untern Stockes im JSTeubau (F in Abb. 24)

Al)li. u. Ber. d. K. Zool. u. Aiithr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1002/3 Bd.X Nr. i (30. Aug. 1902) 6
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vielen alten Stiicken, audi guten Beninbronzen. Die bedeutende Ornitliologische Sammluug ist reicli an

Typen und entlialt u. a. die bekannte Sammlung des Ornithologeu H. B. Tristram.

Der Hauptgrundj weshalb icb mich bei diesem Museum langer auflialtej trotzdem es erst in

der Zukunft etwas Bemerkenswertes zu werden verspricbtj ist, dabei liervorzuheben, dali es in einer

Beziebungj zusammen mit dem Giasgowerj alien andern Museen der Erde voranstebt, und zwar in Bezug

auf die neue Liiftungs- und Bebeizungseinrichtung. AIs der groBe, neue Flilgel fiir die Tecbniscbe

Scbule und das Museum angelegt wurde, bat man nicbt nur ibn, sondern aucb das alte Museum, die

Bibliotbeken und die Gemalde Galerie mit der beim Glasgower Museum bescbriebenen Liiftungs- und
r

Heizeinricbtnng verseben. Der Ingenieur W. Key in Glasgow bat dies in Liverpool ausgefiibrt. Es

liegen 7 km Bobren von 75 mm Dicke, die jedem Raume gereinigte und erwiirmte Luft zufubren, und zwar

8 Millionen KubikfuB in der Sfcunde. Die ScbacbtCj durcb die die gereinigte, gewascbene und erwarmte

Luft in die Robren stromt, sind so groB, daB man bequem in ibnen geben kann. GroBe Dynamo-

mascbinen verseben den Betrieb. Ob sie als im seiben Gebaude stebend nicbt durcb Erscblitterungen

storeud sein werden, muB die Zukunft lebren^ in Amerika bat man diesen Ubelstand meist vermiedcn.

Icb balte aucb die Zusammenlegung einer Tecbniscben Scbide und ibrer vielen Laboratorien mit ein^m

Museum fiir verkebrt. Die Eenster des Gebaudes sind nicbt zu ofFnen, und die Sammlung bat daber vor

andern den Vorzug, daB kein Staub durcb die eindringende Luft sic scbadigon kann, denn aucb durcb

die Tiiren dringt keiner ein^ weil der Druck im Innern stets etwas groRer ist als der von auBen. Diese

Liiftung ist nacb „Key's improved Plennm Metbod" angelegt. Auffaliond war es mir, dass sowobl die

Herren im Liverpooler als aucb im Glasgovver Museum nicbt wuLUen, daB in dem andern Museum diese

Einricbtung aucb getroffen worden ist. Die genannten beiden Museen Gro Bbritanniens sind,

icb wiederbole es, in dieser Beziebung alien Museen der Erde voraus, und es ist dringend

geboten, dass wir nacbfolgen und nicbt iiberfliigelt bleiben. Das Liverpooler Museum scbeint

diesen Vorteil durcb den Ban der Tecbniscben Scbule errungen zu baben, wjibrend das Museum in Glasgow

selbstandig verging.

Aus einem gedruckten Scbreiben der Eirma William Key (Works for ventilating and warming by

mecbanical means, Havelock Street, Glasgow) ersebe icb, daB diese Einricblungen scbon in einer groBen

Anzabl von Scbulen, Krankenbausern, Fabriken, Gastbausern, Privatbausern, Stiidtiscben Gebiiaden usw. in
* «

England und Scbottland getroffen sind; aucb die Universitat und die OfPentlicbc Bibliotbek in Aberdeen

besitzen sie. Die Keyscbe Liste flihrt liber 80 Gebiiade auf, und GroBbritannien ist daber vielleicbt aucb

Amerika vorausgeeiltj Avenigstens babe icb nur in zwei groBen Gel)auden in Cbicago (s. den 2. Teil meiner

Amerikanscben Studien) und in einem in Wasbington eine solcbe Einricbtung gefunden. In der bei Eroffnung

dieser neuen Stadtiscben Tecbniscben Scbule (New Central Municipal Techuical Scbool) am 26. Oktober

1901 ') erscbienenen Gelegenbeitsebrift ist die Liiftungs- imd Beheizungseinricbtung folgendermaBen

bescbrieben: „r)ie Luft im Gebaude wird unter einem ein wenig groBeren Drucke gebalten^ als der der

auBeren Atmospblire ist. Sie wird am bintern Telle des Gebaudes eingesogen, gewascben und

geseibt, indem sie durcb nasse, mit Stoff bespannte Scbirme (bbre screens) streicbt, wenn notig liber einer

groBen Elacbe von Heizscblangen, die mit Dampf erbitzt werden, erwiirmt, und dann durcb vier groBe

Eacber in die Hauptscbacbte des Kellers gepreBt, von wo sie durcb Seitenscbacbte in alle Banme des

Gebaudes gelangt. Die Luft tritt in einer Hobe von 2 m iiber dem EuBboden in die Zimmer ein und

in der Hobe ' des EuBbodens in die abflibrenden Scbacbte aus, die nacb auBen mit KlappenverscbluB

miinden". Die elektriscbe Kraft liefern die Stadtiscben Werke.

Frllber (1877^91) gab das Museum unregelmaBig einige (5) „Museum Reports" liber wisscn-

scbaftlicbe Gegenstande beraus, jetzt, seit 1898, ein ^Bulletin of tbe Liverpool Museums'' in 8, mit

Tafeln, eine sebr gut ausgestattete Veroffeutlicbung, von der 3 Blinde erscbiencn sind. Dann „ Annual

^) Sir Wm. Norwood, der Vorsitzende des ^Library, Museum and Arts Gommittee'' des Stadtrates, hatte bei der

Grundsteinlegurig- am 1. .lull 1808 ii. a. gesagt: „Tliis building is intended for the liigher technical education — for educating-

the captains of labour, and not merely the artisans, in a way that would enable them to meet the competition of Germany.

The Grermans have had these superior schools for years, and have been turnmg out a largo number of expert and scientific

men as did not exist in England." "Wie in der groRen neuen Technischen Schulo in Manchester, so riistet man sich iu Liverpool,

Deutschland auf technischem Grebiete nachzukommeo.
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Eeports"j voLi (ienen der 48. fiir 1900 erschieuen ist (37 S.); Fiilirer, als: Synopsis of an arrangement

of Invertebrate Animals in the Free Public Museum of Liverpool^ 1880 32 und 105 S.; Kataloge, als:

Catalogue of the Mayer Collection. Parti The Eg^-ptian, Babylonian^ and Assyrian Antiquities, 1879 IX,

83 S. mit Abbildungen, Part II Prehistoric Antiquities and Ethnography^ 1882 XIV, 106 S. mit Abbildungen,

Part III Mediaeval and Later Antiquities including the Mather collection of Miniatures and Medals relating

to the Bonaparte Family, 1882 IV, 108 S. mit Abbildungen (50 Pf jeder Toil). Ich mache noch auf die

lesenswerte Schrift eines friiheren Leiters des Museums, H. H. Higgins aufmerksam: Museums of Natural

History: 1) Museum Visitors, 2) Museum Desiderata, 3) Museum Arrangements, 4) Museum Appliances,

5) The British Museum of Natural History (1884 43 S. mit Abbiklungen, 50 Pf) nnd auf I. A. Pictons

Schrift: Primeval Man, a lecture illustrative of the Prehistoiic remains in the Ethnogra])hical Collection

of the Liverpool Museum, 1881 (27 S. mit 5 Tafeln, '25 Pf). Es werden auch Sammelreisen vom Museum

aus veranstaltet, so 1898 eine nach Sokotra.

Jahresaufwand 210000 M. Direktor H. 0. Forbes, Kustoden des „Derby Museums" J. A. Clubb

und W. S. Laverock, Kustos des „Mayer Museums" P. Entwistle.

i
i

! !

8. Dublin

<t

Abbildung 27—29

Eine Hafenstadt von ungefahr 250000 Einwohnern, ohne Fabriken, daher reinlich, aber keines-

wegs ruBfrei.

c r

Mviseum fiir Wissenschaft und Kunst (Science and Art Museum)

Abbildung 28—29

Bildet zusammen mit der Nationalbibliothek (Abb. 27) eine groBe, ansehuliche und schone Gebaude-

gruppe, die von drei Seiten einen vorn vergitterten Hof umschliel3t. Die Mitte nimmt die Royal Dublin

Society in dem friihern Schlosse des Herzogs von Leinster, Leinster House, ein, wo auch die Verwaltungs-

riiume des Museums sind, daran schlieCt sich cincrseits das Museum, andrerseits die Bibliothek (Abb. 27),

beide fast gleich von T. N. Deane & Sous erbaut und 1890 eroffnet. Die Naturhistorische Abteilung

hat einen Fliigel fiir sich (Abb. 28). Dahinter ein ausgedehnter Park, in dem gleich nahe der Bibliothek

die National Galerie steht.
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Abbildung 27. ]S[ationaI Bibliothek vou Irland, Dublin
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Das Science and Art Museum ist wochentags stets frei von 11—5 geoffnet, nur karfreitags und
am 24. Dezember geschlossen. Dienstags ist die Abteilung fiir Kunst und Gewerbe und donnerstags die
Naturwissenschaftliclie bis abends 10 offen. Sonntags die erstere von 2—5. Besucberzalil (1900) 425884,
davon 64165 am Sonntag nachmittag,

Auch dieses Museum ist, wie das gleichnamige in Edinburgh^ mehr oder weniger eine Nacb-
ahnmng des Soutb Kensington Museums unter Hinzufligung einer Naturwisscnscbaftliclien Sammlung. Diese
Gleicbformigkeit der Museen im Insolreich entspricht der sonstigen Gleichformigkeit des dortigen Lebens,
wabrend das Leben in Deutscbland und Frankreicb viel reicher und mannigfaltiger gestaltet ist. Man sagt
meist, daB die personlicbe Entwicklungsfreiheit beim Englander groBer sei als boim Deutscbcn, allein das
erscbeint mir mebr als fraglicb.

Dem biibscbcn und eindrucksvollen AuBern des Museumsgebaudes entspricht das Innere nicbt
ganz. Ein mittlerer, groBer Licbtbof mit 2 Galerien iibereiimnder, im Eisenbabnbofstil, ornamental iiber-

ladeu, z. T. wenig geschmackyoll und bunt, aucb nacb Ansicbt der Beamten selbst (man nennt es dort
„deutscben" Gescbmack, d. h. wie die billige scblecbte Ware, die friiber- biukam), und eine groRe Eeibe
Yon Nebensalen, von donen eiuige sebr dunkel sind, so besonders die der Etbnographischen Sammlung.
Man wiirde die scblecbte Belichtung dnrcb LuxferprismengLas wesentlicb verbessern konnen, aber diese
Errungenscbaft baben die Museen des Inselreicbes sicb noch wenig zu eigen gemacbt.

Aucb die Zoologiscbe Sammlung hat einen groBen Oberlichtsaal mit 2 Galerien iibereinander
(Abb. 29), die Lichtverhaltnissc sind aber z. T. mangelhaft, die Schranke und Pnite primitiv, die Auf-
stellung nicbt sebr elegant. Icb erwabne einen „Sbakespeare Sclirank" mit Vogeln, die zur Jagd abgericbtet
wurden, Falken u.. dgL, dazu Stellcn aus den Worken des Dicbters. Sebr bemerkenswert ist die Yorfiibrung
der G-eograpbiscben Verbreitung der Tiere in sieben Abteilungen: Verbreitung im Allgemeinen und secbs
Geograpbiscbe Regionen. Icb wuBte nur von einem Museum dor Erde, wo derartiges vorbanden ist, nanil.
vom Zoologiscben (Agassiz) Museum in Cambridge, Mass., das icb nocb in meinen Amerikaniscben Studien
hofe scbildern zu konnen. In Dublin ist diese Aufstellungsart zwar nicbt in groBerem MaBstab ausgebaut,
aber bocbst anerkennenswert. Die groBen Museen der Erde (London, Paris, Berlin, New York nsw.)
baben Nicbts dergleicben, aber sie allein waren im Stand, es sacbgemiiB durcbzufubren. Die systematiscbe
Aufstellung muB notgcdrungen durcb eine geograpbiscbe ergiinzt werden. Es ist erfreulicb, daB wenigstons
aucb ein Europaiscbes Museum dieser wicbtigen Aufgabe, wenn aucb in bescbrankterem Umfange, gerecbt
wurde. Sebr bemerkenswert und, wie icb glaube, einzig ist ferner die Darstellung in der „History of
Animals Collection". Sie erlautert die Gescbicbte oder Entstebung der Art: Klassifikation, Abanderung
Natiirlicbe Auswahl, Instinkt, Entwicklung ua.

'

Einen Glanzpunkt der groBen Sammlungen bildet die Iriscbe Prabistorie mit reicben und
seltenen Eolgen, darunter umfangreicbeu Goldscbatzen. Hier sind aucb die Scbranke z. T. besser allein sie
werden mit Yorlegescblossern, die an Ketten biingen, verscblossen, was wenig gefallig aussiebt. Der
Goldscbatz hegt m einem eisernen, feuer- und diebessicbern Bebalter unter besonderer Beaufsicbtigung.
Aucb m diesem Museum spielen Polizisten eine groBe Rolle. Ein 1896 in Irland entdeckter, kostbarer,
alter Goldscbmuck wurde vom Britiscben Museum gekauft, wird aber von Irland in Ansprucb genommen
(s. Mus. Journ. I, 175 und 238 1901/2; vgl aucb Proc. Soc. Antiq. Scotland, 3. s. X, 4-7 1900).

Da die Kunst- und Kunstgewerblicben Sammlungen des Museums sicb liber alle Gebiete
erstrecken, wie die des Soutb Kensington Museums, so kann icb ibnen in Kiirze nicbt gerecbt werden,
jodenfalls smd sie sebr bemerkenswert (so z. B. die bistoriscbe), ibre Darstellung weist aber wenige eigen-
artige Zlige auf. •

In der Etbnograpbiscben Abteilung, die zwar sebr Itickenbaft, aber reicb an alten Sudsee-
stiicken ist, fiel mir in einigen Scbranken die Sammlung ist z. T. nocb nicbt im einzelnen geordnet
die gute Bezettelung auf, nicbt nur ist auf die Abfassung viel EleiB verwendet, sondern die groBe Scbrift
in der gedruckt wird, sticbt vorteilbaft gegen die sonst iiberall iiblicbe kJeine ab. Man kann sie obne
Anstrengung lesen, was bei den

findet, nicbt der Fall ist.

Soutb Kensington Etiketten", die man im ganzen Lande verbreitet
Diese Yerwendung groBeren Druckes ist sebr nacbabmenswert. Ferner fiel

mir die nacbabmenswerte Einricbtung auf, daB in mancben Scbranken eine gedruckte Bibliograpliie des
betreffenden Gebietes ansbiingt. Dor wertvolle Bestand der Etbnograpbiscben Sammlung ist zwar nur vom

\

i.
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Abbilduiig 28. Katurliistoriscbe Abteilung des ]\Iuseums fur Wissenscbaft und Kunstj Dublin

H

S h

! I

r]

(t J

i

\ \\

^

f

i

1
^

L

t

1

M.|

i

Abbildung 29. Halle der Zoologiscben Abteilung de.? Museums fur Wissenscbaft und Kunsf, Dublin
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Triiiitj College (Universitat) geliehen, allein der Besitzvorbelialt lediglicli eioe ForaisacLe (Katalog 1895,

s. unten). Sehr seltene Stiicke aus den Cooksclien Seereiseu finden sicli darunter, ferner aiicli andere

von Neu Seeland, HeiTejj Viti usw. Eine Heraiisgabe dieses Wertbestandes mit Abbildungen wiirde

dankbar aufgenommon werdcQj da Dublin niclit so leiclit zu erreiclien ist. Jedes Gebiot -wird in acht

Gruppen geteilt: Feuor; Krieg mid Jagd; Musik; Kleidung; Hausgeriit; Landbaii; Eeligion; Verscliicdenes.
-f

Icli gebo schlieBlich, iini von dem reichen Inbalte der groBen Sammlung eine Vorstellung zu

erwecken, die Hauptabteilungen aus dem „Sliort Guide to the Collections" in der dort innegehaltenen

Reihenfolge

:

Art and Industrial Division, including Antiquities and Ethnographical Collections:

Greek Sculpture. Architectural Ornaments. Works of times aft(!r the Renaissance. Italian. French. Casts

Art. Architectural Design. Water colours and sketches.

c

of Statuary. Greek and Eonian Antiquities. Eyptian Antiquities. Ethnographical Collections. Oriental

Collections^ chiefly Indian. Italian Architectui-al Ornaments. ]\rnsical Insti-uments. Furniture. Assyrian

and other Oriental Antiquities. Enamels. Brass and Bronze. Iron. English Silver. Irish Silver. Foreign

Silver. Leinster Collection of Postage Stamps. Irish Antiquities: Bronze Tools, Gold, Eai-ly Christian

Art in Ireland. Arms and Armour. Carved Ivories. Copies of Works in Ivory, Bronze, Marble. Japanese

Miniatures. Engraving and Etching. Pottery

and Porcelain, China, Burmah, Ceylon. Lace. Machinery and Manufactures.

Botanical Department: Index Boom. Economic Collection. Herbarium.

Natural History Division: History of Animals Collection. Geographical Distribution Collection:

General Distribution, Australian Region, Ethiopian Region, Oriental Region, Palaeai'ctic RegioUj Nearcti

Region, Neotropical Region. Irish Animals. Injurious Insects.' General Collection. Fossil Animals.
r

Geological and Mineralogical Departments: iMinei'alogical and Petrological Collections.

Geological Collections. Collection of Irish Minerals. Collections of Geological Survey of Ireland.

An Veroffentlichnngen („Dopartment of Agriculture and Technical Instruction for Ireland.

Institutions of Science and Art, Dublin") liegen mir vor:

Report of the Director for the 15 Months ending 31st March 1901, with appendices. 8. 1901 39 S.

Short Guide to the Collections. 19. ed. s. a. 4. 10 S. (5 Pf)

Guide to the Natural History Department. Series I. Vertebrate Animals. (Recent.) Part I.

Mammals and Birds, by A. G. More. 8. 1887 38 S. (35 Pf). Series II. Invertebrate Animals. Part I.

Recent Invertebrates, by A. C. Haddon. 8. 1887 17 S. (25 Pf)

. A List of Irish Birds, by A. G. More. 2 ed. 1890 38 S. (35 Pf)

Guide to the Collections of Rocks and Fossils, by A. McHenry & W. W. Watts. 8. 1898

155 S. (75 Pf)

General Guide to the Art Collections: Parti. Greek and Roman Antiquities. Chapter HI.

Greek and Roman Coins. 8. 1899 107 S. (10 Pf) Part IV. Lace and Embroidery. Chapter I. Lace.

8. 1899 23 S. (10 Pf) Part VIIL Furniture. Chapter I. Italian Furniture. 8. 1899 11 S. (10 Pf).

Chapter XL French Furniture. Also Dutch, Flemish, German, Spanish, and Portuguese. 8. 1900 22 S.

8. 1900 22 S. (10 Pf). Alle drei von G. T. Plunkett. —(10 Pf). Chapter III. English Furniture.

Part XV. Ivories. 8. 1899 49 S. (LO Pf)

Collection of Weapons etc., chiefly from the South Sea Islands. 8. 1895 16, 62 S.

Two Lectures on the Art of Lace Making, by A. S. Cole. 8. 1884 20 S. (20 Pf)

List of some books in the National Library of Ireland or in the Library of the Museum which

may be useful to visitors to the Museum. Natural History Collections: Zoology. Geology and Mineralogy.

8. 1900 16 S. (10 Pf).
r

J

+

Im Winter 1900/1 warden von 14 verschiedencn Herren gegen Eintrittskarten 22 freie Vorlesungen
gehalten, die von 755 Horern besucht waren, eine veihaltnismiiRig geringe Zahl.

Direktor des ganzen Museums G. T. Plunkett, zugleich Direktor des Royal College of Science, der

Metropolitan School of Art, der National Library und des Botanischen Gartens. Kustos der Abteilung fiir

Kunst und Gewerbe Th. H. Longfield, Assistenten J. J. Buckley^ E. P. Alabaster und A. McGoogan.
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Abteilung T. Johnston.

Kustos der Abteilung der Irischen Altertiimer G. Coffey. Kustos der Naturwissenscliaftliclien Abteilung

R F. Scharff (ein Deutscher), Assistcnten A.R.Nicliols, G. H. Carpenter, R. Pride. An der Botanisclien

An der Abteilung fiir Geologische Landesdurcliforscbung R. Clark. An der

Mineralogischen Abteilnng G. A. J. Cole.
E

\

Der Jabrcsaufwand betriig 1897/8 475 000 M. Die Verwaltung scbeint nuter Scbwerfiilligkeiten

zu leiden, so muC z. E. in der Etlmograpbisdien Abteilung fiir jeden Kanf, and selbst weun er nur wenige

Pfunde betriigt, die Ermachtigung von London (vom Science and Art Department) eingeholt werden. Ob

es in den andern Abteilungen ebenso ist, weiB icb niclit.

: r

'
I
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zimmer.

National Bibliothek von Irland (National Library of Ireland)

Abbildung 27

Von auBen praclitig; aber innen stieagen, neuzeitigen Eibliotheksanforderungen nicbt entsprechendj

trotzdem das Gebaude erst 1890 vollendet worden ist. Der AuBenseite hat der Eanmeister, wie so oft,

die innere z\yeckmaJ^ige Einteiluiig geopfert. Es ist zwar das Magazinsystem (5 Stockwerke) niit Hartglas-

EisonfuBbodcn angewandt, allein init liolzernen Gestellen und bei oft inangelhafter Eelicbtungy so daB in

manchen Abteiluno-en aucb am Tag elektrisches Licbt brennen muB. Viel Platz beansprucbt der in der

Mitte liegende hufeisenformige, IG ni bobe Kuppellesesaal (21 X 20 ni) ini 1. Stocke. 3 kleinere Lese-

Jederseits von dem Kuppelrannie liegen die Eiicbereien, es ist jedoch erst die des rocbteu

FlLigels im Gebrauche. Jeder kann 200000 Eiicber fassen und ist 34 m lang, 11 breit und 16*5 boch.

Das niittelste der 5 Blicberstockwerke liegt in der Hobe des groBen Lesesaales. In jedem steben 26

ungef. 2-5 m bobe Doppelgestelle in ZAviscbenraumcn von 1 m, mit je 8 oder 9 Bortern. Ebenerdig in

der Mitte lieL^en, auBer der weiten Eingangsballe und dem groBen Treppcnhause, die Verwaltungsraunio.

Welcbe Mangel dieses P>an\verk aucb baben juoge, es ist jedenfalls mit Sorgfalt erdaclit und nicbt nacb der

Scbabione erbaut, es wird aber von den ncueu Auierikaniscben Bibliotbeken ilbertroffen. Icb erbielt den

Eiudruck, daB man gern mebr leisten mocbte, allein die Mittel sind zu bescbrankte. Es werden jiibrlicbe

Bericbte und Kataloge des jabrlicben Zuwachses berausgegeben. Die Bibliotbek vermebrt sicb scbnell

durcb Scbenkungen. Bestand 150 000 Baude. Bemerkenswert ist die Tatsacbe, dass nacb Deweyscbem

Systeme geordnet ist, vielleicbt die ebzige groBere Bibliotbek in Europa, die es tut. Es bewiibrt sicb

vortrefPlicbj und dabei tragon die Bilcber wegcn Mangel an Arbeitskrafteu noch nicbt einmal auBere

Signaturen. Die Dcweyscben Klassen sind deutlicb durcb Zettel an den Gestellen bezeicbnet und leicbt

auffiudbar, inuerbalb des Systems steben die Biicber alpbabetiscb, und wenn es mebi* Biicber sind, als

man sofort liberseben kann, werden die Bucbstabenfolgen an den Gestellen angcklebt. Der allgemeiue

Widerstand der Bil.)liotbekare gegen das Deweyscbe System bat vielleicbt seinen Hauptgrund in der

ungebeuern und obne sebr groBe IMittel gar nicbt zu bewaltigenden Arbeit der Umsignierung und Um-

ordnung einer Bibliotbek, und andere Systeme baben ja aucb ibre guten Seiten.

Von 10—10 offen. 1900 148-105 Leser. •

Vgb aucb E. J. Burgoyne, Library Construction^ 1897, 153-^-8, mit Grundrisscu und Durcb-

scbnitten, und J. J. Ogle, Tbe Eree Library, 1897, 191-2.

National Galerie (National Gallery)

Die oben genannte National Galerie erbielt gerade einen groBen, neuen Elligel mit Oberlicbt, und

Seitenlicbt in Niscben; in diesen stellt man die Wande nicbt recbt-, sondern stnmpfwinklig, was gewiB

vorznzieben ist. Das groBe Gebaude macbte in seiner Eiufacbbeit einen sebr vorteilbaften Eindruck;

das alte ist 1859-1864 erbaut worden und kostete 600000 M. Aufgestollt waren 1898 464 Gemiilde,

348 Handzeicbnnngen, Aquarelle usw., 280 Bildnisse, 16 Blisten und eino AbguBsammlung. An 4 Wocben-

tagen von 12—6 (oder bis Dunkelwerden), sonntags von 2—5 (oder bis Dunkelwerden) unentgeltlicb, an

2 Wocbentagen von 10—4 gegen 50 Pf offen (Cat. of tbe Pictures and otber works of art in tbe National

Gallery and tbe National Portrait Gallery, Ireland, Dublin. 8. 1898 361 S.).
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Anatomisches Institut der Universitat

Icli besuclite nocli die Anatomische Sammlung wegen ilirer Anthropologisclien Abteiluiag, die aber
gerade umgebaut wurde und deren Schranke zusammengeriickt waren, so daB ich wenig sehen koiinte. Die
Sdiadelsammlung scheint niclit iinbedeutend zu sein. DerDirektor ist D. J. Cunningham, Professor dor
Anatomie, auch als Antliropolog weitbekannt. Das Anatomische Institut ist vortrefflicli eingerichtet, der
groBe Seziersaal liell und luftig und mit den schonsten Praparaten ausgestattet/ die liier AbbiJdnngen/ und
sei es noch so gnten^ vorgezogen werden.

Die Universitat (Trinity College) besteht aus einer selir woitlaufig gestellten Gebiiiidogruppe. inner-
halb eines groiJon Pailes pvaclitvoll gelegen, und dabei ganz iumitteu der Stadt, ich konnte sio aber nicht
besuchen, da dies zu viel Zeit erfordert liaben wiirde.
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IL Paris, Briissel, Hannover
1. Paris

Abbilduug 30—84

i^roinc Beinerkiingeu kthuieii Lei der Fiille des hiei- Gebotciieii urn to elicr kur;
allhekannt ist, Icli bcscliiiiiike mic!i auf eiiizelne Eeinerkuni>'cn Liber das Gesehciie.

sehij als Paris

Naturhistorisches Mviseum im Botanisclien Garten
(Museum d'Histoire Naturelle au Jardin des Plantes)

Abbildung 30— 32

Walireud die Mehrzalil der Museumsraume im Jardia dos Plantes nocli heute das altertiimlicbe
Gewand trligt, das schon J. Marcoii in seinem lesenswerten Bncbe „De la science en Prance" 1869
tadelte, wurde 1889 eiu groBes neues Zoologisches Museum fertiggestellt, das ich bereits damals als fast
vollendetes Gebaudo sali, das aber lieute scbon iiberflilit ist, und wurde ferner vor 3 Jahren eiu Palli-

outologisclies, Vergleichend-Auatomisciios und Antliropologisclies Museum gebaut, als erste einer Eeihe von
neuen Galerien, die nebeneiuauder an der Eue de Buffou, dor slldlicben Grenze des Gartens, zu stehen
kommen sollen, ibre Laugseiton dem Garten und der StraBo zugekebrt.

L

Zoologiscbe Sammhmg (Galeries de Zoologie)

l]in gi-oBes, 100 m langes^ G2— 70 breites, ungef. 25 m (olme Kuppel) liohes recbteckiges Gebaude
mit eincm 70 m langeu, 41 breiten und 20 m lioben Licbtbof und 3 Galerieu iibereiuanderj in seiner Anlage,
nicbt nur nacb meiner Ansiclit, verfeblt. Das AuJ3ere ist sehr gesclimackvoll. Der groBe glasiiberdeckte
Lichtliof war von dem Baumcister J. Andre als eiu mit Pflanzen gescbmuckter Mittelraum gedacbt (!), nicbt
als Sammluugsraum. Er steht voll mit groben Siiugetieren auf zu stark in die Augen fallenden Holz-
treppensockeln — eine uugobeure Tierberde, Alles frei und z. T. nur von fern zu besichtigeu. Der gauze
drei Stockwerk hohe Paum zwischeu dem FuBboden und dem Glasdacb ist leer. Er eignete sicb wohl
fiir die groBen Walfiscbskelette, allein erstlicb sind sie in der Vergleicbend-Anatomiscli-Osteologiscben
Sammlung untergebracbt, und zweitens wiirden sie den breiten Galerien rundherum das Licbt aus ibrer
einzigen Licbtquelle nocli mebr entziebLen, denn diese erhalten ibr Licbt nur von oben, sind daber, besonders
'die untern, stark beschattet, ja iiberltaupt dunkel, mancbe in so bobem Grade, daB man gar nicbts siebt.

An der Vorder(Garten)-Seite des Gebaudes liegen 53 m lange, 10 m breite Sale mit einseitigem Seitenlicbte,
der Erdstock 7, der erste Stock 6, der zweite 5, der dritte mit Dachwerk 7 m boob.

An diesem Gebaude kann man, wie an mancben andern, lernen, wie ein Museum nicbt ano-ele^-t

werden muB. Einige wenige Eiuzelbeiteu des Baues bat P. Monmory in der.„Revue generale de I'Arclii-

tecture" (4) XII, 249—51 1885 t. 63—5 veroffentlicbt. Das Gebaude kostete 3-2 Millionen, die Ein-
ricbtung 2-4 Millionen M. Pbotograpbien waren nicbt zu bescliaffon.

Die Sammlung ist in wenig ansprecbenden, bolzernen Scbranken obue groBere Sorgfalt aufgestellt,

dabei sind die Scbrauke z. T. iiberfiillt und bis hoch oben voll, wo man nicbts mebr erkennt. Es wird
tier das sonst iiberall verlassene Prinzip, selir viel auszustopfen, nocb befolgt unter der Begriindung, daB
die Leute, die etwas scbenken — und es wird viel gescbenkt aucb soben wollen, w^o es bleibt. Man
Wird jedocb einmal dieses Vorgeben aufgeben musseu, wenn man im republikaniscben Prankreicb aucb
konservativer ist als anderswo. Die Arbeitsraume der Beamten nnd Piiiparatoren liegen zum groBten
Tell in einem andern, alten, in der Rue de Buffon weit davon entfernten Gebaude, was sebr lastig ist.

At)h. u. Ber. d. K. Zool. ii. Antlir.-Ethn. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr.i (30. Aug. 1902)
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. T

Vergleichend-Anatomisclaej Anthropologisclie und Palaontologische Sammlung
(Galeries d'Anatomie Comparee et d'Anthropologie)

Abbildung 30—32

1898 eroftnet. ^) Es bietet ebenfalls ein geschmackvolles AuRere in roten Ziegeln mit hellen

An der dem Garten ziigekehrten Seite 4 Bronze- nndYersatzsteinen und bildueriscliem Schmnck.

8 Marmorreliefs ans Menschen- und Tiedeben von BarriaSj Marqueste, Coutant und Gardet. davor
L

\

2 Standbilder Yon Eremietj an der Schnialseitej wo der Eingang liegt, ein Giebelfeld^ die drei Naturreic'he

darstellend von Allar. Ungcf. 86 m lang, 15 und 27 m breit. Eeuersicher aus Eisen^ Stein, Ziegeln und

Zement. Man ging so weit in der Vermeidung der Feuorsgefahrj daB man die Arbeitsraume der Beamten

in einem alten Gebaude der Eue de Buffon, 10 Minuten entfernt^ bclieR, was sebr storend ist, wiilirend

es doch lieutzutage genug Mittel gibt, alle Gefahr zu bannen. Es ist der Eeuersicherheit weg(in auch keine

elektriscbe Beleuclitung vorlianden. Gebaude mit Einrichtung kostete 2*5 Millionen M. Der Baumeister

war F. Dutert. In der weiB gehaltenen Vorhallo mit Saulen eine Marmorgruppe Eremiets, als Kapitale

Tiere im Relief, das Gauze einfach in feinem Geschmacke, wie er den Franzoscn eigeu. Eeclits ein

reizender, kieiner Horsaal mit einem Deckengemalde von Cormon, dem Zuge der Menscbonrassen nach

dem Licht bin, und 10 Bildern aus der ITrzeit. Das Gebaude besteht im "Wesentlichen aus einem von

beidcn Seiten belicbteten Erdstock und aus einem ersten, durcli Oberlicbt erbollten Stocke mit Galerie.

Das Treppenbaus ist der ostlichen Scbmalseite vorspringend augebaut^ bat vier Stockwerke mit kleineren

Riiumenj wie den erwabuten Horsaal und einige Sammlungsraumo, und triigt ein liobes^ kuppelartiges

Dacli. Der groBe ebencrdige Saal (Abb. 30) ist ungeteilt, etwas schmal (14 m innen) filr die Lange

von 77 m, und zugleicb etwas niedrig (6-6 m)"^) erscheinend in Anbetracbt der Lange, aber vortrefflicb

und macbtig wirkend, und musterbaft belicbtet. Das Gebaude ist jedocb moglicbst ungiinstig gegen die

Himmelsriclituugen gestellt, indem die Langseiton nacb Norden und Siiden liegen, die Saramlungen daber

den ganzen Tag von der Sonne bosciiienen werdon; es macbt dn.s zwar bei der Natur gerade dieser

Sammlungen weniger aus, allein die Eenstervorbauge miissen an der Siidseite, wenn die Sonne sclieint,

berabgelassen werden und taucben Alios in ein gefarbtes Licbt, ein Febler, den man in vielen Museen

der Erde antrifft, der aber durcbaus vermieden werden soUte. Die Eenster boginnen in einer Hobe von

2*6 m vom EuBboden und sind 4 m bocb, 3 m breit, die Scbafte zwiscben den Ecnstern 1-8 m breit.

Die 2*4 m lioben Scbranke stelien an der "Wand unter den Eeustern, erbalteu also ibr Licbt von den bohen
r"

-•

Eenstern gegenliber. Am Ende des Saalos, an der Scbmalseite, eine Galerie. Es ist bier die Vergleicbend-

Osteologiscbe Sammlung aufgestellt, die groBeren Tiere in der Mitte frei, ein pracbtiger Anblick, das

andere in den Wandscbranken. Diese mit eisernem Ralmicnwerk, aber Holzsockcln, wenn aucb strengsten

Anforderungen nicbt genilgend und nicbt staubdicbt, so docb gut und zweckcntsprecbendj nur mit zu

viel Eabmenwerk und zu kleinen Turen. Auf die Aufstellung ist die groBte Sorgfalt verwendct und Alles

mit einer Vornebmbeit ausgefiihrt, wie man sie seiten findet.

Im 1. Stock (Abb. 31) der groBe Raum ebenfalls nngeteilt, bis zum Oberlicbte 10 m, bis zur

Galerie 4*6 m bocb. In der freien Mitte unter dem Oberlicbte stoben die groBern Stlicke der Pala-

ontologiscben Sammlung frei, was ebenfalls priicbtig wirkt, und an den Wanden in 2-4 m hoben Schranken
unter der Galerie die kleiuprn Slcelotte und Einzelbeiten eiiier solcben Sammlung, deren Umfang bei dem
Alter des Pariser Museums (1626 gegriindet) sebr bedeutend ist. Aucb bier eine bervorragend vornebme
Aufstellung, Alles ausgearbeitet und bezettelt. Das Licbt in den Wandscbranken ist jedocb teilweis

ungenugend, da die Hauptlicbtquelle oben liegt und nur in groBern Zwiscbenraumen Seitenfenster

eingebrocbcn sind. Sicberlich ware es besser gewesen, wenn aucb der 1. Stock, wie der Erdstock als

1) Siehe _Hiill. des Nouv. Archives du Museum d'His.t. Nat. (3) X p. ni~xn 1898.

2) j;)ie Hobo des Saales koiintc icli au Ort und Stelle nicht foststellen, Hr. Baumeister H. Siuding-Larsen aus

Christiania katte jedocb die Giite sie mir spjitor znsammon mit einigen andern MaBen mitzuieilen, oliiio aber ihre G-enauigkeit

ganz verbiirgcn zu konnen. In diescm Museum, wie in fast alien, die icb in Europa und Amerika besucbte, isfc es sebr

scliwer, irgend welcbe Angaben uber die G-ebaude zu erhalten, da die Direktoren, so gerii sie belfen wollen, sie nicbt in

ibren Akten baben, und die Yerwaltungstellen und Baubeborden fiir den Tremden nur unter groBcn Umstjinden und mit
vielem Zeitverluste zugangbcb sind. Durcb Briefwecbsel Einzelbeiten zu erfabren, ist meist sebr scbwer und oft frucbtlos.

\

i
-^

r

I

t



Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antlir.-Ethn, Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 1 51

1>

I

'•

1
1

I Abbildmig 31. Paiaontologische mid Antbroiiologisclio Sammlung dos ISTaturliistonsclieii Museums, Paris

Erster Stock der „Galeries d'Anatomie
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Abbildung 30. Yerglciobcnd-Auatomisclie Sammbmg des Naturbistoriscben Museums, Paris

Erdstock der „Galerics dAnatomie"
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Saal mit Decke^ von beiden Seiten beliclitet,

hergestellt worden ware, allein der Baumeister
hat, wie so oft^ auch liier, der Scbonheit der

AuBenseite zu Liebe^ die innere ZweckmaJ^ig-

keit ziiruckgestellt. Was fur eine Gemalde-
sammluiig vielleicbt das beste ist^ Oberlicht,

paBt nicbt immer fiir Naturbistorische Samm-
langeu. Zumal die Galerien sind mangelbaft.

Sebr in die Augen springend ist das

prunkvoUe, scbmiedeeisornej etwa 250 m lango

Gitter, das die Treppen zur Galerie imd die

ganze Galerierampe bekleidot; es stellt gi'oRe

Parnblatter dar, an sicli ein Kunstwerk, aber

an dieser Stollo zn massig, zn anffalleud und
daber storend. Anf der Galerie ist die Antbro-

pologiscbe Sammlung aufgostellt (Abb. 32),

soweit sie da Platz batte, es ist die seit lange

berubmte Sammlung von Scbadeln, Abgussen,

Abbildungen usw. usw., auf Physiscbe AnLbro-

pologio beziiglicbj zusammen mit einer Prii-

bistoriscben Sammlung in Nebcnsalen ilber dem
ebenerdigen Vorlesungsaale. Diose Antbro-
pologiscbe Abteilung ist nicbt ganz so boob
elegant aufgestellt und be/ettelt wie die Pala-

ontologiscbe und Osteologiscbe Sammlung.
Man plant, die nacbst zu erbauende

„Galorie" unmittelbar anzuscbbeikn, so daB
sich die jetzigen Sammkuigeu ausdolinen

konnen und der Teil, der wegcn Platzmangei
iiberbaupt uocb nicbt neu aufzustellen ^va^, wie
der Rest der Antbropologiscbcn, — man bat
also aucb bier von Anfang an zu knapp gebaut

die Walskelette ua., im Zusammenbango
zur Darstellung gelangen kann. Man war
wenigstens so weiso, das neuo Museum derart

anzulegen, daB es borizontal vergroJkrt werden
kann. Vertikal es zu vergroBorn erlaubt der
gewablte Baustil nicbt.

Getalelter FuRboden, was zwar voruebm
aussiebt, aber den Besucber ermiidet, denn
fast Niemand ist gewohut auf gbittem Parkette

er wird zumeist mit Toppicben
belegt.

Ganz obne Zweifol sind die neuen
„Galeries ' d'Anatomie" eine bervorragende
Leistung auf musoumstecbniscbem Gebieto,
sie bekunden einen selteuen Gescbmack, und
das Gebaude war nabe daran, musterbaft und
feblerlos zu werden. Es entfernt sicb in

glucklicbster Weise von der Scbablone. Jeder,
der ein Museum zu bauen bat, sollte dieses

zu geben,

^
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Pariser griindlich aiisehen^ urn sich das Gute davon anzueignen. Man kann einen solchen Eat bei sebr

wenigen Miisoen geben. . .

• «

Pbotograpbien des AuBeren waren nicht zu erlangen.

Ich verdauke Herrn Dr. 0. Ricbter, Assistenteu am Dresdaer Etbnograpbiscben Muse-um, die

folgendea Einzelangaben, die er bei einem Besiicli im Eebruar 1902 niedergescbrieben bat:

„Ebenerdig (vgl. Abb. 30). Scbiiinke aus Holz mit Eisentiiren obne Quersprossen in Holzrabmen,
letztere jedocb nur oben nnd unten imd seitlicb an den Enden langer, verbundener S-dirankreiheu. Eisen-

leisten (Tilren) alle nngef. 75 cm. Die Nnmraern der Scbranke sind nnteo innen anf den Boden in erhabenen
Metallzifferu aufgelegt; Earbe silber. Borter aus Glas, ebenso die Aufiagen fur einzelne Gegenstande auf
deu Borlcjii, so daB also Glas anf Glas liegt. Gestelle flir Gegenstande aus Nensilber. Scbienen aus Eiseu,

Stiitzen desgl., letztere mit Scbrauben befestigt. Etiketten auf grauem Papier oder Pappe in roter und
scbwarzcr llundscbrift^ Auflagen in scbrager und borizontaler Ebene aus dunkelbbmem Glase, wenn die

Gegenstande hellfarbig. Desgleichen im selbeu Eall in Spiritusgiasern dunkelblauer Ilintergrund. VerscbluB
der Spiritusglaser mit Staniol, sebr auffallend. Holz der Scbriinke (und Pulte, siebe uuten), Klotzer der
freistehenden Gegenstande, PuBboden und Borter gleicbartig bell eiclienbrauu, Scbienen imd Hintergrund
der Scbranke aber rotbr-aun. — 1. Stock. Hicr Auflagen auch aus Holz mit rotbraunem Tucbbeznce.
GesteUe aus Messing, nicht aus Neusilber. Pulte mit Holzkasten unten, oben mit sclimalen Mctallrabmen;
keine Spiegelscbeiben, sondern mit Sprosseu. Die Konstruktiou ist diese (vgl. Abb. 30 u. 31): Es stoben auf
deii Holzscbranken Glaspulte mit goldbronzierten Metalleisteuj woran Zungen zum Aufheben der Deckel.
Die Holzkasten mit massigen, runden, knopfartigen Holzgriffen (je 2) in ausgeboblten Vertiefungen; eine

Reilie libereinanderstebender Kasten ist durch einen gemeinsamen VerscbluB in der Leiste zwiscben den neben-
einander laufenden Kastenreiben mit "einem Male versclilieBbar. Galerie: Antbropologische Sanimlung
(vgl. A.bb. 32). Scbadel auf scbwarzen Klotzern mit vicr kugelformigen FiiBen. Gcographisch gescbieden
steben bei einander: Scbadel, Skelette (auf bellbraunen Holzklotzern in der Form der Scbadeiklotzer),

Typenabgilsse und Bilder usw.; Typenbilder aucb in Facberaufstellung. Hier baben die Scbranke unten
KasteuAvie die Pultscbranke. Etiketten: allgenieinere scliwarz auf weif) und von groBerem Formate; speziellere

scbwarz auf grun mit grllnem Rand und scbwarz auf grau mit rolem Eande. Tjpenabgusse (ScblngintAveit-

Samnilung) aucb frei an der Wand in groBern Gruppcn ilber den Scbranken; diese Typen baben die

Form von Medallions. Abnlicbo Typenkopfe in viereckigem Eabmen und anf grauem Hintergrund aucb
in deu Scbriiidcen. Scbadel z. T. unter Glaskasten mit bellbrauner Papierleiste an den Kanteu."

r

r

Wabrend man in GroBbritannien und Trland sowie in Anierika die Mnseen liber Gebilbr lang

geoffnet bait, sind die Bescbriinkungen in den Sanimlungen des „Jardin des Plantes'' bcdeutendc, es ist mcbr
oder Aveniger mit Scbwierigkeiten verkniipft, bineinzukommen, uud nur ausnalnnsweise kann man nngebindert
ilberall berumwandern. Wabrend man dort viel zu weit gelit, gebt man bier wegen Beamtenmnngels nicbt

weit genug.

Jabresaufwand des ,,Jardin des Plantes" (Museen, Zoologiscber und Botaniscber Garten) 800 000 M

Aufzeiclinvingen liber verscliiedeiie Museen und Bibliotbeken
^

Etlinograpbiscbes Museum im Trocadero. Icb muBte dieses Museum zweimal besuclien,

well icb in Abwesenboit des Direktors an 6inem Tage nicbt Ilberall Einla.B finden Iconnte. Seit 1889,
als icb es zuletzt sab, iu der Yerwaltung steben geblieben, wenn es aucb sacblicb viel Zuwacbs erbalten

hat. Asien ist ausgescbieden uud wird jetzt nur im seitdem staatlicb geworclenen ]\rusee Guimet gepflegt.

Die Side des Trocadero (frllberer Ausstellungspalast) eignen sicb nicbt flir diese Sammlnng, die Scbranke
yiad primitivster Art (meist nocb Ausstellungscbranke), die Aufstellungsweise uicbt minder, z, T. in Tropbaen
an den Wanden, die Bezettcluug mangelbaft und niebr fur das groBe Publikum berecbnet, die Sammlung
iiberbanpt ungepflegt, kurznm in Bezng auf neuzeitige Museumstecbnik zuriickgeblieben. Mangel an Mitteln
i3t der Grund. Wie auffallend, dafi die erleuclitete Franzosiscbe Eegierang bier so kargt! Paris, das iu

vielen Hinsicbten Alles liberragt, braucbte sicb dock auf deni Gebicte der Etbnogrnphie nicbt vonAndern
scblagen zu lassen; jetzt bediirfte es scbon eincr grofien Anstrengung, um die Sammlung auf die Hobe

; 1

I

\ f

-S^i^' ^



"H

rzi^M^'rfim-'

V

54 A.B.Meyer: Europaische Museen
>

-} S \

der Zeit zu heben. Der Mangel an Bcamten an dieser imnierliin umfangreichen Sammlung steht in keinem

Verhaltnisso zu dom vorhandenen Bedarfe, damni ist auch immcr nur einer der verschiedenen Slile zur

Zeit geoffuet, nnd darum kann auch nicht entsprocliend dem worfcvollen Materiale veroffentliclit werden. —
Jahresaufwand nur IB 000 M.

r-'

Musee Guimet (Place d'Jena 1). Jetzt Staatsammlung. Auch dieses Museum muRte ich^ aus

demselbeu Grunde wie den TrocaderOj zweimal bcsuchen. Aus Beamtenmangel offnet es seine Sale nur

abwechseliidj und in Abwesenhcit des Dircktors kann man nicht in den geschlossenen Teil eindringen.
r

Der Guimetsche Plan, ein Museum fiir Vergleichende E,eligionswissenschaft zu griindenj wurde eingeschrankt

auf Asiatische ReligioncDj ausgedehnt andrerseits auf die Ethnographic von Asien iiberhaupt. In Bezug

aul Ostaaiatische lleligionen ist es iiberreich und leidet an Baummangel; da man aber das immerhin

schon ansehnliche Gebaude nicht ohno Weiteres vergroBern kann, weil es an andere anstoRt, so weiB man
— gewif,^ eine lehrreiche Tatsache fiir neu zu erbauende Museen. Trotzdem es adsich nicht zu helfen —

hoc errichtet worden ist, entspricht es nicht den Anforderungen, die man heute au einen Musealbau stellen

muBj weder in der Lage der einzelnen Sale zu einanderj was an dem dreieckigen Grundrisse liegt, noch in

der Belichtungj allein es bietet doch viel des Guten (Photographieu waren nicht zu beschafFen). Ich miiR

die Geschichte, den Inhalt und die wertvollen Veroffentlichungen des mit vollstem Bechte berillimten Museums

hier liborgohen, da es mich zu weit fiihren wiirde. Paris ist ja auch fiir Jeden leicht erreichbar und gern

besucht. Ich bemerke nur, daB die Aufstellung, soweit es der beschrankte Platz zulaBt, rccht gut ist, die

Bezettelung jedoch weniger, wodurch man gezwungen werdon soil, die Puhrer und Kataloge zu kaufcn.

Besonders ist die Bezettelung der Keramischeu Sammlung mangelhaftj wenn auch uicht in dem MaBe, wie in

manchen andern Museen. Ebenerdig: Chiuesische und Japanische Kcramik, Siam und Kambodscha. 1. Stock:

IndischCj Chiuesische, Japanische ReligioneUj Indochina. 2. Stock: Japanische Malereien, Griechischej

Eomische, Agyptischc Altertiimer, Korea. Mir erschienen die Abteilungen der Japanischen Religionen

und die sonstigen Japanischen Sammlungen als am hervorragendsten und am bestcn durchgearbeitet und
bezettelt; die Nephrit Sammlung enthalt wundervolle Stlicke. Jedenfalls steht das Museum in seiner Weise
unilbertroffen da, wenn es als musealtechnische Leistung auch verbesserungsfahig ist. Jahresaufwand

38000 Mj fiir Aukiiufe ist Nichts vorhandeuj Herr Guimet bestreitet diese in manchen Fallen noch selbst,

die Yermehrung findet daher meist durch Schenkungen statt.

\

1^

Louvre. In Bezug auf das Louvre, das ich auch zweimal besuclite, fasse ich mich kurz. Die
Ausdchnung der Sammlungen ist iibertrieben. Die Aufstellung im allgemeinen veraltet und wenig gepflegt,

die Bezettelung ungenligend. Ich erhielt den Eindruck, daB eine durchereifende Hand Gutes schaffen

kounte. Wahrscheinlich gebricht es auch hier an den Mitteln. Wahrend man friiher (noch 1889)
Schirme und Stocke in die Sammlungen mitnahm, muB man sie jetzt abgeben (unentgeltlich). Die Aborte
sind ganz primitiv, die Spucknapfe abscheulich. Die Feuergefahrlichkeit des Louvre ist groB. —Yon
hervorragender Schonheit ist die neue, 1900 eroffnete Eubens Galorio, auch vorzuglich behchtet, was der

daran stoBeude, ebenfalls 1900 eroffnete Yan Dyck Saal nicht ist, so wenig wie die meisten Louvre Sale

iiberhaupt. -- Das Marine und Ethnographische Museum im 2. Stocke befindct sich gonau in dem-
selben unzulanglichen Zustande, wie ich es zuletzt vor 11 Jahren gesehen hatte. Sachlich z. T. sehr

wertvoll, aber wissenschaftlich ungenutzt und denkbarst ungiinstig dargestellt. — Die Sammlung Chine

-

sischer und Japanischer Porzellane
,
(Collection Grandidier) in etwa 4000 Stiickon in einem schlecht

belichteten Halbstock ist ohno Sorgfalt in die Schranke gestellt, von eincr Bestimmung und Bezettelung
ist abgesehen. — Ich sah im Louvre Nichts in Bezug auf Museumsbau und -Techidk, was bei einem
Neubau als Muster dienen konnte. Damit will ich jedoch nicht auch nur den entferntesten Schein erwecken,
als iibersahe ich, was das Louvre unter den Museen der Erde bedeutet.

1^

Musee de Galliera. Ein Prachtgebaude im Italicuischen Renaissancestile von Ginain, nahe
dem Musee Guimet gelegen, seit etwa 20 Jahren voUendet. Aussen und innen gleich geschmackvoll und
groBartig. Euthalt cine Stadtische Kunstsammlung. Da sie aber fiir das groBe Gebaude noch zu klein

ist, so wird es zuglcich als Yerkaufs-Ausstelluugsraum von Kunstgewerbe Sammlungen benutzt. Herrliche,

\
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hohe, vorziiglicli belichtete Sale, ein Monumentalbau von eiDem Gesclimack und einer Gediegenbeit, wie man

ihn unter neuzeitigeu Gebiiuden jetzt kaum auBerhalb Paris antrifFt. Selir sehenswert und weit ab von aller

Museumschablono. Eenersiclier. Eine groBe Luftheizanlage in den selir geraumigenj hellen Kellern.

L

National Bibliotliek. Sie zeigt^ daB auch eine alte Bibliothek sich neuen Errungenschaften

anpassen kann, indem ungefahr fiir ein Drittel des Bestandos von 2*7 Millionen Banden^) das Magazin-

system in 5 Stockwerkeu von 2*5 m Holie mit Liclit durclilasseuden Laufbalinen eingerichtet ist^ wenn auch

nicht in so vollkommener Weise wie in den groBen, nenen Amerikanischon Bibliotheken, so docli zweck-

entsprecliend. Der' Lescsaal (Salle de travail) 43 m lang, 34 breit, 20 hoch; von H. Labrouste, mit

seinen etwa 340 Sitzplatzon ist anmutender als der des Britischen Museums mit seiiien 300 Platzen^ und

kiinstlerischer ausgestaltet. Die geschriebenen Kataloge am lialbmondformigen Nordende sind leicht zugang-

licb und vortrefflich. Der Druck des Kataloges (alpbabetisch nach Autoroii) gelit aus Mangel an Mittein

langsam vorwarts, erst 6 Bande von je etwa 1200 Seiten (bis Bancroft) sind in 4 Jahreu fertig geworden^

wonacb die Vollendung noch 60 Jabre dauern wiirde, man recbuet aber mit 20 JalireUj da man erwartet,

groBere Mittel zu erbalton, Eiir ein so reiches Land, wie Erankreicbj ist es auffallendj daB bei dergleicben

gemeinnlitzigen Unternebmungen so gekargt wird. In dieser Beziehung bleibt das Britiscbe Museum ein

unerreicbtes Muster. (Icb macbte einige Stichproben in dem handschriftlicben Katalog und fand darin

u. A. melir als 20 meiner SclirifteUj was in meinen Augen fiir die groBe Beichhaltigkeit der Bibliothek

spricht). Der offentliche Lesesaal (Salle de lecture) dagegen ist schmutzig, hiiBlich und hochst unbehaglich,

er besteht aus mehreren Raumen. Es wird jedoch ein neuer gebaut. Wenn alle geplantcn Neubauten der

Bibliothek fertig sind, wird sie liberaus groBartig werdeu. Die reichen und beruhmteUj sonstigen Samm-

luugen darin konnte ich nur fliiclitig besehen. Hier erschien mir die z. T. vcraltete Aufstellung als

geschichtlich berechtigt und den Gegenstandon selbst angemessen. Die Lesesale sind von 9 bis 4 oder 6 offen^

abends nicht, im Gogensatze zu England und Amerika. — Jahresaufwaud 650000 M, davon aber nur

80 000 M fur Biicberanschaffuugen und 80000 M fur den Katalogdruck. Ich mache u. A. auf die 1896

in 2. Aufl. veroffentlichte „Liste des Pcriodiques etrangers" (178 S. 8) aufmerksam, die 4324 Nummern cnthalt.

\
Bibliotheque Ste. Genevieve (Abb. 33). Ein origineller und fesselnderj schoner Ban (am

Pantheon, in der Nahe der Sorbonne) aus den Jabren 1843—50 von H. Labrouste, mir auch deshalb

interessant, well sich die beriihmte Public Library in Boston^ die ich in meinen Amerikanischen Studien

noch hof£e eingohend schildern zu konnen, in der AuBenseite an ihn anlehnt. Das Bostoner Gebaude ist

jedoch ein Viereck von 75 m mit groBem Hofe, den 4 Stockwerke umschlieBen^ wahrend die Ste. Genevieve

ein 106 m langes, 27 m tiofes Bechteck mit cinem Stockwerk ist, das nar vier Penster an der Schmal-

seito hat. Hier von eineni Plagiate zu sprecheu, wie es geschehen ist, scheint mir ungerechtfertigt. Die

Pariser Bibliothek kostete 1'3 Million M, die Bostoner 10 Millionen. Zum Vergleiche gebe ich die Vorderseite

beider Gebaude (Abb. 33 u. 34). GrandriB des 1. Stockes, Qaerschnitt und Seitenansicht der Ste. Genevieve

findet man in der Allg. Bauzeitung 1851 Taf. 386, GruudriB des Erdstockes ib. 1852 Taf. 471. Eine Photo-

graphie gab es nicht in Paris, und ich muBtc die hier wiedorgegebene eigens aufnohmen lasseu. Ebcncrdig,

rechts und links von der etwas duukeln Vorhalle, die 1626 gegriindete Blichersammlung (250000 Bande

nach Angabe eines der Bibliothekare) in nicht moderner Aufstellung auf Holzbortern, der Wertbestand

(Inkunabelii, Aldinen usw.) in Schraukeu. Das dem Mittelteile hinten angebaute Treppenbaus fiach,

2-5 X 9 m. Sehr schon und bemerkenswert der groBe Lesesaal fiir 476 Leser mit imifangreicher Hand-

bibliothok im 1. Stocke, mit einer Galerie. Er nimmt die ganze LLinge und Tiefe des Gebaudes ein, ist

100 m lang, 21 tief, 14 hoch, mit eiserncn Rippen und Saulen, und mit Kunstgegenstiinden geschmiickt,

sehr anheimelnd. Von 10—3 und von 6—10 often, abends bei Gaslicht, da man Elektrizitat fiir feuer-

gefahrlichor halt (?), wahrend man von dem schadlichen Einflusse des Gases auf die Biicher absieht.

Gesamtaufwand 93000 M, davon 12000 M fiir Biicherankaufe, 64000 fiir Gehalter, 17 000 fur Verwaltung.

Ein abgekiirzter Katalog und Kataloge der Handschriften (3500) und ErstHngsdrucke sind veroffentlicht.

;^'
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) Auch 250000 Kupfer, 150000 Miiuzen und Medailleu.
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Abbildting 33. Bibliothek der Heil. Genoveva, Paris
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Abbildung 34.
1

1

OfiFentlicho Bibliothek, Boston

Ich besuclite nocli das Pantheon, dossen malerisclie Aussclimiickung wegen ungoniio-ender Boliclitung
mcht znr Geltung kommt, und die Sorbonue, die iu ihren neuen Teilen, innen ganz weiii ansgesclimlickt,
seiir ansprechend wirkt.

GewiB ware nocli manclierlei in Paris fiir die besondern Zwecke, die ich verfolote zu lernen
gewesen, allein dazu geborte ein langerer Aufenthalt, wahrend as meine Aufgabe nur sein \onnte
paar Tagen einiges aus vielem in dieser Stadt der Stadte heranszusachen.
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I

Wenn man liber 5 Woclien in groBen Stadten Englands war und versetzt sicli dann mit einem
Sprunge nach Paris, so glaubt man den Mittelpunkt einer hoheren Gesittung betxeten zu haben. Ich hatte
denselben Eindruck schon vor Jaliren. Dies gilt natiirlicli nur von den AuBerlichkeiten des LebenSj
nicht von dem innern Gehalte der Kultur, der in England derselbe ist wie anderswo. Das niedere
Volk in den groBen Stadten des Inselreiches erscheint aber elender nnd ausgearteter^ sein a.uBeres

Gebahren abstoliender, von Aufklarung und Menschlichkeit entfernter. Jedenfalls genieBt es sein Leben
weniger. Vergleicht man die Lebens- und GenuBfreudigkeit der Pranzosen nur in dem StraBenleben
von Paris mit der der Englauder in London^ Manchester, Liverpool, Glasgow usw., so erlialt man einen
Gegensatz wie von Tag und Nacbt. Wenn die moderue Zivilisation, die der Handel und das Pabrik-
weseu geschaffen haben, dahin fiihrt, wohin sie in England gefiihrt hat, so ist das sicherlich ein bedauer-
licher Abweg, dor uns in die Barbarei zurlickwerfen kann.^)

Der groBe Unterschied zwischen den auBern Lebensformen in England und auf dem Festlande
fallt sofort auf. Das Inselreich hat immer abgeschlosson fiir sich selbst und in starrem Beharren an
Sitten und Gebrauchen festgehalten, wahrend die iibrige gesittete Welt gelernt hat, sich das Leben zu
verschonern. Diese AbschlieRung hatte eine uns auffallende Ungelenkheit in deu Lebensformen zur Polge,
was auch erleuchteten Geistern dort vollkommen zum BewuBtsein gekommcn ist. So
Arnold, einer der geschatztesten neueren Schriftsteller, daB die Englische Nation hoffnungslos hinter
(Jem Gauge der andern Europaischen Yolker zuriickgeblieben sei, und daB was ihr Not tue, nicht person-
liche Preiheit sei, nicht Eeichtum und Lidustrie und Kindersegen, sondern Gehorsam, Bildung und ver-

Der Englander kiimmert sich noch weniger als der Pranzose besonders

sagt Matthew

um
Welt

feinerter LebensgenuB.

vorgeht. Pabrik- und Handelsinteressen, des Geldverdienstes wegen, erfiillen
im allgGmeincn neben der Schaffung von sogenanntem hauslichen „Comfort", der aber nach deutschen
Gewohnheiten keiner ist, das iiberall gleichformige Leben, von dem abzuweichen nicht schicklich ist.

Die Vergniigungen 'auch der gebildeten Klasse sind trauriger Art, die auBern Umstande, unter denen
man sie sucht, nach verfeinerten Begriffen oft trostlos. Darum gefallt es dem Englander vielfach auf
dem Pestland auch besser als zu Hause. Er, der auswarts als anspruchsvoll verrufen ist, ist zu Hause
von einer riihrendcn Geniigsamkeit, die uns dort als anspruchsvoll erscheinen laBt.

Ich will mit diesen kurzen Worten nur begrlinden, warum eine Studionreise durch die groBen
Stadte Englands nicht mit viel Vergnligen verbunden ist, denn auch das GenieBen der dem Premden in
reichstem MaBe geboteuen Gastfreundschaft ist wegen der weiten Entfernungen in den Stadten und wegen
der, die Leichtigkeit des Verkehrs erschwerenden Landessitten meist eine Arbeit.

^) So sagt der beroits oben angeftilirte Dr. T. C. Horsfall in einer sehr lesenswerten neuen Schrift (The use of pictures
in education. Manchester 1902. S. 3): „What will become of England if towns like smoky unhealthy Manchester continue
to grow as they are now growing? . . Our big towns already contain a very large and constantly increasing proportion of
the English people, and a great majority of their inhabitants are living under conditions which make physical, moral, and
mental health impossible. No one who knows what South and East London, Manchester, and indeed all our large towns
are, can resist the conviction that, unless tlie majority of our people can soon be got out of such places, or unless the
state of the towns is soon very greatly improved, England, now pre-eminently the lajid of cities, cannot long retain her
place amongst great nations. It would be as possible for a great cathedral to escape destruction should walls and columns .

be rotten, as for a great empire to maintain its power should most of its people be such as the inhabitants of large parts
of London, Birmingham, Glasgow, and Manchester now are. Of the evil conditions affecting the life of the inhabitants of
big tovvms those v^hich receive most attention are drinking, licentiousness, unwholesome dwelKngs, smoke-laden air. .

." Und
S. 21: „Yery little intelligence is needed for seeing that if we could raise the life of our towns to even as high a level as
that of Geneva or of any German or Dutch town, and escape the shame we now feel at the preventable baseness of Enghsh
town life, that w^ould be a result which, though it cost him every year half of his income, would make every welbto-do
Englishman ten times richer in all that is best worth having than the richest man now is. . . I greatly fear that England
IS destined to fall, a land of starved schools, of playgroundless, treeless cities, and of well-supported hospitals, reformatories
and lunactic asylums."

I
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2. Briissel

Koniglich Belgisches Naturhistorisclies Museum
Musee Eoyal d'Histoiro Naturelle de Bolgiqiie

(31 rue YaiitiGrj am Pare Leopold nalie dem Musee Wiei-tz und clem Aiiatomisclion Institut)

AbLildung 35—37

DieSj in Bczug auf Inlialt und Verwaltiuig iinter E. Dupont Leriilimt geAvordene Museum, wurde
Yor 10 Jahrcu aus der iniiorn Stadt (Place du Musoe) in ein umgeLautos Kloster an den AuBenrand
verlegt, an eino liolie und ziemlicli abgesonderte Stcllc, aber die Veiiegung gesebali nur mit dem Hinblieke
darauf, daB ncbcnan ein neucs Gebaudo erriclitet werden soUte. Dieses ist nun goscbehen, das Haus
ist alitor Dach und Facb und wird in einem Jabro dem Verkobre geoffnet werden koniien. Es stoBt

uninitfclbar an das jetzige Museum an und wird aucb innen damit vej'bunden werden. Fiir die Praiiistoriscbe
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Abbiidung 35. Konlgboh Bclgisclics Natarbiyto.riscbcs Museum, BrLlyyel

Eine Langscite, ira Bau

Paliiontologisclie, Zoologischo, Mineralogischo, Geologisclie imd Botanisclie Sammlnng Bolgicns bcstimmt.
Ich halte cliesen Neubaii fiir ein Muster in seiner Art, uud weun er audi iiiclit olme weiteres nachgealimt
werden kann, well er von vornlierein don vorhandenen Sammlungen aufs cngste angepaRt ist, so konnto
dock ein Jeder manclies davon bei einem Bluscumsncubau ubemohmeu. Abbiidung SB zeigt die eine Lang-
seite, die recbtwinklig an das alto Gobilude anstoBt in balbfertigem Zustande. Das Geliiude ist ansteigend.
36 die Sclmialseite mit Haupteingang und Treppeidiaus, sowie die andore Langseite perspektiviscb, obcnfalls
balbfertig. 37 der ebenerdigo Hauptsaal, halbfertig. Der ansteigendo Boden wird in Absatzen mit Stufen
iiberwunden. Das Gostell eiues neuen Scbrankes stebt in der Mitte (wpbl Yorbesserungsfaliig). Die linke
Hiilfte des Saales entspricbt der Langseite auf Abbiidung 3C. Die Stellung des Gebiiudes nacb den
Himmelsricbtungen scbeint nicbt ungunstig zu sein, icb bin j(>doch niobt ganz sicber hiertiber unterricbtet.

Der Stil ist einfacb und biibscb. Die AuBenseiten in Stein. Das Ansteigen dos Gelandes priigt
sich aucb in der dreimal abgesetzten Passade (35), aber unauffiillig, aus. Vollkommen feuersidier in Eisen,
Ziegd und Zement. Der Innenschmuck wird ganz dnfacb und einfarbig gebalten werden. Das Gebaudo
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Abbilduiig 36. Ivoiiiglicli Belgisohes NatiirJustorisclies MusexuHj Brlissel

Sclimalseitc mit Einyaiiff, im Bau
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ALLildmig 37. Jvomglicli Belgisolics Naturlii-storisches MiLdeum, Briitssel

GroJk^r ebencrdiger Saal, im Bau
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zeichnet sich durch seine schmalcn Wandflachen aus, es besteht fast nur aus breiten Fensterii mit wenig
SchaMache dazwischen (Abb. 35). Der ganze Erdstock bildet einen groBen, ungeteilten Saal (Abb. 37)
mifc Fenstern an beidcn Seiten, imd da man furchtetc, ibn nicbt geuiigend dnrcb Seitonlicht von rechts nnd
links erhellen zn konnen^ so hat man die eine LangsLalfte nocli dazu mit Oberlicbt verseben und bant keine
Stockwerke daranf. Der groBe Saal hat Doppelfenster im Gegensatze zn den meisten Mnseen^ man
meinte, daB der Eaum wegen seiner vielen Eensterflacben sich sonst nicbt erbeizen lieBe. Icb balte diese

Besorgnis fiir unbegriindetj allein wenn man die Kosten nicbt zu schenen hat, ist es gewib besser so,

schon wegen Abhaltung des Stanbes, im Falle die Liiftung nicbt nach neuer Art augelegt wird (s. oben
bei Manchester^ Glasgow nnd Liverpool). Das aber ist nicbt beabsichtigt, man kennt derartiges bier noch
nichtj auch ist die Dampfheizanlage schon fertig. Der erste und zweite Stock nimmt nnr die eine Langs-

gewissermaBen nur ein

gute

halfte des Gebandes ein (Abb. 35). Der zweite ist Sammlungsraum^ der erste

ist fiir viele Arbeitzimmor bestimmt, die alle nebeneinander liegen. Auch diesc
Zwischenstock

Anordnung findet man kaum in einem andern groi^en Museum.
Im Keller liegen, durch einen 6 m breiten Gang voneinander getrenut, die Praparier- und Yorrats-

raume, erstere hell belichtet, letztere weniger hell, aber elektrisch zu beleuchten. Die ganze Lango betriigt

84:-26 m, die Tiefe 30 m. Ein Praparierranm von 24-80 m Lango und 15 m Breite, drei von je 18-60 m
Lange und 15 m Tiefe. Dementsprechend vier Vorratsraumo von je 7 m Tiefe. Hobe der Kellerraume
4-50 m, der Toil unter der Galerie des ebenerdigen Saales 5 und 7 m. Der groBe ebenerdige Saal (ftir

die lebenden und fossilen Wirbeltiere Belgiens und seiner Kolonien) 84-26 m lang, 30 m breit, 7*2 m hoch,
er soil aber noch urn 18 m verlangert werden, so da& die ganze Lange des Gebaudes mit dem Treppen-
hausvorbau dann 109 m betragen wird. Die Docke des Saales ist in ibrer ganzen Breite von 30 m nur in
der Mittellinie durch eine Sanlenreihe gestiitzt, und zwar stehen 13 eiserne Saulen in einem Abstande von
je 6-20 m voneinander. Jede Saalhalfte ist also in einer Breite von 15 m fiir die Sammlung unbehindert
verwendbar, eine Breite, die ohne Saulen bis jetzt wohl nur in wenigen Museen zur Verwendung gekommen
ist. Da sie sich mit dem Aufbau von Stockwerken vertragt, wie bier bewieson ist,i) so sollte man doch
Museumsale in dieser Breite nicbt durch Saulen beeintracbtigen, wie es liberall geschieht. An der Penster-
seite der Saalhalfte mit Doppelglasdach beflndet sich eine 3-25 m breite (im ersten Abschnitte noch etwas
breitere) Galerie (fiir die Hohlenfunde, sowie fur die lebenden und fossilen Pische Belgiens und seiner
Kolonien), eine ebensolche lauft auch an der hintern Schmalseite des Saales entlang. Die vier, durch
Hobenunterscbiede voneinander abgesetzten Abteilungen des PuBbodens und der Decke des Saales sind
24-80, 18-60, 18-60 und 21-80 m lang. Im ersten (Zwischen) Stocke liegen in einer Lange von 91-30 m
bei einer Breite von 15 m, auBer einem Vorraume mit Treppe und zwei Verwaltungzimmorn 11 Arbeits-
riiume nebeneinander, ein jeder 9-80 m tief, 6-20 m breit und bis 4-75 m hocb, sowie am hintern Ende
drei Bibhothekzimmer von derselben GroBe. Vor diesen Zimmern liegt ein 3 m breiter und 3 m hober
Gang, von dem aus 2-20 m tiefe, 3 m hobe Vorzimmer (ohne Penster) in die Arbeitsriiume fubren Ln
zweiten Stocke wiederum ein 84-26 m langer, 15 m breiter Sammlungsaal (fiir die lebenden und fossilen
Wirbellosen Tiere, die fossilen Ploren, die Mineralien und Gesteine' Belgiens und seiner Kolonien) Er
steigt treppenartig m fiinf Absatzen an, und auf jeden Absatz kommen Pultschriinke zu stohen also
ungefahr 400 laufende Meter solcher Pultschranke in fiinf Eeihen ansteigend nebeneinandei-, mit Langs-
und Quergangen dazwischen, letztere treppenartig. Das Ansteigen dieses Saales gestattete, den ersten
(Zwischen) Stock fiir die Arbeitzimmer zu gewinnen. Die Belichtung ist ausgezeichnet, die Langsoite an
dem PuBe des treppenartigen Pultschrankaufbaues ist ein zusammenhangendes Glasfonster (Glasverscblag)
und auBordem wirft eine Eeihe von Oberlichtern an der entgegengesetzten Dachhalfte Licht unmittelbar
auf die Schrankpulte. Die Hobe dieses Saales schwankt zwischen 2 und 7 m, 2 m auf der Hobe und
7 m am PuBe des treppenartigen Aufbaues.

_

Eiae bessere Ausnutzung des Raumes ist kaum denkbar, und, was ich besonders hervorhebe, es
ist fur das Treppenhaus kem iiberflussiger Raum (und damit Geld) verschwendet, wie in den meisten Museen
Dieses Treppenhaus ist vor-, nicht eingebaut und nur 17 m lang und 7-10 m tief. Jeder Stock ist unmittelbar
mit dem alten Museum verbunden.

3

1) Die Breite des Saales im Pariscr Auatomisclieu Museum ist 14 m ohne Tragsaulen

4

i
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Ich gehe auf weitere Einzelheiten wegen des uocL. unfertigen Zustandes niclit ein^ rate aber jedem
Baumeistei-j der ein Museum zu errichten hat, das Briisseler geiiau zu besicbtigen. Es liegt abseits von
jeder Scbabloue. Aveil os dem geistrcicben Aufstellungsplane des Direktors angepaBt ist. Herr E. Dupont
tat sein gauzes Leben hiudurcb die Laudesdurcbforscbung als Ausgangspunkt fiir das Belgiscbe National-
museum genommeuj die Laudessammlungen als desseu Keru angeseben uud demgemaB die Aufstellung
angeorduet; die Sammlungen des librigen Teiles der Erde pflegt er nur so weit als sie zum Verstanduisse
des Kernes uotwendig sind. In solcbem Sinne bat er die Landesdurcbforscbung planmaBig umfassend
eingericbtet und ziebt jetzt deu Kongostaat als belgiscb mit iu den Kreis dieser Tatigkeit eiu. Er sieht

die Aufgabe des Museums weniger in der Bearbeitung der Sammlungen als in der Herbeiscbaffung des
Stoffes, was ibm denn aucb in bobem MaRe gelungeu ist. Es zeugen davon die bcriibmten bis zu 8 m
lioben, 10 m langen Iguanodons, die fossilen Krokodiie, Scbildkroten, Haifiscbe, Wale, Elefauten, Eiesen-
Iiirscbe, Ebinocerosse usw. Alles das wird in groBeu Ziigen ebenerdig zur Aufstellung gelangen^ dazu die

umfassenden Hobleufuude. Im Hintergrunde des 84 m langen Saales eine Herde von Iguanodons in den
verscbiedensten Stellungen, wozu das Modell bereits vorbanden ist, und in der Parallelaufstellung der
lebenden TierweJt daneben eine Herde von Elcfanteu vom Kongo. Das allmablicbe Ansteigen des Saales
mit Trcppenabsatzen wird zur Kennzeicbuung der verscbiedeuen Erdepocbeu verwendet, der Gesamtanblick
der Aufstellung in diesem Eiesenraume verspricbt groi^artig zu werden, vorausgesetzt^ da.B die Scbranke
ibu nicbb l^eeintracbtigen.

Da der Stab von siebeu Museumsgelobrten zur Landesdurcbforscbung und zur Verwaltuug verwendet
werden muB, so nimmt man gegen Bezahlung (20 M den Tag und Eeisekosten) die Tatigkeit fremder Eacb-
lente zur Bestimmuug und Bearbeitung der Sammlungen in Ansprucb und sendet aucb Telle davon zu
dem Zwecke vielfach nacb auswar'ts. Kaum ein anderes Naturbistoriscbes Museum der Erde ist so

eiubeitlicb geplant und verwaltet, aber Herr Dupont bat sein Ziel nur unter dem groBten Widerstand
und in jabrzebntelangen Kampfen erreicben konnen. Er bat so fest auf seiuen wobldurcbdacbten Planen
bestanden, daB er einmal l^ Jabr lang seiner Tatigkeit als Dircktor entbunden wurde, da er sicb den
MaBregeln des Ministers nicbt fiigen wollte^ allein er draug scblieBlicb docb durcb. Und ebenso bat er
nacb vieleu Kampfen errungen^ daB er sicb selbst den Baumeister wablen konntc, der nun das Museum
ganz nacb seinen Angaben gebaut bat. Die Kosten sind auf 860000 M veranscblagt, die Scbranke usw.
auf 160 000 M — gegeniiber andern Museumsbauten auffallend geriuge Summen.

Die alten Museumsraume sollen spiiter nur dem nicbt belgiscben Telle der Sammlungen dicnen,
allein da sie liberbaupt fur eiu Museum nicbt geeignet sind, so bat man scbon jetzt aucb dafur einen Neubau
im Auge, zu dem

durcbgefiibrt.

was ja fiir die Entwicklung eines jeden Museums sebr wicbtig — bier geniigend
Platz vorbanden ist. Zum Lobe des jetzigen Museums laBt sicb allerdings wenig sagon. Der Umbau
des Klosters batte in Bezug auf Belicbtung wobl besser ausgefiibrt werden konnen. Die Scbranke sind
die des alten Museums, neuzeitigen Eorderungen nicbt geniigend. Die Aufstellung ist im Ganzen nicbt
ansprecbend, allein in sebr vielen Einzelbeiteu musterbaft. Die Karten der Geograpbiscben Yerbreitung,
die man jetzt in vielen Museen der Erde findet, sind von BrLissel ausgegaageu, uud bier wie nirgends

Besonders ist die Bezettelung vortrefflicb und eine groBe Keibe von langen erklarenden
und belobrenden Etiketten vorbanden. Der Minister batte den Direktor einmal aufgefordert, Vorlesungeu
im Museum fur das besncbende Publikum zu balten, er bat es aber vorgezogen, diese Yorlesungen in der
Eorm von Mitteilungen auf Zetteln zu gebeu, um auf diese Weise viel groBeren Kreisen die Belebrung
zuteil werden zu lassen.

In dieser abgelegenen Gegend wird das Museum jabrlicb von 80000 Personen besucbt, iu der
Stadt friiber von 150 000. Es ist taglicb von 10^3 oder 4, je nacb der Jabreszeit, offen, meincr Ansicbt
nacb viel zu laug fiir die Erbaltuug der Farben.

» t

Uberall sind zur Feuersicberung Loscbvorricbtungeu aufgestellt, und zwar der „Extincteur instantanc,

Systeme Ad. Vandroogbenbroek, Molenboek-Bruxelles".
^

Der Jabresaufwand betnigt 127 000 M. Herausgegeben wurden oder werden Annales (10 Bande
iu Folio bis 1896), Bulletins (7 Bande in 8 bis 1888) und Memoires (seit 1900 1 Band in 4).

Es ist nicbt leicbtj dieser originellen und einzigartigen Museumsorganisation in Kiirzo gerecbt
zu werdeu,

i
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Kiirze Anfzeichnungen uber verscliiedene Sammlungen und Gebaude
Ich besuchte in Briissel nocli das von Horta erbante Volkshaus (Maison clu Peujolc)^ einen

merkwiirdigen, groBen Neubau (1899 beendet), zur Erholung und Belehruiig der Arbeiter, yon dieseu selbst

fur 650000 M erriclitet^ zugleich ein sozialistischos Kanfhaus. Ini Stile ganz modern^ fenersiclierj nnd
besonders bemerkenswert^ weil Jiicr die innere Eisenkonstmktion in deni 3000 Personen fassenden Saale fiir

Versammlungeu, Vorlesungen, Theater. Konzorte klinstlerisch ausgestaltct ist, niclit im Eisenbahnliofstile

gelialten, wie man das ja in viclen Museen findot^ so im bislierigen Stadtisclien Kmistinxiseum in New
York, in den Miisecn fllr Kuust und Wisaeuscliaft in Dublin und Edinburgh, im Naturliistoriscben Museum
in London u. a. Baumeister, die Museen bauen, sollten sicli diesen Saal ansehen.

r

Ferner das Musee Koyal de Peinture moderne (taglich von 10—3, 4 oder 5 je nach der
Jalireszeit), dessen Belicbtung uugeniigend ist, wie in vielen Gemalde Galerien. .Die groBe Zahl von
schlafenden oder sich uuterbaltenden Aufsebern bei ganzlicbem Eehleji von Besuchern war auffallend.

Endlich das groBe Musee Eoyal de Peinture ancienne et do Sculpture, das mir, abgesehen
von der nicht libermaBig guten Instandhaltung, einen vortrefflichen Eindruclv niacbte.

Anderes babe ich diesmal in Brussel nicht beriicksiclitigt, teils weil es mir geniigeud bekannt
war, teils weil es nicht hervorragend sein soil, wie das Kongo Museum im abgolegeneu Tervueren.

1902 eroffnet. Yon H. Stier 1897—1902 im modilizierten ita.lienischoii HocL-enaiJsancesLi!

3. Hannover
Provinzial Museum

Abbildung 38—40

Ein neuos, groRores, ziemlich frei an eincm Parke gelegcnes Museum, fiir das 1896 ein Wett-
bewerb ausgoscbrieben worden wai-, im Oktobcr 1901 nocb nicht ganz fertigo-estrllt, aber im Febniar

SMillionenM erbaut. Die Stailt gab den PJatx und 7B0000 M da/.u. Ein licelileck von 82 m Liingo
und (31 m Tiefe, mit der Hanptsoite nacli Siidwesten, was die giinstigste Lagerung gegen die Himnu'll-
ricbtungen war, wenn scbon ein fast viereckiges Gebaud,- gcwiiblt werden nniGte, sonst ist es besser die
Selimalseiten uacb Sud und Nord zn legen. Hierzu wiire l)ei dcm voibandeuen dreieckigen Platze dessen
Hypotbenuse jetzt zur Hauptseite gemacbt ist, die liesfe Gelegenbeit gewesen, wenn man die recbte Ka^tbete
(Pbuikstrasse) zur Hauptacbse genommen hiltte, wobei fiir die Gestaltung des Gebiindes dann allerdin"'s
mcbt allgemeino arcbitektonisebe Gesiclitspunkte, sondern ledigUcb die Eiieksiclit anf die aufzustellendc°n
Sammlungen selbst maJ^gebend gewordeu wiiren. Der zweistockige Ban umscblietU einen 48 x 28 ni
grofkn Hof. Durcbscbnittstiefe der Pliigel l(i m, Erdstock 3-60 m bocb, 1. Stock frOO, 2. Stock G-50 in,
Erdstock und 1. Stock iiberall zweiseitiges Seitenlicht (sielie Gruudril,^ des letzteren Abb. 39), im 2 s'tocl
11 Side mit einseitigem Seitenlicbt und 11 Sale mit Oberlicht. Gesamtluibe vom Erdbaden ])is /am
Hanptgesimse 16-20 m, die 4 Eckliauten geben nocb 4-45 m, der ]\:rittolbnu nocli 28-80 m hober Die
Eingaugslialle im Erdstockc 9-50 m liocb und Hi m im Yierecke mit zweiarmiger Treppe znm 1 Stock(> wo
wiederum erne 16 m im Yierecke groRe Halle (mit Kuppel), der ILuiptraum des Mus(Hims boot

Durchaus feuersicliere AusfiUirung, bis auf die Kuppel in IIolz (aus Sparsand.e'itsriicksicbtenl)
die Dacber aber mit Kupferblecbbelag mit eisernon Bindern und Pfetteu. Aubere Wande aus Sand-
uud Tuffstein mit Granitwassorscbliigen, figuralcr Scbmuck der Hauptseite aus Kalkstein, Hofseiten

'

mit
Zement geputzt und Ampbibolinfarbe gestriclien, Gesims und Fensterbiiuke in Sandsteiu Als innere

,en sind durcbweg mit gebranntem Ton und Kieselgubr umklcidete, guBeiserne Saulen und Trager
verwendet. EnCbodenbelag Xylopal yon Kiibl & Mietbe in Hamburg (Holzmebl mit weilkm Zement),
das obne Fugen feucht auf den Betou der Decken aufgetragen wird, einen gelblicbeu Ton bat und elastiscb
ist In den beiden Hallen und einigen andern Biiumen Tcrrazzo nut Linoleum vereint. Innere Aus-
scbmlickung einfacb, wie Abb. 40, ein Saal im 1. Stocke, .eigt, bis auf die Kapitiile und dgb, die reicber

V
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AbbiUlung 38. Provinziul Museum^ Hauuovcr

gostaitet sind; Deckeu uiid Wande in lioller Lcimfarbo gestriclion. Danipflieizuug. Keiue Liifluiigs-

aubigo. Die Kosteii l)etrageii 26*61 U flir d;is Kubikiuctcr iiiubauten Eauines, dio G-riiuduiig 217 000 M^
'"^5-61- M flir das QuadratTnoterj da rinid 8900 cpn^ das ncue Invontar 56000 M.

T

Icli scbopfe diese Einzelheiteii aus dcr leseuswerten, ninfanglicliea Besclireibung des Baumeisters
in der Zoitscbrift fiir Arcbitektur iind Ingenieurwcsen 1902 Heft 1, 18 Halbseiten, mit 4 Taftdn iind

5 Textabl)ildiingei.i, 4.

Es liegt liier eiiie flir eiu Proviiizial Museum lioclist bonrbteuswerte Leistung vor, you der Mauclierlei
m lerucu ist. Das Gobiiude sollte fiir Sammluiigen nller Art dieuen, flir Kuust uud Wisseuschaft, Kircli-
hdio Altertiiuier, Mittelaltcidicbe Ivuustgegeustiiiido, Skulptureu, Gemaldc, Miiuzeu, Etbuograpliie, Prabistorie,
Zool -- - ^ - ^

cler Saumiluug eiunehmcude, dem Braunscbweig-Limeburgiscbeu Gesamtbause fideikommissarisdi geborige,^
^s muike also deu Yerscbiedenartio:steu Bediirfuisseu gerecbt werden, und dei

V..)gie, Palaoutologie, Botanik, Miueralogio usw., und eutbjilt audi das, eiueo bervorrngeuden Platz iu

sg. Welfeumuseum.

±>aumeister hielt sicli demgemaB an bciiihmto Muster, verniied abor vor allem eiue uugeuiigeude Belichtung,
wie man sie oft fiTidet. Alio Sale siud bell, nur der Tieferdstock, der eigeutlicli nicbt zu Sammhmgeu bestimmt
war, wegen Verkloineruug des urspi-iiuglicben Planes ans Sparsamkeitsriicksicbten aber dazu genommea
werden mul.Ue (Ethuograpbische uud Prabistorisclie Sanimluug), ist ungenligend beliditet. Es dlirften lediglidi
au der Siidost uud Siidwestseite aus zu vielor Sonne Naditeilo erwacbsen. Die Sebeiduug des 2. Stodces
in 22 kleine Sale ist z. T. uidit vorteilbaft, die Katurwissenschaften siud dabei zu kurz gekommen. Auch

icli aus Sparsamkeitsriicksicbten bier mit alten Scbriinken uud mit ueuon, uacli ganzlicb veralteter

Scliabloue hergestellteu, begniigt, wabrend man dock iu den Sammlungen der Tierarztlidieu Hocbscbnle
guto Muster iu nacbster Nake gebabt bat. Die Siiulen uud das Gebalke des 1. Stockes wirken bei den
vorliaudeneu Abmessungon scliwer. Ob die Siiuleu bei der verbaltnismaBig geringen Tiefe der Sale nicht
iiberbaupt biitteu vermiedeu werden mlissen, ist eine wohl aufzuwerfende Frage. Im Briisseler Museum
saben wir soeben eineu Saal Yon 30 m Breite nur mit einer Siiulenreibe in der Mitte, also eine Spann-
weite von 15 m, walireud die Sale des Provinzial Museums audi nnr 14— 15 m tief sind.^) Wie Abb. 38

hat man s]

Tragsiiulen.

1) Audi der ebonerdige Saal der G-alerios d'Anatomie im Botanischen Garten iu Paris hat 14 m Spannweite ohne

...^f. ^^_
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Abbildung 39. Provinzial Museum, Hannover

GrundriJ^ des ersten Stockes: 1 Miinzen und Siegel, 2 Greschiclitllclie

Altertiimer, 3 Direktorj 4, Wartezimmer, 5 EiLliothckj 6 Palaoxito-

logie, 7 Pi^eBpflanzenj 8 Petrographie, 9 Mmeralogicj 10 Skulptur,

11 Arbeitzimmer
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Abbildung 40. Provinzial Museum^ Hannover
Ein Saal im ersten Stocke: Geschicbtliche Kulturaltcrtiimer
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s^eigtj hat man viel Geld auf die kiiustlerisclie; aiiBere Aiisschmiiclmng des Gebaucles verwendetj und
uiclit minder flir zwei groBe Hallen hergcgeben^ weslialb man naclitraglich gezwungen war^ das Gebaude
kleiner zu macben als urspriinglicb geplant^ und als die GroBe der Sammlungen es erforderte^ nnd wodurch
niau behindert war, die Naturwissenscbaftlichen Sammlungen neuzeitigen Auforderungen entsprechend auf-

zustcllen. Zitdem erlanbt die gescLlossene Bauweise des Ganzen bei der vorbandenen Grundtiacbe keinen

Anbau. Der Erbauer spriclit daber in seiner angefiibrteu Scbrift (S. 8) scbon jetzt, nachdem das Gebaude
gerade fertig gestellt ist, davon, daB die Natnrwissenscbaftlicben Sammlungen ein eigenes Gebaude baben
niiiBten! Yon der Einfubrung staubfreier Luft in das Museum, ist abgeseben^ die neusteUj wicbtigen

Erruugenscbaften auf diesem Gebiete warden also nicbt berucksicbtigt. Da icb das Museum in nocb
nicht ganz fortigem Zustande sab, so kann icb mir, soweit mir das iiberliaupt zustebt, kein abscblieBendes

Urteil erlauben, glaube jedocb, daB bier, ueben maucbem nicbt Nacbabmenswerten, viel Gates geboten ist.

=^

Tierarztliche Hochschule

Ein groBer, eben fertig gestellter Neubau in einer Reihe von EiDzelhausern, Jahresaufwand
130000 M, ungef. 300 Hoi'er, 17 Lebrer. Icb bescbraukte micli auf das Anatomiscbe lustitut mit

Museum, das Gutes, wenn aucb nicbts AuBergewobnlicbes bietet, da die Mittel zum Ban bescbrankte

waren nnd die zur Verwaltung es ebenfalls sind. Im groBen, bellen, saubern Seziersaal ist eine so

ausgiobige, ©acb Bedarf in Tiitigkeit zu setzende Lliftimg, daB jeder Gerucb vermieden wird. Die cisernen

Sammlungscbranke in gut belicbteten Salen sind nacb Dresdner Muster, wenn audi uiclit nacb dem
vollkommensten, gebaut.

Die Tecbuiscbe Hocliscbule (Jahresaufwand 500000 M), deren Mineralogische Sammlung icb

ansalij bot iniisealteclmiscli tiichts Erwalinenswertes-
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Uberblicke ich die Gesaintlieit clieser meiner E^eiseerfaliruiigon. um dariiber klar zu werdeiij was,

abgesehen voii Altbekaniitem, Neues, besoiulers fiir einen Musouinsiioubaii in Dresden dabei zu lerucu

war. so siud es vornelimlich zwei DingOj die ich iiervoiiieben muB:

1) Die neue, sonst mir in Amerika bis jetzt zur Amvendung gekommene Lliftungs- und Heiz-
metliode der Mnseen in Liverpool und Glasgow, die gleicbzeitig und nnabliangig von einander entstandcn

und auch in den Technisclien Scliulen in Manchester und Liverpool, sowie in der Rylands Bibliothek in

Manchester eingefhhrt, in Dentschland aber, so viel ich weiBj noch ganzlich nnvertreten ist, nud

2) die Ba,nart des neuen Eriissoler Naturhistorischen Museums, die zwar, weil besonderen

Zwecken gcnau nngepalk, nicht ohne Weiteres iibertragbar ist, aber in Bezug auf Belichtung und Eaum-
ausnutzung sehr lehrreich und nachahmenswert, wie auch in Bezug auf Billigkeit, ohne Hintansetzung der

Gefalligkeitj hochst bemerkensAvert ersclieint.

Im Allgemeinen hleiben trotz ihrcr Mangel, die alloni Menschliclien anhaften, das Naturhistorische
Museum und das Museum des Eoyal College of Surgeons in London in vielen Hinsichten leitend

und mustergebend auf dem Gebiete der naturwissenschafthchen Museumstechnik und der wissenschaft-

lichen Verwertung der Sammlungen. Es gibt wolil keinen Museumsbeamten, der hier nicht mehr gelernt

hatte als iiberall anderswo. Die Aufstellungsart des Ethnographischen Museums in Oxford stelit

einzig in ihrer Art da als in hohcni Grad anregend und belcln-end, die Eylands Bibllothek in Manchester
bleibt trotz der vielen Mangel, die ihr als Bibliotheksbau anhaften, ein herrliclies Schmnckkastchen, die

Galeries d'Anatomie im Jardin des Plantes in Paris endlich sind einc hochst bemerkenswerte
Leistung sowohl als Museumsbau wie auch in der Knnst der Darstellung, besonders der Erdstock wcgen
der vortrefflichen Belichtung bei der Einfachheit seines Grundrisses.

Wenn ich diese einzelnen Punkte zum SchluB hervorhob, so mochte ich doch damit nicht vieles

andere Gute, was ich an seiner Stelle bereits erwiilmt habe, ganz in den Schatten riicken und verweise

den wohlwollenden Leser daher in dieser Bezielmng auf die einzelnen Abschnitte. Auf der andern Seite

driingt sich mir jedoch, bei allem Guten, das icli sah, der Gedanke auf, den ich nicht unterdriicken

mochte, daJ^ im grofkn und ganzen die Kunst, Naturwissenschaftliche Museen zu bauen 1 1o cli

sehr in den Windeln liegt. Meist sind solche Museen in ganz verfehlter Weise geplant, und nur aus-

nahmsweise stoBt man auf Anfange, die ich als Dammerung eiuor neuen Zeit fiir diese Art von Betatigung
menschliclien Vermogens bezeichnen mochte. Ebenso liegt im Allgemeinen die Kunst der inneren
Einrichtung solcher Museen noch sehr im Argen. Der Hauptgrund daftir sclieint mir der zu sein,

dal^ man einerseits an hervorragender Stelle Yorhandenes urteilslos nachahmt, ohne es iiberhaupt ver-

bessern zu wollen, und andrerseits wieder ganz auf eigene Eaust Versuche anstellt, ohne sich vor-

handene Erfahrungen nutzbar zu machen. Meist werden Naturwissenschaftliche Muscumsbautcn auch zu

schnell ausgefiihrt. Ein Neubau ist einmal beschlossen, das Geld dazu vorhanden, und nun laiU man
sich nicht die Zeit, die Plane geniigend vorzubereiten plotzlich ist einer gewahlt, und man mul^ dann
alle seine Fehler in den Kauf nehmen. Mit der innorn Einrichtung aber geht es fast noch schlimnier.

Gewohnlich hat der Bau mehr Geld verschlungen als vorgesehen war, und nun soli an der innern Ein-
richtung gespart werden, wahrend sic doch nicht minder wesentlich ist, zudem aber legt man fast iiberall

auf diese innere Einrichtung viel zu wenig GoAvicht und widmet ihr viel zu wenia' Uberlci^uno- Teh bin

iiberzeugt, daB ein Naturwissenschaftliches Museum der ferueren Zukunft ganz anders aussehen wird wie
unsere jetzigen, oft sehr mangelhaften Versuche, wahrend man Kunstmuseen heute schon weit voUkommener
herzustellen vermag, vielleicht auch deshalb, weil ihr Inhalt nicht so manuigfaltig ist, die dabei zu losenden
Aufgaben daher nicht solche Schwierigkeiten bieten.
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bregODstand voiiiegenclen Beitrags bildet der Hauptsaclie nacli die von Emil Weiske in Biitisch
Neu Guinea gemaclite Kaferausbeiite; von der das Museum die erste Auswalil erwarl). Da die Wissen-
schaft dieseni unersclirockenen Sammler die Ivenntois vieler neuer Formen^ audi auf dem Gebiete der
Saugetier- und Vogelkiinde verdankt und nocli manclieiiei Ergebnisse von der Bearboitung seiner betracbt-
licben, aucb etbnograpHscben Samndungen zu erwarten sind, so sei in Kiirze bier ein tJberblick liber seine
Tropenreisen gegeben. .

Im Marz 1890 verliess E. A\^eisko (geb. 1867 zu Dolsenbain in Sacbsen) Deutscbland, urn von Bremen
uber NeAv York znnacbst als Earmcr nach Los Angeles (Slid Kalifornien) zu geben. Nacb dreijabrigem
Aufentbalte daselbst^ wabrenddem er als Bienenzlicbterj Cowboy und Trapper nebenbei Vogel und Sauf^e-
tiere sanimelte^ ging er nacb Honolulu^ wo kurz nacb seiner Ankunft die :Revolution ausbracb uud er als

Hawaiscber Soldat ein Jabr lang diente. Nacb Ablauf der Dienstzeit bereiste er ornitbologiscb und
botaniscb sammelnd zunacbst die Saiidwicb-^ spater ein Jabr lang die Viti-Inseln.

Nacbdem er aus Gesundbeitsriicksicbten ein balbes Jabr lang in den warmen Badern auf Neu-
Seeland zubracbte, ging er liber Sydney, Brisbane, Townsville und Cairns nacb Nord Queensland, urn bis

zum Jabr 1897 aucb bier sammelnd tbiitlg zu sein. Von da begab er sicb iiber Cooktownj Woodlark und
Samarai nacb Port Moresby, wo er nacb SAvocbentlicber Segelscbiffabrt am 1. Juli 1897 landete. Bereits
am 7. Juli trat er mit 12 Triigern seine erste Inlandsreise nacb dem vciJlig unbewobnten Gebiete des Brown
Eiver an^ konnte sicb aber nur drei- Tagereisen weit von Port Moresby entfernen. Ein am 3. September
unternommener, erneuerter Vorstoss in dasselbe Gebiet, der bis 16. November wabrte^ war erfolgreicber es

gelang ibm liber 100 engl. Moilen weit und bis zu einer Holie von 5000' vorzudringen. Vom^l2. Dezember bis

Eebruan898 wurde das Astrolabe Gebirge durcbstreift, und nacb mebrwocbeutlicbem Aufentbalt in dem
2000' liocb gelegenen Dorfe Tabnri eine Exkursion in nordorstlicber Hicbtung bis Vebure (AVetui-a? bei
Langbans ^) nnternommen. Am 13. Eebruar ging der Sammler, nacbdem er wieder nacb Port Moresby zuriick-

gekebrt war, mit einer grossen Anzabl von Tragern iiber Taburi und nacb Uberscbreitung der Eicbardson-
Kette nacb Soceri und von da nacb dem circa 4000' boben Berge Woriwori und dem nocb circa 3000'

biiber gelegenen Ort Eafa. Wieder Port Moresby als Ausgangstation benutzend^ macbte er vom 8. Mai
bis 24. Juni nocli eine erfolgreicbe Sammeltoui' bis znm Berge Gabatti (circa 3000'). Eine am 29. Juli

mit 7 Jagern und Eingeborenen unternommene Expedition nacb dem Bailala (Wailala oder Annie Fluss
bei Langbans), der 8 Tage lang stromaufwarts befabren wurde, scbeiterte leider, da die Eingeborenen
teils wegen der gefiibrlicben Stromsclmellen, teils aus Furcbt vor dem gefiircbteten Kuku-Kuku-Stamm sicb

weigerten, weiter vorzudringen. Nacb der Kiiste zurilckgekebrt nnd dieser nacb Siidosten folgend, sammelte
Weiske in der Landscbaft Elenia in der Nabe von Pelepa, Kerema, Upau, Pisi und Karama (August imd
Oktober). Die bier gesammelten Insekten sind von Weiske kurz mit dem Fundort ,,Papua Golf" verseben

und deswegen aucb in der Abbandlung^ als d aber stammend bezoicbnet worden. Auf dem Eiickwege wurde
„nocb am Paimono oder St. Joseplis Fluss (Landscbaft Eoro) Station gemacbt und endlicb nacb fiinfmonat-

licber Abwesenbeit Port Moresby wieder erreicbt..

Nacb vierwocbentlicber Erbolungspause sollte die erste Expedition slidlicb von Port Moresby aus-

gefiibrt w^erden. Weiske scbiffte sicb zunacbst nacb Hula (auf der Slldspitze 10 "^ 6' s. Br.) ein und ver-

sucbte von da aus mit zwei Doppelcanoes den Kemp Welsb Fluss biuaufzufabren. Ein Krieg unter den

f
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^) P. Langhans, Das ScHutzgebiet der ]S"eu Gruinca-Kompanie, 1893. Blatt 4 uud 5
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Eingeborenen zwang ihii jeclocli beim Dorfe Toinalmme wieder umzukehren, unci so samxnelte er bis zu seiner

am 14. Marz erfolgten Eiickkehr in Port Moresby nur bei den Orten "Waiguiie und Tabore. Seine letzte

Eeise fiihrte ihn wieder in das Kabadi Distrikt, wo er zwei Touren in das Innere^ den Aroafluss aufwarts

und in das Gebirge bis 8 nnd 9000' ausfuhrte.

Leider fand diese in Bezug auf seine Sanimelthatigkeit erfolgreichste von alien Touren durch einen

Ungliicksfall mit einer Dynamitpatrone, der fiir den Eeisenden den scliweren Verlust des rechten ITnterarms

zur Folge hatte, ein plotzliches Ende. Am 20. Mai 1901 kehrte er nach lljiihriger Abwesenheit wieder

in seine deutscbe Heimat zuriick.

In dem von E. Weiske auf Neu Guinea bereisten Gebiete ist teilweise sclion entomologisch ge-

sammelt worden,^) namentlich von italienischer Seite haben sicb Forsclier wie 0. Beccari, d'Albertis
und L. Loria grosse Yerdienste erworben. Von den im Auftrage des Herrn W. v. Eotbscliild von
Anthony in Britisch Neu Guinea gemacliten Insekten-Sammlungen abgesehen, befindet sich der grosste

Teil der aus dieser Gegend beschriebcnen Kafer im Museum zu Genua, in dessen Annalen aucb zalilreicbe

Neubeschreibungen verofFentlicht worden sind. Weiske hat nun viele dieser bisher nur in wenigen Exemplareu
bekannten Arten wieder, zum Teil audi in grosserer Zahl aufgefunden, besonders gilt dies von den durch
J. Faust beschriebenen Russelkafern der Loria'schen Ausbeute (vergl. Ann. Mus. Genov. 1899 S. 5— 130).

Relativ am reichsten an neuen Formen (liber die Hlilfte der hier beschriebenen Arten) war die Ausbeute
vom Aroa-Fluss (Gebiet von Roro, nordwestlich der Eedscar Bai), so dass es den Anschein hat, als ob

dieser Fluss einem gewaltigen aber isolierten Gebirgsstock entsprange.

In vorliegendem Beitrag erfaliren folgende Gattungen und Arten Beriicksichtigung, beziehungsweise

Neubeschreibung:

Scarahaeidae

1. Jhiaccmiptorldna rahripeiinis Gestro

2. concolor sp. n.

3. Chalcopharis (g, n.) nigroaeiiea sp. n.

Dilochrosis, Aufzahlung aller Arten

4. Lomaptera satanas sp, n.

Curcidionidae

5. Gymnopholus (g. n,) iveiskel sp, n.

6. Aroapliila (g, n.) cyphotliorax sp. n.

7. Rhinoscaplia cldoropunctata sp. n.

8. iynpexa sp. n.

9. Catap)hractas elongatus sp. n.

10. Pantorhytes p)ap)illosus sp. n.

11. corallifer sp. n.

12. Pantorhytes varus sp. n.

13. vibicifer sp>. n,

14. alhopunctulatus sp. n.

15. saloinonis sp. n.

(synopt.. Tabelle aller Arten)

16. Parasphenogaster (g. n.) gracilicornis sp. n,

17. Belus viridimetallicus sp. n.

18. Chalcocyhehus inassuiei sj}. n.

19. liliadinocyha aenea sp. n.

20. sp>lendlda sp. n.

21. nigricollis sp. n.

22. Flamingor]lynchus iceisket sp. n.

Ceramhyddae

23. Posenhergia iveiskei sp. n.

1. Auacamptorhina rubripennis Gestro (Ann. Mus. Genov. 1897 S. 17)

Capite, prothorace, scapulis scutelloque nigro-cyaneis, elytris rufis; dipeo suhtiliter punctato, rnargine
viridescenti, minus profunde quarn semidrculariter exdso; antennis fusds plus minusve aenescentibus ; pro-
thorace prope lineam marginahm impressam parce remoteque oblique striguloso, angulis postids laevibus;

scutello in rnargine strigulis perpauds longitudhialibus; elytris dimidia parte postica lateribus transverse

strigosis, reliquis suUlliter seriato-piindatis, stria suturali in dimidia parte apicali impressa, Ida sutura ele-

vata, aiigulo suturali paulo producio; pygidio atro-cyaneo, transverse aciadato, corpore suhter atro-cyaneo,

coxis anticis, prosterni margineque antico fuIvo-pilosis ; pedibus cupreis, basi interdum viridi-lavatis.

Long, (capite non computato) 20> lat. 10 mm.
Patria. Nova Guinea meridionalis, ad Jlumen Fly legit d'Albertis, Astrola.be montes et ad flumen

Kemp Welsh legit E. Weiske (Mus. Dresd. 14772).

1) Einen ganz fliichtigen Uberblick iiber die entomologisclien Publikationen, die auf Brit. Neu Guinea Bezug haben
giebt H. Tryon in J. P. Thomson: British Neu Guinea. 1892. S. 222 fF.

{
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Da die von Gestro auf diese Form beziigliche Notiz sehr leicht ubersehen werden kann,
und auch iiberselien worden ist/) so lialte icli es nicht fiir liberflussigj nacli den mir vo'rliegenden drei

Stiicken eine ausfuhiiichere Beschrelbimg zu'gebeu. Die Erage, ob diese Form thatsaclilich nur eine

Varietat der von der Triton Bai (Nordwest Spitze von Neu Guinea) bescliriebenen ignijyes Blanch, sei, moclite

ich vorlaufig noch nicht entscheiden. Die drei iibereinstimmenden mir vorliegendenj so wie die Exemplare des

Museums in Genua, die alle aus Brit. Neu Guinea von den Kiistenlandern des Papua Golfes stammen und
alle rote Decken haben^ so wie der Umstandj dass von dieser Lokalitiit keine Exemj^lare niit blaugriinen

Decken bekannt geworden sind, lassen n:iit vieler Wahrscheinlichkeit auf eine scharf geschiedene Lokalrace

schliessen, in welchem Sinne wohl Gestros „varieta" gemeiut gewesen sein diirfte.

Korperform ziemlich gleich breit, daher an Thaumastopaeiis nigro-aeneus Waterh. (von den Pliilippinen)

erinnerud. Unterseite, Kopf, Halsschild und Schiklchen dunkel blau, zuweilen fast schwarzlich, Decken
hell rosskastanien-brauuj die ganzen Beine kupferrot, die Eiihler und Taster ebenfalls rotbraun, erstere mehr
Oder weniger erzfarben iibergossen. Clipeusraudj haufig auch die Yorderhiiften und Trochanteren der

Hinterschenkel, so wie diese selbst an der A¥urzei etwas griinlich schimmernd. Clipeus fein und ziemlich

dicht punktiert, Scheibe glatt. Halsschild glanzend glatt, auf der Scheibe nur ausserst fein und entfernt

punktiertj neben dem eingedriickten, die Hinterecken nicht erreichenden und auf das aussere Drittel des

Vorderrandes tibergreifenden Randstreifen mit kraftigeren^ zu kurzen Querstreifen zusammenfliessenden

Punkten. Schildchen doppelt so lang wie breit, am Seitenrande mit wenigen Langsrissen. Randstreifen

der Decken an der "Wurzel erloschen, auch hinten nur bis zum Hinterraude des zweiten Bauchsegmentes
als ununterbrocheue Linie zu verfolgen. Hintere Halfte des Deckenseitenrandes kurz und entfernt^ aber

ziemlich kraftig querstrigiliert. Brustfortsatz an der AVurzel etwas nach abwiirts gesenkt. daher leicht ge-

knickt erscheinend. Mittellinie des Metasternums leicht eingedriickt, seine Seiten grob nnd weitlaufig ge-

ringelt-punktiertj die eingedrlickte geschwungene Linie am Oberrande der Hinterbrustepisternen erreiclit

nicht deren Yorderrand. Hliftplatten der Hintcrbeine aussen glatt, auf der ventralen Flache langsnadel-

rissig. Abdominalsegmcnto, von welchen die ersten beiden aussen rotlich sind, in der Mitte sehr fein und
weitlaufig punktiert nnd an den SeiteUj das ftinfte Segment auch in der Mitte, bogenrissig und sparsam
gelblich behaart. Unterer Basalrand des Pygidimus erhabon und glatt.

2. Anacaniptorhina concolor sp. n.

Tota metallescenti-viridis, antennis, artimlo primo excepto, nlgro-acneis, prosterno marglne antlco

coxlsqm anticis fulvo-jnlosis; dipeo profvndius quam semiciculariter exdso, subtiUssime ruguloso ac remote

p)imctato, marglne infiexo longitiulinaliter strigoso; p)rotJwrace marglne laterali elevato, oblique remoieque

strigoso (fere crenulato), 2'>one marginem transverse punctata; scutello bast distincte punctata, elytris linea

marginali a basi usque ad marginem pasticum segrnenti tertii abdominis extensa, stria siiturali in triente

ajncali contenta; linea imp)ressa, andata, sid)marginali in metatlioracis epnsternis in margine antico incipiente.

Long. 24, lat, hum. 12'5 mm,

Patria. Nova Guinea Gerniamca, Kaiser Wilhelmsland, Bongu, legit C, Walutes (Mas. Dresden 9925).

Die bisher bekannten Anacamptorhina-Avten lassen sich nach folgenden Farbungseigentlimlichkeiten

auseinander halten:

Beine ganz kupfcrrot oder goldig rot

Oberseite griinlich blau, Kopf und Thorax dunkler blau ignipes Blanch. (Triton Bai)

Oberseite mit dunkelblauem Koj^f und Thorax, Decken
(nicht metallisch).. ruhripennis Gestro (Brit. Neu Guinea)

Oberseite metallisch kupferrot, Kopf, Halsschild und
Scutellum blaugrun corrnsca Gestro (Ansus, Jobi)

. fulgida Wall. (Nordwest Neu Guinea)

Beine, wie der librige Korper ganz griin cancalor sp. n. (Deutsch Neu Guinea)

Beine mit kupfrigen Schienen und schwarzen Tarsen

^) G. Sckoch, Lainellicoruia mclitopliila. 1896. S. 45.

f

1*

ittr

*IS!Pa:ai2H5fflSfflB3TmiE^'SEK3t3R?a=iIi;^Jii..r[:E3:i j^. ._ - - -^
.

-E



4 K. M. Heller: Dritter Beitrag zur Papuanischen Kaferfauna

i

Bei cler Seltenheit der Arten dieser Gattung (es liegen mir niir 4 Stiicke von dea beiden hier bc-

sciiriebenen Arten vor) ist es 7-ur Zeit noch nicht niogliclij festznstellen, wio weit die angefilhrten Farbiings-

unterschiede noch dnrcli plastische Merkmale gestiitzt werden und dalier zur Trennung der, Arten benntzt

werden konnen. Docli weist wenigstens A. concolor eine solclie Beibe Yon sculpturellen Unterscliiedon von
A, ruhrij^ennis aufj dass ich sie vorlaufig fiir eine besondere Art halten muss. Zuniicbst ist die Ansrandnng
des Clipeus relativ vie! tiefer, der Aussclmitt niibert sicb der Form nacb mebr einem balben Oval^ a!s

einem Halbkreis. Der durcli eine vertiefte Linie abgesetzte Seitenrand des Halsschildes zeigt seitlich eine

Eeibe von entfernten scliragen Querstrichen. Das Schildcben ist an der Basis deutlicb punktiert. Die
Seitenrandlinie der Decken beginnt an der Deckenwurzel und reicbt bis zur Spitze des dritteii Eaucbriuges,

der vertiefte Nabtstreifen bleibt auf das Spitzendrittel bescbrankt und die gescbwungene vertiefte Linie am
Oberrande der Episternon der Hinterbrust beginnt an deren Yordorrande.

\

\

ChalcophariH g. n.

Cetonidarura prope: Flemipliaiis.

Clipjeus mhquadratu.% margine antico fere redo, late suhsinuato. Thorax ut in genere Heniiphares.
Scapidae sujjerne maxima parte detectae, fere usque ad lohmn tlwracalem ohservmulae. Mesosterni pro-
cessus valde productus ac acuminatus. Scatelhun triangidare, latitadine longiore. Elytra depressiuseula,

ante apicem subcallosa, laterihvs paralklis. Pedes breves, tihlis anticis tridentatis (denie apicali computato)

dente svmmo, minuto, fere tibiae in media parte.

Die G-attung stelit zwiscben Foecilopharis und IJemipharis, mit ersterer bat sic den kaum ans-

gerandeten Clipeusvorderrand, mit letzterer die flacbe Korperform, den mittelstandigcn obersten Zalm an
den Vorderscbienen und vor allem die von oben ber sicbtbaren Scbulterblatter gemein. Letzteres Merkmal
ist bisher zur Trennung von PoecilopJuiris von Flemipharls nicbt benutzt worden, ist aber sebr auffallend.

Bei Poecllopharis siud die Hintcrecken des Halsscbildes derartig nacb liinten gezogeii dass von den Scbulter-
blattern oben nur der iiusserste Teil freiliegt^ wabrend bei Chalcopliaris und Hemipharls die Basis des
Halscbildes etwas scbmaler als die Decken und diesen nicbt so diclit angepasst ist, so dass die Scbulter-
blatter zwiscben der Halsscbild- und Dcckenbasis sicbtbar sind. Hemipliaris insukwis zei^>t fernor in der
Yerlangerung der Hinterbrustepisternalnabt auf den Hinterbliften eine eingegrabene Linie die sowobl Poe~
cilopharis als aucb CJtalcopilaris feblt.

Ausser der weiter unten cbarakterisierten Art geboren in diese Gattung nocb Seldzorhina lansbergei

Gestro (Ann. Mus. Genov. VIII 1876 S. 517 imd IX S. 104) und mogbcberweise auch nocb Dilochrosis

frencld Blackb.

\

+

3. ChalcophariH nigronenea sp. n.

Obscure aenea, subjmrpvreodavata, tibiis atro-purpureis, tarsis nigris, coxls anticis tibilsque omnibus
fulvo^clliatls; clipeo transversa, laieribus inflexis, longitadinaliter strigosls, ut prothorace dupliciter punctato,

vertlce glabro; prothorace lateribus fortius, p)one marginem transverse aciculato-punctato ; elytrls deplanatis,

inter hiuneros et angulo interno-basali seriebns pnmctatls quatuor, antice postieequ.e abbreviatis, lateribus,

praesertim in dimidia pa^vte apicali, transverse aciculato-punctatis, stria suturali in dinddia parte apicali

impressa; pygldio subtlllter undulatq-strlgoso, spatlls punciulatls; corpore snbter nietasterno utrinqne grosse

qmnctato, coxls posticls Iongitudlna liter strigosis, parte exteriore remote p>iinctidato , cdjdomine vnedio vix,

lateribus versus fortius arcuato^punctato, segmento quiuto marglne postico medio angulaio-producto ac utrin-

que foveola transversa impressa; tibiis anticis longitudinallter strigosis.

Long, 30, led, ad hum, 15, long, elytror, 20'5 mm,
Patria. Nova Gidnea Britannlca, Astrolabe montes E, Weiske legit (Mas. Dresd, 14778).

Dunkel erzfarben^ etwa so wie Cetorda niarmorata P., aber mit scbwacben purpurnen Reflexen die
Scbienen schwiirzlicb purpurea, die Tarscn schwarz. Kopf und Halsscbild ausserst fein und dicbt und
ausserdem nocb weitlaufig und grober punktiert. Die grobere Punktierung auf dem etwas queren, vier-
eckigen Clipeus gleicbniassig tief, auf dem Halsscbildc jedocb auf der Scbeibe und dem Hinterrand entlang

-i^.-^"'
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fein iind weitlaufig, nacli den Seitenrandern zu allmahlicli grober werdendj grober als auf dem Clipeiis und
in der vorderen Halfte neben dem Seitenrande zu Quernadelrissen vereinigt. Der erliabene Seitenrand^ der
bereits vor den Halsschildhinterecken endigt^ mit eingestochenen Punkten. Ausrandnng des Scutellarlappens

sclnnal piirpurn gesaumt. Schildclien sehr dicht und fein punktiert, an der Basis mit einer Qnerzone
groberer Punkte, in der Mittellinie mit kauni wabrnelmibarem Langseindrucke. Fliigeldecken flachj mit
bis zur Mitte des 2. Bancbsegmentes reichenden Kandstreifenj Hinterrand gemeinsam abgerundet, die Naht-
spitze als kleiner Dorn vortretendj der Nalitytreifen nur in der Linteren Deckeuhalfto einc'edrlickt. Zwisclien

NaUt und Schulter sind die Decken glanzend gkxtt und zeigen nur vier nach aussen zu grober werdendej
an der Wurze] und Spitze abgekllrzte PunktreiheUj die Punktreihen der Deeken sind an den Seiten am
grobsten und werdeu in der liinteren Deckeuhalfte ganz durch Quernadelrisse ersetzt, die sich bis auf die

Endbeulen erstrcckeiij aber nicht bis an die Naht reicben. Pygidium dicbt und fein quer nadelrissig, die

Zwischenraume mit etwas entfernten Punkten. Episternen der Mittelbrust mit von der binteren Ecke aus
radial aussti-alilenden feinen, entfernten Nadelrissen, parallel zuni Hinterrande mit einem Quereindrucke.
Hinterbrust in der Mitte glattj an den Seiten mit groben Eingpunkten, Episternen der Hinterbrust, der
obere Band ausgenommenj mit queren Bogenrissen. Hinterhuften, ausgenonimen der Vorderrand und die

punktierte vordere Aiisseneeke, fein langsuadelrissig, die Nadelrisse concentrisch zur Gelenkspfanue angeorduet.

Hinterleib in der Mitte fast ganz glatt, nur das 5. Baucbsegment auch in der Mitte massig dicbt punktiert.

Seiten des Abdomens quer nadelrissig. Eiinftes Baucbsegment jederseits am Hinterrande mit tiefem Quer-
eindrucke^ der Hinterrand in der Mitte etwas winkelig ansgezogen. Vordertibien langsstreifig und so wie
die iibrigen zwei Paare, innen lang biiinnlicb gelb bewimpert; Hinterscbienen innen glatt, binten qner-

streifig, naber der Spitze mit einem zweispitzigen scbuppeuartig abstebenden Zabne.

Dilochrosis Tboms.

In der Dcutscben Entomologiscben Zeitscbrift 1900 S. 74 und S. 383 giebt Herr Dr. G. Kraatz
Bescbreibungen dreier augeblicb neuen I)ilocIirosls-Ai-ten, die vermuten lassen^ dass er sicb beziiglicb der
Yorbandencn Literatur allein auf Scbocbs „Lamellicornia melitopliila" stiitzt, ein Katalog, der schon
seinerzeit nicbt ganz vollstandig war. Es diirfte daber nicbt iiberflussig sein. die bescbriebenen Dllochrosls-

Arten nocbmals aufzuzalilen und einige Bemerkungen daran zu kniipfen.

1. 'atrij)e?mis M'Lea.y (Schizorhlna), Trans, entom. soc. of New Soutb Wales I S. 13

= {>,nigripennis'' Tboms. per errorem) . Clarence River
2. balteata Vollenb. (Schizorhina)^ Arcbiv f. Naturg. 1871 S. 53 T. VI f. 3 ...

hathewidU Wliite, Ann. Nat. Hist. 1859 S. 290 u. Proc. ZooL Soc. 1859 S. 119

%

Weigeu
3.

T, LYIII £. 7 Melbourne (Yarra Biver)

4. (henningserd Kraatz, D. E. Zeitscbr. 1900 S. 383) = meyeri Heller Stepbansort (N. Guinea)
5. hrownii Kirby, Trans. Linn. Soc. XII 1817 S. 465 T. XXIII f. 6

hrunonii Burm. Handb. Ill 532^ Gory et Percb. Monogr. T. 27

6. castanea Jans. (Nemijjharis), Cistula Ent. Vol. I 1873 S. 133 . .

(N. W. Australien)

f. 3 var.

Nicol Bai
7. ehenina ButL, Proc. ZooL Soc. 18615 S. 729 fig. 1 und la S. 730 Oceania, Patria?

eram8. flamnia p. Tboms., Typi Cetonidarum 1878 S. 31 C
9. flammula Blancb., Voy. Pol Sud Col. S. 132 T. 28 f. 1 § Amboina

= idae Wbite, Proc. ZooL Soc. XXIY S. 16 T. 41 f. 7

Butler, Proc. ZooL Soc. 1865 S. 730 (fig. 2?)

mr., Tijdscbrift voor Entomologie 1864 S. 155 T. X fig. 3

vai\ mono Kraatz, D. E. Z. 1880 S. 186 Burn. Ceram

.

var. rufifennis Kraatz, D. E. Z. 1880 S. 186.

I

10. frencM Blackb., Proc. Linn. Soc. N. S.W. VIII S. 245 Nord Queensland
11. marginicoUls Kraatz, D. E. Z. 1900 S. 383 . . . Patria?

12. mY^T/m Heller, Abb. Ber. Mus. Dresden 1894/95 Nr. 16 S.4 {^henaingseniKYH^iz) Bougu.DeutscbN.Guiuea
13. nigra Kraatz, D. E. Z. 1900 S. 74 Kei
14. suhfoveata J. Tboms., Ann. Soc. Ent. France VIII 1878 Bulletin S. XXXI ., Australien
15. torrida Jans., Cistula Ent. I 1874 S. 237 Nicol Bai

\
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Bemerkungen.
Zu Nr. 1. Der Pundort ist Clarence Riverj nicht wie Gemminger imd Harold angeben Port Denisoiij

aber audi nicbt ,jNickol"-Bay wie Kraatz schreibtj die an der Westkliste Aiistralicns und c. 3600 km
r

(in der Luftlinie) weiter westlich liegt.

Zu Nr. 2. Eiipoecila halteata ist nach einem einzigen Weibchen^) aus AVeigeu (im Leydener
Museum) von v. Vollenhoven beschrieben und von Mohnike in seiner bekannten Uebersicht der Cetoniden

(Arcbiv f. Naturg. 1871 S. 53) veroffentlicht und abgebildet worden. 1895 veroffentliclit Eev. T. Black-
burn in den Trans. R. Soc. of S. Australia S. 219 eine Notiz der zufolge er mehrere Exemplare einer von
Mr. French in Nord Queensland gesammelten Dllochrosis erbalten babe, die gut mit der Beschreibung und
Abbildung der halteata v. Vollenb. iibereinsLimme. In Anschluss an diese Notiz und in Anbetracht der

Seltenheit der Arten dieser Gattung in den Museen, sei erwahnt. dass mir 3 Exemplare, je ein 6 und Q
aus Cairns (seinerzeit vom Mus. in Tring erhalten) und ein 9 aus Nord Queensland gesammelt von Weiske
voriiegen. Letzteres Exemplar macht sehr den Eindruck einer von der aus Cairns stammenden verschiedenen

Art. Vor allem sind die Decken breiter und relativ kiirzer, die Elecken auf den Decken sind heller (rot-

lich gelb) und mehr in der Quer- als in der Langsrichtung des Korpers ausgedelmt. Sculpturelle Unter-
schiede hingegen lassen sich nur wenige auffinden. Die Grundpunktierung auf dem Thorax ist etwas feiner,

der Nahtstreifen lasst sich als eingedriickte Linie bis zum Schildchen bin verfolgen und die vertiefte Linic

am Oberrande der Hinterbrust Episternen setzt sich liinten noch fort und verliiuft in einem zum Hinterrande
der Episternen parallelen Bogen. Von der Abbildung^) der halteata, deren Binden zur Naht sclirag ge-

stellt sindj unterscheidet sic sich hauptsachlich nur dadurch, dass der Hinterrand der Binden in einer zur

Naht senkrechten Linie verlauft. Die andere Form aus Queensland (Cairns), die flacher und gestreckter

erscheint und dunkel rosskastanienrote Bander auf den Decken hat, die in der Langsrichtung des Korpers
grossere Ausdehnung als in der Breite zeigen, besitzt ausser don schon erwalintcn Unterschieden noch einen

r

etwas mehr ausgebuchteten Scutellarlappen. Diese letztere Form soil im Brit. Museum als D, halteata Vollh.
stecken. — Erst mit Hiilfe eines grosseren Materiales wird es sich entscheiden lassen, ob die beiden aus
Queensland stammenden Formen nur Abanderungen einer Art sind und ob die Weigeu-Art mit ihr identi-

fiziert werden kann.

Zu Nr. 3. Kraatz (D. E, Z. 1880 S. 186) fuhrt diese als Ilemipharis beschriebene Art als Dilo-
chrosis auf, mir ist sie in natura unbekannt, dock moclite ich auf die grosse Aehnlichkeit hiuAveisen, die

White's Abbildung mit Diaphoma ' dorsails Don. zeigt, nur die dreizahnigen Vorderschienen der Abbildung
stehen mit dieser Art in Widerspruch.

Zu Nr. 4. Die lateinische Diagnose dieser Art steht zur deutschen in direktem Widerspruch. Es
heisst da: „Nigra, nitida, ehjtris (humeris et apice exceptis) nigris" und weiter unten: ,.Die Fid. sind mit Aus-
nahme einer schmalen Basalbnie, der Schidterecke und etwa des letzteu Vierteils rotlich-gelb". Dass
letztere Fassung die richtige ist, beweisen zwei mir aus derselben Gegend vorliegende Exemplare, die ich
schon vor 6 Jahren als D, meyeri beschrieb.

Zu Nr. 5. Auf diese Art wurde von Kraatz (D. E. Z. 1880 S. 184) die Gattung Phaeopliaris ge-
griindet und zwar nur auf Grund der Burmeisterschen Beschreibung. Die Gattungscharaktoristik, die, wie
der Autor selbst bemerkt, sehr der Erganzung bedarf, besteht der Hauptsache nach aus Fiirbungs-
beschreibungen, plastische Merkmale, die die Gattung zu anderen Gattungen in Gegensatz bringen, werden
nicht erwahnt. Mir liegt sowohl ein Exemplar der hroivni Kirby, das mit der Abbildung des typischen
Stiickes vorziiglich iibereinstimmt, als auch ein zweites, das der Gory und Percheron'schen Abbildung
gleichkommt, vor, nach Vergleicli dieser mit der Gattung JJilochrosis stehe ich niclit an, die Gattung Fhaeo-
pilaris zu Diloclirosis zu Ziehen.

Zu Nr. 6. Die mir nnbckannte Art soil nach Janson 1. c. der atyipennis sehr nahe stehen, sich
aber von ihr besonders durch die 4 Hintertibien des Weibchens unterscheiden, die in der Mitte eincn
scharfen Zahn haben, der der atripennis fehlt. (?)

'

1) Bekanntlich sind die Weibclien diesor Gattung durcli einen Dorn auf der Mitto der Ilinterschicnen, der dem
Mannchen fehlt, ausgezeichnet.

^) Dor Clipeus-Ausscliuitt mit seinem fast ovalen Lumen diirfte ebenso wie bei der Abbildung von Lomaptera ulrkae
aui emer Ungenauigkeit des Zeichners bcruhen. • - » ...
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Zu Nr. 10. Diese Art besitzt einen ,jclipeiis antice vLv emargmatus'' und geliort siclier nicht in

die Gattimg IJllochrosis, wie schon Blackburn vermutet. Moglicherweise gehort JJ. frenchi in die weiter

oben neii kreierte Gattung Chalcoj^haris. Dock bin ich in dieser Beziekung nickt sickerj da mir aus Qnecns-
kmd nock eine andere^ bisker unbesckriebenej metallisck grltne Gattung mit kaum ausgerandetem Clipeus

voiiiegtj die auck mit Blackburus Besckreibung der I), frenchi gut Ubereinstimmtj aber nickt die parallele

Korperform von Ile^nispharts, sondern die von Schizorldna atropunctata Kirby bat. Leider sagt Blackburn
liber die Korperform nickts.

Zu Nr. 13. Diese Art ist von der Insel Kei okne Beriicksicktigung der ebenfalls ganz sckwarzen ehenina,

deren Herkunft unbekannt ist^ besckrieben wordenj ikre Artberecktigung bedarf also nock der Bestatigung.

Zu Nr. 14 Eine der browni nake stekende^ durck 4 sckwarzCj flack eingedriickte Flecken auf den
Decken ausgezeicknete Art,

Zu Nr. 15. Janson erwiikiitj dass diese Art der castanea nake verwandt ist^ sie besitzt aber so

wie atrlpevffds im Gegensatze zu castanea in beiden Gescklecktern unbewekrte Mittel- und Hintersckienen.

4. Ijomuptera safanas sp. n.

L. alhertisi Gestro affinis seel major, plus elongata ac tota nigra, coxis ajiitcis femorihusque nigro-

pilosis, maris tihiis intermedils posticisqiie, (apicibns exceptis) rufis; protliorace dupliciter piinctato, punciis

pone marginem lateralem majonbus, angnlis posticis deflexis; elytris nt in L. albertisi scidptaratis sinu

marginali nigro-fimhriato, sulco marginall ad marginem posticum segmenii abdominalis secundi termindto;

propygidio nigro-ciliato, maris tit in L, albertisi sculpturato, feminae rotundato-producto, circum marginato,

subter in dimidia parte aplccdi^ medio carinato, prope basin foveolato; corpore subter lateribns p)arce fidvo-

pilosis, rneiasterno coxisque posticis transverse acicidatis, segmentis abdominalibus medio seria transversa

. e punctis setidigeris in Icderibus acervatis, segmento qidnto margine postico integro, feminae vix p)roducto

maris vix sinuato.

Long, (capite non computato) (S 29, Q 34 elytror, C? 22, Q 24 kit, hum. d 17, Q Id mm.
Patria,

^^ ^^ ' ^^ ''
' *-'-' ttt . -rr^

.
-r^ -ttt . ^ . .

.^,Nova Guinea BrItannica, Astrolabe monies, mons Wori-Wori, E, Weiske legit (Mus, Dresd,

14766). '
•

Mit Lomaptera albertisi Gestro nake verwandt, jedock grosser und gestreckterj von den ganz

sckwarzen Varietaten dieser Art sofort durck die sckwarze Bekaarung der Vorkerlillften und Sckenkel so

wie durck die Pygidiumbildung des Weibckens zu uutersckeiden. — Ganz tief sckwarz, nur beim Manncken
das mittlere und kintere Tibienpaarj ausgenommen die Spitzen gelbrot.^) Kopf wie bei L. albertisi Gestro^

Tkorax mit deutlicker doppelter Punktierungj auck auf den Scutellarlappen, die feine Punktierung ist sekr

dicktj die weitlaufigere etwas grober und namentlick nack dem Seitenrande zu kriiftigj die ausserste Spitze

der Halssckildecken ist im Gegensatze zu der flack ausgebreiteten von albertisi etwas nack unten gebogen.

Flligeldecken relativ langer als bei albertisi, ebenso wie bei dieser sculptiert^ die Nakt jedock in der Basal-

kalfte eingedriickt, in der Apicalkalfte erkaben und mit einer einfacken Reike groberer Punkte, die wenigstens

bei dem AYeibcken je eine lange sckwarze "Wimper tragen. Auck entlang der Deckenseiteukante und ent-

lang dem Seitenrande liisst sick eine almlicke Eeike von entfernten Punkten beobackten, die aber, wenn
llberbaupt eine, so dock nur kurze Borsten tragen. Die Seiteurandfurcke der Decken lasst sick nur bis zum
Hinterrande des zweiten Baucksegmentes verfolgen. Sowokl die Seitenausrandung der Decken, als auck das

Propygidium ist lang sckwarz bewimpert. Pygidium des Mannckens aknlick gefornit und sculptiert wie

bei albertisi, die Forcepsparameren absolut schmaler und langer und starker s-formig gesckwungen, wie bei

albertisi, die Seitenfliickeu abgeflackt, leicbt konkavj der massive Spitzenlappen doppelt so lang wie breit,

Seitenrander des dorsalen Scklitzes fast parallel in flackem Bogen nack innon gebogen. Pygidium des

Weibckens parabolisck vorgezogen, unterseits mit einem jederseits sckon in den Vorderecken beginnenden

Liingseindruckej so dass die dorsale Flacke durck eine Kante von der ventralen gesondert wird, in der

Apicalkalfte mit einem Mittelkielcj der sick in der Mitte des Pygidiums teilt, nm einer flacken rundlicken

Grube Platz zu macken^ Basalrand in der Mitte mit einer vertieften querelliptiscken Erweiterung. Seiten

^) Da mir nebeu mehreren Weibchen nur ein einziges JMannclien vorliegt, kann die rote Beinfarbung eine individuelle

Abweichuno* sein. -
. , . ,
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dor querstrigilirten Hinterbrust und Hinterhiiftenj so wie die Seiten des Abdomens spiiiiich gelb bewimpert
Hinterrand des fiinften Bauclisegmentes beim 6 sebr flach konkavj beim g in der Mitte kaum merldich
Torgozogen. Vordertibien des Miinncliens ohne, des Weibchens mit oinem kleinen Zalme, Hinterscliienen

inncn scbwarz bewimpert. Form des Brustfortsatzes und Skulptiir der Unterseito abnlich wie bei L. albertisi

Gymnopholus,
— ^

g. n. Geonoinidarit'in.
f

Genere Mhinoscajjha affinis sed differt corpore esquamoso, o'ostro longiore, clava articulo primo cmiico

clavae dimidia parte multe breviore, artieulo secundo fere aeqv;ilonyo; prothorace inflato, Last marginato,

angulis posticis subproductis ; elytris pone medium cono armatis; femoribus longlovibus, vLv clavatis, posticls

elytrorum apicem fere atliiigentibus.

Die zusammcnstossenden Yorderliiiften, die KorbclionbildLmg, die Langseindriicke vor den Augen,
so wie die gesamte Korperbildung weisen dieser iieuen Gattung die systematische Stellung neben Rhinoscapha
an, sie unterscheidet sicli jcdoch von dieser durcli den liingeren, vorn mehr Terbreiterten Riissel, dessen
Pterygien wie bei Euphohs abstelien und dessen Rucken gradlinig verlauft, durcli die Bildung der Fiibler-

keule, deren erstes Glied schwach konisch und deutlicli kiirzer als die lialbe Keule ist. Der Fiihlerschaft
erreicht knapp den Hinterrand der sebr fladien elliptiscben Augen. Die Geissel ist 1 V, mal so lang wie
der Schaft, ihr zweites Glied kaum mcrklicb liinger als die beiden benacbbarten Glieder. Halsschild wie
bei RJmioscapha mit Augenlappen, oborseits jedoch stark kugelig gewijlbt. Scliildclien undeutlieh fiinfeckig,

fast rund. Decken mit zehn Punktstreifen, der Basalrand aufgeworfen, an den Sclmlteru breiter als die
Halsschildwurzel. Schenkel relativ lang, bis zur Spitze bin gleich dick, vor der Spitze kaum ausgebuchtet,
beim 6 die Deckenspitze erreicliend. Hinterbrust zwisclion dem 2. und 3. Huftenpaare viel kiirzer als der
Durcbmesser der Mittelbiiften. Erstes Baucbsegment des Weibchens am Hinterrande schwach, beim Miinnchen
kaum ausgebuchtet.

t

5. Gf/iHHopholus tveiskei sp. n.

Aterrinms, nitido-glaher, prothorace opaco; rostro remote punctato, punctis- seiidigevls; protlwraee
latitudlne longiore, laieribus transverse pKcatis; linea mediana tenid, profunde wij>ressa, thoracis marglnem
aMmm hand attingente; elytris remote seriato-pmictatis, pone medium cono pervalido oUuso mmMs; eor-
pore subter remote punctato, punctis setulis fulvis gerentibus, metasterno segmcntisque ahdominalibus utrin-
que in angulo exlerno postico macula minuta fuho-pilosa; tibiis anticis intermediisque intus remote
denticulatis.

Long, (capite non computato) 19—25 mm ehjtror. lat. ad basin 6—9, ad coni apicem 9-5—14 mm.
Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen „Aroa," E. Weiske legit (Mas. Dresd. 14491).

Tief schwarz, gliinzend, Halsschild infolge ausserst feiner Schagrinierung matt. Russel weitlaufig
punktiert, die Punkte mit kurzen anliegenden gelblichen Borstchen, sein Riicken flach, in der Mitte kaum
der Liinge nach eingedriickt, beiderseits am Seitenraude mit vor dem Auge und vor der Fiihlcrwurzel er-

loschender tiefer Liingsfurche. Zwischen den Augen ein eiiigestochener Puukt.
Kopf hinter den Augen mit sehr feinen, geraden Quernadelrissen, der Scheitel
entfernt punktiert, die Punkte uetzartig durch Nadelrisse untereinauder verbundon.
Halsschild parallelseitig, seine Oberseite stark gewolbt, die Hinterecken etwas nach
hinten gezogen, der Basalrand beiderseits sehr schwach gebuchtet, der Vorderrand
abgesetzt, der die Augenlappen hinten begrenzende eingedriickte ' Streifcn auf die
Oberseite fast bis zur Mittellinie iibergreifend, Seiten des Halsschildes mit 5—10
groben Querfalten, die feiue Mittellinie don Vorderrand niclit erreichend, aber tief

emgegraben. Fliigeldecken doppeh so lang wie breit, undeutlich und entfernt puuktiert-gereiht. die aussersten
Punktreihen kraftig und hier die Zwischenraume meist runzelig; jede Decke nahe der Mitte mit einem
kraftigen etwas nach hinten und oben gerichteten stumpfen konischen Zapfen. Beine sehr weitlaufig und
fem punktiert, die Punkte mit gelblichen Harchen. Hinterecken der Hinterbrust und der Bauchringe jeder-
seits mit klemer gelblich behaarter Make!. Erstes Bauchsegment des Mannchens der Lange nach eingedriickt.

Fig. 1. Seitenansicht von

GynmopJiolus iveislcei (^
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Uaterscliiede uicht mifc ilir zu vereiuigen.

Aroaphila g. n.
r

Geonomidarum,

Geneve 'praeceden.tl (Gymnoi)lwlo) affinis, dlffert funlculo 'perlongo (femorum posiicoruin longitudine

fere aequali), clava arUctdo 'prhno clavae quarta parte aequante, scapo ocidi marginem posticKm haud

aitingente, compresso, e.rtrinsecns suhsulcato; protliorace fere ciddco, disci margine antlco profande intruso

itaque higiMoso; elytrls in secundo trlente sahiahercnlaUs; femo/'ihus perlongis, maris elytrorum apicem

fere sxiperaiiidjus.

Der Yorlier bescliriebenen Gattung Gymnopliolus naliestehend, jedoch Avegen einiger tiefgreifenden

Fiihlerscliaft hoclistens die Augenmitte erreicheiidj Fuhlergeissel

auffallend king, so laug wie die Hintersclienkel, Keule sclmial spindelforaiigj aiis vier fast gieich laiigen

Gliedern zusammengesetztj ilir erstes GJied uiclit langer als das letzte Geisselglied^ zweites Geisselglied

1 Va nial so lang wie das erste. Flililerfurclie nacli dem Aiigeminterraiide hin vevlaufend. Thorax you fast

kubisclier Form^ dev YovdeiTand seiner dorsalen Flache aber tief eingekerbt; so dass zwei Hooker eut-

stehen, die Basis gerandet, die Hiutereckeu uach liiuteu gezogeu. Fliigeldecken mit rechtwinkelig verrundeten

Schulteru uud daselbst breiter als das Halsschildj ihr Basalrand aufgeworfen. Schenkel lang, in der Mitte
nicht angescbAvollen, sondern ziemlicb gleicbbi-eit und nur an der Wurzel verjiingt, beim Miinnchen die

Deckenspitze etwas liberragend. .

6. Aroaphilu cfjphothorax sp. n.

Aierrima, nitido-glabra, elytris margine griseo-fiinhriato; rostro latitadlne basali dvplo dimidiatoque

longiore, apice hasi sesqui lat'iore, rude punctato, medio ac uiiinque sideato, vertice transverse strigoso\

protliorace suhtdlter remoteqne punctato, disco in medio rectangnlariter declivi, bigihboso; sctdello transverso-

pentagonali, alUdo-piloso; elytrls latitudlne duplo longiorihus, latenhus (praesertim in mare) parallelis, snh-

tiliter serlato-punctatis, quinta serie in triente aplcali utrinque tvherculo niinvto armata, in parte declivi

apicali remote punctato, punctis setulis riigris gerentibus, extrema apice singulis rotundatis ac fulvo-finibriatis;

pedibus scahroso-pjunctatis at corpore sahter parce, hie medio dense gilco-pilosis; tihiis anticis ac intermediis

intus remote denticulatls.

Long, (capite non computato) 23—27, elytror. lat. 8— 11 mm.
PatHa. Nova Guinea Britannica, ad flumen „Aroa'' legit. E. Weiske (Mus. Dresden 14490).

Scbwarzj gianzendj Eiissel 2^^ mal so lang wie an der AVnrzel breit, grob punktiertj mit dorsaler

Mittelfurobe und beiderseits davon mit je einer abgeklirzten Seitenfurcbej sein Eiicken gerade yerlaufend,

nach der Spitze zu allmablicli verbreitert und daselbst l^/^ mal so breit wie an der Wurzel. Fiililerschaft

auf der Vorderseite mit schwarzlicbeu, auf der Biickseite mit weisslicben Haaren sparlich besetzt, die Geissel-

glieder je nliber der Keule desto dicbter behaart. Haisscliild entfernt punktiert, die Punkte an den Seiten

bei reinen Stiicken am Grande mit einem sebr kurzen anliegeudeu Borstcben, die vertiefte^ die Basis nicht

erreicbcnde Mittellinie vor dem Yorderrand in einem grtibchenartigen Eindruck
endigeud. Schildchen fUnfeckigj dicht weisslich behaart. Fliigeldecken, nament-
lich beim Mannchen parallel und langgestreckt, sehr fein gereiht-punktiert, der

Spitzenteil ausserdem weitlaufig und grober punktiert, die Punkte mit kurzer

schwarzlicher nach hinten gerichteter Borste, an der Spitze des 5. Punktstreifens

im zweiten Deckendrittel jederseits ein kleiner nach hinten gerichteter Hooker
(der versohentlich in der Figur weggelasseu wurde). Deckensaum weisslich

befranst, die aussersten Deckenspitzen einzeln abgerundet und langer, haufig

Fig". 2. Scitcnaiisiclit von

Aroaphila cyphotliorax cj

gelblich befranst. Beiue gekornelt-punktiert und so wie die ganze Unterseite sparsam gelblich bewimpert,
nur die Mitte' der Brust und der Bauchsegmente dicht kurz behaart.

i/-

7. Rhinoseapha chioropunctata sp. n.

Rliinoscaphae standing eri Faust sindlis, rostra siilco mediano apice haud bifurcato, apice planiusculo,

antennis gracilibus, scapo apicem versus p>aido incrassato, clava scapo fere aequllonga; prothorace fortiter

sat crebi^e punctato, pone marginem anticuni et posticum medio impressione longitudinali abbreviata, in

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etlm. Mus. zu Dresden 1002/3 Bd. X Nr. 2 (10. Sept. I90l) 2
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fundo vlridi-squamosa; scutello rriirmto, punctlfovme, griseo-jnloso ; elytris humeris subtid^ercidatis, laterihus

sat parallelis, ultimo apice excisis, rugulosis ac 'punctatis, siriarum punctls raro ampliatls ac rnaculis punctir

formibus cMorosquamasis formatdibits, stria secunda pone medium macula paulo majore, subtransversa;

corpore siibter parce griseo-piloso; mesosterno inter coxis inter)n,ediis nodosa, antice dedivi.

Long, (capita non computato) 16, lat. 7 mm.
Patria. Nova Gidnea Britannica, Astrolabe mantes E. Weishe legit (Mas. TJresd, 14532).

Die Art sieht der E. standingeri Faust (Ent. Zeitung Stettin 1897 S. 169) ahnlich^ untersclieidet

sick abeu niclit nur von ihr^ sondern von alien bekannten Rhinoscaplien durcli die Bildung der Mittelbrustj

die zwischen den Mittelhuften knopfartig aiifgetrieben ist und vorn vertikal abfallt. Dieses Merkinal sowohl^
als aiich der Mangel einer deutlichen Spitzendepression des Eiissels, kann spater vielleicht Anlass zu einer

generischeu Abtronnung der Art von Rhinoscapha geben^ von der ich jedoch, weil sich die Art sonst dieser

Gattung eng anschliesst und weil mir nur ein Exemplar vorliegt^ vorlaufig abselie. — Scliwarzj Decken mit
ungleich grossen weisslicli griin beschuppten Punkten. Russel mit breiter, liber der Fublereinlenkung ei--

loscbender Riickenfurclie, beiderseits etwas liinter der Riisselmitte mit tiefem gestreckt-elliptisclien Eindrucke.
Spitzeneindruck des Riissels kaum angedeutet, der Rilssel daselbst nur dicbt und fein punktiert. Der gorade
Spitzenrand des Eiissels mit vier kleinen Ausbuclitungen, von welclien die beiden ausseren griibclienartig

erweitert sind und am Grunde je eine nach innen gekrlimmte Borste tragen. (Bei Rhinoscapha zeigen be-
kanntlich die das Spitzenfeld bogrenzenden Furclien eine Eeihe liber einander steheuder Borsten.) Flihler
schlank. die Keule nach der Spitze zu nur massig vcrdickt (bei R. staudingeri stark verdickt), die Geissel-
glieder lang gestreckt, nocli vom 4. Glied ab mehr als doppelt so lang wie breit. Die schmale, nur an
der Wurzel etwas liellere Keule so lang wie der Scliaft. Halsscliild mit ziemlicli parallelen Seiten vorn
massig verengt, ziemlich diclit und krat^ig punktiert, die Punkte am Grunde mit sebr kurzem Borstclien,
am Basalrand und hinter dem Vorderrand in der Mittellinie mit je eincm kurzen langliclien weisslicli grlin
beschnppteu Eindrucke. Flligeldecken mit abgeschragten, etwas hockerigen Scliultern, liberall runzelig und
ausserdem ziemlicli tief punktiert, die Punkte der undeutliclien Punktreihen hicr mid da zu ruudliclien
grlinlicli weissen Punktmakeln vergrossert; grossere (ungefalir augengrosse) Makeln lassen sich auf jeder
Decke nur 4 unterscheiden, je zwei im basalen Yiertel auf dem 3. und 7. Spatium und zwei im zweiten
Drittel auf dem 2, und 7. Punktstreifen, von diescn ist der erstere dor grossere und breitor als lang. Die
ausserste Deckenspitze ist ausgerandet, daher zweispitzig und gelb bewimpert. Schenkel massig angeschwollen
mit doppelter Punktierung und spiirlich weisslich behaart. Die Seitenteile der Mittelbrust, eine selir kleine
Makel aussen neben den Yorderhuften und eine ebensolche auf der Mitte der Mittelbrust grunlich beschuppt.

8. Rhinoscapha hnpexa sp. n. 6

Rh. cruentae Faust simillima, sed elytris squamulis diversi generis parcius (praesertlm in parte
apicaU) dectis, fasciis cupreo-rubis latioribus, vix palUde rnarginatis, posiica usque ad suturam extensa,
spatio quarto apice puncto alho, femorihus glaneo-sqvamosis.

Long. 17—23 mm.

.

Patrla. Nova Guinea JSritannica, Papua Golf, E. Weishe legit (Mus. T/resd. 14 576)

Der' Jill, cruenta Faust, i) die Bindeiizeiclimmg ausgenommen, schr almlicli, so dass ich anfangs
geneigt war diese Form nur fur eine Varietiit dieser Art zu halten, die zweierlei, verscluedeu grossen
Scluippclien, die besonders im Spitzendrittel selir auffallend sind, veranlassen mich jedocli inpexa fur eine
besondere Art anzusprechen. Flligeldecken viel sparsamer als bei cruenta beschuppt, daher schwiirzlich
erscheineud, Spitzendrittel mit aussorst kleinen SchLippchen, die mit grosseren, hellen'Langspunkten ahn-
liclicn, sparsam untermischt sind, so dass auf cin Spatium circa 4^5 Liingsreihen kommen. '"^Deckenbinden
matt kupferfarbig, die Form der vorderen ahnlich wie bei cruenta, die hintere aber viel breiter und bis auf
die Naht reichend, daher ein ununterbrochenes Deckenquerband, dessen breiteste Stelle auf dem dritten
Spatium liogt und das einen geraden Hiuterrand und einen dreimal gebuchteten Vorderrand hat. (Bei
cruenta ist die hintere Binde ein gleich breites nur bis zum Nahtstreifen reichendes Band) Bei einem
der mir Yorliegenden Stiicke sind diese beiden Querbindeu, ahnlich wie bei gewissen Varietiiten von

4 - r

.') Ent. Ztg-. Stettm 1897 S. 157 mid Ann. Mns. Genova 1899 S. 12.
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hiundulata m.^) diirch kupferfarbige Eescliuppuug auf dem 3. Spatium mit einander verLuuden. Die Spitze

^es 4. Spatiiims ist durch eine scharf markierte M^eisse Punktmakel ausgezeichnet/ Beine blass blaulich

beschiippt.

9. CufaphraehiH elongafiis sp. n.

Niger, nitido-glaher; rostra declivUate apicaU concava, dorso inter antennariuii insertioitejn fortius

qiiam in C. glahro angustoio, pares piutctato, hasin versus fere glahro; prothoi-ace longhiidine latitudim

hasali aeqnalij hasl medio transverse suhimpresso; elytris latltadlne hasali fere duplo longloribus, vix per-

spicue seriato-pitnctatis; femoribus validis, davatis, maris elytris valde superantihus; feminae elytris paido

ampliorihus, prope medium utrinqne macida e pimctis tres minidis, vlttiforibiis, albosquamosis formata; tlbiis

postiois margine interna ante medium crista (in femina minns elevata) armata.

Lang, (capite non computato) 15 elytror. long. 10 ^ lat. elytr. basi 5 mm.
Patria. Nova Guinea BritannicM, ad flame) i Aroa, E.Weiske legit (Mus. Dresd. 14561 et 14562).

Viel gestreckter uiid liingcr als C. glabratus Pasc, die Eiisselabschragung konkav^ Eiisselriicken

tmr Yorn und da miissig dicht punktiert, nach der Wurzel zu fast ganz gkitt. Geisselglieder gestreckt, das

letzte doppelt so bang wie breit. Halsscliikl abnlich ^vie bei glabratus, nwv in der Mitte am Basab-aDde
mit seichtem Quereindrucke. FUlgeklecken weniger gcwolbtj liinten mekr ausgezogen uud viel feiner, kaiim

wahrnebmbar punktiert-gereibt als C. glabratus, audi der ausserste Punktstreifen kaum eingedriickt.

Weibcbea etwas gedruugenerj die Decken jederseits vor der Mitte, etwas naher dem Aussenrand als der

Naht mit eiuer Querreibe von 3 liiuglickeu weiss besclmppten Punkten, Scbeukel stark keulenformig an-

gesobwolleiij die des Maimcbeus fast um die balbe Lange, die des Weibchens deutlicb die Deckeiispitze

iiberragendj uud sehr fein zerstreut punktiert. Die Hinterscbienen im basalen Drittel am Innenrande beim
c? mit einer lamellenartig vortretenden Erweiterung, die beim Q nnr scbAvach angedeiitet ist und in beiden

Gesclilecbtern an der Aussenseite mit kraftigen Punktreiben mit scliwarzlicben Borstcben. Prostcrnum
hiuter den A^orderbliften eben oder selbst scliwacb konkav.

10. Pfintorhfjtes pttplllosus sp. n.

Ater, antennis pedibusque nfescentibus, corpore supra parce auroviridi-squamosa; elytris seriato-

granulatis, rastro darso hand foveato, remote subtiliterque punctata; furdeulo articida seeundo duobus sequen-

tibus unitis ant prima aequdonga; prathorace latitudine longiare, darso inaequali ac remote su.bgranulosa,

lajoribus.nlatenbus subtilissime transverse strigosis; elytris interstitiis alternatls graindis remote serlatis 3~
reliquis minute seriato-gramdatis, seriis duabus externis basi imp)ressis; femoribus postlcis elytraruni apicem

attingcntibus in dinddia parte ajrlcali transverse rugulosis.

Ijong, 11 lat. 5*5 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa E.Weiske legit (Mus. Dresd. 14 499).

Diese Art zeigt infolge ibres gracilen Korper-, Pilbler- und Beinbaues eine gewisse Aunaberun
an Apocyrtus, zu welcher Gattung sie aber wegen des die Augen nicht iiberragenden Pillilerscbaftes und

g

wegcn der komprimierten Hintei'scbieuen nicbt gestellt werden kann. Seliwarz, obcrseits mit kleinen

langlicben gelblicb griinen, goldigen Scbiippcben sparsam bedeckt, Fllliler und Beine rotlich. Eusselrilcken

in der Mitte olnie, beiderseits mit langliebem Eindrucke; fein unregclnuissig zerstreut punktiert. Erstes

und zweites Geisselglied gleich lang, jedes so lang wie das dritte und vierte zusammengenommeu, das 5.

kugelig, das 6. und 7. kurz elliptiscb, letzteres deutlicb von der Keule gesondert. Halsscbild langer als

breitj an der Basis gerandetj am Yorderrande so breit wie an der Basis, in der Basallialfte mit sebr feiner

eingedrilckter Mittelliniej fein gekornelt, die Korner unregelmassig verteilt, die Zwisckenranme bier und da
selir fein queru.'^.delrissig. Fliigeldecken gereibt gekornelt, das 2., 4. und 6. Spatium mit 3—4 grosseren

langlicben glanzenden Scliwielen, von welcben die grossten fast die Grosse des Auges erreicbeu. Scbenkel

scblankj in der Apikalbiilfte anssen qnerrunzelig und so wie die scbmalen, im Spitzendrittel leiclit nach
innen gebogenen Schiencn^ sparsam mit weisslicben Harcben besetzt.

^) Abli, u. Bei". Mus. Dresden 1896^97 Bd. YI Nr. 11 S. 2.

2*
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11. Panforttfjtes coraUifer sp. n.

P. riihro-verrucato Tryon^) affinis ac shnUiSj seel aliter rohrocallosus; callositatihvs viUifor')idbus,

tres utrinque in dimidia basalt, duahiis in dimidia ajncali disposkis, prima suhr.oiundata in sjiatio quarto;

altera ohlonga, paalo reposita, in spatio secundo; tertia longiore, ultra elytrornni jnediarii extensa, in spjatio

quinto; elytris post mediam vittis quatuor fere aequilongis in spatio primo et tertio ac in seria transversa

dispositis.

13 lat 4 6 ram.Ijong. iO-5-

Patria. Nova Guinea Britannica ad flumen Aroa,' E. Wei sice legit (Mus. Dresd. 14 493),

Die Art gleichtj Stellung iind Ausdehnung der roteii Schwielen ausgenommenj so selir in alien

Pankten dem P. rubro-verriicatus Tryon^ dass ich sie nur fiir eine Abanderung dieses lialten wiirde, doch

lasst die ziemlicli gi-osse Anzahl von Stiickeu dieser und verwandter Arten daraiif scliliessen, dass die

Schwielenstellnng reclit konstant und dalier zur Tremiung der Arteu ein gut verwendbares Morkmal ist.

Bel P ruhro-vei'Tucatus Tryon ist die postnu^diane Scliwiele auf dem 1. Spatium, so wie die vor der Mitte

auf dem. fiiaften spitz ausgezogen, daher ungefabr birnformig, die auf dem 3. Spatium beginut nalie der

Deckenwurzel neben der des 4. Spatiums^ erstreckt sicb bis liinter die Deckeumitte und ist an ihrem liiuteren

Ende rundlich erweitert. Bei P. coraUifer sind alle Schwielen streifenartig, die des dritteu Spatiums beginut

erst liinter der Deckenmitte und ist nur weuig langer als die auf dem ersten Spatium, die nahe der Decken-
mitte liegt. Die am weitesten nach voru geriickte und kleinste Scliwiele ist die des 4. Spatiums, dann
folgt welter hinten die des zweiten, dann die immer langere und oft bis zur Deckenmitte sick crstreckende

q ,
F

des 5. Spatiums. Die 4 Langsschwielen auf der hinteren Deckenhalftej auf dem 2. und 3. Spatium stehen

so zlemlich in einer Querreihe, bocbstens sind die ausseren etwas mehr nach hinten verlangert. Die soust

schwarze Korperfarbung zeigt zuweilen einen zlemlich intensivon metallisch grlineu Anflug. Ganz reine

Stilcke besltzen an den Thoraxselten und ausserdem auf den aussersten Deckenspatien einzelne matte blaue
Schllppchen. Die sehr sparsame Behaarung der Dnterseite und der Beine ist entweder grlinlich oder weiss.

; 1

12. Pantbrhytes rams sp. n.

Niger, fronte vlx punctata; elytris stria quarta quintaqiie disco irregulariter dissolutis, callosltatihus

tres ruhris, ima longa vittifornie in spatio secundo, pone basin incipiente et vltra medium extensa, altera

rotunda, in spatio quarto pone elytrorum medium, tertia arcuata, antice latiore, spatii quarti prope basin

ificipiente et ante sexti medium terminata.

Long. 12 lat. S'^j^ mm,

Patria, Nova Gidnea Britannica, Papua Golf, mdcvm E. Weiske legit (Mus, Dresd. 14496),

Diese Art zelgt eben so wie die ihr nahe verwandten rubro-verrucosus Tryon und coraUifer die ausseren
drei Deckenstreifen etwas eingedriickt, unterscheidet sich aber sehr anffallend von ihnen dadurch, dass die

4. und 5. Punktrelhe auf der Deckenscheibe in eine ganz unregelmassigo zlemlich grebe und weltlaufige
Punktierung aufgelost erscheinen, Eeste von ihnen sind nur in Form oiner Schlelfe hinter der rundlichen
roten Schwiele, die vor der Spitze des 4. Spatiums liegt, erkennbar. Eine andere aber streifenartlge Schwiele
beginnt nahe der Deckenwurzel (c. 1 mm hinter dem Basalrand) und erstreckt sich nach hinten liber die
Deckenmitte hinaus, die dritte, an der Wurzel etwas breitei-e und kommaartig gebogene rote Schwiele

1) Diese Art ist in den Colonial Reports. No. 6 British New Guinea. Annual Kcport for 1889--1890, London 1891 p. 72
veroff'cntliclit, der in entomologischen Krcisen kaum bokannt sein diirfte, ich reproduziere dalier hier die liiao-nose

:

33. Pachyrhynchus rithro-verrucatus, sp. nov. Black, dull; thorax little longer tliau broad, sliallowly reticnlate-punetate
and with a faint indication in front of the mesial impression; elytra coarsely siriate-punctate, the punctnres most conspicnous
at the centre near the suture, and elsewhere tending to become more or less obsolete, each witli one circular, one pyriform,
and three more or less elongated, linear, smooth, red pustules, of which the first two 'arc sub-basal and the remniuing threJ
extending backwards to a varying degree and elevated near their posterior limits. Silvery-bhie scales are scattered on the
sides and towards the opox of the elytra on the nnder surface and upon the legs; patches of these scales also occur upon
the sides of the head, beneath the eyes, and upon the coxae. Short greyish scales clothe the legs. Length (inch rost.) 14 mm;
thorax-length 4'5 mm, breadth 4 mm; elytra-length 8 mm, breadth 5 mm. This insect evidently belongs to the group of species
of Fachyrhynchus which includes P. quadripustulatus, Gestro (R verrucatus, Base.) and P. decempusiulatus, Gestro. In both
of these, how^ever, the pustules are circular in outline.
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Wurzel Hinterschcnkel in

der Apicallialffce nicht querrunzelig, sondern entfernt gekorneltj jedes Kornchen mit weisser von rlickwarts

lier eingestocliener Eorste.

I

13. Pantorhytes vibieifer sp. n.

Niger, plus mimisve vlridi-cyaneo-lavatus; elytris singulis callositadhus rubris tres vittiformibus, inlninia

in spatio primo p)one medium; sjiatlo secundo et qiiarto rellquls latiorlbus ac extrorsimi curvatis, spatio

tertio rnedio callositate vittiforrnef quinto callositate breviore subbasali rubris; str'ds externis vix imjjressiSf

femoribus In dinddia parte apicali transverse arcuato-rugosis; tibiis posttcls longitudinaliter strigosls.

Long, iO'5— 12 kit. 4-3—5-5 mm.

Fatria.. Nova Guinea Brltannlca, ad fiinnen Aroa, E,Welske legit (Mus. Dresd. 14 494). .

ScliwarZj liaufig stark griinlichblau scliimmerndj jede Decke mit drei roten Langsscliwielen. Riissel-

riicken mit flacliem Eindrucke. der am Grimde meist keine Furche liat, ist aber dennoch eine solclie vor-

Iiandenj dann reicbt sie nie bis zur Breite des Augeniiinterrandes zuriickj der seitliclie Bilsseleiudruck nalier

dem Aussenrande meist mit deutlicliem Langskielclien. Halsscliild langer als breit, die grosste Breite etwas
I

nailer dem Vorderrande, weitlaulig punktiert, an der Basis in der Mitte mit undeutliclien Querrunzeln.

Fiiigeldecken mit auffallend verbreitertem, leiclit s-iormig gescliwnngenen zweiten und vierten Spatiiim^

erstes Spatium hinter der Deckenmitte mit kurzer streifenartiger roter Scliwiele, das dritte Spatium mit

eiuer ahnlicheDj die aber das ganze 2. Drittel der Deckenlange einnimmt und etAvas gescliwungen ist.

Deckenseiten liie und da mit Gruppen yon sparsamen blaulichen Sdiiippchenj der Nalitstreifeu hinten etwas

vertieftj seine Spitze nicLt mit dem Bandstreifen verbunden. Schenkel an der Wurzel glatt, in der Apical-

hiilfte querrunzelig. Mittel- und Hinterscliieuen in der Basalhalfte langs der Hinterkante langsstreifig.
L

r

14. P€intorhytes alboptmchdaftis sp. n.
r

P. ojyaco Faust affinis sed prothorace fortius punctata, nlger, elytris rufeseentlbus seriato-scobinatis,
+

interstitiis subtile coriaeeis secundo, quarto octavoqtie subcostatis remotius ac Tnajus scobinato-granulosis,

granulis punctis remotis albo-squamasis alternatls.

Long. 12, lat. 6 mm.

Fatria, Nova Guinea Britan)uca, ad flunien Aroa, E. Weishe legit (Mus. Dresden 14497).

Das einzige mir vorliegende Stlick von opacns Faust ist nicht selir gut erhalten, docb liegen mir

noch einige, ebenfalls von Weiske gesammelte Stticke dieser Art vom Astrolabe Gebirge zum Vergleiche

vor. P. albopunctatus stebt dem opacns Faust sehr nabe^ zeigt aber^ von den weissen Punktreihen abgeseben,

die man nacb analogem Feblen oder Vorkommen von Makeln bei proximus nur fiir eine Varietat einer Art
zu lialten geneigt sein konnte, so wcsentliche skulpturelle Sonderheiten, dass man in ihr eine besondere

Art erblicken muss. Die Skulpturunterschiede, die opacns von proximus trennen^ erscbeinen bei der neuen
Art nocb potenziert. Das Halsscliild ist unregelmassig zerstreut und audi in der vorderen Halfte grob

punktiertj die Mittelfurcbe ist meist audi in der vorderen Halfte deutlidi. Ded<:e]i ganz mit raspelartigen

borstentragenden Kornchen bedeckt, die Zwiscbenraume fein chagriniert, die Spatien entfernter und grober

gekornelt und etwas rippenartig vortretend. Auf dem 2., 4., 6. und 8. Spatium werden die Korner hie

und da durcb kleino weisse Schuppenpunkte unterbroclieuj so dass jede Dedce vier Laugsreiben von weissen

Piinktclien aufweist. Alles tlbrige wie bei opacus.

I^-

15. Pantorhytes salomonis sp. n.

Validus, niger, maculatim chloro-albido-squamosus, elytris disco fuscescentibus ; rostro dorso suhhnpresso

,

utrinque sup)ra antennarnm insertionem macula squamosa; prothorace latiiudine longifAidine aequali, remote

punctato et remote squamosa, disco dirnidia parte antica lateribusque glabris; elytris inaequalibus, fortiter,

disco paulmn irregulare seriato-punctatis, margine basali vix elevaio, subseriatim cdbo-maculatis, niaculis

tres basalibus majoribxis; fem.oribus in pa.rte tumido glabi'is, ante ajncem squamulis nonnullis albidis.

Long. 19 lat. 6'5 mm.

Fatria. Archipelagus Salomonis, Bougcdnville, C. Ribbe legit (Mus. Dresd. 8898).
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Eine der grossten Arten der Q-attungj scliwarz^ nur die Scheibe der Decken etwas braunliclij iiberall

mit zerstreuten griinlich weissen Sclinppenmakeln. lliisseliiicken rait sebr flacliem Dorsaleindruck und
aiisser den Schiippchen iiber den Augen imd in den seitlichen Eindriicken auch mit solchen auf dem Eiissel-

riicken iiber der Fliblerinsertion. Halsscbild so lang wie breit mit ziemlicii stark gerundeten Seiten, mit

sebr zerstreuten einzelnen Scliuppchenj die vordere Halfte des Halsscliildos in der Mitte und die Halsscliild-

seiten ganz glatt. Decken am Basalrande niclit aufgoworfenj grob gereiiit punktiertj die Punkto auf dem
Grunde mit blaulicben Harcben und in der Deckenmitte unordentlicb gereibtj die Zwisclienraume liic und
da etwas uneben und ausserdem mit gereiliten Schuppenmakelnj die an der Deckenwurzel am grossten sind

und im Spitzendrittel dicbter steben, die des acbten Spatiums gross und in flacben langliclien Verti(^fungen

stebend. Scbenkel im angescbwollencm Teile ganz glatt^ vor der Spitze mit einzelnen rundlicben Scbiippcben.
r

Die nunmebr bekannten Pantorht/tes-AviGn lassen sicb wie folgt unterscbeiden:

1' Siebentes Geisselglied koniscb dicbt an die Keule anscbliessend

2' Eliigcldccken obne gelbrote oder rote Scbwielen auf den Decken
3' Fliigeldecken tief scbwarz mit griinen Scbuppenmakeluj die Punktstreifen

auf der Deckenscbeibe ganz verworren

4' Aciiter Punktstreifen von den Hinterbliftcn ab eingedriickt. Halsscbild
r

iiberall mit rotlicb weissen Scbiippcben bedeckt clirysomelas Montr.

4 Acbter Punktstreifen nur im Spitzenteil etwas eingedriickt. Halsscbild

im Basaleindruck und an den Seiten makelartig griin bescbuppt

3 Decken wenigstens auf der Scbeibe rotbraun

5' Punktreiben auf der Deckenscbeibe ganz verworren

australaslae Bob.

6' Halsscbild und 2. Deckenspatium mit gruncn Scbuppenmakeln prox'unas Faust
6 Halsscbild und Decken obne Schuppenmakeluj Ictztere scbwarz

und nur ibre Scbeibe rotbraun hatesi Eaust
w

5 Punktreiben^ wenn aucb zuweilen doppelt und etwas verworren, docb
ibrem ganzen Yeriaufe nacb erkennbar

1' Aussenocke der Deckenbasis nicbt aufgebogen. Deckel scbwiirz-

licb braun mit einfacben, groben, etwas eingedriickten und
unordentlicben Punktreiben salomonis sp. n.

Aussenecke der Deckenbasis immer aufgebogen^ Punktreiben
doppelt

8 Eiisselbasis jederseits vor den Augen mit griln bescbupptem
Schrageindruck, an der Wurzel und der Spitze der Decken
grosscre griine Scbuppenmakeln Mplaglatus Gugt

8 Riisselbasis obne griinbescbuppte Scbrageindriicke, Decken
neben den Punktstreifen ausscrst fein cbagriuiert

9' Die raspelartigen borstcbentragenden Punkte der

7

^en

f

Spatien nicbt grosser als die der Punktreiben, Decl
nur an der Wurzel und Spitze mit kleinen weissen

Scbuppcnpunkten opacus Eaust
9 Die raspelartigen Punkte des 2., 4. und 6. Spatiums

grosser, flacben Kornern almlicb, von einander weit ent-

fernt und zwiscben ibnen je ein weisser Scbupponpunkt alhopunctulatns sp n.

2 Fliigeldecken scbwarz mit gelbroten oder roten Scbwielen

10" AUe Scbwielen sind rund

T
J

J

SI

J
H

11' Jede Decke mit zwei Scbwielen

11 Jede Decke mit fiinf Scbwielen

10' Scbwielen zum Teil, oder alle streifenartig. Dorsaleindruck des Riissels

mit vertiefter Mittellinie, die sicb zwiscben die Augen liindurcbbis ungefabr
in die Breite des Augcnbintcrrandcs erstreckt

TV-ploglatus Gestro

'X^-'piinctuUdus Gestro

;r

1 \

-^ I

'
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12' YierteVy fuDfter iind sechster Deckenstreifen auf der Scheibe

ganz verworreiij Decken mit einer rundliclien imd zwei streifen-

artigen Schwielen rams sjJ. u.

12 Vierter^ fiiufter und sechster Deckenstreifeiij -wenn aucli stellcn-

weisc durch die Scliwioleu ausgebuchtctj doch ilirem Verlaufe

nach zu verfolgeu
r

13' Schwiele auf dem 5. Spatium streifenformig, die des 3.

Spatiums bleibt auf die Mutere Deckenhiilfte beschiiiukt coralUfer sp. n.

13 Scliwiele auf dem 5. Spatium birn- oder keuientovmig, die

des 3, Spatiums beginnt nahe der Deckcnwurzel und endet

hinter der Deckonmitte mit eiuer rundlicheu Erweiterung ruhro-verriwatus Tryon

10 Dorsaleindruck des Riissels am Grund ohue oder nur mit kurzer ein-

gedriickter Furchej die niclit bis zum Augenbiuterrande nacli hinteu reicbt^

jede Decke mit drei Schwielen, von welcben die mittlere die langste und
Iciclit s-fonnig geschwungen ist vihmfer sp. a.

2?ainllosus sp. n.

1 Siebontes Geisselgliod kugelig, wenig laiiger als breit, Decken sehr sparsam griin

bescliupptj mit Reihen von glatten vou einauder entfej'uten Kornern

ParaHphenofjaster g. n.

Cdeutlietldarum prope Sphenogaster Faust.

Genere Sphenogaster Faust afjhiis ac siinllis differt: tibiae posticae haud cornpressae, margine interiio

hand dentiadatae. Processus abdominalis coxarum posiicarum latitudine distinde lati.or. Trochanteres seta

erecta deest. Antennarimi scapns thoracis medium fere attingente, Tarsorum arliculus seeuudus, conicus,

latitudine longiore.

Die neue Gattung gleicbt niclit nur habituell sehr Sphenogaster (Faust, Eut. Zeit. Stettin 1897
S. 241), sondern stimmt auch in alien vom Autor angegebenen Merkmalen mit Ausnahme der folgenden

iiberein: Die Hintertibien sind weder kompress noch am Inucnrande gezalmelt. Der Fortsatz zwischen

den Hinterhiiften ist breiter als der Querdurchmessor der Hinterhiiften. Den Trochanteren fehlt eine

Der Fiihlerschaft ist liinger und schlauker und erreicht fast die Halsschild-lanecerc aufgericlitete Borste.b

mitte. Das zweite Tarsengii(^d ist deutlich langer als breit. Typus der Gattung ist:

(

16. PfirfiHphenogaster grnciiicoiiis sp. n.

Ai/po-purpurea, viridi^avata, prothorace viridi-aeneo, rostro latitudine perjmulo longiore, dorso medio

laevi utrinque punctis profundis setuligeris, scapo nigra, longitudinaliter rude strigoso-pnnctato, thoracis

mediwn fere attiugente, funiculi articulo secundo prhno longiore, 4^—8^ oblongo-ellipticis; jwotliorace

latitudine longiore, margine bascdi apicali angustiore, maxima cum latitudine ante medmm, remote fortiterque

punctato, parte angustata bascdi interdum trmisrcrse strigosa; elijtris sphaericis, seriato-pmietatis seriis plerumque

lisco irregular''bus; spatio tertio (in utroque sexuf) puncto, sutura apice margineque latercdi pone medium
alba-squamosis; fenioriJms tibiisqne p)arce albo-setosis.

Patria. Nova Gvinea Britannica ad ffiunen „Aroa" E. Weiske legit (Mus, Diesden 14510),

Schwarz, etwas purpurn und griinlich libergosseu, Kopf und Thorax griinhch oder erzfarben. RLissel

sehr wenig langer als breit, der abgeschragte Spitzentheil mit den Mandibeln so lang wie der Riisselriicken,

dieser oben und nur beiderseits mit einer ungcordneten Reihe grober, weisse Schlippchen tragender Punkte.

Fiihler schwarz (bei Sphenogaster ruiidipennis ist der Schaft erzgrlin) der Schaft grob langsrissig, das zweite

GeisseJglied etwas langer als das erste. Keule uugefahr so lang wie die drei vorhergehenden Geisselglieder.

Halsschild massig gewolbt, langer als breit, vor der Mitte am breitesten, der Basalrand schmaler als der

Spitzenrand, seine Oberseite ziemlich kraftig aber sehr weitliiufig zerstreut punktiert. Flilgeldecken kurz
eiiormig, von oben gesehen sehr wenig langer als breit, gereiht punktiert; der 2., 3. und 4. Streifen auf
der Deckenscheibe etwas verworren. Das vierte Spatium in, der Seitenrand hinter der Mitte und die Naht

1
* * * -

^ -

an dej- Spitze mit je einer kleinen schneeweissen Schuppenmakel (diese zeigen alle 4 mir vorliegenden

*i

i

J
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Stiicke, die ich yerschiedenen Geschleclites halte). Schenkel stark keulenformigj die Decken etwas iiber-

ragendj glatt nur an der Spitze aussen mit parallelen Langsfaltclien, mit gebogenen weissen Borsten sparsam

besetzt. Hinterscliienen flach punktiertj ihr Hinterraiid in der Basalhalfte gefurclit. Onterseite des Korpers

unpunktiert mit yereinzelten weissen Borstclien.

•

17. Belus viridifnetaUicus sp. n.

Viridi-metalliciis, thorace cyanescenti, elyiris corporeque subter alboonaculatis ; rostro nigro, hasi uirinque

imde punctato, reliqno laevi; antennis nigro-violaceis^ funicidi articulo secundo scaj)o hreviore, fronte pulvinato,

remote suhtUeque punctata, protliorace nitido vix perspicu,e remote punctato, transverso, laterihus rotimdatis,

antlce constnctis, margine antico rotundatosubprodticto, dorso in dimidia basalt Unea mediana temdssima,

postice .foveolata; scutello fortiter transverso, trapiezoidali, albido-sericeo; elytris ser'iato-punctatls, sutura

spatioque prinio profunde depressisy margine apicali sevridato ac nigrociliato, in dimidia parte apicali

piinctis minuiis hi^egulare dispositis, duabus idrinque reliquis paxdo majoribus ochraceo-tomentosis ; corpore

subter nitido, epi'meris mesothoracis episternisque metatJloraeis macidaque uirinque in angulo eMerno-basali

segmentorum abdominalium ochraceo-tomentosis; femonbus intermediis postinsque rufcs, anticis vvndlbus subter

ante apicem bispinosis, tibiis anticis margifie interno fortiter denticulato.

Long, (rostro non computato) 11, elytror. kit. ad basin 2, ante apicem 2-5 mm,
Fatria. Nova Guinea Britannica, Astrolabe montes, duas feminas legit E, Weiske (Mas, Dresden

14.571). .

Mir liegen nur zwei etwas defekte Weibclicn dicser ausgezeichneten Art vor, die von den mir in

natura bekannten Belus-Avten sich am eliesten noch mit ivaterJiousei Jekel vergleiclien lassen. Metalliscli

griin, Thorax glanzend stablblau, Hinter- nnd Mittelschenkel rot^ Decken in der lunteren Halfte mit

gelblich weissen Pnnktmakeln. Bussel schwarz, glatt, nnr beiderseits an der Basis grob punktiert und
oberseits an der Wnrzel mit langlichem Griibchen. Stirn leicbt gewolbt, zerstreut und fein punktiert,

hinter den Augen leicht abgeschniirt, Augenvorderrand mit gelblichen Harchen. Thorax glanzend stahlblau,

ausserst fein, kaum wahrnehmbar, zerstreut punktiert, quer mit ziemlich breit abgeschniirtem Vorderrand,
in der hinteren Halfte mit sehr feiner, nach der Basis zu vertieften Mitteliinie. Schildchen stark quer
trapezoidal, weisslich tomentiert. Eliigeldecken kraftig goreiht-punktiert, dritter Punktstreifen (der Naht-
streifen mit geziihlt) viel feiner als die iibrigen, Naht und erstes Spatium, ausgenommen eine Partie hinter

dem Schildchen und das Spitzendrittel, tief eingcdrilckt, hinterc Deckenhalfte je mit 5—6 unregehniissig

yerteilten gelblich weissen Tomentpunkten, von welchen zwei etwas grosser als die iibrigen siud. Unterseite

glanzend metallisch griin, Hinterbrust entlang dem Seitenrande mit einer Punktreihe, eine Linie unterhalb
des Thoraxseitenrandes, Epimeren der Mittelbrust ganz, Hiuterbrustepisternen ausgenommen im vorderen
und hinteren Sechstel und die vorderen Seitenecken der Bauchsegmente gelblich weiss tomentiert. Mittel-

und Hinterschenkel rot, die vorderen grun, unterseits vor der Spitze mit zwei Dornen, zwischen denen sich die

Schiene einschlagen lasst, diese am Innenrande, das basale gekriimmte Drittel ausgenommen, grob gekornelt.

18. Chalcocybebus tnassutei sp. n.

Ch, bispinoso affmis, niger, scapo, funiculo pedibusque totis rufis; rostro subtilissime remote punctato,

protliorace nitido, fere laevi; elytris spinis dorsalibus magnis, errectis vel paiihim antrorsum ciirvatis, utrinque

ante spinam macula lata in spatio 3., 4. et 5. macidisque duabiis rotundis, anteriore ma.jore in parte apicali

isctbellino-tomentosis; corp>ore subter ut in bispinoso maculato sed macidis colore isabellino.

Long, (sine rostro) 10 lat. elytror, ad basin 2'5 mm.

Patria. Nova Guhiea Britannica, ad fiumen „Aroa" d E, Weiske legit (Mus. JJresd. 14550).
varietas: interrupla differt: vitta ante spinam interrupta, in maculis duabus oblongis dissoluta,

'

Patria. Nova Gidnea Biitannica, montes Astrolabe, g E. Weiske leqit (Mus. JJresd, 14 550"').

Ausser dem aus Queensland stammenden Chalcocybebas splendidus Blackb. der auch o'elbe Toment-
makeln hat, sind alle bisher bekannten Arten (vergl. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1896 p. 19 24) entweder
weiss gefleckt oder ganz ohne Makeln. Die vorliegende Art nahert sich also in Bezug auf die Parbung
der Tomentmakeln der australischen Art, ohne jedoch irgend eine Spur von Querrunzeln auf der Thorax-

J

-^ -
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scheibe aufzuAveisen. Der Korpergrosse iind Gestalt nach scliliesst sie sich an bispinosjis Boisd. eng' an,

besitzt aber .ganz rote Beine (aiich Tarsen) iind ebenso gefarbte Fiihlerj die schwarze Keule aus-

geaommen. Die Decken siad tief blaulich scliwarz und bei den zwei niir vorliegenden Exem23laren etwas

verscliieden. Bei dem c? yon Aroa, das ich flir die typische Form der Art nehmej sind sie sehr nndeutlich

piinktiert gestreiftj an den Seiten fast ganz glatt, der in der vorderen Ecke des Basalrandes beginnende

isabellfarbige Langsstreifen ist so breit wie die Basis des Eilckendornes und erstreckt sicli fast bis zu

dieser liin, im Spitzenteile befinden sicli zwei rundliche Makeln, eine fast kopfgrosse hinter dem Rlickendorn

und eine viel kleinere an der Deckenspitze. Das zweite Exemplar besitzt deutlich punktiert gestreifte Decken^

ist ein Weibchen und stammt vom Astrobibe Gebirge; da ausserdem der isabellfarbige Streifen in der

vorderen Deckenbalfte unterbrocben und in zwei lauglicbe Makeln aufgelost ist, so babe icb die Art als

varietas interruptn bezeichnet.

Die Art ist auf Vorschlag des Sammlers zu Eliren des Herrn Dr. Massute. Apotbekers in Eroburg,

dem er sebr verpfliclitet ist, so benannt worden.

19. Rhadinocjfba^) aenea sp. n.

Elytris aenels, rostra prothoraceque plus minusve viridesceniihus, suhtus atrocyanea; rostra capiie

daplo loiigiare, pernio arciiata, sat canfei^tini, in dinddia apicati sabtiliiis punctata; antennis nigris, scapo

funicidi diiohus artlculis pjrinds aeqidlongo, fimlcuU articulo secando latttadme via; duplo, prima dtstlncte

longiore, reliqids monlliformihus^ clava fuslforine; capite parte p)astacidari conico, longitudine latitiidiue

hasali aequali, m pai^te anteriore rentatius quarn in rostro punctato, parte hasali laevl, suhtllissime transverse

strigosa; prothoracc capite paulo^ latitadine distincte longiore^ sidrtilissime punctata^ sidca hasali in media

internpto; margtne antico medio suhsinuato ; elytris striataqjvnctatis stria p>rima^ praesertim in medio iinpressa,

striis lateralibus quatuor manifestis, reUqais snhtiUbus; fejnaribus laevihus, tibUs pjostieis apicem versus fortius

punctatis, tarsis posticis articulo secundo latitudine longiore, idtima longitudine aequali.

Long. tat. 7, lat. elytror. nia.i\ 2'3 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, ad Jiumen Aroa E.Weiske legit (Mas. Dresd. 14 580).

Glanzend erzfarben, Kopf, Eiissel und Tborax niebr grilnlicb, Unterseite scbwarzlich griin. Eiissel
m

wenig gebogeD; doppelt so lang wie der Kopf, niassig dicht, in der SpitzenbLilfte etwas feiner punktiert,

Stirn leiclit gewolbt, weitlaufiger und feiner als dor Riissel punktiert. Basalbalftc des Kopfes glatt mit

ausserst feincn Querstreifen. Halsschild langer als breit, ebenso Aveitlaufig, aber nocb etwas feiner als die

Stirn punktiert, Vorderrand in der Mitte leicht ausgebucbtetj Basalfurclie in der Mitte unterbrochenj Eltigel-

decken punktiert gestreift, 2., 3. und 4. Streifen sebr yiel feiner als die librigen, der Nabtstreifen in der

Deckenmitte tief eingedriickt, der 9. nnterbalb der Scbultern beginncnd, sein vorderes Ende nacli oben
gebogen, Spatien selbst mit scharfer Lupe kaum wabrnelnnbar punktiert. Schenkel glatt, Tarsen scbwarz,

Tibien fein, nacb der Spitze zu grober punktiert. Zweites Glied der Hintertarsen langer als breit, so lang

"wie das Klauenglied.
r

20. RFiudinocyba splendida sp. n.
\

Chalybaea, rostro apicem versus paido latiare, latitudine apiccdi vim fAplo longiore, sat crebre, apicem
J r

versus confertim punctata; antemds funiculi articulo prima tertio longitudine aequali, clava oblongo-avata,

acumhiatUf arilcula p)rima longitudine latitudine aequali; cajntis parte pastoeulari subtiliter punctata, h'^ansverso

;

'protliorace capite paula langiare, vix pevspicue punc-tulato; elytris darsa laevi, singidis disco se)ia quintan
r

octava punctatls, ajiiice p)Osticeque abbi'eviatis seria nanna in trieute basali ahhreviata; tihiis remote puJictulatis,

tarsis 2)ostlcis articulo secando trap)ezoidalidransee}'sa, ultimo hrevlore.

Long, lat, 3-5 lat, elytror. ^nax. 3''2 mm.

Patria, Nova Guinea. (Typus in Mus, Dresd. 15 327, ex callection.e J. Faust, olhn i. coll. Dr.

• P. Pichter-PardhOw).

Die grosste der vier bisber bekannten Arten der Gattung, glanzend stablblau. Eiissel wenig gebogen,

nach der Spitze zu etwas verbreitert und im Vergleiche zu aenea und nigricollis kiirzer, circa 3 mal so lang

,

i) Faust, Ent. Zeitung Stettin 1889 S. 79.

Al3h. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etliu. Mus. zu Dresden 1002/3 Bd. X Nr. 2 (12. Sept. 1901)
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^

wie an der Spitze breit, miissig diclit, an der Spitze dicliter punktiert. Erstes Glied der Euhlergeissel niclit
grosser als das dritte, Keiile eiformig zugespitzt, nur circa 27^ mal so lang wie breit, ihr erstes Glied so
lang wie breit. Stirn fein punktiert, Kopfseiten hinter den Augen mit ungefalir drei parallelen undeutlichen
Querfurclien. Halsscbild so lang wie der Riissel, kamn wabrnelimbar punktiert, die tiefe, parallel zum
Hinterrande verlaufende Furche an deii Halsschildseiten an ibreni oberen Ende, in der Nahe der Hals-
scliildbinterecken mit einem kurzen nach vorn gericliteten Ast. Fliigeldecken nur in der iiusseren Halfte
mit vorn und hinton stark abgekiirzten Reihen von entfei'nten, aber zienilich la-aftigen Punkten, nur die
9. Reihe bis zur Spitze reicbend und daselbst nacb oben gebogen. Zweites Glied der Hintertarsen quer
trapezoidal, kiirzer als das Klauenglied.

21. Rhadinocijba nigricollis sp. n.

Aterrima, elytris viridiaeneis, rostro capite cluplo longiore, sat fortiter arcuaio, sub/Me punctato, in
dtmidia parte lasall Unea dorsali impressa; fronte plana impunctata, inter oculos pnncio impresso, capite
parte^ postocidari fere lota transverse suhstrigosa, antennis nigris, scapo funiculi articnlis duobus primis
longiore, primo tertio aequali, clava fusiforme, latitvdine circa quadruplo longiore; prothorace capite aequilonyo,
vix perspieue punctulato, saleo basali in medio Imud intm-rnpto, elytris quam in Rh. aenea angustioribus
singulis prope suturam slriis duabus termihus, reliquh fere estriatis, solum seriato-subpunciatis, seriis basi
apiceque evanescentibus, stria marginali in triente basali abbreviata; pedibus nigris, femoribus tenuioribiis
quam in Eh. aenea.

Long. tot. 6, lat. elytror. max. 2 mm.
Patria. Nova Guinea Britanrdca, ad Jluinen Aroa, E.Weiske legit (Mas. iJresd. 14 657).

Klemor und sclilanker als Eh. aenea, tief scbwarz, nur die Decken dunkcl erzgriin, Riissel kaum
doppelt so lang wie der Kopf, ungefabr so stark wie bei Apion eurvirostre gekriimmt, fein punktiert, in der
Basalha fte mit glattem Mittelstreifen, zwiscben den Augen mit eingestocbenem Punkte. Kopf binte,- den
Augen langer als bre.t Erstes GUed der Fublcrgeissol so kurz wie das dritte, das letzte rundlicb quer.
Halssclnld so lang wie der Kop (.om Augenvorderrand ab), gliinzend scbwarz, kaum punktiert, die Basal-
furcbe m der Mitte_ mcbt unterbrocben. Decken nur mit zwei deatlicben Streifen. von welcben der Nabt-
streifen der tiefere xst und allem Ms zur Deckenspitze reicbt, im ubrigen undeutlicb gereibt punktiert, die
Punktreiben an der Wur.el und Spitze erloscben. Der 9. Streifen, zugleicb Randstreifen, vorn im ei-sten
Deckendrittel abgekiirzt und daselbst nacb oben gebogen. Seine ganz scbwarz, Scbenkel etwas schlanker
als bei aenexi, die Tarsen voii aliiiliclier Eildung.

r

FlfimingorhynchuH g. n.

Calandridarum prope ,,Ahacoblus

Rostrum pervalidum, arcuatam couipressmn medio ha^i nliin.^o .. rJ ' -p i./ "'I/"^^^^f'h inuuo oasi altiore, scrobes mferae breves. Antennae
scapo gracile, fumculo b-aMuto, a^tiadis, pr.no co,rico e.eepto, valde tunsversis, cl.va Aaud con,pressa,
cornea^ parte spong^osa paulo con.exa; scutellnm min,.tu.n lanceolaiun. Ely.^a eomexiuscula, po^tlce singula
rotundata. Pedes h-eves, aepulongi, tUriae e.tus medio seriato-p^^ctaiae, apice ur.o valido. Tarsi a.iie.do
prirno secundo longiore, terUo subcorclato, margin, distali recto, dorso ir, parte basali cari,.da mediana,
subtus parte spongjsa medio hand sulcata. Mesosternnm transverso-trape.oidale, postice angustiore, nuerginepoy siia^ato. Metasternum inter eo.as intermedias reetangula^iter lobato-productum. Prosternuni proLu
Vostco.aU transversa, b.gibboso Qere ut rn Abaeobio). Segrr..Ua aJ^doud^n, nl&r.o e.cepto, aequilouga.

esischen Gattiuig

PyguUam latum tnmcatuv/,.

Diese uene Gattung steht der slidafrikaniscben Gattung Abacobi,,. und der cbinesis

nXw It Vr f""°^^^^^; ^^' 1««9 p. 55), welcbe letztere icb jedocb nur der Bescbreibung

zweL Glied V , 1 r " ,"' '"' '" ''''''' ^""-"^ Geisselglieder ausgezeicbnet, von denen das

n bmen n i /^"s -r T n" 7' '" '"''^ ™"'^^^^"^ ^"^^P^^* ^« ^ ^-g it, die folgendenn^comen^mud^, Spitze der Geissel an Lilnge nicbt, wobl aber an Breite zu.^ Die Ke;ie ist k^niscb,

^ auiaucn, es gleiclit liabituell s.)Lr der von Lacordaire (Gen. d. Coleopt., Atlas)
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etwa:s langer als an der Sj^itze dick^ ihr spongioser Teil wenig Yortretend. Elissel massiVj stark gebogen.

so dass seine Spitze bei normaler Kopfbaltung don Vorderhilften genahert ist, seitlicli zusammengedrilcktj

sein Quersclinitt dalier elliptisch, die Profillinie an dev Eiisselwurzel konkav^ unterlialb der Eliblergrube

hober als an der Wnrzel. Scbenkel gieicb lang, die biuteren das 3. Bancbsegment nicht ilberragendj Scliienen

anssen in der Mitte mit einer Pnnktreibe. Erstes Tarsenglied langer als das zweite, das dritte an den

A ordertai'sen eU^as breiter^ das der Hintcrtarsen so lang wie breit, die spongiose Unterseite in der Mitte

nicbt gefurcbt (bei Ahacohius nnd Trymatoderes ist sie gefnrcbt), aiif der Oberseite das dritte Tarsenglied

aller Beine niit einem von der AVnrzel bis zur Insertion des vierten Giiedes reicbenden Langskielchen.

z

gowolbt, mit 9 Streifen^ an der Spitze einzeln abgerundet. Vorderbrnst binten abnlicU Avie bei Ahacohius,

mit zwei ovalen Langsscliwielen der <iaer trapezoidalen Mittelbrust aufliegend. Intercoxalfortsatz des ersten

Bauchsegnientes so breit Avie ein Qnordurcbmesser der Hinterliiiften. scliwacb gernndet, in der Mitte mit
r

kleinem zalinartigen Vorsprunge. Pygidium breit abgestntzt.

Scldldchen knrz^ kanm 7^,^ der Nabtlange gleiclikommendj der Laiige nacb eingedriickt. Pliigeldecken flacb
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22. Flaniingorhynchus iveiskei sp, n.

Corpore supra, capite pedihiisque.ferrugmeis, pao-tim nigro-signatis. covpore subter vitta lata mediana

ill 'iiiefxisterno excep)ta anteunisque nigris; rostro suhtilissiine renioteque punctato, basi medio longitudinaliter

suhimpresso; prothorace mavgine antiro at postico nigro-viarginatls, Idc colore nigra utrinque qnadrato-

dilatata angidispie posUcis haud affingente, disco Unea ahhreviata nigra; scutello nigra; elytris medio macula

transversa, dentata parteqae apicali nigris; striis sirnplicibus in apice evanescentlbus, tres externis basi

ahbreviatis, interstitiis subtilissime remote pnnctatis, prim.-0 hasi angustato; pygidio nigra, apice late truncato

ac utrinque sidrimpresso, grosse jnmctato, jntnctis setuligeris; corpore sat fortiter renioteque punctata, metasterno

medio lineis duabus hnpressis, sat distantihus ; femorihus, apice nigro excepto, rufis, intermediis metasternum,

potiticis segmentum ahdoniinale tertiwu Itaitd superantibus, tarsis nigris.

Long. tot. 38, elytror. 25, lat. elytror. ad basin 16 mm.

Patria. Nova Guinea Britanrdca, Vehure, Astrolabe montes, altitudlne 2000 ped. unicuni legit

E. Welske (Mas. Dresden 14 566).

Oberseite matt, bell rosti'otj der Vorder- and Hinterrand des Halsscbildes. so wie ein vorn nnd

biuten abgekiirzter Mittelstreit'en scbwarz, die scbwai'ze Parbnng erreicbt am Hinterrande niclit die Hals-

scbildliintereck(mj sondem endigt jnderseits mit einer recbteckigen Erweiternngj die scbwarze Zeicbnnng der

Decken bestebt ans einer von der Mitte des ersten Spatinms bis zum 5. Streifen (der

Nalitstreifen nicbt mitgezalilt) reiclienden zackigen Querbinde nnd einer grossen Spitzeu-

niakelj die vorn derartig abgescliragt istj dass ibc undeutiicb gezackter Yorderj-and ungefiihr

^on der Mitte des Scitenrandes nacb deni 4. Eilnftcl der Nalit verlanft. Bilssei glanzendj

sebr fein nnd sparsam pnnktiert, die ini Querscbnitte fast quadratiscbe Spitze^ so wie die

kurzo Eliblergrube scbwarz. Halsscbild so lang wie breit, mit scliwacb gerundeton Seiten

und scbmal abgesetztem Yorderrandj an der Basis ziemlich gerade^ beidersints nur sebr

schwacb gebncbtet. Beidcrscits in einem Abstande von ^4 Halsscliildbreite vom Seiten-

i*ande binter der Mitte mit eingedriicktem Liingsstricbelcbeu. Eliigeldecken mit einfachen j^^j^ 3_ KopFvon
an der Spitze crlosclienden StreifeUj die drei aussersten Streifen an der Wnrzel verkiirzt FlamingorhyncJms

^md in Pnnkte anfgelost, der ausserste vor der Mitte stumpfwinkelig geknickt^ erstes weiskei

^nd fiinftes Spatinni an der Wnrzel eingeengt. Unterseite matt scbwarZj die scbwarze Earbniig anf die

Thoraxseiten derartig lappenartig iibergreifendj dass die S^^itze des Lappens von oben eben nocb als langlicber

Punkt wabrgenomraen werden kann. Mittc^ der liinterbT-nst mit roten Langsstreifenj der an Breite dem

Hintersclienkel gleicbkommt nnd beiderseits von einer vertieften Linie begrenzt ward. Abdomen so wie die

iibrige Korperunterseite zerstreut pnnktiert. die Pnnkte durcb braunlicbes Toment, namentlich an den Seiten

cier Baucbsegmente und anf dem Pygidium sicli vom scbwajzen Grnnd abliebend.

pl. 7G Mg. 1 o-eg-ebenen Abbildung, ist aber grosser und besitzt im Geg-ensatze zu Lacordaires Bcscbreibung und Fig. la

quere GreisselgJieder, audi ist die Fiililergrabe vicl kiir/er uud nicht bis ans Auge reicliend und der Oberrand des Auges

tangiert die StirnprofilUuie.
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23. Rosenbergia weiskei sp. n. (5

Fiiscescenti-nigra, tomento albido-grlseo tecta, tomento circurn oculo.% dualms fasciis' thoracallhus

vittlsque quatuor in singulis elytris palllde lateritiis; antennarum articido tertio scar)o dnplo longiore;

protliorace transversOf disco carlnuUs transversis ahhreviaiis nonnulUs, laterihus acute armatis; scutello cqiice

hilGbato; elytris Imrneris breve sjrlnosis, apice truncato et angulo interno externoqiie sat longe spinosis, in

parte basalt nigro-granulatls, grauulis postrorsarn ac introrsum deerescentibus ; corpore subter albido-, femorilnis

murinO'toinentosis, segmentls abdondnallbus ante marginem glabrum palllde lateritlo-tonientosis.

Long, oi, antennarum 76, elytror, 37, kit elytr. ad hum. 18 mm.
Patria. Nova Gidnea Brltannka, Papua Golf, E. Weiske legit (Mus. Dresden M756),

"

Alle bisher \)Q^v^amtQnBosen])ergia-A:vi(^n, namlicli: straussi Gestro aus Hattam (Ann.Mus. Genov.VIIIj

p. 520 1876)j mandibularis imd vetusia Eits.; beide aus Dore (Notes Leyd. Mas. IIIj p. 11 uud 13 1881), exigna

Gahau (Ann. Mag. 6. ser. I p. 280 1888) aiis Neu Guinea und endlicli megalocephala Poll (Notes Leyden
Mus.VIlI p. 32 1886) aus Port Darwin hesitzen eine gleicliformige Deckenfarbnng, walirend diese neue Art^ die

erste aus Slid Neu Guinea, durcli rot gestreifte Decken ausge/eichnet ist.^) Im iibrigen scheinen sich alle

bekaunten Arten reclit nalie zu stehen, und ist you plastischen Merkmalen besonders nur das Fehlen oder

Vorbandensein dei- Doruen an der Scbulter und der Deckenspitze bemerkenswert. — Querfurche am Stirn-

vorderrand in der Mitte mit eineni GriibcLen, Stirn mit foiner Mittelliuie, die zwisclien den Fiihlerbockern

endet, daselbst stark vertieft und etwas glatt wulstig gerandet ist. Augen am Innenrande schmal, am
Hinterrande breit, blass ziegelrot tomentiert, im ubrigen der Kopf, so wie dieFilbler gelblich gran tomentierC.

Das dritte Fiililerglicd langer als der Scliaft, das vierte deutlich lan^-er als das fiinfte. Thorax vor der
Basis mit sebr seicbter Querfnrchej auf der Scbeibe mit einigen kurzen Querleistcben uud beiderseits binter

diesen mit einer Gruppe von scbwarzen Punktkorncben. Die Seitendorne, an der Wurzel grau, an der
Spitze glauzend sclmarz, der Vorderrand des Halsseliildes und cin QuerHeck auf der Scbeibe ausgenommen,
ist die Halsscbildoberseite blass ziegelrot tomentiert. Scbildcben rotlicb grau, an der Spitze zweilappig.
Fliigeldecken blass ziegelrot, die gauze Nabt und drei scbmale Langsstreifen graulicb weiss, der innerste
im letzten Deckenviertel abgekiirzt, aucb der 2. uud 3. die Deckenspitze nicht ganz erreichend. Scbultern
mit kurzem spitzen Dorn, Decken an der Spitze abgestutzt und sowobl an der Nabt als aucb au der
Aussenecke mit je einem spitzen Dome, der aussere etwas langer als der innere, an den Scbultern und
entlang den Seiten mit glanzend scbwarzen Korncben, die nacb der Nabt und nacb binten zu sparsamer
und kleiner werden, docb lassen sicb auf dem zweiten grauen Langsstreifen, anf dem die Korucbeu am
weitesten nacb binten reicben, diese bis zum dritten Yiertel der Deckenlange verfolgen. Unterseite weisslicb
grau, nacb der Mitte zu etwas dunkler, die Beiue mebr gelblicb grau tomentiert, die Rander der Hinter-
brustepisterneu, so wie die Abdominalsegmente vor dem kablen, glanzend braunen Hinterrande rotlicb
tomentiert. Tarsen oberseits mit zerstreuten langeren scbwarzen Borsten.

1) Von exigxia ist nicM angegebcn, ob sie aas dem siidllclien oder ncirdlichen Teile Neu Guineas stammt, mir liogen
aus dem Siiden Exemplare vor, die icli ffir mandilmlaris Hits, lialte, ausscrdem aber braclite Herr Weiske aus Nord Queensland
leider nur einen Torso einer neuon Art mit, die keinen Scliulterdorn besitzt und auf den weiss tomentierten Decken langs den
Seiten einen orangcroten Langsstreifen aufweist.
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In der Anthropologisclien Abteilung des Dresduer Museums befinden sicli 22 iVustralisclie Skelette

mit 20 wohl erhaltenon Becken, wiihrend 2 defekt sind. Dies scheint die groBte derartige Sammlung zu

sein^ da die nachstgroBte der mir bekannt gewordeuen, namlich die des Museums im Royal College of

Surgeons in London, deren nur 10 aufweist. Nicht nur das Dresdner MateriaP) stand zu meiner Verfiigung,
F '

sondern ich fand auch ein dankenswertes Entgegenkommen in Berliuj wo mir Herr Prof. W. Kraiise

6 Becken, und in Gottingen, wo mir Herr Prof, G. Merkel 7 Becken zu untersuchen gestattete. Auch
der Berliner Anthropologisclien Gesellschaft habe ich zu danken fiir die TJberlassung eines mannlichen

Beckens. Die 8 im Grassi Museum iTi Leipzig befindlichen Becken habe ich bereits im Anatomischen

Anzeiger (26) beschrieben und fasse das dort Veroffentlichte nun mit der jetzigen Arbeit zusammen. Herr

Prof, C. Stewart in London hatte die groBe Freundlichkeit, die 10 im Museum des dortigen Royal College

of Surgeons of England befindlichen Becken geuau meinen Wiinscben entsprechend messen zu lassen und

mir die MaBe zur Yerfiigung zu stellen, eine Liebenswiirdigkeitj die ganz besondere Anerkennung verdient.

Eerner konnte ich ans der Literatur die MaBe von 7 Becken Erwachsener benutzen, die Turner (31, 10)

niitgeteilt hat, weil sie genau nach der yon mir befolgten Methode genommen sind, mit Ausnahme der

Messungen des Kreuzbeins. Audi ein von Stirling (27,149) beschriebenes Skelett war aus dem gleichen

Grunde meinen Tabellen eiuzuverleiben. Somit konnte ich meiner Arbeit die stattliche Zahl
von 61 Becken zu Grunde legen.

Yon der Yerwertung andrer Yeroffentlichungen habe ich abgesehen, toils weil die Messungen zu

nnvollstandig sind (wie z. B. bei Ecker), teils weil die MaBe in andrer Wcise genommen wurden, teils weil

eine Methode der Messung nicht ersichtlich war oder aber gauz andern Zielen nachstrebte. Somit fallen

fort 2 von Davis (1, 367). 2 von Ecker (2, 9 u. 10) und 3 von Yerneau (33, 138—140) beschriebene

Becken. Ein von Kefersteiu und 8 von Prochownick (21) beschriebene Becken befinden sich jetzt in

Gottingen resp. in Leipzig und sind von mir nachgemessen und in meinen Tabellen verwertet. In Halle

befinden sich 2 Becken, deren Untersuchung mir nicht gestattot wurcle; 3 Becken in Leiden, 2 in Ediuburgh,

1 in Dublin und 1 in Paris waren mir nicht erreichbar. Wahrscheinlich finden sich noch Becken in andern

Landern, aber ich habe von weiterem Nachspliren abstand genommen.

Das Ziel meiner Arbeit war zunachst zn untersuchen, ob sich bei den Becken geniigende Charakte-

ristika finden lieBen, um im gegebenen Fall ein solches mitWahrscheinlichkeit als ein australisches bezeichnen

ZU konnen. Schon Prochownick bezweifelt, daB man aus dem Becken allein, ohne Beriicksichtignng des

Gesamtskeletts, auf die Basse schlieBen konne. Ich gebe ihm bedingt Recht, denn auch ich bin auf

Becken gestoBen, die ich elier fiir etwas audres als fiir australische gehalteu habeu wiirde. Die Mehrzahl

aber reprasentiert einen gewissen Typus, der vielleicht nur den Anstraliern zukommt. Eerner habe ich

mich bemiiht, nach konstanten Unterschieden zwischen mannlichen und weiblichen Becken zu forschen.

\Yenn schon Krause (15,514) nach Hervorhebung der Yerschiedenheiten der mannlichen und weiblichen

Australischen Schadel zu dem Ausspruche kommt, „daB es schwer halten W'iirde, auf diese Charaktere bin

einen weiblichen Schadel mit Sicherheit herauszufinden", so glanbe ich berechtigt zu sein ein gleiches

von den Becken zu behaupten, obwohl H. Eritsch (7, 20) gradezu erklart: ,.Das mannliche Becken laBt

sich von dem weiblichen gut unterscheiden, uamentlich ist das sacrum des Mannes sehr schmal, wahrend

^) 21 Becken, da eiues zu defekt war.

3 1*
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das desWeibes fast eine europaische Form hat." In gleicher Weise drilckt sicli Yerneau (33, 138—140)

auSj der allerdings sein Urteil nur auf 3 Becken griiiiden konnte. Ich muB diesen Behauptimgen geradezii

vvidersprechen uad werde spater Lei der Beschreibung des sacrum genaue Zahlonverhaltnisse iiber Dolicho-

hierie und Platyliierie beidcr Geschlechter geben. Meiae Meinung vertritt auch G. Fritscb (6, 123) in

der Besprechung eines Vortrags von Prochownickj iadem er sagt^ daR die Geschlechtsunterscliiede zwischen

maaolichen und weiblichen Becken bei alien wilden Yoll^erschaften geriug seien, und daB er dies fiir die

slidafrikanisclien Stamme bewiesen zn liaben glaube; dasselbe gelte fiir_ die Rassebecken der Slldsee-

Bewohner. Ich werde hierauf gleich noch einmal zurlickkommen.

Von den 61 Becken ist nicht nur durchweg die Herkuuft bekannt, sondcrn auch vielfach das

Gesclileclit, so mit Sicherheit von den in der Berliner Anatomie befindlichen, von denen in Gottingen und

in Leipzig. Die im Museum des College of Surgeons in London befindlichen sowie die von Turner (31, 10)

beschriebenen sind zwar auch als (5 und 9 aufgefiihrt, doch ist nicht ersichtlich, ob das erst spatere

Bestimmungen sind. Yon den Dresduer 22 Skeletten ist die Herkunft bekannt; aber nicht das Geschlecht.

Ich muBte mich deshalb bei ihrer Bezeichnung als 6 und 9 ausschlieRlich auf anatomische Merkmale

stiitzen; ich glaube indessen zuversichtlich, daB keine Irrtlimer vorgefallen sind, die das Endergebiiis meiner

Untersuchungen in Frage stellen werden. Krause (15, 511) hebt ausdriicklich hervor, daR die bekannten

Geschlechtscharaktere des weiblichen Skeletts auch bei den Australiern zutreffen: ,,Das Mittelstiick des

sternum sei beim Manne fast doppelt so lang als das manubrium; beim Weibe sei letzteres relativ langer;

die claviGula sei weniger stark gekrlimmt, die Seitenteile des Kreuzbeins breiter, der arcus pubis nicht so

winkelrecht wie beim Mann; alle Knochen seien zai-ter, schlanker, die Muskelausatze und Gelenkenden

weniger ausgepragt. Der weibliche Schadel sei kleiner, die Dolichocephalic etwas, die Kapazitiit bedeutend

geringer; die Augenhohleneingange mehr rundiich, deren Bander nicht so gewulstet^ die Nasenwurzel nicht

so enorm eingedriickt." Nach diesen Kennzeichen habe ich die betreffenden Becken als mannliche odor

weibliche bestimmt. Das Becken selbst habe ich fiir die Geschlechtsbestimniung nur nebenbei behandelt,

weil die fiir Europaer geltenden geschlechtlichen Charakteristika nur sehr bedingte Geltung fiir die Australier

haben. So ist z. B. in der Sammlung des College of Surgeons in London ein weibliches Becken aus

Queensland hochgradig dolichopellisch (Index 118) und ein manuliches Becken aus Neu Slid Wales hoch-

gradig platjpellisch (Index 86). Solche Beckenformeu, wie sic dieses weibliche Becken zeigt, wlirden bei

Europaern von vornherein als pathologisch zu betrachten sein.

:^i
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Ich kann auch nicht bestatigen, daB die vonYerneau (33, 139^140), Turner (31, 9—11) und

andern gegebenen Kennzeichen eine allgemeine Geltung haben. Wiihrend zum Beispiele nach Yerncau
die i7icisura iscJiiadtca beim Weib eine groBere Breite als beim Manne zeigen soil, finde ich unter 5 d und

1 9 Becken in der Berliner Anatomie gerade beim Weibe beinahe die schmaiste incimra iscJdadica, jeden-

falls die allgemein kleinste unter 6 Becken, uud bei einem der Berliner Anthropologischen Gesellschaft

gehorenden d Becken bilden die Schenkel der incisura ischiadica nahezu einen rechten Winkel. Und wenn
Turner (31, 11) behauptet, daR beim Manne der Langsdurchmesser des foramen oUuratoriitm erhebhch

groBer als der Querdurchmesser sei, wahreud beide Durchmesser beim Weibe fast gleich seien^ so finde

ich wieder bei demselben 9 Becken in Berlin die betreffenden MaBe von 52 und 31 mm, namlich solche,

die den andern 5 c? Becken fast gleich sind.
^

Ebenso wenig richtig ist es, wenn Gars on das foramen obturatorimn beim Manne kleiner sein liiBt

als bei der Frau. Auch kann niclit aus der Form desselben auf das Geschlecht geschlossen werden, wie

Quain (24, 115) es fiir Europaer behauptet, wonach das foramen ohiaratorium beim Manne fast oval, beim

Weibe breiter und mehr dreieckig ist (siehe Tafel Pigur 7 u. 8).

Die meistcn dieser Behauptungen sind veranlalk durch die Berechnung von Durchschnittszahlen,

nach denen die Forscher ihre Normon fiir die Rassen- und Geschlechtsunterschiede aufgestellt haben.

Aber ich halte es fiir durchaus falsch und zn groBor Yerwirrung fiihrend, aus einer Reihe von Fiillen die

Mittelwerte als Normen anznnehmen. Speziell bei Australiern sind die individuellen Schwankungen aller

MaBe auBerordenthch groB und gehen bei beiden Geschleclitern vollstiindig in einander iiber. Ich bin

zwar auch der alten Gepflogenheit gefolgt Durchschnittszahlen zu geben, um meine Arbeit nicht dem

>
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Vorwurfo der Unvollstaudigkeit aiiszusetzen, aber ich ziehe aus ihnen keine Schliisse. Wie sehr man bei

cler BenutzLing von Durchschnittszalilen zu Trugschliissen verleitet wird, will ich an cinigen Beispielen dartun.

So beliaupfcet G arson (8,125), daJ.^ bei Australiern die conjugata vera und der gerade Durchm^sser

ties Beckenansgaiigs imgcfalir gleicli groB seien; das trifft allerdings beinahe zu, wenn man die Durcb-

schnittsmaBe einander gegcnliber stellt. So betragt bei 5 c? Becken in der Berliner Anatomie die conjugata
r

vera im Durchschnitt 105 nimj der gerade Durchmesser des Beckenausgangs im Durchschnitt 106 mm^ also

nahezu eine Gleiclihcit beider MaBe; hingegen besteht bei den einzelnen Becken ein Unterschied von bezw.

Ij 3, 10, 16 und 21 mm zwischeu beiden GroRen. Bei 7 c5 Becken in Gottingen betragt im Durcbsclmitte

die Grofi^e der conjugata vera 101 mm, der gerade Durchmesser des Beckenausgangs 103 mm, aber die

individuellen Unterschiede betragen 1^ 3j 7, 9, 10, 11 und 13 mm. Wahrend also die Durchschnittszahlen

eine Verschiedenheit beider MaBe nur um 1 bezw. 2 mm bei den 11 Becken ergeben, konnte in Wirklichkeit

hochstens bei 5 Becken von annahernder Gleichlieit die Rede sein.
_ L

Ebenso miBleitend sind naturlich die Durchschnittszahlen der Indices. Wenn z. B. bei den Dresdner

Becken der Index des Beckenausgangs zwischen 112 mid 181 schwankt und fast alle Zehner der Mittel-

zahlen aufweist, so kann von einer Benutzung der DurchschnittsmaBe fiir die Eassenbestimmung niclit

mehr die Eede sein. Leider ist das um so mehr zu bedauerUj als gerade die DurchschnittsmaBe in den

verschiedenen Sammlungen haufig eine auffallende Ubereinstimmung zeigen. So finde ich z. B. den Neigungs-

winkel der conjugata vera im Durchschnitt in Dresden bei 6 56^, in Berlin (Anatomie) bei 6 bl ^, in

Gottingen bei d 56 **, in Leipzig bei 6 56 **, aber die Schwankungen liegen in Dresden zwischen 49^ und

61^, in Berlin (Anatomie) zwischen 52" und 68 ^^ in Gottingen zwischen 49" und 66^, in Leipzig zwischen

46 " und 65 ^. Man wiirde also einen groBen Feliler bcgehenj wenn man behaupteu wollte, daB der Neigungs-

winkel der conjugata vera bei d Australiern 56^—57^ betrage, wahrend die meisten Becken erheblich

groBere oder kleinere Winkel bcsitzen, und Neigungswinkel von 56^ und 57 ** in Wirklichkeit nur je einmal

m Berlin bezw. Gottingen vorkommen.

Als ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zwischen cJ und Q Becken hebt Turner (31, 11) hervor,

claB die Breite des Beckenausgangs bei Mannern erheblich kleiner sei als die Breite des Becken-

eingangs, und daB bei Frauen dieselben MaBe einander viel naher kamen. Bei genauerer Durchsicht von

Turiiers Tabellen finde ich, daB allerdings bei 1 9 der Unterschied nur 9 mm betragt, wahrend er bei 5 d
zwischen 21 und 43 mm schwankt; aber bei 1 d geht er sogar unter 9 mm herab und sinkt auf 8 mm.
Ich kann wohl im allgemeinen bestatigen^ daB Frauen vielfach einen geringeren Unterschied beider MaBe zeigen

als Manner^ aber eine Konstanz gibt es nicht. So betragt bei 5 cJ in der Berliner Anatomie dor Unterschied

26—40 mm, bei 1 9 33 mm; in London bei 4 9 22—31 mm, bei 6 d 31—69 mm; in Dresden bei 5 9
11—31 mm, bei 12 d 15—51 mm; hi Gottingen bei 7 d 16—

4

5 nmi. Es finden sich also die mittelgroBen

Unterschiedswerte bei beiden Geschlochtern. Nur bei den 8 Becken in Leipzig ist eine geschlechtlicho

Verschiedenheit der MaBe vorhanden, indem bei 5 d der Unterschied zwischen 43 und 57 mm, bei 3 9

zwischen 13 und 36 mm schwankt; aber es erscheint fraglich, ob diese Skelette, namenthch die der Frauen,

samtlich von vollbliitigen Australiern herriihren. Fiir eine Geschlechtsbestimmung kann also im konkreten

Falle die Grossendifferenz der beiden Durchmesser nur als beilaufiges Kennzeichen verwertet werden.

Die iibrigen von verschiedenen Autoren gegebenen Merkmale liir maunliche und weibliche Becken

sind ebenso hinlallig wie die bisher besprochenen, wie sich aus dem Studium der betreffenden Tafeln

ergibt, und es laBt sich unbedingt aussprechen, daB ein mannliches Australisches Becken nicht

.mit Sicherheit von einem. weiblichen unterschieden werden kann.

Bei Betrachtung der im Dresdner Museum aufgesteUten Australischen Skelette ist sogleich in die

Augen fallend ein MiBverhaltnis zwischen der Eumpfhohe und den untern Extremitaten. Wenn ich die

erstere vom processus spinosus des 7. Halswirbels bis zur Spitze des sacrum 100 setze, und die Bein-

lange vom trochanter major zum calcaneus messe, so erhalte ich folgende MaBe und Indices:

Rumpflange 440 460 410 520 410 480 . 460 500 510 540 500 620 520

Beinlange 810 795 800 870 760 800 770 840 860 800 900 850 860

Index 184 173 195 167 185 166 167 168 169 148 180 137 165

!i:
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Abgesehen von 2 Fallen liegt der Index stets anf und iiber 165. Zum Vergleiche gebe ich den

Eumpf-Eein-Indexj den ich bei einigen andern der Skelette des Dresdner Museums gefunden habe:

Europaer 133

Igorrote 138

Koreaner 140

Chinese 145

147

Javan e 141

^
Bei Durchsicht der Literatur fiude ich ahnliche Beobachtungen. So beschreibt Stirling (27, 149)

das Skelett eines ungcfahr GOjahrigcn Mann es von 5' 10'' Hohe, das nur 11 Eiickenwirbel und 11 Bippen
besaB; Vorderarm und Bein waren langer als die entsprechenden Glieder irgeud eines Europaers von
6' 3" Hohe; die tibiae wa>ven breit mit ausgesprochenerVerkriimmung nach vorn im obern Drittel ohne
entsprechende Verkrummung dev Jibula, Die Entfcrnung vom trochanter zum malleolus interims betrug 914 mm.
Auch Virchow (34j 407—416) macht bei Gelegenheit der Vorstellung lebender Australier in Berlin darauf

aufmerksam, daB die Klafterweite groBer sei als die Hohe und die letztere bis zu 136 mm iibcrtreffe; daB

die Hohe des trochanter iiber dem Boden ausnahmslos mehr als die Halfte der Gesamtlauge betrage. Er
macht ferner auf die groBe Verschiedenheit der Statur aufmerksam, die bei den vorgostelUen Mannern
zwischen 1501 und 1716 mm, bei den Frauon zwischen 1550 und 1556 schwankt. Auch die Dresdner
Skelette zeigen erhebliche Variationen: einzelne sind groi^ mit maBig starken Knochen, andre sehr klein

mit auBerordentlich diinnen Knochen. Nun finden sich bei alien Kasson groBe und kleinC; starke und
schwach gebaute Menschen, doch scheint friihern Forschern eine regionare Verschiedenheit in der Skclctt-

entwicklung der Australier aufgefallen zu sein. So erwahnt Topinard (29, 501) ausdriicklich; daB die

jetzige Basse aus zwei altern besteht, von denen die eine ungefahr 1*60^ die andre iiber 170 m groB

gewesen sein dlirfte. Nach Hovelacque (12, 18) sind die Australier des Innern groB und muskulos, die

Kiistenbewohner sehr kitmmerlich; or sieht den Grand des Unterschieds nicht in einer Bassenverschiedenheit,

sondcrn darin, daB das Innore des Landcs bessere Nahrungsquellen aufweist als die Kiiste. Krause (15, 518)
findet nach Untersuchung der Schadel nicht, daB die Eingebornen des Innern odor des Westens eine

Sonderstelluug unter den Australiern einnohmen, glaubt aber, daB die Leute im Westen kleiner sind, und
erwahnt, daR man in Australien dies fiir eine Degouerationserscheinung halte, eine Folge der Diirre und
Unfruchtbarkeit des Landes, wo es nicht einmal Schlangen uud Eidechsen als Fleischnalirung gibt.

Davis (1, 366) ist der Meinung, daB der schlanke Knochenbau nicht die Folge mangelhafter Ernahrung,
sondern ein wesentlicher Bassencharakter sei.

Bei den Dresdner Slteletten, die ans fast alien Teilen Australiens stammen, kann ich kcine Unter-

schiede entdecken, die durch die geographische Herkunft bedingt waren. Aber ich finde gewissc pathologische

Veranderungen, die denen des oben beschriebenen Stirlingschen Skelettes gleichcn. Bcide tibiae sind ge-

krummt ohne Beteiligung Aer fibulae 4mal, die hnke tibia enorm verdickt und nach vorn gekrllmmt ohne

Beteiligung der fibula Imal, der rechte femur ungleichmaBig verdickt Imal. Es finden sich also unter

21 Skeiotten 5mal (liber 20 7^) gekriimmte tibiae ohne Mitbeteiligung der fibulae, Stirling (27, 21) hat diese

Verkrummung hiiufig beobachtet und bemerkt ausdriicklich, daB sie nichts mit Bhachitis zu tun hat, und daB

in den ihm bekannt gewordenen Fallen auch keine Anzeichen von Syphilis oder Tuberkulose vorhanden

waren. Eiue zweite pathologische Erscheinuug hnde ich bei den Dresdner Bocken darin, daB liiiufig

Spaltbildungen im Kreuzbeine vorhanden sind, und zwar 6mal unter 21 sacra, Ich fand diese Spalt-

bildungen auch in Gottingen uud Leipzig und wcrde sie spater noch ausfiihrlicher behandeln.
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Wie erwahntj umfaBt das zu dieser Arbeit benutzte Material 61 Australische Beckerij und zwar
45 o xind 16 g . DaB in der Besprechuiig der einzelnen BeckenmaBe aber nicht stets von BI Becken
die Rede ist^ hat verschiedene Griinde : Manclie Becken sind defekt und fallen somit naturgemaB einzelne

-IViaDe fort, wenn z. B. die spinae ischu abgebroclien sind; die eoujugata externa und die Entfernung der

trochanteres niajores konnten nur von montierten Skeletten gewounen werden; bei 8 aiis der Literatnr enfc-

uommenen Becken waren mebrere der von mir beuutzten MaBe nicbt beriicksichtigt^ und ein Gleiches gilt

von den im College of Surgeons in London befindlicben Becken.

Der Hauptsache nacli babe icb das Verfabren befolgt, das seinerzeit von Scliaaffbausen (25. 127)
der Beckenkommission der Deutscben Antbropologischen Gcsellscbaft vorgelegt wurde, und dazu .eiuige

weitere Mcssungen, von andern Autoren vorgescblagen, binzugefiigt, aucb die Liste der Indices erweitert.

^0 babe icb die groBo Breite der Darmbeinscbaufel, gemessen von der spina anterior supenor zur sp)ina

posterior superior,' n^oh dem Vorgange von Koganei & Osawa (14,8) borangezogen, und babe ebenso
die Neigung der Darmbeinscbaufein gogen den Horizont durcb den DivergenzAvinkel der Darmbcinscbaufeln

ersetzt^ well icb glaube, daB letzteres MaB mit groBerer Genauigkeit genommon werden kann. Die ,jBreite

aes Beckenausgangs" babe icb stets nacli Turner (31, 8) als „iiitertuberal diameter" bestimmtj das beiBt:

^ch babe die Entfernung zwiscben der beiderseitigen Mitte des innern Randes der fAthera iseJiii genommen.

Es werden demnacb folgende MaBe und Indices eiuzeln besprocben werden:

1) Beckenbohe, vom hocbsten Punkte der crista ossis ilium zur Mitte des tuber ossls ischii.

2) Beckenbreite, groBter Abstand der beiden aristae iliacae am AuBenrande derselben gemessen.

3) Conjugata externa, vom processus sjnnosus des letzten Lendenwirbels zur vordern Kante des obern

Randes der symp)]iysis.

4) Abstand der spinae anteriores superiores, von deren Mitte gemessen.

5) Abstand der spinae anteriores inferiores, von deren Mitte gemessen.

6) Abstand der acetabulae, von deren Mitte gemessen.

7) Abstand der trochanteres majores, von der Mitte der auBern Elache gemessen.

8) Abstand der spinae posteriores superiores.

9) Abstand der spinae ischiadicae.

10) Hobe der Darmbeinscbaufel, vom Ende des Querdurcbmessers in der Unea arcuata senkrecht zur

crista iliaca gemessen.

11) GroBe Breite der Darmbeinscbaufel, von der spijia ant. sup. zur spina post sup), gemessen.

12) Kleine Breite der Darmbeinschaufelj von der sp>ina ant. sup. zur Kreuzungsstelle der synclwn-

drosis sacro-iliaca mit der Unea arcuata,

13) Tiefe der fossa iliaca.

14) Divergenzwinkel der beiden Darmbeinscbaufein, mit dqm Goniometer gemessen.

15) Conjugata vera, von der Mitte des promontorium zur Mitte der hintern Kante des obern Randes

der symphysis.

16) GroBte Breite des Beckeneingangs, zwiscben beiden lineae arcuatae senkrecht auf die cojijugata

gemessen.

17) Schrage Durcbmesser des Beckeneingangs, der rechte von der rechten synchondrosis sacro-

iliaca zur linken Verwacbsungsstelle des Darmbeins mit dem Scbambein usw.

18) Neigung der Conjugata vera zum Horizonte.

19) Tiefe des kleinen Beckens, von dem tuber ossis ischii senkrecht zur Unea arcuata gemessen.

20) Vordere Hohe des kleinen Beckens, vom obern Rande der symphysis zum tuber ischii.

21) Lange des Beckenausgangs, von der Spitze des Kreuzbeins zum untern Rande der symphysis.

U-^
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22) Breite des Beckenausgangs, von der Mitte des innern Baiides der tuhera ischii gemessen,

23) Conjugata diagonalis^ von der Mitte des promontorium zum untern Eande der symphysis.

24) Normalconjugata Meyers, von der Mitte des 3. Ki-euzbeinwirbels zum obern Rande der symphysis.

25) XJnterer Winkel der Schambeinfuge (anguhis pubis).

26) Hohe der symphysis, vom obern bis zum untern Rande der symphysis.

27) Breite der Sympbysengegendj kleinster Abstand der foramina ovalia,

28) Breite des Kreuzbeins, in der Hohe des Beckeneingangs gemessen.

29) Lange desselben, von der Mitte des promontorimn zur vordern Kante der Kreuzbeinspitze.

30) GroBte Lange des foramen ovale,

31) GroBte Breite des foramen ovale.

32) Hohe der incisura isehiadica,

33) GroBte Breite der inds)ira ischiadica.
'

Yon Indices wurden die folgonden sieben bercchnet:

Index des Beckeneingangs, Breite =
Index des Beckenausgangs, Breite =
Sakral-Index, Lange — 100,

Hohenbreiten-Index des Beckens, Breite = 100.

Hohenbreiten-Index der Darmbeinschauf el: a) der grossen, b) der kleinen Breite. Hohe= 100.
Obturator-Indexj Lange = 100.

100.

100.

I

f

Ich werde die Beschreibung der Dresdner Becken meinor Arbeit zu Grunde legen und die
Ergebnisse mit den Becken andrer Sammlungen vergleichen.

Die Beckenhohe betragt in Dresden

1. Beckenhohe

im Durchschnitte bei 14 d 187 mm mit Schwankungen

" 7 9 177 mm
in Berlin (Anatomic und Anthrop. Ges.)

im Durchschnitte bei 6 d 190 mm

J? »

von 158—201 mm
„ 164—197 mm

» »

in Gottingen
»

im Durchschnitte »

1 9 181 mm

7 c? 186 mm

J? 173—206 mm

in Leipzig
» )? » 163—200 mm

im Durchschnitte

» »

"

»

in London

5 d 202 mm
3 9 182 mm

»

!?

?J

»

TJ

»

193—207 mm
181—183 mm

im Durchschnitte

)5 "

;;

5)

bei Turner (Chall. Exp.)

6 (S 196 mm
4 2 180 mm

)!

»

»

n

?j

?)

188—200 mm
172—192 mm

» jj » 183—205 mmim Durchschnitte bei 6 c? 193 mm
,,19 161 mm

bei Stirling (Horn Scient. Exp.)

bei 1 d 216 mm
Die samtlichen 61 Becken ergeben

bei 45 d im Durchschnitte 194 mm mit Schwankungen von 158—216 mm
» 16 9 » » 176 mm

?? H 161—197 mm.

^ .

^'^ ^^'<^^'^^^^^^ wiirden also zeigen, daB die c? Becken erheblich hoher als die p sind;
aber m Wirkhchkeit gehen die Zahlen bei beiden Geschlechtern vollig durcheinander. Eio jugendlichesd Becken _xn Dresden zeigt nur eine Hohe von 158 mm, bleibt also weit hinter der Durchschnittshohe
der 2 zuruck; und bei 9 Becken finden sich Hohen von 192-197 mm. Wenn somit im individuellen
Falle die Beckenhohe nicht flir die Geschlechtsbestimmung verwertet werden kann, so erscheinen doch die

I
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meisten Australischen Becken niedrig im Vergleiche nicbt nur mit ludogermaniscbenj sondern auch mit

andern BeckeUj die Zwergrassen ausgenommen. So gibt Martin (16) das DurcliscbnittsmaB der Becken-

hohe bei den Mincopies nur mit 167 mm an, wahrend er fiir die Australier 184 mm, fiir die Feuerlander

200 mm und fiir die Europaer 202 mm berecbnet.

Vergieicbt man nun die in den verscbiedenen Sammlungen gewonnenen Eesultate, so kommen die

Dresdner und Gottinger (S Becken nicht nur mit den DuicLscbnittszalilen von 187 mm und 186 mm
einander fast gleicb, soudern auch die Grenzen der Scbwankungen sind nabezu dieselben. Die <3 Becken

in Berlin, Leipzig, London und bei Turner (Edinburgli) weiseu zunebmend groBere DurcbscbnittsmaBe

aufj und das eine von Stirling bescliriebene Becken ergibt sogar die auBerordentliclie Hohe von 216 mm,
wobei allerdings zu beriicksicbtigen ist, daB es von einem ungewolmlicb groBen Manne stamrat.

Die 2 Becken in LondoUj Berlin und Leipzig sind in ibren Durcbscbnittszablen von 180, bezw.

181 und 182 mm einander fast gleicli, docb liegen die Grenzen ilirer Scbwankungen weit auseinander.

Von 7 2 Becken in Dresden zeigt eins nur 164 mm und wird nur von einem Q Becken bei Turner mit

161 mm untcrboten; lungegen erreicbt die Grenze nacb oben sogar 197 mm, eine GroBe^ die sonst nur von

c? Becken erreicbt und iiborboten wird.

2. Beckenbreite

'\

f

Sie betragt ini Durcliscbnitt in Dresden bei 14 <3 240 nim mit Scbwankungen von 193—265 mm
bei 6 9 229 mm

51 ?5 ??
212—250 mm

Das DurcbscbnittsmaB bei c? wird durcb die sebr geringe Breite von 193 mm und 194 mm bei 2

jugendlicben Individuen auf 240 mm herabgedriickt und wiirde obne Beriicksicbtigung derselben 248 mm
botragen; die Mebrzabl der MaBc ergibt 238—250 mm. Icb finde im Durcbscbnitt in

Berlin (Anat.) bei 5 d 246 mm mit Scbwankungen von 234—256 mm
bei 1 g 255 mm

Berlin (A. Ges.) bei 1 6 216 mm
Gottingen

Leipzig

bei 6 242 mm mit Scbwankungen von 228 251 mm
bei 5 (S 263 mm
bei 3 g 247 mm

London bei 6 251 mm

bei Turner

bei Stirling

bei 4 2 234 mm
bei 6 c? 252 mm
bei 1 2 211 mm
bei 1 d 243 mm

)j

»

5!

}•>

!5

?7

»

»

»

;;

r,

;:

)>

»

;;

255—269 mm
230—268 mm
241—264 mm
200—260 mm
232-^-278 mm

Die Durcbscbnittszablen ergeben mitbin mit Ausnabme von Berlin in alien Sammlungen eine

groBere Beckenbreite bei c? als bei 9, und als Gesamtresultat wiirde sicb ergeben, daB die Beckenbreite

bei 45 <S 244 mm, bei 16 Q 235 mm betragt. Aber es linden sicb auch auBerordentlicb niedrige MaBe
bei c?, wie z, B. 193 mm in Dresden und 216 mm in Berlin, und besonders groBe MaBe bei g, wie z. B.

260 mm in London und 268 mm in Leipzig. Im individuellen Falle kann mitbin die Beckenbreite fiir

eine Gescblecbtsbestimmung nicht verwertet werden.

Hohenbreiten-Index des Beckons (Breite 100)

Je niedriger der Lidex, um so breiter ist das Becken im Verhaltnis zur Hobe; ein boher Lidex

bedeutet ein relativ schmales und holies Becken. Ich finde im Durcbscbnitt in

Dresden bei 14 6 11 (und zwar 70, 70, 72, 74, 74, 77, 78, 79, 79, 79, 80, 80, 81, 85)

bei 6 9 78

B erlin bei 6 c? 78

bei 1 2 71

Gottingen bei 7 d^ 78

Leipzig bei 5 d 75

bei 3 5 74

, London bei 6 d 77

(

.

(

.

( .

(

.

bei 4 5 77
( „

))

»

)?

»

H

H

»

72, 75, 75, 77, 83, 87)

70, 73, 77, 80, 84, 86)

70, 78, 79, 79, 80, 84)

70, 74, 75, 77, 81)

70, 74, 78)

70, 72, 76, 76, 80, 86)

74,' 74, 76, 86)

*

ATjh. u. Ber- d. K. Zool. xl Anthr.'Etlin. Mus. zu Dresden 1002/3 Bd. X Ni\3 (13. Febr. 1903)
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bei Turner bei 6 c? 77 (imd zwar 74, 76, 76, 76, 77, 82)

bei

bei Stirling bei

1 9 76

1 c? 79

Nach Martin (16, 187) betragt der Index

bei Peaerlandern 71*9

F
+

|i

bei Europaern 74

bei Australiern 76*6

bei Andamanern 76

y^

bei Eskimos 77

Dies widerspriclit Turners (31,29) Angabe, daB das Verhiiltnis von Bockenbreite und Hohe
bei Australiern und Europaern nabezu dasselbe ist, und dai5 aur die absoluten Werte verscliieden sind.

Aucb die von mir berecbneten Durchscbnitts-Indices sind erbeblich hoher als die der Europiier, und wenn

auch so niodrigc Indices wie 70

—

^^72 vorkommen, so liegen die moisten iiber 76 nnd gehen bis zu 86

binauf. Daraus wlirde sicb ergeben, daB das Australische Becken in den moisten Fallen ein relativ

schmales und hobes ist.
, h

3. Conjugata externa

Die conjugata externa konnte icb nur an 16 Becken bestimmen und fand sie im Durcliscbnitte bei
V

r

11 c? Becken 166 mm mit Scliwankungen von 139—186 mm, doch liegen die moisten Werte zwischen

161 und 176 mm. Bei 5 g Becken fand icb im Durcbscbnitt 159 mm mit Scliwankungen von 142^171 mm.
Die Grenzwerte liegen also bei d boher und tiefer als bei Q , und die Mittelwerte sind bei beideu Ge-

scblechtern gleicli.

Wenn man beim europaiscben Becken von der conjugata externa 80—90 mm abziebt, so entspricbt

der Rest moistens dem Durclimesser der conjugata vera. Eine derartige Recbnung wiirde bei Australiern

ein durchaus falscbes Rcsultat ergeben. Icli iinde den Unterschied zwiscben beiden Durcbmossern groBen

Scliwankungen unterworfen : er betragt bei 11 c? Becken 49, 58, 62, 65, 66, 67, 70, 70, 71, 75, 90 mm
und bei 5 9 Becken 39, 46, 60, 69, 70 mm. Diese Scbwankungen sind so grol], daI3 kein einbeitlicbes

AbzugsmaB berecbnet werden kann. Nacb Hennig (11,188) soli man 52— 56 mm von der conjugata

externa bei Australiern abzieben, urn die vera zu finden, aber sein Vorschlag entspringt einem zu kleinen

Beobacbtungsmateriai und ist nicbt verwertbar, wie die obigen Zablen beweisen.

4. Abstand der spinae anteriores superiores

Die Entfernung der spinae ant. sup, betragt von ibrer vordern Mitte gemessen im Durcbscbnitt in
"4 ^ a ^-ji

Dresden bei 14 (5 199 mm mit Scbwankungen von 161—227 mm zumeist 202—209 mm
bei 6 Q 188 mm 170—214 mm

Berlin (A. Ges.) bei 1 d 184 mm
Berlin (Anat.) bei 5 (5 211 mm

bei 1 9 216 mm
bei 7 (5 209 mm
bei 5 d 219 mm

V 57 H 201— 224 mm

Gottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

Wabrend

bei 3 9 208 mm
bei 6 cJ 203 mm
bei 4 9 203 mm
bei 6 d 219 mm
bei 1 9 189 mm
bei 1 c5^ 231 mm

V

75

V

75

77

77

5!

77

J!

77

77

7!

77

77

57

7)

77

77

198—222 mm
215—230 mm
180—238 mm
196— 217 mm
181—230 ram

205—244 mm

188 und 208 mm scbwanken, liegen die wirldicben Grenzen bei c? zwiscben 161 nnd 244 mm, bei 9
zwiscben 170 und 238 mm. Es iinden sicb also Werte, welcbe den fur Mincopies berecbneten Durcb-
scbnittszaiilen von 172 mm gleicbkommen und die DurcbscbnittsmaBe fiir Europaer (231-5 mm) sowie fiir

Eeuerlander (228 mm) iibertreffen. Aber es erscbeint zweifelhaft, ob alle untersucbten Becken von voll-

i

:
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biiitigen Australiern stanimen: so bin ich geneigt^ Becken 1088 aiis clem Museum des Royal College of

Surgeons in London (Spinaldistanz 230 mm) und Becken 9807 aus dem Grassi Museum (Spinaldistanz

238 mm) zu beanstanden. Die moisten Becken bieten kleine MaJ3e und bleiben liinter den Durchschnitts-

zahlen der Javaner mit 230 mm (Stratz: 28,238), der Japaner mit 224 mm und der A'inos mit 215 bis

230 mm (Koganei & Osawa: 14,14) zuriick.

Der Unterschied der Abstande von sjm^ae und cristae iliacae hat von jeher das Interosse

der Geburtshelfer erregt, indem bei Enropaern ein geringer Unterschied der MaBe den Verdacht auf ein

rhacliitisclies Becken erweckte. Je grosser und geneigtei- die Darmbeinschaufeln sind, urn so betrachtlicher

wird der Unterschied zwisclien spinae und cristae sein. Nach Hennig (11,175) betragt er im Dnrchschnitte

bei der Chinesin 15-~2G mm, bei der Bengalin 37 mm, bei der Bussin 38 mm, bei der Kalmiickin 47 mm,
bei der Pariserin 54 mm, bei der Leipzigerin 60— 65 mm, bei der Englanderin 102 mm.

Ich finde bei den Aust

Dresden be

be

Berlin (Anat.) be

bei

Berlin (A. Ges.) be

beGottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

be

be

be

be

be

bei

be

aliern in

14 <S 22, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 43, 43, 45, 47, 49, 49, 53

6 2 24, 25, 30, 30, 38, 41

5 <S 25, 31, 33, 42, 43

1 Q 39

1 c? 33

6 6 25, 26, 31, 31, 32, 41

5 6 33, 40, 45, 47, 51

3 2 30, 38, 50

6 6 37, 44, 47, 47, 60, 64

4 o 19, 30, 33, 43

6 5 28, 30, 30, 33, 34, 35

1 2 22

1 cJ 12

Die Dnrclischnittsgrolkn sind fiir

Dresden bei (5 39 mm, bei Q 31 mm
Berlin (Anat.) bei (5 35 mm
GotLingen

Leipzig

London

bei Turner

bei c? 31 mm
bei 6 43 mm, bei 2 ^9 mm
bei d 49 mm, bei 2 31 mm
bei (? 31 mm

%

i

!

!

s

Es liegen also die Dnrchschnittszahlen bei 6 in deu einzelnen Sammhingcn weit anseinander,

wahrend die Dnterschiede bei 2 weniger ausgesprochen sind. Aber anch die individnellen Schwankungen
sind auJ^erordentlich groB und liegen bei d zwischeu 12 und 53 mm, bei 2 zwischen 19 und 55 mm.
Zunieist sind aber die Zahlen rclativ klein, "wie man audi wegeu der oft kleinen und bei 2 oft sehr

steilen Darmbeinschaufeln der Anstralier einen goringen Unterschied zwisclien den spinae und cristae iliacae

erwarten muB.
t •

Ahnliche Zahlenwerte und ebenso groBe Schwankungen finden sich bei andern Rasscn. So geben

Koganei & Osawa (14,14) den Unterschied bei den A'inos im Dnrchschnitte bei 6 38, bei 2 ^^ "^^
bei Japanern im Dnrchschnitte bei (S 39, bei 2 37 mm. Aber die Schwankungen liegen bei den A'inos

fiir S zwischen 23 nnd 65 mm, fiir 2 zwischen 17 und 47 mm, bei Japanern fiir <3 zwisclien 24 und
72 mm, fiir 2 zwischen 18 uud 66 mm.

J

5. Abstand der spinae anteriores inferiores

Er betragt im Durchschnitt in

Dresden bei 14 (S 164 mm mit

bei 6 162 mm
Berlin (Anat.) bei 5 d 168 mm

bei

Berlin (A. Ges.) bei

1 2 162 1^^

1 6 150 mm

Schwankungen von 136 181 mm
»

•>\

57

»

?1

J1

150—173 mm
155—180 mm

I

i
I

2
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Gottingen

Leipzig

London

bei 7 d 164 mm mit Schwankungen von 151—173 mm
bei 5 (5 172 mm
bei 3 2 167 mm
bei 6 d 161 mm
bei 4 Q -156 mm

)5

3J

)!

55

J?

»

)J

H

JJ

JJ

J>

71

168—175 mm
155—183 mm
155—168 mm
151—170 mm

6. Abstand der acetabiilae

Er betriigt im Durchscbnitt in

Dresden bei 13 d 95 mm mit Schwanknngen von 81— 105 mm
bei

Berlin (Anat.) bei

bei

Berlin (A. Ges.) bei

6 9
5 (S

1 <S

97 mm
95 mm
87 mm
95 mm

V

55

»

»

35

»

86—111 mm
81—106 mm

Gottingen

London

bei 3 d 93 mm
bei 6 c? 93 mm
bei 4 9 103 mm

»

77

»

33

33

33

33

33

33

98 mm
98 mm

97~-112 mm

90

87-

Es sind also die DurcbschnittsgroBen fiir d nahezu gleicli uud aucli die Schwankungen kommen
einander sehr nahe; bei 5 liingegen zeigen sowohl die Durchschnittszalilen als audi die Schwankungen selir

von einander abweichende Werte. Aber es scheint doch, als ob diescr Teii des Beckens bei 9 mehrfach

eine groBere Neigung zur Ausdehnung in die Breite zeigte als bei c?.

7. Abstand der trochanteres majores

Er konnte nur an einer verhaltnismaRig kleinen Zahl von Skeletten bestimmt werden. Ich fand
im Durchschnitte

bei d 245 mm mit Schwankungen von 213—270 mm
bei 9 235 mm

33 33 35

Hennig (llj 188) gibt dies Mai5 mit Schwankungen von 252

222—242 mm
270 mm bei 9 an^ wonach also die

Grenzen wesentlich hoher liegen wiirden als bei mir. Aber er gibt auch fiir Japanerinnen mit 290 mm
viel zn groBes MaB^ wahrend dasselbe nach Koganei & Osawa (14,13) nur 262 mm betragt.

em

-.

}

i
A.

8. Abstand der spinae posteriores superiores

Er ist bei Australiern oft sehr schwierig zu bestimmen, well eine spina haufig (ich mochte fast sagen
„meistens") niclit vorhanden ist, indem der Darmbeinkamm nach hinten in einen groBen breiten Wulst
ausUiuftj an dem keine spina mehr zu entdecken ist. Dabei drangt dieser Wulst oft medianwarts sehr

stark liber das sacrum hinw^eg, sodaB die beiderseitigen Wiilste einander ungewohnlich nahe treten. In
solchen Fallen findet man dann auBerordentlich kleine Werte, wie z. B. 51 mm bei Turner, 58 mm bei

Stirling und 61 mm in Dresden.

Martin (16,189) gibt das DurchschnittsmaB beim Europaer mit 84 mm, beim Feuerlander mit
92-3 mm, beim Mincopie mit 79 mm, und beim Anstralier mit 85 mm. Letztero Angabe ist unrichtig und
beruht auf einer Berechnung aus zu wenig Becken. Nach Hennig (11,177) betragt die Distanz bei

einigen siidlichen und westlichen Afrika-Negerinnen 48—50 mm, bei den Bewohnern der Philippinen,
der Andamanen und bei den Malayen 61—84 mm, bei den Samojeden, Kalmiicken und Slavea 79 mm,
bei Indogeimanen 77—102 mm, bei Kelten 97—120 mm. Nach Koganei & Osawa (14,13) ist der Ab-
stand im Durchschnitte bei A'inos fiir d 76, fiir 9 87 mm, bei Japanern fiir d 86 mm, fur 9 83 mm.

Ich finde im Durchscbnitt in

Dresden bei 14 d 76 mm mit Schwankungen von 62 89 mm

Es sind hier also bei

fast gleich. Ferner in

bei 6 9 77 mm „

beiden Geschlechtern
73 55

61—88 mm
die Durchschnittswerte und ihre Maxima und Minima
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Berlin (Anat.) bei 5 cJ 77 mm mit Schwankungeu von 63— 93 mm

Berlin (A. Ges.)

Grottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

bei 1 g 90 mm
bei 1 (? 80 mm
bei 7 <5 82 mm
bei 5 c? 70 mm
bei 3 2 76 mm
bei 6 cJ 66 mm
bei 4 2 70 mm
bei 6 c? 62 mm
bei 1 2 79 mm
bei 1 c? 58 mm

7)

??

r

')

?7

»

J?

)?

n

jj

»

??

M

»

)J

»

J)

)7

68—106 mm
60— 84 mm
72— 81 mm
58— 84 mm
56— 81 mm
51 71 mm

9. Abstand der spinae ischiadicae

Er ist bei beiden Gesclilechtern gering, wenngleicb 2 keine so geringen MaBe ergeben wie (5; aber

anch die 2 Becken bleiben meist sogar liinter den 2 Mincopies zurilck^ bei denen nach Hennig (11,190)

die Eutfernung zwischen 85 und 91 mm betragt. Wenn sich anch bei den Anstraliern einige Becken

fiuden mit einem weiten Ansgang im geraden und Querdnrclimesserj so bestebt docli bei den meisteuj und

zwar bei beiden Geschleclitern eine ausgesprochene Tendenz fiir Tricliterbecken mit der Spitze nach unten.

Dadurcb riicken natnrgemaK audi die spinae Ischiadicae einander nahe. LTud wie Z a aij er (38,39) die

Behauptnng Yroliks bestatigt, daB boim Javaniscben Becken die spmae ischu stark entwickelt und nach

innen gerichtet sind, so finde ich im Gegensatze zu Pruner Bey (33,138), nach dem alle spinae und cristae

wenig entwickelt sind, eine starke und manchmal sogar auBerordentliche Bildung der spinae ischii. DaB
dadurch ein weiteres Moment fiir "eine kleine Entfernung der Sitzbeinstachelu gegeben ist, liegt auf der Hand.

'/.

Im einzelnen finde ich im Durchsclmitt in

Dresden bei 12 6 72 mm mit SchwankuDgen von 57— 85 mm
bei

Berlin (Anat.) bei

6 2 91 I'lii^

5 d 72 mm
?)

)?

?!

!?

)!

»

73

63

87 mm
76 mm

bei 1 2 68 mm
Berlin (A. Ges.) bei 1 cJ 75 mm

bei 7 c? 76 mm
bei 5 (? 73 mm

Gottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

bei 3 2 90 mm
bei ^ (5 12 mm
bei 4 2 9'^ "^"^

bei 4 c? 70 mm
bei 1 2 94 ^^^

bei 1 (5 72 mm

»

??

;?

?7

5?

?i

»

))

»

»

H

J1

))

»

»

»

?J

JJ

63— 88 mm
64— 77 mm
95— 107 mm
60— 85 mm
90—102 mm
65 81 mm

AVahrend bei c5 in den einzelnen Sammlungen die Durchschnittszahlen sowie die Grenzen der

Schwankungeu einander sehr nahe kommen, schwankcn dieWerte bei 2 auBerordentlich. Ein 2 Becken in

der Berliner Anatomic steht mit 68 mm hinter den DnrchschnittsmaRen der (S zurilck, und 6 2 Becken in

Dresden mit 73 bis 87 ram iiberschreiten nicht die bei <3 gefundenen GroBen. Hingegen die 8 2 Becken

in Leipzig, London und bei Turner ergeben mit 90^107 mm ein abweichendes Resultat. Doch mache

ich noch einmal daranf aufmerksam, daB die Eassenreinheit einzelner dieser Becken sehr anzuzweifeln ist.

10. Hohe der Darmbeinschanfel

Sic ist bei beiden Geschlechtern groBen Schwankungen unterworfeu. Sie betragt im Dnrchschnitt in

Dresden bei 14 <S 89 mm mit Schwankungen von

bei 7

Berlin (Anat.) bei 5

2 84 mm „

6 91 mm
T>

T)

7J

T)

J?

69—101 mm
74— 92 mm
85 98 mm

bei 1 2 94 mm

^1

i
1

1
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Berlin (A. Ges.) bei Id 80 mm
Gottingen

Leipzig

Loudon

'? i
bei Stirling

F L

bei

bei

bei

bei

bei

bei

7 c; 90 mm mit

5 cJ 98 mm
??

3 9 88 mm
??

6 c5 92 mm V

4 9 85 mm
7J

1 d 126 mm

7?

;;

?;

J?

V

??

J?

V

85

86

76

Scliwankimgon von 77—100 mm
95—101 mm

K.i

93 mm
99 mm
97 mm

11. GroBe Breite der Darmboinschaufel

Oft scliwer zu bestimmen, weil sich vielfach an Stelle der spma j^osterior superior ein groRer
dicker Wulst befindet, an dem ein einheitlicher Maiipunkt nicbt anzngeben ist. Im Durclisclmitt in

Dresden

bei

Berlin (Anat.) bei

bei 14 d 140 mm. mit Schwanlmngen von 114—152 mm
— 145 mm7 Q 133 mm,

5 d 144 mm
bei 1 5 144 mm

Berlin (A. Ges.) bei 1 c? 131 mm
bei 7 d 142 mm
bei 5 d 153 mm

Gottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

bei 3 Q 152 mm
bei 6 d 149 mm
bei 4 g 142 mm
bei 6 d 149 mm
bei 1 Q 126 mm
bei 1 d 165 mm

7?

77

77

77

77

77

77

77

77

7!

7?

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7?

7?

77

77

116-

131—152 mm

136-154 mm
145—159 mm
143—166 mm
144^155 mm
132—156 mm
140—159 mm

i

12. Kleine Breite der Darmbeinschaufel

Sie ergibt ebenso wie die groBe Breite bedeutende Schwankungen boi beiden Geschlecliteru;
kindlichen MaBen von 70 mm stehen solciie gegeniiber, die 100 mm iiberragen. Im Durcliscbnitt in'

tei 14 d 87 mm mit Schwankungen von 70—101 mm

fast

Dresden

bei 7 9 85 mm
Berlin (Anat.) bei 5 c5 93 mm

bei

Berlin (A. Ges.) bei

Gottingen

Leipzig

London

1 Q 96 mm
1 c? 80 mm

bei 7 d 93 mm
bei 5 c? 96 mm
bei

bei

3 2 95 mm
6 cJ 92 mm

bei 4 c? 91 mm

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

73-^ 95 mm
82- 98 mm

89—102 mm
88—101 mm
90—105 mm
86 96 mm
81—106 mm

Hohenbreiten-Index flir die groBe Breite der Darmbeinschaufel (Hohe

Br betragt im Durchschnitt in

Dresden

Berlin (Anat.) bei 5 d 156

1 9 153

1 d 163

bei 14 d 158 mit Schwankungen vou 133—168
^^i 7 9 159 „ „ ^,

143—180

„ 149—169
bei

Berlin (A. Ges.) bei

Gottingen

.

Leipzig

bei 7 d 158

bei 5 d 156

bei 3 9 171

7?

77

77

77

77

n :

77

77

V

142—176
149—164
166—178

100) l

—

—

M -_.--
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London bei 6 d 162 mit Schwankimgen von 155—171

bei Stirling

bei

bei

4 2 167

1 6 131
77 77 77

160—173

J

I

bezw.

Obscbon die Durcbschnittswerte bei d in Dresden, Berlin, Grottingen nnd Leipzig einander fast

ganz gleicb sind, gelien die individueilen Werte bei c5' und g vollig aus- und durclieinander.

i

Holienbreiten-Index fiir die kleine Breite der Darmbeinschaufel (Holie

Er betragt im Durcbscbnitt in

Dresden be

be

Berlin (Anat.) be

be

Berlin (A. Ges.) be

be

be

be

be

be

Die Indices sind in Dresden fu

Gottingen

London

Leipzi a-

14 d 98 niit Scbwankungen von 92—108

,,
90-109

„ 93—107
7 99

5 (3 103

1 Q 101

1 6 100

7 104

6 6 100

4 g 107

5 d 98

3 Q 107

jj

?j

77

:j

7?

77

77

77

?J

J?

?J

77

77

;;

;?

98—115
93—107
105—109
91— 104

102—113

100)

c? und Q in den Durclisclmittszahlen und in den Schwankungs-

grenzen fast gleicb, nnterscheiden sich aber von den Befunden in den meisten Sammlungen, Leipzig ans-

genommenj wo die Durchschnittszahlen fiir 6 einander gleicb und die Scliwaukungsgrenzen naliezu gleicli sind.

r

13. Tiefe der fossa iliaca

Sie betragt im Durclischuitfc in

Dresden bei 14 c? 7 mm mit

bei

Berlin (Anat.) bei

bei

795 mm
5 c? 6 mm
1 Q 6 mm

J?

;?

Scliwankungen

77

?7

von 3— 11 mm
77

??

9 mm
3—10 mm

Berlin (A. Ges.) bei 1 (? 6 mm
Gottingen

Leipzig
77

77

3—17 mm
4— 8 mm
3 6 mm

l

i

bei Ids mm ,, „

bei 5 d" 6 mm „ „

bei 3^4 mm „ „

Die Durclisclmittszahlen ergeben Uberall groBere Werte fiir d als fiir 9 und die Maxima fiir 9
bleiben weit liinter denen der d zuriick. Es wtirden also die 9 eine flachere fossa iliaca besitzen als die d

,

und konnte diese Tatsacbe ceteris paribus mit zur Gesclilechtsbestimmung berangezogen werden. Doch

diirfte sie keine Bedeutung fiir die Rassenbeurteikmg haben. Schon Verneau (33,139) gibt an, daB bei

Europaern die Tiefe bei d im Durcbschnitte 9 mm betragt, bei 9 im Durclischuitte 7 mm, mit Scliwankun-

gen bei d von 2—15 mm, mit Scbwankungen bei Q von 2^11 mm. Zu demselben Resultate kommen

Koganei & Osawa (14,16) bei den A'inos und Japanern.

14. Divergenzwinkel der Darmbeinscbaufeln

Er betragt im Durchsclmitt in

Dresden bei 14 d 88 mm

Berlin (Anat.)

i

Berlin (A. Ges.)

Gottingen

Leipzig

»

»

;;

?)

77

»

77

6 2
5 d

83 mm
88 mm

1 9 98 mm
1 d 76 mm
7 c? 87 mm
5 cJ 93 mm
3 9 77 mm

mit Schw^ankungen von 74—97 mm
74—97 mm

)j

»

))

5?

17

77

77

»

77

77

77

J)

)1

»

81—93 mm

)T

81—94 mm
87—99 mm
67—88 mm
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16 TJ. Scharlau: Das Australier-Bockeii

Winkel
10 g 32 c?

Anzahl Prozeut Anzahl Prozent

60" 70"

70" 80"
80" 90"
90" 100".

1

4
2

3

10

40
20

30

2

16

14

6-25

50
43-75

w

Die Durchschnittszahlen fiir Dresden, Berlin (Anat.) imd Gottingen sind also fiir d nahezu gleicli

mit bezw. 88, 88 und 87 mm, fiir Q hingegen weiclien die Durchsclinittszahlen weit von einander ab. Aber

es ergibt sich, daB die meisten Durchschnittswerte der Q hinter denen dor (S zuriickbleiben. Koganei &
r

Osawa fanden dasselbe Resultat bei Amos und Japanern, und zwar

fiir A'inos

» '5

fiir Japaner

bei d 71", Scbwankungen 57"— 81"

„ 2 68"

6 77" .. 62^—94"

53"—80"

H !5

"

» 9 74"

??

??
52^—88"

^ Aber die Scbwankungen bei beiden Gescblecbtern sind bei Australiern, A'inos und Japanern so

groB, daB ich auf die Durchschnittswerte nicbts geben wLirde, wenn nicbt audi bei einer Gruppierung der

individuellen Falle sich herausstellte, daB eine groBe Majoritat der (S einen groBeren Divergenzwinkel be-

sitzt als die g. Daran werden einzelne Falle nicbts andern, weder der selir kleine Winkel von 76" bei

einem der Berliner Anthropologischen Gesellschaft gehorenden Manne, noch der Winkel von 98" bei einer

Fran in der Berliner Anatomie. Folgende Tabelle wird veranscha,ulichen, wie sich die Winkel bei 32 d
und 10 g Becken gruppieren:

I

Auf die Gesamtzahl der 42 Becken berechnet ergibt sich:
*

A Winkel 6 9 Prozent fiir cJ Prozent fiir g

60" 70"
70"— 80"

80" 90"
90" 100«

1

2

16

14

1

4
2

3

1

4-75

38
33-3

2-4

9-5

4-75

7

Bei AYinkelgroBen bis 80" iiberwiegen die g iiber das Doppelte, hingegen sind die

von 80—100" um ein vielfaches in der IJberzahL

bei GroBen

15. Conjugata vera

Sie betragt im Durchschnitt in

:= Dresden bei 14 cJ 98 mm mit Scbwankungen von 85—115 mm

Berlin (Anat.)

Berlin (A. Ges.)

Gottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

n

»

n

jj

?)

»

H

»

»

H

77

H

7 g 101 mm
5 (5105 mm
1 g 90 mm
1 c? 92 mm
7(5101 mm
5(5107 mm
3gll3 mm
6cJl09 mm
4g 109 mm
6 cJl06 mm
1 g 105 mm
1 c5l01 mm

»

?i

H

»

??

H

91—117 mm
65—114 mm

);

»

55

»

)?

V

•' )5

n

»

»

»

H

»

»

»

J)

»

»

97—107 mm
100—115 mm
106-^119 mm
93—117 mm
94—126 mm
96—114 mm

Hennig (11,179) gibt als DurchschnittsmaB 109 mm bei g, Verneau (33,'tableau) 100 mm und
Martin (16,190) 108-6. Es geben also die Durchschnittszahlen weit auseinander, ebenso die Maxima und

t.
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Minima. Die conjugata vera hat folgende DurclisclinittsmaBe bei andern Rassen: 99 mm bei Miiico^^ies,

119 mm bei Feuerlandern (Martin), 112 mm in Java^ 96 mm in China, 97 115 mm bei Indosermanen

(Hennig), 103—107 mm bei Japaneni, 103—111 mm bei Ainos (Koganei & Osawa)^ 108 mm bei (?

Europaern, IIG mm bei 9 Europaern (Gussenbauer nnd Krause). Es finden sich also bei Australiern

MaBe, die weit unter und tiber die DurchschnittsmaBe aller oben erwalmten Rassen gehen.
-i

L

1(). GroBte Breite des Beckeneingangs

Sie zeigt beim Dresdner Materiale zumeist absohit kleine Werte, die erheblich unter die von

andern Autoren angegebenen sinken. Ich finde im Durchschnitte

bei 14 6 105 mm niit Schwankungen von 87 117 mm
bei 7 Q 104 mm

77 ,*; ?7
8G— 112 mm

Die meistcu MaBe liegen bei beiden Geschlechtcrn zwischen 99 und 108 mm. Garson (8^123)

hat das DurchschnittsmaB fiir Australierinnen niit 118 mm angegeben nnd behauptet, daB bei diesen der

Querdurchmesser weniger Schwankungen unterAvorfen ist als die conjugata vera, wiihrend bei Europaerinnen

beide MaBe gleich stark variieren. Die oben angegebenen Schwankungen von 86— 112 mm und das

Ich finde ferner im Dnrchschnitt inDurclisclinittsmaB von 104 mm stehen hierzu in direktem Gregensatz.

Berlin (Anat.) bei 5 c? 109 mm mit Schwankungen von

bei 1 9 103 mm
Berlin (A. Ges.) bei 1 d 102 mm

bei 7 d 109 mm

94—113 mm

Gottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

bei 5 J 115 mm
bei 3 9 123 mm
bei 6 6 108 mm
bei 4 9 118 mm
bei 6 c? 110 mm
bei 1 9 109 mm
bei 1 c? 106 mm

??

jj

)?

yj

J7

??

n

?7

V

V

?j

?;

T7

77

7?

7?

77

77

100—118 mm
110-119 mm
120— 127 mm
101—112 mm
107— 130 mm
98—123 mm

Die absoluten MaBe schwanken also enorm stark und gewinnen erst einen Wert durch einen

individuellen Vergleich mit der conjagaia vera, \yenn Joulin (13j24f.) behauptet, daB bei alien Menschen-

rassen der Querdurchmesser des Beckeneingangs die conjugata vera an Liinge liberragt, und w^enn v. Franque
(5,204) und andre diesclbe Meinnng vertreten, so stehen die Tatsachen damit nicht in Ubereinstimmung.

Auch Turner (31,29) war wenigstens fiir 9 dieser Ansicht, bis er (32,122) ein Sakai-Becken beschriebj

bei dem er zum ersten Male fand, daB bei einem anscheinend 9 Bocken die conjugata vera groBer als

der Querdurchmesser war: erstere betrug 115 mm, letzterer 106 mm. Diese Verbaltnisse werden noch

weit iibertroffen durch einen (5 Koranna-Buschmann in der Berlinei- Anatomie, bei dem ich eine conjugata

vera von 113 mm und einen Querdurchmesser von nur 94 mm fand. Auch unter den 61 Australiern

kommen nicht selten dieselben Yerhaltnisse vor, wenn auch meistens nicht so ausgesprochen.

In Dresden ist unter 21 Becken die conjugata vera 7 nial gi'oBer als der Querdurchmesserj und

zwai" bei 5 c? Becken uni 1 bis 7 mm, bei 2 9 Becken uni 7 bezw. 8 mm. In der Anatomic in Berlin

ist die conjugata vera groBer als Jcr Querdurchmesser hoi 2 c? Becken um 1 bezw. 19 mm ; in Grottiogen

1 mal nm 1 mm; in Leipzig 1 mal nm 1 mm; in London 5 mal um 1, 5, 7, 9 und 19 mm, und bei Turner
Imal um 16 mm. Es finden sich also unter 61 Becken 17, gleich 28'^.',,, bei deueu die von Jonlin auf-

gestelitc Kegel nicht zn bestatigen ist. Noch anscbaulicher werden die Yerhaltnisse dargelegt durch den

t.

Index des Beckeneingangs

Ein niedriger Beckeneingangs-Index bedeutet eintui relativ breiten nnd kurzen, ein holier Index

einen relativ schmalen und langen Beckeneingang. Man bezeichnet nach dem Vorgange von Turner
(30, 128) ein Becken als dohchopellisch, wenn der Index liber 95 liegt, als platjpelhsch, wenn der Index

unter 90 liegt, als mesatipellisch, Avenn der Index 90— 95 (inch) betriigt. Der Index ist im Dnrchschnitt in

Dresden bei 14 (3 95 mit SchAvankungen von 79—108
bei 7 9 97-5 84-109

Abh. II. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu nresden 1902/3 Bd.X Nr. 3 (13. Febr. 1903) 3

l^ki
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18 B. Scharlau: Das Australiei^-Beckcn

Berlin (Anat.) be

be

Berlin (A. Ges.) be

Gottingen be

Leipzig be

be

be

be

be

be

be

London

bei Turner

bei Stirling

5 .(S 99 niit Scliwankunj^en von 85— 120

1 87

1 6 90

7 6 92

5 d 93-4

3 9 92-3

6 d 101

4 9 93

G (5 97

7J

77

77

?7

?7

77

??

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

82—101
87—101
87 9G

86—110
86—118
88 -116

1 2
1 (S

96

95-2

Nach friiUern Veroffeatlidiungen von Durchscbnitts-Litlices wiirden die d Beckeu als dolicLopellisch

zu bezeichnen sein, die 9 auf der Grenze von mesatipellischon and platypellisclien stehen. Sieht man

aber von Durclisclinittszalilen ab und betrachtet die individuellen Falle^ so stclit sicli lieraus, daB alle

drei Beckenformen hei , beiden Gesclilecbteru vorkomnieUj und daB die dolichopellisclien

Becken den mesatipelliscben und platypellischen zusammen nahezu das Gleichgewicbt

halten, die ausgesprochen platypellisclien Becken aber sehr in der Minderheit bleiben.

Yon 45 d Becken sind dolichopellisch 21

niesatipelliscli 12

platypellisch 12

Von 16 9 Becken sind dolicliopollisch 8

mesatipellisch 3

platypellisch 5

An diesen Verlialtnissen Jindert aucb die Herkunft der Becken nichts wesentiiclies, nur in Queens-

land und Slid Australien bleiben die dolichopelliscken Becken zuriick; dock sind die Zahlen zn kleinj

um weitere Sckliisse zu gestatten.

Victoria: dolichopellisch

Neu Slid Wales: dolichopellisch

mesatipellisch

platypellisch

Slid Australien: dolichopellisch

mesatipellisch

platypellisch

Queensland: dolichopellisch

mesatipellisch

platypellisch

5 d
Id
4d
5d
5

3d
2d
3 d
2d

19
1

1

1

1

Nord Australien: dolicliopellisch 2 d
Nordwest Australien: dolichopellisch 3 d

mesatipellisch 1 d
platypelliscl 1

West Australien:

1

1

2

2

1

1

mesatipellisch

Zentral Australien: dohchopellisch 1 d
Australien ohne nahere Angabe:

dolichopellisch 3 d

12

-9
19
-9
-9

9
mesatipelliscli 1

platypellisch 2 d
1

9

30 6 11 15 d

>

I

^

I

^

5

17. Schrage Durchmesser des Beckeneingangs

Sie betragen nach Gegenbaur (9,296) bei Europaern bei d 122 mm, bei 9 127 mm. Sie sollen

bei Jndogermanen kleiner sein als der Querdurchmesser des Beckeneingangs. Nach Hennig (11, 180) ist

bei fast alien andern Bassen das Gegenteil der Fall, doch kann ich das fur die Australier nicht bestiitigen,

denn unter 20 Becken in Dresden finde ich den schragen Durchmesser groBer als den Querdurchmesser
6mal, kleiner llmal und gleich groB 3mal. Almliche Besultato geben die Becken der andern Sammlungen,
wie sich schou von vornheroin aus der Betrachtuug des Vorkommens der 3 im vorigen Kapitel beschriebenen

Beckenformen ergibt. Auch eine andre Behauptung von Hennig (11, 180), namlich daB bei fremden
Bassen der rechte schrage Durchmesser hauhg grolkr sei als der linke, kann ich fiii- die Australier nicht

als allgemein richtig gelten lassen.
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18. NeigungsAvinkel der coujugata vera zum Horizont

I
^

Er imterscheidet sich niolit voii dem bei andern Rasson, weder in deu DurcbsclinittsgroBen nodi

in deu Schwankungen. Einen Winkel von 40 ^ wie Hennig (11,184) als den Australnegerinnen zukommend

angibtj habe ich nie gefimden. Auch kann icb Procliownicks Meinung nicht bestatigen, daB je langer

die Beine im Gegensatze zum Rumpfe, desto groBcr die Neigung des Beckens sei (fide PloB 19, 294).

Da nun, wie ich in der Einleitung gozeigt habe, bei den Australiern das Verhaitnis der

Riinipf ein ungewohnlich groBes isi, so solUe man einen besonders groBeu Neigiingswinkel erwarten. Icli

finde aber im Durchschnitt in

jcinlange znm

Dresden bei 14 c? 56 " mit Schwankuncreu von 49 '*— 61 **

bei

Berlin (Anat.) bei

6 Q 58"

5 c? 57«

bei 1 56

Berlin (A. Ges.) bei 1 c? 58 ^

Gottingen

Leipzig

bei

bei

bei

7 (S 56 **

5 cJ 56«

3 2 55 "

?1

» M

?7

T^

n

«

J'i

??

??

1?

53^'— 64*'

52'*— 68<*

??

?1

??

490

46*'

> / *

66

65"

48 «—58 "

{

19. Tiefe des kleinen Beckens

Sie betragt im Durchschnitt in

Dresden

/
^

be

be

Berlin (Anat.) be

be

Berlin (A. Ges.) be

be

be

be

be

bo

be

be

Gottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling be

14 d 94 mm mit Schwankungen von / 5—101 nmi

7 Q 85 mm

1

3 9
G 6

1

96 mm
91 mm

ji

5;

1 c5 95 mm
7 o" 91 mm
5 c? 97 mm

89 mm
92 mm

4 g 82 mm
5 c? 95 mm

??

7?

ij

7?

77

77

71 mm
1 d 106 mm

77

71

77

77

77

77

77

77

Die Q Becken haben meist eine geringere Tiefe aJs die d.

r,

77

80— 91 mm

7?

77

77

77

77

77

.91—1

89

77

mm

81— 105 mm
90—111 mm
84— 92 mm

94 mm
87 mm

91— 100 mm

20. Yordere Hohe des kleinen Beckens

Sie betragt im Durchschnitt in

Dresden bei 13

bei 7

101 mm mit Schwankungen

101 mm
von 76^115 mm

Berlin (Anat.) bei 5 d 105 mm
I bei 1 105 mm

or

Berlin (A. Ges.) bei 1 d 102 mm
ottingen bei 7 c? 104 mm

bei 5 d 110 mm
bei 3 9 112 mm

Leipzig

r

??

J1

?}

!?

71

9?

Jl

?7

r

??

?1

r

71

«

87—108 mm
99— 114 mm

95— 1 !4 mm
102—111 mm
110—114 mm

21. Gerader Durchmesser des Beckenausgaugs

Er betragt im Durchschnitt in

Dresden bei 13 d 100 mm
bei 6 g 109 mm

mit Schwankungen von 78— 112 mm
77 77 77

95—120 mm

fMU

3
^
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Berlin (Anat.) bei 5 d lOG mm mit Schwankungen von 92— 118 mm
bei

Berlin (A. Ges.) bei

Gottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

1 9 102 mm
1 d 92 mm

bei 7 d 101 mm
bei 5 d 98 mm
bei 3

bei 6

117 mm
102 mm

bei 4 o 110 mm
bei 6

bei 1

103 mm
87 mm

bei 1 d^ 130 mm

jj

??

7?

7?

?7

7J

77

77

71

77

7?

77

77

77

77

7 7

77

77

90—110 mm
91— lOG mm
109—123 mm
95^110 mm
100-122 mm
90—113 mm

L

I

Die Q Becken babcn nieist relativ groBere gerade Diirchmesser des Ausgangs als die d] Ausnabmen
wie ein g Becken mit 87 mm bei Turner und ein d Becken mit 130 mm bei Stirling sind selton.

^
/

:^

22. Querdurchmesser des BeckenausgaDgs

Er ist von mir nicht von der Mitte der tubera ischii genommen, weil ich fandj daB die tnbera

selbst zu nngleicbmaBig in ihrer Form, bald sehr breit, bald scbmal sind, nnd deshalb von diesem Mai.^e

kein RiickscbluB auf die praktiscli wichtige geburtshiilfliche Breite des Beckenausgangs gemacht werden

kann. Ich babe desbalb Turners intertnberal diameter adoptiertj d. b. ich babe den Abstand der tubera

ischii von der Mitte ihres innern Bandes bestimmt. Hieraus erklart es sich, daB meine MaBe erheblich

kleiner sind als die andrer Autoren. Ich finde im Durchscbnitt in

Dresden bei 14 d 71 mm mit Schwanknngen von 60— 83 mm
bei 6 Q 83 mm

Berlin (Anat.) bei 5 d 77 mm
77

77

77

77

77

77

72— 97 mm
65 84 mm

bei 1 70 mm
Berlin (A. Ges.) bei

bei

1 c? 74 mm

E

Gottingen

Leipzig

7

bei 5

London

bei Turner

bei Stirling

bei

bei

bei

bei

bei

bei

39
6 d

G d

75 mm
67 mm
97 mm
68 mm
92 mm
85 mm

V

77

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

1 9 100 mm
1 d 96 mm

77

77

77

77

77

77

61 90 mm
61^ 71 mm
91—109 mm
60— 81 mm
85—107 mm
74— 97 mm

r ^^

Wie bei alien Eassen neigt auch bei den Australioriunen der Querdurchmesser zu groBerer Breite

als bei den Mannern; trotzdem trifft man vielfach auf QBecken, die eine ausgesprochene Trichter-
form mit der Spitze nach unten aufweisen, und deren Querdurchmesser auf 70, 71, 72, 7G mm
herabsinkt. Ecker (2,20) beschreibt ein 9 Becken, bei dem der Querdurchmesser des Eingangs 112 mm,
der des Ausgangs nur 80 mm betriigt. Weibliche Becken mit einem wirklich groBen Querdurchmesser
(107 mm in London, 109 mm in Leipzig) sind vereinzelt.

L

Index des Beckenausgangs (Breite 100)

Er betragt im Durchscbnitt in

Dresden bei 13 d 144 mit Schwankungen von 113— 181

bei
r

Berlin (Anat.) bei

bei

Berlin (A. Ges.) bei

Gottingen

Leipzig

G 9 132

5 d 139

1 9 145

1 d 124

bei 7 d 131

bei 5 d 147

bei 3 9 122

77

77

77

77

7?

77

77

77

7?

112— 15G

124—146

7?

77

77

77

77

77

107—151
134—154
100—135
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London bei 6 (5 152 mit Scbwankungen voii 134—177

bei 4 2 121

bei Turner bei 6 05" 120
V

V

V

7?

JJ

?J

103— 143

111—138

bei 1 87

bei Stirling bei 1 d 135

I Da nun ein hober Index einen relativ langen und schmalen, ein niedriger Index einen relativ

breiten Beckenausgang bedeutet, so ergibt sich, daS zwar die schmalsten Beckenausgange bei cf, die

breitesten bei J gefunden werden, daB aber audi relativ breite Beckenausgange bei cJ (z. B. Index 107

in Gottiugen) und relativ schmale bei Q (z. B. Index 156 in Dresden) gefunden werden.

23. Conjugata diagonalis

Sie betragt im Durchsclinitt in

Dresden bei 14 6 114 mm mit Schwankungen von 98—133 mm
bei 6 2 116 mm

Berlin (Anat.) bei 5 c? 121 mm
1 9 105 mm
1 (5 108 mm

11

??

?j

j;

V

JJ

108--125 mm,

115— 130 mm
bei

Berlin (A. Ges.) bei
s

Gottingen

Leipzig

bei 7 (5 115 mm
bei .5 (3 125 mm
bei 3 2 123 mm

?7

77

77

77

7?

77 ,

77

77

77

105-124 mm
120—133 mm
116—127 mm

Eine niclit so groBe Breite der Schwankungen findet Hennig (11^191) der sie mit IIB— 122 mm
Fiir Europaische Becken wird der Durchsclinitt fiir (5 mit 122 — 131 mm, fiir 2 ^^^^ ^^9 mm

angegeben, nnd die Difierenz mit der conjugata vera zu 12—16 mm. Martin berechnet die letztere zu

20 mm. Ich finde sie im Durchschnitt in

angib t.

Dresden bei

bei

Berlin (Anat.) bei

bei

Berlin (A. Ges.) bei

Gottingen

Leipzig

London

C^' 16 mm m i t

9 15 mm 4

77

5 6 16-6 mm
77

1 2 15 mm
1 <5 16 mm
7 6 13 mm

77

5 c? 18 mm
77

3 9 13 mm
77

6 c? 12
r

mm 44

Schwankungen von 10— 22 mm
„ ,j

8—17 mm
12— 22 mm

6—19 mm
15—21 mm
8— 19 mm
0—22 mm
9— 18 mm

Wahrend die Durchschnittszahlen bei c? schon von 12 —18 mm schwanken^

auf heruuter und die Maxima bis 22 hinanf.

bei

bei

bei

bei

bei 4 2 11 mm

77

77

7?

77

77

77

77

77

77

77

gehen die Minima

24. Meyers Normalconjugata

Sie betragt im Durchschnitt in

Dresden bei 14 <3 116 mm mit

bei

Berlin (Anat.) bei

7 2 IIG mm
5 (5 124 mm

bei 1 120 mm
Berlin (A. Ges.) boi 1 6 108 mm
Gottingen

Leipzig

bei 6 d 118 mm
bei 5 <5 119 mm
bei 3 2 131 mm

Entsprechend diesen groBen Schwankungen

Schwankungen von

77

77

?7

77

77

7?

92—122 mm
97—138 mm
116—136 mm

7?

77

77

?7

77 77

variiert audi

77

?7

??

111^125 mm
115—120 mm
125—142 mm

die Differenz zwischcn der conjugata

vera und Meyers Normalconjugata. Sie betragt im Durchschnitt in

Dresden bei 6 18 mm mit

bei 9 14 mm
77

Schwankungen von 2—38 mm
3—24 mm?7 77
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22 B. Scharlau; Das AuHtralier-Becken

Berlin (Anat.) bei cJ 19 inm rait Schwankungen von 4— 30 mm
r

bei 2 30 mm -

Berlin (A. Ges.) bei d 16 mm
bei (5 17 mm
bei cJ 12 mm

Gottingen

Leipzig

bei 9 17 mm
?7

V

??

??

J?

??

12—'24 mm
4—20 mm
10— 23 mm

Je geliolilter die vordere Kreuzbeinwaiid ist^ und je melir sie nach Iiinteii abweichtj um so grower

wircl der Dnterschied beider MaBe sein, aber einen Wert fiir die Rassen- oder Gesclileclitsbcstimmung bat

sie uicht, da die Schwankungen bei alien Rassen und bei beiden Gesclilecbtern selir groB sind.

25. Angulus pubis

Er betragt im Durchscbnitt in

Dresden

bei 6977^'
Berlin (Anat.) bei 5 d 52 ^

bei 1 9 49*^

Berlin (A. Ges.) bei 1 (? 5G

«

bei 14 d 60*^ mit Schwankungen von 44"— 87^'

54'^— 103 »

- 62^
?; ?7 ?j

}} J? ??
470

Gottingen

Leipzig

bei 7 6 64^

London

bei 5

bei 3

bei 6

510

740

60**

bei 4 o 80"

bei Turner bei 6 61

?j

??

;;

77

7?

77

77

77

77

7?

77

77

??

77

77

7?

77

77

44 0__ 82

470

630

43"

78

570

87

750

930

47 o_ 690

bei 1 o 89

4
-I

bei Stirling bei 1 GO"

' J

Die meisten 9 Becken zeigen die Noigung zu einem weiten Schambogenj aber eine Bestandig-
keit ist auch in dieser Beziehung nicht vorhandeuj wie ein 9 Becken in der Berliner Anatomic mit nur
49*' und eine Anzabl d Becken mit groBen Schambogenwinkeln beweisen.

26. Hohe dor Syniphyse

Sie betragt im Durchscbnitt in

Dresden bei 13 d 35 mm mit Scliwankungen von 24—41 mm
bei

Berlin (Anat.) bei

bei

Berlin (A. Ges.) bei

bei

.1

_ _L

Gottingen

Leipzig

6 9 32 mm
5 c? 37 mm
1 9 36 mm
1 c5 33 mm
6 cJ 36 mm

77

77

77

77

77

j;

29—38 mm
34—41 mm

^.

London

bei Stirling

bei

bei

bei

bei

bei

o d 37 mm
3 9 37 mm
6 c? 33 mm
4 9 31 mm
1 d 44 mm

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

33— 38 mm
35— 39 mm
35 - 39 mm
26 — 38 mm
25—37 mm

Nach Gegenbaur (9,296) betragt bei Europaern die Dnrchschnittsholie bei d 54 mm, bei
7 -I-

45 mm, nnd somit wiirden die ohen angefiihrten MaBe Vornoaus (33,138) Meinung bestatigen, daB die

Symphysenhohe der Australier bei beiden Geschlechtern gering ist.

Sie betragt im Durchscbnitt in

Dresden bei 14

bei 6

27. Breite der Symphyseugegend

77 jj t7

f

37 mm mit Schwankungen von 29 41 mm
42 mm .. .. 37—46 mm
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Berlin (Anat.) bei

bei

Berliu (A. Ges.) bei

5 (5 43 mm mit Scliwaakungen von 38—51 mm
1 Q 34 mm
1 c? 45 mm

Gottingen bei G (S 38-5 mm
Leipzig bei 5 34 mm

bei 3 O 48 mm

V

??

JJ

V

??

V

V

77

??

35—48 mm
31— 35 mm
43—50 mm

Wenn es im aligemeinen als Eogei gilt^ daR bei 9 die Breite der Symphyse groBer ist als die

Hohej bei (S die Holie groBer als die Breite, selten gleicb der Breite und uie geringer als die Breite, so

gilt das nicht flir Anstralier in solcber AUgemeinbeit. AUerdiugs finde icb in Leipzig die Hobe groBer

als die Breite bei 4 d
,
gleicb der Breite bei 1 c?, kieiner als die Breite bei 3 Q . In Dresden ist bei

6 9 die Breite groBer als die Holie 5mal nm 7— 19 mm, und Imal kieiner als die Hobe nm 2 mm. Aber

icb finde auch bei d die Breite groBer als die Hobe 9mal uai 2—8 mm nnd nur 4mal kieiner um 5 bis

12 mm. In Berlin ist bei 1 9 die Hohe groBer als die Breite nm 2 mm, bei d die Hobe groBer als

die Breite Imal nm 2 mm, und kieiner als die Breite 5mal um 4, 5, 6, 12 und 14 nun. In Gottingen

ist die Hobe bei d kieiner als die Breite 3mal um 1, 3 uud 15 mm, gleicb der Breite Imal, und groBer

als die Breite 2nial um 1 und 3 mm.

r

28. Breite des sacrum

Sie betragt im Durcbscbnitt in

Dresden bei 14 c? 89 mm mit ScliwankuDgen von 70—103 mm
bei 7 88 mm

Berlin (Anat.) bei 5 d 87 mm
bei

Berlin (A. Ges.) bei

Gottingen

Leipzi

1 2
1 d

82 mm
84 mm

bei 7 c? 92 mm
g

Loudon

bei Turner

bei Stirling

bei

bei

bei

bei

bei

bei

bei

o (5 93 mm
3 9 105 mm
6 d 105 mm
4 9 104 mm
6 (5 104 mm
1 9 89 mm
1 (? 103 mm

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7?

7?

84— 92 mm
82

8C

91

96 mm

99 mm
94 mm

101—110 mm
98— 109 mm
99—110 mm
92—111 mm

Mit Ausnabme der Leipziger Becken findet also die Meinung von H. Fritscli (7, 20)

Bestatignng, daB die 9 sacra breiter als die d seien.

uirgendwo

29. Lauii^e des sacrum

Sie betragt im Dnrcbscliuitt in

Dresden bei 13 d 99 mm mit Schwankungen von 73—116 mm
bei 7 9 96 mm ,, „ „ 82—108 mm

.. 95— 119 mmBerlin (Anat.) bei 5 (? 100 mm
bei 1 90 mm

Berlin (A. Ges.) bei 1 c? 92 mm
Gottingen

Leipzig

London

bei Turner

bei Stirling

mmbei 7 c? 99

bei 5 d 99'4 mm
bei

bei

bei

bei

bei 1

bei 1 d 114

3 9 98 mm
6 d 104 mm
49 90 mm
6 d 106 mm

88 mm
mm

7?

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77-

77

77

77

89—111 mm
93—105 mm
92— 101 mm
98— 112 mm
85 98 mm
96—111 mm

\

.f
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Walirencl gewolinlich die Breite des sacrum groBer ist als die Lange^ findet bei den Australiern

in Dresden nieist das Gegenteil statt. Niclit nur ergebeu die Durchscbnittszalilen eine groBere Lauge als

Breite bei bei den Geschlecbternj sondern ich finde auch individuell bei 20 Becken, daB die Liinge groi^cr

ist als die Breite 16inal (10 d 6 q), und zwar iim 1 bis 27 mm^ nnd nnr 3mal die Breite groRcr als

die Lange nm 1'3 und 8 mm (2 d 1 Q ), die Breite gleich der Lange Imal (1 cf). In Berlin ist bci

1 9 die Lange groBer als die Breite^ bei 6 d die Lange groBer als die Breite 4malj kleiner als die Breite

Imal und gleicb der Breite Imal. Li Gottingen ist bei 2 d die Liiuge gleich der Breite^ bei 4 d die

Lange groBer als die Breite und bei 1 d kleiner als die Breite. In Leipzig ist bei 4 d die Liinge groBer

als die Breite, bei 1 d gleich der Breite, bei 2 Q die Breite groBer als die Lange, und bei 1 g gleich

der Lange. In London ist bei 2 d die Breite groBer als die Lange> bei 4 d kleiner, bei 4 Q groBer.

Bei Turner ist bei 1 d die Breite groBer als die Lange^ bei 2 d gleich der Lange, bei 3 d kleiner als

die Lange, bei 1 9 groBer als die Lange, doch ist zu beriicksichtigen, daB Turner stets die groBte
Breite des sacrum miBt und nicht die Breite in der Hohe der linea iimorrdnata, Bei Stirling ist bei 1 cf

die Lange groBer als die Breite.

Als Gesamtresultat wtirde sich ergebeu, daB unter 60 Becken die Lange groBer ist als die Breite

37mal (30 cJ 7 9), die Breite groBer als die Liinge 15mal (7 d 8 9), die Liinge gleich der Breite 8mal

(7 d \ 9). Eiuen mihern Einbiick in die Verhaltnisse gewahrt der

r

i

/

-^

Sakral-Index (Liinge 100)

Dresden bci 13 d 90

bei 7 9 92

Berlin (Anat.) b ei 5 d 93

bei 1 9 91

Berlin (A. Ges..) bei 1 d^ 91

Gottiugen bei- 7 (5 95

Leipzig bei 5 c? 93

bei 3 9 107

London bei 6 d 100

bei 4 9 115

bei Turner bei 6 cJ 98

bei 1 9 101

bei Stirling bei 1 c? 90

90 mit Schwankungon von 75—102

„ 78-109
69— 108

77

7 7

7?

77

77

77

7 77

77

J7

77

77

77

80—109
87—100
100—112
90—112
106—122
93—106

Ein hoher Index bezeichnet ein relativ breites und kurzes, ein niedriger Index ein relativ schmales
und langes Kreuzbein. Nach Turners Yorschlag (31,52) bezeichnet man die ossa sacra mit einem Index
iiber 100 als platyhierisch, die mit einem Index unter 100 als dolichohierisch. Von 60 Becken zeigen

Dolichohierie 41 (30 c? 11 9) Platyhierie 11 {A d 1 9) Index -= 100 8 (G c? 2 9)
Die australischen Kreuzbeine zeigen also eine ausgesprocheno Neigung zur Dolichohierie, und

zwai- bei beideu Geschlechtern, wenngleich bei den platyhierischen sacra die weiblichen iiberwiegen und
sogar Indices aufweisen, die groBer sind als die DurchschnittsgroBen der Europaer. Turner (31,52) hat
die Meinung ausgesprochen, daB haufig Dolichopeilie mit Dolichohierie zusammentrcffen, und Platjpellie
mit Platyhierie; die erste Kombination treffc man bei Australiern, Buschraannern, Kaffern, Mincopies,
Ainos und Malayen. Soweit die Australier in Frage kommen, darf man diesen Satz dnrchaus nicht als

Kegel gelten lassen. Die folgende Tabelle wird vielmehr zeigen, daB unter 60 Becken nur 22mal Dolicho-
peilie und Dolichohierie zusammentreffen, und daB die Kombinationen sehr mannigfach sind. Ich iinde

Dolichopeilie mit Dolichohierie 22mal (18 c5* 4 9)
7nial (3 (? 4 9)

Dolichopeilie mit Platyhierie

Mesatipellie mit Dolichohierie

PlatypeUie mit Dolichohierie

Platypellie mit Platyhierie

Mesatipellie mit Platyhierie

lOmal (9 1 o)
9mal (7 (5 2 9)
Smal (5 d 3 9)
4mal (2 c? 2 9

)

f

I
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Das foramen obturatorium zeigt sehr wecbsehide Formen bei beideii Gescblecbtern ; es er-

sclieint oft zackig am Raude durch kleine Exostoseu (siebe Tafel Figur 7). Turner und Grarson

wollen einen goscblecbtlicben ITuterschied in der Form finden (siebe Einleitung). Verneau (33^140)

meiote, daB es bei Q dieselben Dimensionen babe wie bei der Europaerinj daB aber beim (S die Hobe

etwas geringer sei. Icb muB alien diesen Bebauptungen widersprecben. Die absolut groBten Durcbmesser

fiir Lange und Breite finden sicb bei (5, mid die mittlern Werte sind diircb beide Gescblecbter vergegen-

wartigt. Aucb aus der Form ergibt sicb kein Gescblecbtsunterscbiod (siebe Tafel Fig. 5— 8).

1-

I

30. GroBte Lange des foramen obturatorium

Sie boti'agt im Durcbscbnitt in

Dresden bei 14 c? 49 mm mit

(

n bei 7 Q 4G mm
Berlin (Anat.) bei 5 c? 51 mm

bei 1 Q 52 mm
P)erlin (A. Ges.'1 bei 1 cJ 48 mm
Gottingen boi 7 d 50 mm
Leipzig bei 5 c? 54 mm

bei 3 2 51 mm
Tiondon bei 6 c5 53 mm

bei 4 9 47 mm
bei Turner bei 6 (5 51 mm

bei 1 9 39 mm
bei Stirling bei 1 d' 53 mm

7?

7?

JJ

??

'?

V

7?

7?

Scb\Yankungen

77

77

77

77

77

77

77

77

von 26—55 mm
77

77

77

77

77

77

77

77

38—53 mm
48

^ ^
00 mm

47— 55 mm
51—57 mm
50—52 mm
50^58 mm
41—51 mm
47—53 mm

31. GroBte Breite des foramen obturatorium

Sie betragt im Durcbscbnitt in

Dresden boi 14 (5 31 mm mit

bei

Berlin (Anat.) bei

7 2 30 mm
5 c? 32 mm

bei 1 9 31 mm
Berlin (A. Ges.) bei 1 d 29 mm

bei 7 (? 33 mm
bei 5 c? 36 mm

Gottingen

Leipzi

London

bei Turner

bei Stirling

bei 3 36 mm
bei 6 c? 37 mm
bei 4 9 33 mm
bei 6 c? 33 mm
bei 1 9 33 mm
bei 1 c? 32 mm

77

;?

77

77

77

77

77

77

Scliwankungen von

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

77

77

25—37 mm
23—33 mm
27—37 mm

28—36 mm
34—40 mm
35—37 mm
31—42 mm
30—36 mm
28—39 mm

%

betragt im Durcbscbnitt in

Dresden

Der Obturator-Index (Lange 100)

bei 14 d 64 mit

bei 7

f

5Berlin (Anat.) bei

bei 1

Berlin (A. Ges.) bei 1

Gottingen

Leipzig *

9 66

d 63

9 60

d 60

bei 7 d 65

bei 5 d 66

bei 3 9 70

77

77

Scbwankungen tou 54—79

52—78

;;

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

-77

77

55—73

58—75
64—70
67—72 T"
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London bei 6 c? 69 mit Scliwankungen von 62— 77

bei

bei Turner bei

4 2 69 „

6 <5 65 „

77

77

77

77

66—73
00 74

bei 1 9 85

bei Stirling bei 1 c? 60

32. Hobe der incisura ischiadica

Sie betnigt im Durchscbnitt in
y

Dresden bei 14 (S 46 ram mit Schwanknngen von 39—52 mm
bei 7

Berlin (Anat.) bei 5

2 43 mm
cJ 52 mm

J?

J7

77

77

77

77

33—^49 mm
33^49 mm

bei 1 2 44 mm
Berlin (A. Ges.) bei 1 d 46 mm

bei 7 cJ 47 mm
bei 5 (? 52 mm

Gottingen

Leipzig

bei 3 2 49 mm

?7

!?

J?

77

77

V

77

?7

77

37—57 mm
49—56 mm
47—51 mm

33, GroBte Breite der incisnra iscbiadica

Sie betragt im Durcliscbnitt in

Dresden bei 14 cJ 29 mm mit Scliwankungen von 23—37 mm
bei 5 mm

Berlin (Anat.) bei

6 2 3

5 d" 31 mm
77

?7

77

77

V

77

26—46 mm
24—40 mm

bei 1 Q 27 mm
Berlin (A. Ges.) bei

beiGottingen

Leipzig

1

7

bei 5

38 mm
30 mm
28 mm

bei 3 o 40 mm

77

77

77

77

77

77

77

77

77

23—45 mm
25^35 mm
31—48 mm

/

Die GroBe und Form der incisnra ischiadica ist so selir wechselnd bei (S and 2 ? tiaB sie keinen

Becken inAnhalt fur eine Gescblecbtsbestimmung gewahrt. Ein Dresden und ein zweites in der

Berliner Anatomie zeigen eine groBte Breite von nur 26 und 27 mm, also geringere Werte als die Durcb-
scbnittszahlen der d. Und wiederum finden sicb 6 Becken, bei denen die Scbenkel der incisura ischiadica

nabezn einen recbten Winkel bilden.

^

t

(Hier folgt die Tabelle S. 28—29)

Anmerkungen zur Tabelle
(Die Zalilen der Anmerkungen entsprechen. den laufenden Nummern)

L

g J

1) Ossa innominata niclit dnrclischcincnd, canalis sacralis voUig gespalten, Beckeneingang grad-oval.

2) Ossa inn. stark darchscheinend, sacrum fast fiach, Hecken leicht.

^) Ossa inn. stark durchsclieinend, sp. post. sup. sekr gewulstet, Bockeneingang scUrag versclioben; kleiner Spalt im
obersteii Sakralwirbel.

*) Ossa inn. stark durchscheinend, can. sacr. vom 3. foramen an gespalten. 1. und 2. Sakralwirbel mangelhaft ver-

schniolzen.

^) Linkes os inn. durclischeinend, can. sacr. vom 2. bis 4. for. sacr. post, gespalten.

®) Ossa inn. stark durclisclieinend, 1. Sakralwirbel gespalten.

') Ossa inn. stark durclischeinend, 1, Sakralwirbel gespalten.

^) Ossa inn. stark durchsclieinend, sp. post. sup. sehr gewulstet, Becken sehr leicht.

^) Ossa inn. stark durchscheinend, sp. post. sup. sehr gewulstet.

^'^) Ossa inn. schwach durchsclieinend, sacrum fiach.

^^) Ossa inn. stark durchscheinend.

^'^) Becken sehr klein, can. sacr. voUig gespalten, sacrum stark geholilt und nach hinten gerichtet.

^^) Ossa inn. durchscheinend.

^*) Ossa inn. schwach durchscheinend.

f

1
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^^) Ossa iiui. stark durchscheinend.

^*') Liiike Beckenhalfte sehr deCekt, ossa inn. durchscheinend.

^') Ossa inn. schwach durclischeinend.

^^) Ossa inn. ohne diirchscheinende Stellen, sacrum hat 6 Wirbel, alle spinae und Muskelausatze sehr entwickelt.

^^) Bccken leicht, Schcnkel dor incisura ischiad. stumpfwinklig, ossa inn. stark durchscheinend, for. obt. zackig, spinae

isch. vorstehend.

^**) Ossa inn. durchscheinend, Bocken leicht.

2^) Ossa inn. durchscheinend, Schenkel der inc. isch. fast rechtwinklig. Becken schwer.

22) Becken leicht, ohne durchscheinende Stellen in den Schaufeln, sacrum stark gehohlt, Spalt im 1. und 2. Sakral-

wirbel, Schenkel der inc. isch. fast rechtwinklig.

2^) Becken leicht, ossa inn. durchscheinend, sacrum flach, sp. post, enorni gewulstet.

2*) Becken schwer, can. sacr. unten gespalten, ossa inn. durchscheinend mehr links als recbts, alle spinae und cristao

sehr gewulstet.

2^) Ossa inn. durchscheinend mehr links als rechts, sacrum hat 6 Wirbel.

2^) Ossa inn. stark durchscheinend. sacrum hat 6 Wirbel, Becken leicht.

2"^) Ossa inn. stark durchscheinend, Becken leicht, linca innom. teilweise zackig, namentlich links, sacrum flach.

2^) Ossa inn. durchscheinend, Becken leicht, spinae und cristae stark entwickelt.

29) Ossa inn. durchscheinend, sacrum flach mit 6 Wirbeln. *

^^) Ossa inn. stark durchscheinend, spinae ischii enorm entwickelt.

^1) Spinae ischii stark entwickelt.

3''^) Ossa inn. stark durchscheinend, spinae ischii enorm entwickelt.

^^) Ossa inn. durchscheinend.

3^) Ossa inn. sehr diinn, can. sacr. vom 2. fo]-. sacr. an gespalten, sp. post, sehr gewulstet.

3^) Ossa inn. stark durchscheinend, Becken leicht.

36) Ossa inn. rechts durchscheinend, can. sacr. vom 3. for. sacr. an gespalten.

^^) Ossa inn. stark durchscheinend, sp. post, enorm gewulstet.

^^) Ossa inn. sehr diinn, sp. post, gewulstet, for. ovale klein mit Exostosen.

''^) Sp. post. sup. gewulstet.

***) Ossa inn. rechts schwach durclischeinend, 1. Krcuzbeinwirbel gespalten, for. ovale dreieckig mit kleinen Exostosen.

*i) Ossa inn. papierdiinn, sp. post, sehr gewulstet, for. obtur. dreieckig.

*^) Ossa inn. papierdiinn, sp. post, sehr gewulstet, linkes for. obtur. dreieckig mit Exostosen.

'^^) Becken sehr grazil.

Yon aiidcrn Besonderheiten an den Becken will ich zunachst das baufige Vorkomnien von durch-

scheinenden Stellen in den Dannbeinschaufeln erwabnen. Walirend Winck el (37. 88) unter 6 Fallen

bei Papuas nur Inial eine etwas dlinne Stelle und omal keinerlei Andeutung davou fandj febit dieselbe in

Dresden unter 7 9 Australiern nur 2mi\\ und ist 5nial auf beiden Seiten YorbandeUj und zwar 4mal sogar

als stark durcbscboinend. Unter 14 (5 findet aicb nur 1 Darmbein oline durcbscbeineude Stellen, ein

zweites ist nur links duT-cbscbeinendj 3raal findeu sicli scbwacb und 9mal stark durchscbeinende Stellen.

lu Berlin zeigt 1 Q beide Seiten durcbscbeinend, 1 <5 eine Seite durcbscbeinend, 5 6 beide Seiten durcb-

scbeinendj davon 2mal stark durcbscbeinend, und 2nial niebr auf der linken als auf der recbten Seite. In

Gottingen finden sicb scbwacb durcbsclieinende Stellen 2mal, stark dnrcbscbeinende 4nial. In Leipzig ist

nur das recbte Darmbein durcbscbeinend bei 1 (S und 1 5, beide stark durcbscbeinend bei 3 6' und 1 g.

Es scbeint also ein besonders baufiges Vorkoninmis bei Australiern zu sein.
r

*

Zaaijer bait die Bedeutung des sulcus praeaurkularis als ein cbarakteristiscbeSj bei Europaern

feblendes Merkmal der Javaner (38,28) nicbt mebr aufrecbt. Icb will daher nur kurz erwabnen, daB er

sicb aucb bei Australiern findet und daB er bei 6 und g niancbmal stark ent\vickelt, mancbmal kaum

angedeutet ist. Wenn Zaaijer als weiteres Cbarakteristikum fiir javaniscbe Becken angibt, daB die linea

arcuafa keinen scbarfen E.and bildety sondern abgerundet ist, so lassen die Australiscben Becken ebenso oft

einen scbarfen Rand wie ein Eeblen desselben erkennen; mancbmal aucb ist der Band auf der einen Seite

scbarf, auf der andern abgerundet. Das starkc Hervortreten der spinae ischii das geringe Hervortreten

des pro}iiohtori7(}n und die meist runde oder gerad-ovale Form des Beckcneingangs findet sicb gleiclierweise

bei den Javanen wie bei den Australiern.

4*

*
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An den ossa sacra ist mir das haufige Vorkommen von Spaltbildimgen aufgefalleBj was ich schon

in der Einleitnng kurz beriilirt babe. Die Handbiicber der Anatomie erwabnen dieseiben gar nicht^ sodaB

man annebmen niuBtej daB ibr Anftreten stets als pathologiscb zu betracbten ist. Niir bei Paters on (18, 195)

finde icb folgende darauf hinzielende Bemerkung: „Der canalis sacralis ist zmneist in seiner ganzen Lange

gescblossen^ nnd nur im 5. oder vom 4. bis 5. Sakralwirbel offen. Wenn er unten weit ofFen ist, so ist

er bautig niangelbaft gescblossen in der Hobe des 1. Sakralwirbels. In seiner ganzen Lange ist er anBer-

ordentlicb selten mangelbaft gescblossen."

Dnter 20 Becken in Dresden finde ich

den canalis sacralis voUig gespalten 2mal (siebe Tafel Fig. 6)

vom 2. foramen sacrale postertus an gespalten Imal

Yom 2. bis 4. foramen sacr. post, an gespalten Imal

vom 3. foramen sacr. j)ost. an gespalten Imal

im 1. Sakralwirbel voUig gespalten 2mal

im 1. Sakralwirbel etwas gespalten Imal

In Berlin ist der 1. nnd 2. Sakralwirbel Imal gespalten. In Gottiugen ist der canalis sacralis vom 2. foramen

sacrum post, an Imal gespalten. In Leipzig ist der canalis sacralis im 1. Wirbel Imal nnd vom 3. foramen

sacr. post, an Imal gespalten. Es finden sicb also nnter 42 sacra melir oder weniger starke Spaltbildnngeu

12mal =- 29^/(j. Nnn ist mir aufgefallenj daB in Dresden nnter 6 sacra von Papuas 4 ahnlicbe Spalt-

bildungen aufweisen, nnd zwar ist bei Nr. 1337 der 1. Saki'alwirbel nnd der canalis sacralis vom 3. foramen

sacr. post, an gespalten; bei Nr. 1342 ist der canalis sacralis ebonfalls vom 3. for, sacr. post, an gespalten;

bei Nr. 1340 ist der canalis sacralis vom 2. for. sacr. post, an total gespalten; bei Nr. 1341 sind die beiden

obersten Wirbel gespalten (siebe Tafel Fig. 9). Wenn man dieses Zusammentreffen nicbt von vornberein als

zufallig bezeicbnen will, so diirfte man sicb der Ansiclit zuneigen, daB die Stammverwandtscbaft zwiscben

Anstraliern nnd Papuas vielleicbt keine so selir entfcrnte ist, um so mebr, als ancb in der iibrigcn Form

des Beckens groBe Ahnlicbkeiten zn Tage tretcn (s. Taf. Fig. 3 und 4). Da aber das mir vorliegende

Papua-Material nur klein ist, so lege ich einfach die Tatsacben vor, ohne micb auf Spekulationon einznlassen.

Wenn icb scblieBlich der Frage naber trete, ob es einen Typus fiir Australier-Becken gibt,

so beriicksicbtige icb nur die Mehrzahl der Becken, welche einen eiubeitlicberen Charakter tragen, und

lasse solche Becken auBer Betracbt, die sicb dnrcli nngewobnliche GroBeu- und MaBverbaltnisse als Aus-

nabmen darstellen ; ihre Anzahi ist gering, Wenn man aber auf Becken trifft, Avie z. B. ein Q Becken

Nr. 1088 in der Sanmilnng des Museums des College of Surgeons in London, das im Bockeneingang eine

conjvgata vera von 112 mm und eine transversa von 130 mm und im Beckenausgang einen Querdurchmesser

von 107 mm aufweist, so muB man zweifein, ob dasselbe von einer vollbliitigen Australierin stammt, namentiicb

da in diescm Fall als Herkunftsort nur „Australien" ohne niibere Angabe genannt ist. Abnlich verhiilt es

sicb mit Becken Nr. 9807 des Grassi Museums iu Leipzig. Solche Zweifel erscheinen nin so berechtigter,

als nach Krause (15, 514) „half-casts" von einem weiBen IMann und einer schwarzen Fran herriibrend

keineswegs selten und die sogenannten Eingebornen-Stationen und Missionsanstalten Australiens fast aus-

schbeBlich mit solcben gefiillt sind.

Von den meisten Autoren wird die „Leicbtigkeit" der Australischen Becken erwabnt.

zeichnen Verneau (33,138) und Pruner-Bey dasselbe als „wenig mnssiv", und Davis (1,366) spricht

von der Leichtigkeit als einem „wesentlichen Bassencharakter". Wenn ich audi auf einige schwere Becken

gestofien bin, so ist mir docb auch zumeist der leichte Ban und das geringe Gewicht aufgefallen. Es ist

nicbt anzunehmen, daB diese Leichtigkeit alkun durcli Verwitternng der Knochen l)edingt sei, denn ich

finde sie ancb in solchen Fallen, in denen andre Knochen, namentiicb die Schadel, ganz besonders

schwer erscheinen.

Wenn Hennig (11,182) schreibt: „bei schwarzen Volkern finden wir haufiger als bei andern die

Sitzbeinhocker nach*auBen umgebogen, wie auch die Sitzbeinstacheln stark nacli auswarts gekehrt, so daB

man sie^ ins Becken vom Eingang scbauend, nicbt gewahr wird,^' so trifft das fiir die Australier nicbt zu.

So be-
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Im Gegenteil erscbeinen die meisten Bocken aiisgesprocben tdebterfonnig mit der Spitze nacb unterij

indem die tuhera und spinae ischii einaiider nabe geriickt sind, siebe Tafel Fig 1 (cJ) und 2(9). Letztere

sind baufig enoriii entwickelt und nacb innen gebogen.

Als besonders cbarakteristiscb erscbeint mir, wie scbon bei Besprecbung der spinae post sup. er-

wabiity der bintere Teil des Damibeinkannnes, der in eiuen breiten Wulst mit medianer Wucberung obne

Bildnng wirklicber spinae auslauft. Diese Wlllste riicken einander so nabe^ wie icb es bei keinem andern

Becken gefunden iiabe.^)

Der Querdurcbmesser des Beckeneingangs ist in der Begel klein und betragt meistens von

99 bis 108 mm. Diese geringe Breite berubt teilwois auf der Scbmalbeit des sacrum, zumcist aber ist sie

durcb die geringe Kriimmung des Darmbeins bedingt^ die oft kauni die Spur einer Ausbucbtung zeigt,

vielmebr sebr steil gegen die synqjlvijsis binstrcbt und dadurcli die gerad-ovale oder kartenberzformige Gestalt

des Beckeneingangs verursacbt. Diese gleicbe Bildung findet sicb bei den A'inos, und was Koganei
& Osawa (14,27 u. 28) von diesen sagen^ gilt aucb fiir Australier : Die Gestalt des Beckeneingangs ist

bei den A'inoiscben Becken mebr berzformig und nacb vorn zugespitzt; die starkste Ausscbweifnng der
r

linea arcuataj die StellOj wo die beiden Endpunkte der Querdurcbmesser liegen, ist nabe an der articn-

latio sacro4liaca gelegen und von da verlauft dieselbe mebr gerade nacb vorn-medial gegen die Sjmpbyse.

Daber ist nacli den genannten beiden Autoren die Angabe Yerneans, daB der Qnerdurcbmesser des

Beckeneingangs bei Frauen vor dem Kreuzungspunkte der scbragen Durcbmesserj bei Mannern binter

demselben verlaufe, fiir die weiblicben Aino-Becken niclit zntrelfendj indem der Quei-durcbmesser sebr

baufig liinter dem Kreuzungspunkte verlauft.

Es diirfte vielleiclit nicbt unangebracbt erscbeinen, bei Besprecbung des gerad-ovalen Becken-

eingangs eine kurze Abscbweifung zu den Antbropoiden zu macben, da

scbon so baufig Vergleicbe zwiscben diesen und Bassen mit dolicbopelliscbem

Beckeneingange gemacbt sind. Nacb v. Franque (5,204) findet Vrolilc

geradezu eine Annaberung des Beckens der Negerin an das der menscben-

abnlicben Affen. tritt iiim

indem

entscbieden entgegen, aber sein

er Joulins (13,24f.) Tbese an-

F r a n q u e

Hauptargument wird biufallig,

erkennt „daB bei alien Menscbenrassen der Querdurcbmesser des Becken-

eingangs die conjugata vera an Lange iiberragt". Franque gibt allerdings

zu, dai^ die Differenz zwiscben beiden bei verscbiedenen Bassen eine ver-

scbiedene zu sein scbeine, so dai^ bei den nnknltivierten Volkern der gerade

Durcbmesser im Verbaltnisse zum queren zunimmt, obne denselben aber

an Lange zu iiberragen. Wie wenig zutreffend diese Ansicbt ist, babe

icb bereits bei Besprecbung des Beckeneingangsindex bewiesen.

Procbownick (23, 121) sagte auf der Yersammlung der Deutscben

Antbropologiscben Gesellscbaft in Liibeck: „Die Beckenformen der Antbro-

poiden nebmen eine deutlicbe Mittelstellung zwiscben Affen- und Menscben-

becken ein, sie sind aber von beiden Enden — niederer Affc und Menscb —
gleicb weit entfernt. Bei der Betracbtung des Gesamtbeckens fallt aber

jede Menscbeniibnlicbkeit. Die Scbambeine sind derbknocliig, die Sympbyse

lang und breit, die Hiiftknocben klein, die arcus pubis entweder zu wenig

oder iiberstumpf. Der Beckeneingang, meist ovoid und oft (audi bei Q ) mit

der Eispitze nacli binteu, ist langgezogeu und uur beini Scbinipansen etwas

mebr rundlicb und quer breit. Endlicb sind die Sexualdifferenzen bei alien

Antbropomorpben am Gesamtbecken auffallend geringer als beim Menscben."

Zu den am ausgesprocbensten gerad-ovalen Becken, die icb unter-

Bucbt babe, geboren 2 cJ Becken in der Sammlung der Anatomic in Berlin,

namlicb ein Koranna-Buscbmann und ein Siidanstralier: die Zeicbnunff i^ibt
to to

EE' isi Breite des sacrum

HH' „ „ „ Beckeneingangs

DC „ conjugata vera.

Die innere Zeicliimng sianiint von

einem c5 Austraber, die mittlere von

einem (5 ICoranna-Busclimann. die

aaBerc von einem Orang iitan.

An stralier

EE' H2 mm. EH' 04 mm
DC IIH mm. Index: 120.

K o r a n n a -B u s c li ni a n n

EE' 78 mm. HH' 102 mm
DC 118 mm, Index: 115.-

Orang u t a n

EE' 63 mm, HH' 113 mm
DC 170mm, Index: 150.

^) ]S"ach Hen nig (11,177) soUeu bei eiiiigen siidUcheu und westUcUen Negerstiimmen Entfernungen der sp. post,

sup. von nur 18—60 mm vorkommen.

^

^

t
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i

den Beckeueingaug beider in ^^ iiaturliclier GroBe in Projektion nacli Garson (8,129— 131). Zum Ver-

gleiche fiige ich den Beckeneingang eines Orang utan aus dem Museum in Dresden liinzu. Alle drei

Becken habea einen liohen Beckeneingangsindex, aber damit liort auch die Ahnlichkeit auf. Die Becken-

eingange des Koranna-Busclmiannes nnd des Anstraliers zeigen hinten die groBte Breite imd bilden einen

sicb gegen die Symphyse rasch verscbmalernden Keil^ wabread beim Orang utan die macbtige Entwicklung

der Scbam- nnd Sitzbeine und die Scbmaiheit des Kreuzbeins eine Gestaltung bedingt, die der erstern

nabezu entgegengesetzt ist. Nacb P. nnd F. Sarasin findet man bei den AntKropoiden sogar birnformige

Beckeneingange mit nacb binten gerichteter Spitze.
r

Soweit das Becken in Betracbt kommt, ist der Weg vom Antbropoiden zum Menscben uocb ein

sehr langer.

Das sacrum der Australier ist iiberwiegcnd dolicbobicriscb, die Gesamtbecken sind verlialtnismaBig

niedrig, aber relativ bocb nnd scbmal bei beiden Gescblecbtern^ und die Dannbeinscbaufeln zeigen Neigung

zur Steilbeitj namentlicb bei Kein einziges der angegebenen Merkmale fur sicli allein wiirde geniigen^

ein Australiscbes Becken als solcbes zu kennzeicbneu ; iinden sicb aber alle vereinigt, namentlicb die

Leicbtigkeit der Knocben^ die Wiilste an Stelle der sp. post, super.^ Dolicbopellie und Doiicbobierie bei

reiativ bobem und scbmaiem Becken^ mit trii^bterformigem Beckenausgangej so kann man mit Wabrscheiii-

licbkeit auf ein Australisches Becken scblieBen.

/•/^

V

#•

^

Anhang
r '

,

Beim Stadium weiblicber E^asseubecken driingt sicb die Frage auf iiber den Verlauf der Geburt

und liber die Scbadelverbaltuisse der Neugebornen. Unsre Kenntnisse liieriiber sind sebr mangelbaft und

die Literatur liefert nur sebr dtirftigc Auskunft. Nacb PloB (20,11245) soUon die Frauen ciniger Australiscbcr

Stiimme in der bockenden Steilung eines Menscbon gcbiiren, welcber die Dofakation
, im Freien. verricbtet;:

bierbei baiten die Gebarcnden ibre Gescblecbtsteiie iiber eine kleine Grube, die sie zuvor zur Aufnabmc des

zu erwartenden Kindes borgest(jllt baben. Bei den zentralanstraliscben Scbwarzen vom Finke-Creek kommt
die Fran angeblicb liegend nieder. Die Gelegeubeit geburtsblllflicbe Beobacbtungen bei den WiUlen zu

macben ist jedenfalls auBerordentlicli selten; denn da es Sitto zu sein scbeint, daB die bocbscbwangern

Australierinnen die Genossenscbaft ibres Stammos ganz zu meiden baben, diirfte es kaum moglicb sein,

daB ein WeiBer Zeuge einer Geburt wird. Gillen (10, IGG) sagt: „Wenn die Geburt eines Kindes nabe

bevorstebt, verlaBt die Fran den Lagerplatz und gobt nacb der ,erlukwerra' (Lager fiir einzelne Frauen),

wo sie 3—4 Wocben nacli der Entbindung verbleibt. Der Vater darf das Kind erst seben, nacbdem die

Fran in das Lager zuriickgekebrt ist.'^ Mattbows (17, ISG) von Clarendon, Slid Australien, gibt folgende

Bescbreibung: ,,yor ilirer Niederkunft verlaBt eine eingeborne ,lubra' das Lager, bant eine ,wurlie'

an einem Bach oder Tlimpol, und wird dort vollig allein gelassen obne jede Pfiege seitens des Stammes,

zu dem sie gebort; sie muB sicli sogar ibre Nabrung selbst sucbeu; icli babe Frauen scbon 24 Stunden

nacb ilirer Entbindung auf der Jagd gesebon; sie bleibt vom Lager ibres Stammes einen Monat lang ent-

fernt." tjberstebt sie den Geburtsakt, so kebrt sic zu den Ibrigen zuriick; erbegt sie demselben, so wird

scbwerlicb ein Eeisender etwas davon erfabren. H. Fritscb (7, 22) bat gewiB Becbt, wenn er sclireibt

:

„Es ist klar, daB wenig mitteilsame Naturvolker den liistigcn Fragen dadurcli ausweicben >verden, daB sie

sagen, es sei bei Gebni-ten keinc Hlilfe notig. Und nun gar cine Besicbtigung und Untersucbung diirfte

iiberall nnnioglicb sein/'
m m

Uber die Form der Scbadel Neugeborner scbeint ebenso wcnig bekannt zu sein wie liber den Geburts-

verlauf. Wegen der verbaltnismaBigen Enge des Beckenausgangs miiBte man a priori annebme]i, daB die

Scbadel entweder allgemein klein oder sebr scbmal sind. Icb finde darliber nur einmal eine kurze Mit-

teilung bei Hennig (11,185), der angibt, daB E. Schmidt die Scbadel dor Australiscben Kinder bald

nacb der Geburt als „lang und scbmal^'' bezeicbnet. Da icb in der Literatur keine derartige AuBerung
Schmidts linden konnte, so bat icb ibu brieflicb um Aufklarung. Seine Antwort lautete : „H.'s AuBerung
ist jedenfalls irrtiimlich; ich vermute, daB H. zu seiner Meinung gekommen ist durch den Scbadel -dnes'

>v
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Abb. 11. Ber. d. K. Zool. u. Antlir.-Ethu. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 3 33

t

t

Australischeii Kindes in lueiuer Sammluug, der in meinem Schadelkatalog angefiihrt ist. Aber es iiandelt

sich keineswegs urn eineu Neiigeboruen ; wie deren Kopfe geforint sind, weiB ich nicht imd kann deshalb

audi nie eine bestimmte Augabe Liber ihre Schadelform gemacht haben, weder mlindlich nocli schriftlich/^

Da6 aber die GroKe uud Form der Becken den Schadeln der Neugebornen bei alien Eassen

entsprechen mussen, liegt in der Natur der Sadie nnd ist fiir die Erhaltnng der Art eine Notwendigkeit.

So sdireibt audi Engelniann (3,156): ,jSo sei bier nodimals herTOrgehoben. daR die kleinen runden

Bedven der Japanerinnen den niebr runden, kleinen, boheu, fast spitzen Kopfen der Neugeborneu daselbst

angepaBt sind."

Eine soldie tTbereinstimmung in GroBe und Form von Bedven nnd Kindssdiadel hat aber nur

fiir vollbliitigo Rassen und ihre Produkte Geltung. Bei VermisduLngen der Eingebornen mit Fremden,

namentlich mit Europaern, treten yerhangnisvolle Veranderuugen in Form uud GroBe der Kiudsschadel

ein. Schon Yrolik (35) beriditet, daB in Batavia und Umgegend die von Javanern gesdiwangerten ein-

gebornen Franen leidit, die von Europiiern gesdiwangerten sdiwer niederkommen. Wernich (36,296)

sdireibt iiber die Japanerinnen: ,,Dagegen pragen sidi aiif den ersteu Blidc die Uuterschiede an den

Schadeln von Produkten der Mischlinge mit Europaern aus : eine Tatsadie, die vielen Japanerinnen das

Leben kostet.'^ Er fiigt uodi hinzu, daB die von Angelsachsen gesdiwangerten Japanerinnen sdiwerer

niederkommen, als die von Eomanen gesdiwangerten.

Soldie Tatsadien beweisen, daB gerade auch der Vater die GroBe und Form des Schadels der

Neugeborneu wesentlidi beeinfluBt. Und wenn Fasbender (4,297) auf Grund zahh-eidier Messungen

behauptet, „daB der Kindskopf Neugeborner in verkleinertem MaBstabe ein Abdruck des Mntterkopfes

ist/' so befindet er sidi mit den obigen Tatsachen in Widersprudi ; hodisteus konnte seine These fiir -die

Produkte gleichrassiger Eltern einige Geltung haben.

Es ware interessant gewesen zu wissen, welche Gebnrtserfahrungen in den Eingebornen-Stationen

und Missionsanstalten Australiens gesammelt sind; aber meine Anfragen in Sydney, Adelaide und Melbourne

sind unbeantwortet geblieben. Vielleidit weckt diese Arbeit weitere Mitteilungen.

*.

^>

^

Erklarung der Tafel

Figur 1. d AustraUer-Bed<:en in Gottiiigen mit gerad-ovalem Bod?:eueingange, sdimalem Bedcenausgang

und stark entwidcelten und einwarts gebogenen spinae isclui. S. 31.

Figur 2. 5 Australier- Becken in Dresden (Nr. 2826), zeigt uahezu die gleichen Charakteristika wie

Figur 1. S. 31.

Figur 3. O Australier-Becken in Dresden (Nr. 3229) mit engem Beckenausgange. Das sacrum zeigt einen

Querspalt zwisdien dein ersten nnd zweiten Sakralwirbel, und einen Langsspalt, beginnend etwas

oberhalb des /or. sacral, post, lertium. S. 30.

Figur 4. 5 Papiia-Becken in Dresden (Nr. 1342—1344), zeigt einen schmalen Beckenausgang mit niachti-

gen, teilweis abgebrochenen sjnnae isddi; canal/'s sacralis vom 3. Sakralwirbel an gespalten. S. 30.

Figur 5. 6 AuBtralier-Becken in Dresden (Nr. 3226), mit selir engem angnlus pubis und engem Becken-

ausgang; for. oht laug und schmal. S. 25.

6. 9 Australier-Becken in Dresden (Nr. 2826), mit totalem Spalte des caiial. sacral., zeigt kleine

Exostosen am inneru Kande des foraihen oUiimtorin-in, dieses selbst lang und schmal. S. 25.

Figur 7. d Australier-Becken in Dresden (Nr. 3225), zeigt selir groBes dreieckiges foramen obturatorimn mit

Exostosen. S. 25.

Figur 8. Q Australier-Becken in Dresden (Nr, 2826), zeigt ein langes schniales foramen obturatormm mit

Exostosen. S. 25.

Figur 9, 2 Papiia-Kreuzbeine in Dresden (Nr. 1340 u. 1341), mit ausgedehnten Spaltbildungen. S. 30.
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Zur Nephritfrage

(Neu Guinea, Jordansmuhl u. a., Alpen,

Bibliographisches)

k:

Von

A. B. Meyer

Mit zwei Tafeln und einer Abbildung
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Es hat nicht in meiiier Absiclit gelegen nach den 5,Neuen Eeiliiigen ziir Kenntniss des Nepbrit

xmd Jadeit" im Jalir 1891 (Abh. Mus. Dresden 1890/91 No. 1 42 S. u. 2 Taf.) nocbmal auf die „Nephrit-

frage" zuruckzukommen, da sie im groJ3en nnd ganzen fiir mich erledigt war, aliein icb land micb im Laufe

der Zeit docb wieder veranlaBtj einige kurze Bemcrkungen zu veroffentlicben,^) und neuerdings sind es

besonders Nepbrit- und nephritalmlicbe Beile von Neu Guinea, mit deren Bekanntgabe icb nicbt zogern

mocbtej und die mir nun wiederum Gelegenbeit geben^ die seit 1891 gemacbten Aufzeicbnungen bier

auszuftihren.

I. Nephrit und Jadeit in Neu Guinea
r"

Das Dresdner Museum besitzt nabe an 300 Steinbeile-) und Steinkeulen von Neu Guinea, die alle

auf ihre mineralogiscbe Bescbaffeubeit bin untersucben zu lassen niir jetzt niclit moglicb ist, aliein so viel

kann icb sagen, daB iiber ein Drittel aus Nepbrit, Jadeit, Cbloromelanit oder nabe verwandten Gesteiuen

bestebt. Icb selbst babe scbon einiges davon bekannt gemacbt^) und aucb von andrer Seite wurde dergleicben

von dort erwalmt oder bescbrieben. Kiirzlicb ist Cbloromelanit anstebend am Santauisee, siidlicb von der

Humboldtbai entdeckt worden,^) und der Niederlancliscbe Marineoffizier van Asbeck, der einen Bericbt

iiber die Reise der „Ceram" in den Gewassern der Non'dkiiste von Neu Guinea in den Jabren 1901 und

1902 erstattete/*) teilt mit, daB das Dorf Ormu in der Tanabmerabbucbt besucbt wurde, „um die Stein-

briicbe auzusehen, die den griinen Stein fiir Steinbeile iiefern", die Fundstelle war aber in einem Tage

nicbt zu erreicben und man gab es daber auf.**) Hier diirfte es sicb um anstebenden Jadeit bandeln.

^) 1892 The means of determining jadeite and nephrite by specific gravity. Am. Anthr. VI, 210

— Uber Jadeit mit niedrigeni specifischen Gewicht von Bamo in Barma. Ann. Mus. Geneva XXX, 1011—1

1893 Nephrite hatchet from British New Guinea. JAL XXII, 398-9
— Intorno alia Nefrite di Sicilia. Bull. Pal, Ital. XIX No. 7—9, 6 S.

— [„.Nephrit-Amulet" von Gignac]. „Natur-' XLll, 287
L r

1899 Neue Rohnephrlt-Funde in Steiermark. „Globus" LXXV, 294.

2u der Abh. Mus. Dresden 1890/91 No. 1 Anm. 2 gegebcnen Liste meiner ,.Neplirit"-Aufsatze vou 1883—91 kann

ich nocli nachtragen:

1888 [Tiber ein Neplmtbeil von Mori in Slid Tirol] bei P. Orsi: Accetta di Nefrite del Trentino. Bull. Pal. Ital.

XIV, 36-7.

^) Ich glaube dal^ sich darunter das liingste bekannte Steinbeil beHndct. In meinen „Neuen Beitragen-' 1891 S. 18

Anm. 1 meinte ich, das grofite sei -166 mm lang (Chloromelanit, Morbihan), seitdem hat G.A. Dorsey eins von 495 mm
Lange, 317 mm Brcite und 19 mm Dicke aus Ekuador (aus prachtvoU poliertein Trachyt) bekannt gemacht (Publ. Pield

CoLMus. A.S. IT, 259 1901), das Dresdner von Siid Neu Guinea (16537) ist aber 600 lang, 125 breit und 57 dick. J.H.Kloos
(Globus LXTII, 70 1893 und Beitr. z. Anthr. Braunschweigs 1898, 65 If. Abb. 10 u. 11) maehte ein Jade'itbeil von Geitelde in

Braunschweig bekannt, das 450x110x30 miu groE ist nnd meint (Beitr. S. 67), es sei das groBte bis jetzt beschriebene

Nephrit- oder Jadoitbeil, das erwahnte Morbihaner Chloromelanitbeil ist jedoch noch 15 mm langer, aliein dem Geitelder

fehlt die Spitze.

8) A.B.Meyer, Jadeit- und Nephrit-Objecte II, 5lff. Taf. 6 Pig. 7 1883. Abh. Mus. Dresden 1890/1 No. 1, 39f. und
JAL XXII, 398-9 1893.

4 4

*) A. Wichmann, Uber einige Gesteine von der Humboldt-Bai (Neu Guinea). Centralbl. f. Min. 1901, 652 Anm. 1.

^) Van Asbeck, N. Amst. Courant, Algemeen Handelsblad 22. Oct. 1902.

6) S. auch: „Het Santani-Meer" usw. in T. Aardr. Gen. (2) XIX, 592-613 1902. Der Sendbote G. L. Bink, dessen

Berlcht iiber seine 1893 untcrnommcne Beise an don Santanisee schon in dorselben Zeitschrift XI, 330—32 veroffentlicht ist

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr .-Etlm . Mus. zu Dresden 1902/3 Bd. X Nr. 4 (c. Jxiui 1903)

5
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Humboldtbaigegend

Ein Bcil (6103), das ich 1883 („Jadeit-Objecte" S. 51) noch nicht als Jade'it aiisprachj da die

Besclircibung des DiiLinscbliffes durcli A. Stelzner es nicht unmittelbar ergab, erklart M. Bauer^) flir

Jade'it: Was die Beschreibung des Schliffes betrifffcj so stimme ich mit Stelzner in der Beobachtung

genau iiberein, mir z. T. nicht in der Deutiing; aber Stelzner hatte damals auch noch nicht die Mikroskope,

die wir heute haben. Seine blaBgriinen feinen Nadeln mit der Aggregatpolarisation und die Krystalle, die

er einem Mineral der Augitgruppe zuschreibtj sind beide Jade'it [fiir erstere habe ich es anmcrkungsweise

1. c. S. 52^ 9) schon vermutet], Beide gehen in einander ilber. Die faserigen Aggregate sind hier wie bei

andern Jadei'ten aus den Krystallen entstanden durch dynamometamorphische Prozesse. Der Gobirgsdruck

hat das urspriinglich grob krystallinische Gestein zerrieben und zorfasert, es hat Kataklasstruktur an-

genommen, wie man es auch bei andern Gesteineu so hauhg sieht. Der wasserhelle jQuarz^ dazwischen

ist nicht Quarz, sondern Feldspat; man sieht Blatterbrllche da und dort, in andern Jadeiten auch Zwillings-

streifung, und die Substanz ist optisch 2achsig. Die kleinen Kornchen, die nach Stelzner yielleicht Titanit

sind
J
konnen dies odor auch Epidot sein; sic sind selir sparlich. Ein kleines Splitterchen des G osteins

schmolz mit lebhafter Natronreaktion in der Lichtflamme, es liegt also in dem mikroskopisch bostimmton

Augit sicher Jadeit vor. Der farblose wasserhelle Quarz ist in soldier Menge da, daB das geringe

spczifische Gewicht 3-01 nicht verwunderlich ist." Also ein sehr unreiuer, mit yiel Feldspat gemengter

Jadeit von abnormer Dichte. Dagegen wird hierdurch F. Berwerths Diagnose, die ich 1. c. S. 68^^ an-

-gezogon hatte und die auf ,,Orthoklas fiihrenden Chloritschiefer" ausging, nicht bestatigt, wahrend er den

Feldspat als solchen erkannte.

Ein andres Beil (5082), das 1858 von der Humboldtbai gcbracht wurde und das ich 1883 („Jadeit-

Objecte" S. 51^^) als aus Chloromelanit von sehr geringer Dichte (3-16) bestehend aufgefiihrt hatte, erweist

sich, ebenfalls nach M. Bauers neueiiicher Untersuchung des Diinnschlilfes, gleicherweise als Jadeit: „Es

ist ein etwas reinerer Jadeit, noch leichter in der Lichtflamme schmelzend als 5103 und dieselbe leb-

hafte Natronreaktion (Gelbfarben der Flamme) gebend. Er enthalt dieselbe wasserhelle Substanz, die nicht

Quarz, sondern Feldspat ist, aber in weitaus geringerer Menge, so daB die starke Keduktion des spezifischen

(lewichtes auf 3-16 auffallt. Aber den Schliff kaun ja leicht eine etwas feldspatiirmere Partie des sonst

mehr davon enthaltenden Aggregats getroffen haben. Die sparlichen griinen dichroitischen Krystallchen,

die zwischen dem farbloscn Jadeit liogeu (und boi dom von Banna fehlen, so daB sie vielleicht fur den

3-
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(mit Karte vor S. 325), nennt den Ort, von dem das Gestein zu den Beilen kommt, Rusman. „De lieden van Santani slaan

die steenen stuk en slijpen ze, totdat zij voor het g-ebruik gescliikt zijn" (S, 331). 1897 erschien eine ausfiihrlicliere, 1893

niedcrgescbriebene Darstellung (TTLY. XXXIX, 179-208). Hier (S. 205) heilH der Ort, von wo das (restein za den Beilen

kommt, Busnar. „Dc Santaniers makcn de bijlen, en wafc ze voor zich zelven niet behocven, verkoopen ze aan de lieden uit

de Humboldtbaai". Die Verschicdenlieit des Namens bei Bink drirfte auf imdoutlicher Handsclirift berubcn. Wiciimann
(CentralbLf.j\Iin. 11*01, 652 Anm. 1) nennt die Statto Busmar. 1). A. P. Koning (BTLV. (7) 1, 275-8 1903) „Het Meer van

Santani" erwahnt den Ort nicht. Siehe auch dcssen Aufsatz: Eenigc gcgcvcns omtrent land en volk dor Noordoostkust van

Ned. Nieuw-Guinea, genaamd- Papoea Telandjang, 1. c. 250-80 Taf. 1—7 u. Karte. S. 257 wird von den Steinaxtklingen der

Humboldtbai gesproclien, deren Parbe meist gelbgriin sei, wozu die Kedaktion „clilorome]aniet?" setzt. S. 278 „De Tanah-

-Merah-Baai en de kust benoorden het Oycloopgebergte" heil^t es: „Orinoe is bckond doordat het de omgcving voorziet van

steenen — van cliloromelauiet? Red. -- voor bijlen, welke van de beste kwaliteit moeten zijn. De steenen worden in Ter-

scheidenhcid van kleur aangetroffen op ecne 'bepaaldc plaats in het Cycloopgebergte. De noodigc tijd ontbrak om de steen-

groeven te bezoeken." In beideu Fallen ist die Benicrkung der Rcdaktion „chloromelaniet?" nicht gerechtfertigt, denn wenn

auch solcho Klingen dort vorkommen, so gibt es nachgcwiesencrmaBen aach welche aus Jadeit, die gelbgrlinen aber sind aus

Olivin, worauf ich zLiriickkommo. Eine redaktionelle Anmerkung zu dem Wort „chloromelaniet?" an letzter Stclle bosagt

noch: „Behalve het onderzoek naar de sleenkolenlagen . . . bewesten het Tanah-Merah-gebied, zal ook de nasporing der her-

komst van de Nieuw-Guinea'sche steenen bijlen, in verband met het ncphriet- on jade'iet-vraag-stuk, behooren tot de taak van

de thans naar Noordoost-ISrieuw Guinea vcrtrokken expeditie ..." Wir diirfcn also hoffen bald naheres zu erfahren.

1) Ich bin Herrn Greheimen Kegienuigsrat Prof- Max _Bauer, Direktor des Mineralogischen Instituts der KgL Uni-

versitat Marburg (Hessen), fiir die giitigc Beiliillfe vcrpilicltiot, die or mir durch die Untersuchung der in dieser Abhandlung

besprochencn Diinnschliffe zu Teil werden lieB und sage ihm fiir seine groBe (Tefalligkeit meinen verbindlichsten Dank,

^"
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Jadeit YOU Neu Guinea cliarakteristisch siud), halte audi icli [wie schon H. Fischer 1. c. S. 51^] wenigstens

zum groBteu Telle fiir Hornblende (Strablstein), wie dies namentiich einige Querscbnitte und der starke

Dichroisnms zeigen. Einige solclie grtiue Nadeln habeu aber eine so groBe Ausloschungsscliiefe, wie icli

sie noch nie bei Hornblende gesehen liabe, wie sie aber dem Augit eigen ist. Es sind also wohl auch

einige Augitnadelu von grtiuer Farbe dazwischeu."

Hieruacli sclieint der Jadeit dieser Humboldtbaigegend ein eigentiimliclier zu sein und sich von

den sonst bekannten gut zu untersclieiden.

Fiinf weitere Steinbeile von ebendalier, die ich scliou frliher („Jadoit-Objecte" 1883, 51^, 52^ und

Abh. Mus. Dresden 1890/1 No. 1, 39-40) mit niehr oder weniger Sicherheit fiir Jadeit gehalten hatte

(5106-7, 7549-51)j spreche ich nunmehr unbedenklich als solche an,^) Avie nicht minder sechs andre

(geschaftete), die das Dresdner Museum inzwischen von dort erhalten hat (15467-70, 15472, 16609). Da-

gegen sind sechs (geschaftete) Sagoklopfer (15456,15461-5) grlingelber Farbe (s. auch oben Anm. S. 6)

vom Santaniseej die der 1898 verstorbene Eesident von Ternate, J. Bensbach, 1889 von dorther mit-

gebracht hat und die jetzt im Dresdner Museum sind, aus Olivin. M.Bauer bemerkt iiber einen Diinn-

schliff des einen (15465): „Ein sehr reiner und frischer Olivin, der an fremden Substanzen nur einige

opake Erzkorpercheu enthaU." Von Tarawai, etwas mehr uach Osten, sind zwei Sagoklopfer (15029-30)

aus andrem Gestein im Dresdner Museum.^)

Astrolabebai

Schon 1896 hatte das Dresdner Museum ein schon geglattetes Steinbeil in der dieser Gegend eigen-

tiimlichen Form (s. Tafell, 7) erhalten (9293), das A. Frenzel damals fur Nephrit mit der Dichte 2-91

ansah, welche Bestimmung neuerdings von M.Bauer dahin ergjinzt worden ist, daB es ein auBerst fein-

korniger Nephrit sei, den er nach dem Dlinnschliffe folgendermaBeu beschreibt: „Besteht aus einer ganz

feiukornigen trilben Gruudmasse, in der viele etwas groBere unregelmaBig begrenzte durchsichtige Kornchen

eingewachsen sind. Diese sind toils griinlich und sicher Aktinolith (Nephrit), teils farblos, und wahrscheinlich

teils Feldspat, teils auch Zoisit. Auch die Kornchen der Grundmasse, die wohl nur infolge der winzigen

Kleinheit ihrer Gemengteile trlibe ist, besteht wahracheinlich aus denselben Mineralien, die geringen Dimen-

sionen aber verhindern eine genauere Bestimmung. Das Gauze macht den Eindruck einer hochgradigen

Zertriimmerung, wie wenu' ein ursprllnglich grobes krystallinisches Gestein, das aus den genannten Mineralien

bestand, durch den Gebirgsdruck zerrieben und zermalmt worden ware, um dann zu dem jetzt vorliegeuden

auBerst feiukornigen Nephrit verfertigt zu werden." Dieses Bail hat nur wenig Gerolizeichen, ist 115 mm

1) De Olerq & Schnieltz, Ethn. Beschr. Ned. N. Gniiiea 1893, 224 (Taf. XIV Fig. 11 u. 13) auBcrn sich nicht iiber

das Grestein der Beile aus der Humboldtbaigegend.

2) Siehe meine Beraerkungen uber solche Sagoklopfer „Jadeit-Objecte" 1883, 52a und Abh. Mus. Dresden 1890/1

No. 1,40. Ygl. auch O.Finsch, Ethn. Erf. 2. Abt. 1891, wo Taf. 12 Fig. 4 u. 5 einer vom SeohstrohfluB abgebildet und S. 61

erwahntist; ferner D. A. P- Koning, BTLV. (7) I, 257 1903 und besonders O.Beccari, Malesia,1877 92f. Fig.ABO. Ich

bemerke bei dieser Gelegcnheit, da(5 das Dresdner Museum eiu Steiubeil (16750) von Bailala an der Westgrenze des Elema-

distriktcs im PapuagoUe besitzt, das in ahnlichcr AVeise geschaftet ist, wie die genannten Santanistiicke, ohne aber daii ich dabei

an einen unmittelbaren Znsammenhang denke. A]iders freilich ware es, wenn man daran so einen eigentllmlichen Steinkonas

fande, wie ihn die Sagoklopfer am Santanisee zeigen. Allein da(i ein solcher an der breitesten Stelle Neu Guineas von Norden

nach Siiden gewandert sein sollte, ist schon an und fiir sich ganzlich unwahrscheinlich, und auch deshalb gar nicht anzu-

nehmen^ weil die Sagopalme nar in sumpflger Gegend gedeiht und die Bewohner der Binnengebirge diese Klopfer daher gar

nicht brauchcn. Die Erforschung des Innern von Neu Guinea, die hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten laBt, wird

wohl Anfschlusse iiber diese Formahnlichkeit l^ringen. Sagoklopfer ohne Stein, wie sie in den Molukken aus Bambus zu Hause

sind, findet man u. a. im Papuagolf und in der Collingwoodbucht aus Holz (M. Dr. 17149 u. 16637). Diese Yerbreitung zeigt,

daB das Werkzoug ortlich in der Humboldtbaigegend abanderte. Eine Einzeluntersuchung iiber Sagoklopfer ware nicht ohne AVert.

Wallace (j\lal. Arch., D. fibers. II, 108 1869) bildete eine andre Art Sagokeule von Ceram ab, aus schwerem Holze, mit einem

scharfen, vorstehenden Quarzstein am stumpfen Ende. Das ^instrument tot het bewerken van sago", das in „Nieuw Guinea

ethnographisch en natuurkundig ondcrzocht en bcschreven in 1858 door een Ned. Ind. Commissie" (BTLV., n. v. V 1862, Taf.YY

Fig. 4, Tafelerkl. S. XI) abgebildet wurde, ist etwas ganz andres, der Schlagteii ist aber in der Yerkleinerung nicht gut zu

erkennen und im Text ist nichts davon erwahnt. Diese ^Sagoklopfer-' der Humboldtbaigegend beausprnohen noch die Auf-

merksamkeit des Reiseuden.
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lang, 63-3 breit^ 22-2 dick, in der Farbe 38 blaugrlingraii h~k (Kadde), aber mit dunkleren und helleren

griinlichen Stellcn (schwer genauer bestimmbar), etwas wolkig. Ein zweites (12434)^ zugieicli erhaltenes,

besteht walirsclieinlich auch aus Nephritj es bat ebenfalls nur wenig Gerollzeicben Dichte 2-95 und ist

143 mm langj 77-8 breit und 27 dick, in der Farbe ahnlich^ dunkler^ mehr 37 griingrau e-g (Eadde),
aber mit einzebien lebhafteren StelleUj wenn aucb weniger schon. Ein drittes (gescbaftetes) groBeres eben-
falls gut geglatteteSj zur selben Zeit aus der Astroiabebai erbaltenes (16329) ist 179-5 lang 85 broit

32-2 dick, in der Farbe 12434 sehr iibnlichj aber nock etwas weniger grttn; es bat nur Spuren von Geroll-

zeicben und besteht moglicherweise aucb aus Nopbrit, was jedoch einer Untersucbung bediirfte. Ein viertes,

1899 ebendaher erbaltenes (1G328), aucb gescbaftetes, mit ausgesprocbenen Gerollzeicheu, ist ebenfalls

nepbritverdacbtig, in der Farbe mehr braunlich wie mancher neukaledonische Nephrit; toils 36 gelbgriiu-

grau d e (Eadde), teils 33 braun b c (schwer genauer bestimmbar); es ist 103-2 mm lang, 63-6 breit und
22-2 dick. Dagegen sind drei andro Steinkiingen von derselben Form ebendaher (12432, 12433 und 12435)
nach A. Frenzel Amphibolit oder dichter Diorit mit der Dichte 2-95. Sie tragen mehr odor weniger
Geroilzeichen und schwanken in der Lange von 88-145, in der Breite von 50-73, in der Dicke von
21-32 mm. Ich selbst brachte schon 1873 ein gescbaftetes Steinbeil von der Astroiabebai mit (4330),
das ich in Ternate von dem schwedischen Matrosen erhalten hatte, der mit N. v. Maclay in der Astroiabe-
bai gewesen war; die Klinge ist Diorit nach friiherer Frenzelscher Bestimmung, sie tragt Gerollzeicben
und ist 48-2 mm lang, 54-4 breit, 13-7 dick. Von den 8 Steinbeilen der Astroiabebai im Dresdner Museum
ist also die Halfte Nephrit oder nephritverdachtig. Nur die abgebildete Klinge 9293 hat oin schoneres
nephritisches Aussehen, die andern drei weniger.

Steinbeile_sind in der Astroiabebai auch vor der Anwesenheit von WeiBen nicht haufi^ P-ew^sen

jetzt gibt es fast keine mehr. Maclay, der als erster 1871-72 dort geweilt hat, sagt (Nat. T. Nod. Ind,
XXXV, 75 1875): ,,Die Papuas benutzen gewohnlich kleine Aexte, deren Schneide nicht breiter wie 5 Cm.
misst, aber ein jedes Dorf besitzt eine oder mehrere grosse Aexte, deren Schneide 7-9 Cm. breit ist, die
mit 2 Armen gehandhabt, wahrend die ersteren mit dem rechten gefuhrt werden; die Steine zu den Beilen
(eine Art von Agat) werden von den Bergbewohnern erhalten und finden sich nicht im Ueberfluss, so dass
ein jeder Erwachscne nur eine gute Axt besitzt, die grossen Aexte aber werden von den Besitzern als
etwas hochst Werthvolles und Seltenes aufbewahrt." Vorher (S. 74) heiRt es: „Es ist ein barter, grauer,
griiner oder weisser Stein, der durch langes Schleifen platt und scharf gemacht ist." Der griine Stein
konnte Nephrit wie der oben beschriebonc gewesen sein, was die Maclaysche Sammluug im Petersburger
Museum vielleicht ausweist. 0. Finsch (Samoafahrten, 1888, Atlas 8.5) spricht nur von Dioritporphyr
Steinkiingen von der Astroiabebai (ob sich die aus Diorit, Kieselschiefer, Basalt und amorphem Griinsteine,
die er erwahnt, auch auf die Astroiabebai beziohen, ist unklar), im Werke selbst (S. 63) werden sie „ziem-
lich roh und klein" genannt. An einer andern Stelle (Ethn. Erf. 2. Abt. 1891, 70) sagt er: „Die Steinkiingen
vonBongu erklarte Prof. Roth fiir Dioritporphyr, ich crhielt bier aber auch noch solche aus einem andern
hellen Gestein, almlich Jadeit." Vielleicht sind das welche aus dem oben besclmebenen Nephrit. S. 71
erwahnt er noch eine Steinklinge aus grunlichschwarzcm Dioritporphyr von Bongu, 95x60x22 mm, s. auch
Taf.l2Fig. 2. RZoller (Deutsch Neu Guinea 1891, 257) fand noch im ETiistengebiete der Astroiabebai,
ein paar Tagemarsche abseits von Konstantinhafen, vorwiegend Steinaxte im Gebraucbe. Bei B. Hagen
(Unter den Papua's 1899, 192 Tafel 27) erfahrt man nichts liber die Natur des Gesteins der Klingen aus
der Astroiabebai. Er sagt S. 178, daB Steinkeulen dort nicht oder nicht mehr vorkommen, aber schon
Maclay fand keine, wir konnen daher gar nichts dariiber aussagen, ob sie fruher einmal da waren. Die
„runden Kampfknittel" von Finsch (Ethn. Erf. II, 77 1891), die Hagen bier anziebt, sind nur holzerne
ohne Stein. L.Biro (Beschr. Cat. Ethn. Slg. Astrolabe-Bai 1901, 81-83) erwahnt Steinbeile und Stein-
kiingen und bildet lunf in Figur 40 S. 82 ab, er sagt, daB sie heute schon auBer Gebrauch seien und sich
nur ganz selten enverben lieBen, auch von den benachbarten Kiistendorfern seien sie schon verschwunden. Er
erhielt im ganzen seeks, von denen er aber meint, daB sie aus dem Innorn stammen. Von einer Beilklinge
sagt er: „Aus einem wolkig geflecktcu grunen Gesteine gescbliffen", also moglicherweise aus dem oben
beschriebenen Nephrit, der auch ein wolkiges Aussehen hat.

7
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Sattelberggegend

Bereits 188G erliielt das Dresdner Museum von Kap Cretin ein Beil^ das mir damals aber nicbt nepbrit-

verdachtig erschien und das icb daher nicbt untersuclien lieB. Dann kamen 1893^ 96^ 97 und 98 von drei

verschiedenen Samuilern aus der Sattelberggegend Beile, von denen icb 1896 eins (9294) priifen lieB, da
es mir nepbritverdachtig erscbienen war^ das A. Frenzel damals aucb fiir Nepbiit erldarte, nacbdem er

die Dicbte mit 2-96 bestimmt batte. Jedocb erst 1901, als auf einmal nabe 30 abnlicbe Klingen aus der

feattelberggegcnd eintrafen, die mir nun alle nepbritverdacbtig waren, trat icb der Sacbe naber.^) Da die

Hiirte und Dicbte dieser Klingen, die von 2-94-306 scbwankt, aucb fiir Nepbrit spracben, so lieB icb

von dreien Diinnscbliffe anfertigen, liber die M.Bauer folgendes bemerkte:

13868 (Grewicbt 97-89 g, Dicbte 3-5 Frenzel). „Es ist ein sebr unreiner Nepbrit. Ein farb-

loser Peldspat ist von zabilosen griinlicben Aktinolitb- (Nepbrit-)nadelcben durcbsetzt, die zuweilen zu Biiscbeln

vereinigt sind. Zablreicbe opake Erzkorncben sind dem Feldspat streifenweise eingewacbseu und denselben

Streifen folgen aucb in der Hauptsacbe die Aktinolitlmadelcbcn. Sie sind vielfacb in paralleler Ricbtung
angeordnet, so daB der Anscbein von Fluidalstruktur bervorgebracbt wird."

13867 (Gewicbt 90-77 g, Dicbte 302 Frenzel). „Meist griine Partien, die aus feinem Nepbrit-
material besteben, aber die Prismeu sind zerbrocben und bis zu ganz feinem Pulver zerrieben, die Bruch-

stiicke von ganz unregelmaBiger Begrenzung. Dazwisclien groBere und kleinere farblose Telle, Feldspat^

der wie bei 13868 von feinen griinlicben Nadelcben von Aktinolitb durcbsetzt ist, die aucb bier tells einzeln

liegen, teils zu Biiscbeln vereinigt sind. Die farblosen Felder sind gegen die griinlicben ziemlicb scbarf

abgegreuzt. Letztere entbalten audi eiuzelne unregelmaBige Feldspatkorncben und sind stellenweise durcb

infiltricrte Yerwitterungsprodukte stark getriibt."

^*-

13866 (Gewicbt 294-45 g, Dicbte 306 Frenzel). „Abnlicb wie 13867. Die farblosen, mit griin-

licben Aktinolitbnadelcben gespickten Feldspatpartien sind melir streifenformig angeordnet und entbalten

aucb zablreicbe Zoisitkorncr eingescblosson, bell griinlicb wie der Aktinolitb, aber nacb dem gesamten
optiscben Verbalten sicb als Zoisit erweisend."

Prof. Bauer erkliirte demgemaB die drei Scblife fiir ,,Nepbrite, aber unrein und von eigentiimlicber

Bescbaffenbeit", er fand sicb aber nacb Jabresfrist, bei neuerlicber Durcbmusterung, veranlaBt, seine An-
sicbt folgendermaBen zu fassen:

„Die drei Scbliffe, die alle im wesentlicbeu ubereinstimmen, besteben zu einem sebr groBen Teik
aus Hornblende-, walirsclieinlicb Strablstein-Nadelcben, also aus Nepbritsubstanz, aber es ist so viel

Fremdes dabei, daR icb docb Anstand nebme, das Gestein kurzweg Nepbrit zu nennen. Es ist etwas
dem Nepbrit nabestebendes, aber docb wobi nicbt ricbtiger Nepbrit. Das Fremde, das nocb
dabei ist, muB icb fiir serpentinabnlicbe Substanz balten, in der die Strablsteinnadelcben massenbaft ein-

gewacbseu sind."

Die Dicbte der iibrigen (etwa 20) Klingen von der Sattelberggegend (davon etwa die Halfte ge-

scbaftet) babe icb nicbt bestimmen lassen, da sie den obigen durcbaus gleicben und sicber aucb aus der-

selben nepbritabnlicben Masse besteben. Im auBern Ausseben unterscbeiden sicb unter diesen etwa 50 Beilen

der Sattelberggegend nur einige wenige von der groBen Masse, wie z. B. 13866 und 13868, die icb gerade
desbalb zur mikroskopiscben Untersucbung ausgewablt batte. Alle obne Ausnabme tragen Gerollzeicben

an sicb, meist iiberwiegend im Verbaltnisse zu den geglatteten Teilen, es sind alles im FluB aufgelesene

Gescbicbe, die mebr oder weniger gescbliffen und gegliittet wurden, und zwar einige uur in sebr geringer

Ausdebnung; ein ganz, regelmaBig gescbliffenes und geglattetes Beil liegt mir liberbaupt von bier nicbt vor,

im Gegensatze zu deu Nepbritbeilen aus der Astrolabebai, die nur nocb kleine Reste von Gerollzeicben

aufweisen. Die meisten sind in der Farbe wie 16 blaugrilu a-c (Eadde), aber aucb 13 graugriin a-c,

eine Minderzabl wie 10 gelbgriin a-d mit belleren Einlagerungen, die Abscbattierungen sind scbwer fest-

zustellen. Dieses nepbritabnlicbe Gestein gleicbt aucb auBerlicb so wenig den bekannten Nepbriten,. daB

1) Die Nummern aller dieser Bcilc und Beilldingen im Dresdner Museum sind die folgenden: 6276, 6313, 9291,
13866-8, 16225-50, 16395-403, 16501-8.
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es eben erst spat meinen Verdaclit erregte, es kann sich audi in seiner dunklen undurclisichtigen Art an

Schonheit nicht mit dem echten Nephrite messen, vor allem nicht mit dem neuseclandisclien und gewisseu

Arten des neukaledonischen oder desjenigen aus der Collingwoodbuclitj deu wir gleicli kennen lernen werden.

In der GroBe zeigen diese Beile folgende Schwankungen : Lange 57-205 mm^ Breite 33-78 mnij

Dicke 12-40 mm; im Gewichte: 86-648 g.

Die Formen sind sehr verschieden, es walten aber solche vor wie Tafel I, 4 (16229); daneben aus-

nahmsweise solche wie 1,2 (16239) und 1,3 (16246). Ich bilde auBerdem das langste mir voriiegende

(16399) Ij5j das kiirzeste (6276) 1,1 und das breiteste (16507) 1,6, alio in etwa 77 natlirlicher Groi^e

ab. Eine Anzahl, nicht gauz die Halfte der Klingen, ist mit roter Farbe bestrichen, und zwar meist in

einer oder zwei Querbinden, manche aber ganz unregelmaBig (I, 3—5), eine geschaftete zeigt abwechsehid

zwei weiBe und zwei rote Querbinden. Auch die Holzstieie einiger sind rot, oder rot und weiB bemalt

(und beschnitzt). Eot, weiB (und schwarz) wird mehr oder weniger iiberall in Neu Guinea, soweit bekaunt,

zum Schmucke der Gerlite und auch des Korpers verwendet.

Bis jetzt sind mir aus der Sattelberggegend ausschlicBlich diose nephritahnlichen Klingen bekannt

geworden,^) es ist aber wohl anznnehmen, daB es auch welche aus andern Gesteinen gibt, es sei denu, jencs

Vorkommen ware dort so haufig, daB man nicht notig hatte zu minderm Materiale zu greifen. Dagegen

sind die dortigen iiber 20 Keulen (und eine Hacke) im Dresdner Museum (16467-72, 16548-52, 16555,

16738-48) nicht aus dem nephritahnlichen Gestein; eine (16469) bestimmte Prof. Bauer nach dem

Diinnschliff als „normalen Griinstein (Diabas)". Yielleicht ist das nephritahnliche Gestein den Eiiigebornen

zu hart und zah, urn es zu durchlochen und zu schwieriger herzustellenden Formen zurecht zu schleifen,

oder aber diese Keulen werden von mehr landeinwarts bezogen. Sie sind rot bemalt wie die Beilklingen

und erinuern an die Steingerate der Siidkiiste, unterscheiden sich aber durchweg von diesen sowohl in den

Formen selbst, als auch in der Art ihrer Befestigung (die der von Neu Pommern naher kommt), so daB

sie leiclit auseinander zu halten sind. Eine von der Siidkiiste (4323) bestimmte M.Bauer nach dem
Diinnschliff als „Glaukophanschiefer: der blaue, stark dichroitiache Glaukophan umgibt mantelformig braune

Angitkorner, die in einer triiben Grundmasse liegen, dazwischen Titaneisenplattchen und vereinzelte Quarz-

kornchen."

Wenn B. Hagen (Unter den Papua's 1899, 178 Tafel 27) meint, daB die Steinkeulen der Siid-

kiiste von den Binnengebirgcn stammen und daB sie von diesen auch nach Norden drangen, sowie daB

Handelsverbindungen und gebahnte Verkehrswege zwischen der Nord- und Siidkiiste vorhanden sind, so

entspricht dem die Verschiedenartigkeit der Steinkeulen im Norden und Siiden nicht. ^) Den Ursprungsort

suche ich nicht in deA Binnengebirgcn, sondern dort, ortlich getrennt, wo die betreffenden Gesteine vor-

kommen, an den Kiisten oder in dem sie unmittelbar begrenzenden Hinterlande, von wo die Kiistenbewohner

sie eintauschen.

Ich vermute, daB Beile von der Sattelberggegend, wie ich sie oben beschrieben habe, auch in

andern Sammlungen vertreten sind. Finsch z. B. (Ethn. Erf. 2. Abt. 1891, 70 u. 71) nennt eine Axtklinge

(19-5x8 cm) und eine Steinaxt von Finschhafen, und bildet eine Steinaxt im Atlas der „Samoafahrten"

(Tafel 1 Figur 4) ab, sagt aber nichts iiber das Gestein.

1) Keuerdings erliielt das Dresdner Museum ein Beil, das nach seiner Schaftung aus der Einschhafengegend stammen

mu6 (16610), ick glaube, daB die Klinge aus Nephrit ist, nicht aus der oben bescliriebenen dunklen nephritahnlichen Masse,

sondern aus einem schon griinen.

3) Hagen beruft sich dabei in einem Falle versehentUch auf Finsch, der eine fiache Scheibe vom Siiden abgebildet

hat, wahrend die Hagensche, wie alle vom Sattelbcrg, in der Mitte verdickt ist. Hagen sieht den von ihm Tafel 27 Figur

links unten abgebildeten Steinhamraer von Simbang ais „Unicnm" an, das Dresdner Museum besitzt aber zwei ahnliche vom

Sattelberge.
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CollingWOodbucht

Einen weichen Neplirit von der Collingwoodbucht (Klinge 8196)^ der weicliem neuseelandisclien

glcicht, habe ich schon 1893 erwahnt (JAI. XXII, 398), Her kommt aber anch barter voij der auBerlicli

dem harten neuseelandischen nnd neukaledonischen ahnelt. Ich hatte dies mehr oder weniger erwartet, als

ich (I. c.) sagte ,,daB ich vermute, der harte und durchscheinende, dem neuseelandischen und neukaledoni-

schen aiialoge Nephrit werde in Neii Guinea auch noch gefunden werden." Das Dresdner Museum erhielt

namlich inzwischen aus dieser Gegend noch 28 Nephritklingen (zwolf davon sind geschaftet), die in der

Mannigfaltigkeit der Farben dem neukaledonischen gleichen, sie gehen von schon durchscheinend blaugriin

und hellgriln durch dunkelgriin und bra.unlichgriin bis dunkelbraun.^) Der Nephrit zeigt auBerdem in seinen

lebhaft gefarhten Abarten z. T. ein prachtig gewellt faserigeSj manchmal schillerndes Gefiige bei normaler

Harte. Von dreien ist die Dichte bestimmt worden: 2-92 (8196), 2-99 (12436, Tafel n, 3), 301 (12437),

Die MaRe schwanken von 52 bis 207 mm in der Lange, 32 bis 92 mm in der Breite, 7-5 bis 34 mm in

der Dicke. Ich bilde acht der Klingen auf Tafel II in ungefiihr % natiirlicher GroBe ab. Eine davon (16904

11,4) ist mit roter Farbe bestrichen (s. oben S. 10 Sattelberggegend). Koine der Collingwoodbucht-Nephrit-

klingen ist durchaus abgeschlifFen und geglattet, sie tragen alle mehr oder weniger Gerollzeichen, wenn

auch einige nur in geringem MaB, und sind vielfach nicht einmal regelmaBig zurechtgeschliffen.

Ob die Keulen der Collingwoodbucht auch aus Nephrit bestelien, kann nur die Untersuchung

entscheiden, fur zwei Scheibenkeulcn (16732 u. 16891) mochte ich es vermuten.

Der Sendbote W.H.Abbott, der liber 3 Jahre (bis 1901) in der Collingwoodbucht weilte, glaubt,

wic er mir mitteilte, daB die Keulen 40 englische Meilen von der Kiiste entfernt am Urspruuge des Meusa-

flusses gefertigt werden, da er sie von Lenten von dort kaufte. Der genannte FluB flieBt nordlich von Nelsons

Point ins Meer. Die betreffenden Stamme sind dcnen der Kiiste verwandt, sie stehen in bestandigem

Tauschhandol mit ihnen, indem sie Bindenzcug, TongefaBe und Perlmutter zu Messern gegen ihre Steine

u. a. einhandeln. Hieraus geht hervor, daB der Nephrit nicht an der Kiiste vorkommt, auch hat Abbott
niemals einen Eingebornen der Kiiste ein Steinbeil oder eine Steinkeule fertigen sehen. Wohl wird die

Holzfassung an der Kiiste gemacht, aber der Stein (glaubt er) gekauft. Er glaubt ferner, daB das Gestein

aus den tiefen Schluchten stammt, durch die die Fliisse sich ihren Weg gebahnt haben. Er stellt es geradezu

in Abrede, daB die Steine etwa liber das Gebirge vom Siiden, oder gar der Kiiste entlang von dort kamen,

und das ist auch unwahrscheinlich, da die Gesteine, die an der Sudkliste zur Verwendung gelangen, im

allgemeinen andre sind, ganz abgesehen von kleinen Unterschieden in der Form, auch wiirde man dann

sonstige Gegenstande vom Siiden an der Collingwoodbucht finden und umgekehrt, was aber nicht der

Fall ist. Zudem ware ein Handelsverkehr iiber so hohe Gebirge, wie sie hier sind, in Neu Guinea sehr

auffallend. Es verdient auch bemerkt zu werden, daB die Stamme am Urspruuge des Meusaflusses Keulen

zu Knabenspielzeug aus gebranntem Ton in der Form der steinernen fertigen, was Abbott ebenfalls in

dem Sinne deutet, daB sie selbst auch die Steinkeulen schleifen. Das Museum besitzt eine Buckelkeule aus

Holz (16625) von der CoUingwoodbuchtgegend, d. h. es ist die Form des Steines in Holz geschnitzt.

Ganz neuerdings hat J. Edge-Partington („Man" 11,58—9 Abb. 1--8 1902) die gemeinsame Her-

kunft der Mehrzahl der Steinkeulen der Siidkliste und derjenigen der Nordostkiiste, nordlich bis zum
Mambareflusse vertreten, er meint, daB nicht nur der Stein im Gebirge gefertigt werde, sondern auch

die Scliaftung, und daB die ganze WafFe ihren Weg sowohl nach Siiden als auch nach Norden findet,

„eithcr naturally or by way of trade". Ich kann dies ohne weiteres noch nicht annehmen, sondern mochte

erst eine ins einzelne gehende Kenntnis an der Hand ortlich sicher bestimmter Stlicke abwarten. Bei der

Schmalheit der siidostlichen Landzunge Neu Guineas ware ja eine solche Verbreitung hier eher moglich

L

i) Die Nammern dieser Stiicke sind 12436-7, 16509-11, 16612-20, 16895-908. 19 davon braclite der Sendbote

W.H.Abbott selbst vou der Collingwoodbucht von den Oizan-Stammen mit, 9 dagcgen wurden von eineni Handler erworben,

und diese tragen entweder gar keincn Fundort oder verschiedene von der Nordost- und Siidkliste, icb kann jedoola iiberliaupt

kein Gewicht auf diese Angaben legen. Die Klingen stimmen in jeglicher Eeziehung vollkommen mit den aus der Colling-

woodbucht erhaltenen uberein. Siehe Ubrigens unten und S. 13.
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12 A. B. M e y e r : Zur Nephritfrage

als auderswOj allcin audi Edge-Partington spricbt von Unticrschiedeu in den Kculen von dor Nordost-

und der Siidkiiste. W.Macgrcgor (Brit. New Guinea 1897, GO) sagt: „Tlio stone club is also used in the

bow-and-arrow countiyj but it is not common among some of the coast tribes, where stone is rai'e."

Ferner (S. 61) „The stone club is found practically everywhere on the mainland. Its use is universal on
>

the north-east coast and at all parts of the interior that have 'been visited.-' Man sollte daher doch wohl

annehmen konnen^ daB es viele Hersteilungsorte dafiir gibt. *
.

'

^

3^

Die Verschicdenartigkeit der Nephrite der Astrolabebai, der Sattelborggegend und dor

Collingwoodbucht fallt schon auBerlich in die Augen. Jedenfalls ist Neu Guinea reich an Jadeiton und

Nephriten, da es gewiB noch viele andre Fundstcllcn auCer den bis jetzt bekannton gibt. Betrachtet man
diese fur sich, so fallt die Bcschrankuiig auf bestimmtc Orte bei den botreffenden "Waffon und Geriiten

auf: Humboldtbaigegendy Astrolabebai^ Sattelberggegcndj Collingwoodbuchtj das sind die PunktOj von denen

wir sie kennen, wahrend sonst von iiberall her die Steingerate und Waffen nicht aus Nephrit oder Jadeit

bestehen. Es erhellt daraus, daB Handelsbeziehungeuj Kriegsziige u. dgl.m. keine oder keine wesentliche Rolle

spielen konnen zur Weiterverbreitnng solcher GegenstandCj sonst wiirde man sie eben iiberall oder doch

an vielen Stellen finden. Der Verkehr zwischen den verschiedonen Stammen ist bei den Papuas ein auBei-st

geringer,

der Gerate und Waffen aus verschiedenen Gregenden ohne weiteres auf unmittoibare oder mittelbare Be-

ziehungen schlieBen, die Ahnlichkeiten haben ihren Grund vieimehr in dem gemeinsamen Ausgangspunkte

der verwandten Stamme^) und sprechen fiir die Bestaudigkeit der ethnographischen Form und fiir die auBer-

ordeutliche Langsamkeit, mit der sie, Einlllissen von auswarts entzogen, abandert, abgeselien von der

zweifellos auch vorkommenden sprnngweisen Abanderung. Es scheint hier dieselbe Entwicklung stattzu-

finden wie bei Vorgangen in der Natur.

und man kann daher auch nicht von gewissen Ahnlichkeiten in der Form oder Yerzierung

Ein kurzer TJberbiick liber die Steinsachen an den Ktiston Neu Guineas denu liber

das Innere fehlen uns noch die Nachrichten mocre schlieBlich hier Platz finden.

In der Humboldtbai und deren Hinterland ist der Jadeit und Chloromelanit zu Bause; vom
SechstrohfluBj ostiich von da, bis Massilia kommt moglicherweise Nephrit vor, was jedoch noch eincr

nahern Untersuchung bedarf. O.Finsch (Ethn. Erf. 11, 70 Anm. 1891) sagt, das Gesteinsmaterial zu den

Axten sei stets sehr feinkornig und hart, ahnlich Diorit (kein Basalt oder Kiesel) und erinnere zuweilen

an Nephrit. „Eine unzweifelhafte Nepliritklinge erhielt ich in Massilia, aber auch alle andern Steinklingen

von hier bis zum Sechstroh scheinen Nephrit zu sein." Er nennt dann vier nephritahnliclie Axtklingen

von Massilia und dem Sechstroh und S. 72 eine Steinklinge aus nephritahnlichem Gesteine vom Sechstroh,

die er im Atlas zu den „Samoafahrten" (1888 Taf. 1, 5) abbildet. Im Texte des Buches (S. 339) sagt er

von den Axtklingen der geuannten Gegendenj daB manche aus Nephrit zu sein scheinen.

Yon hier bis zur Astrolabebai, der ganzen Nordkiiste entlang, und von den vorgelagerten Inseln

ist meines Wissens bis jetzt kein Nephrit oder Jadeit gekommen, alle Steinsachen sind aus anderm Stoffe.

Yon der Berlinhafengegend sagt L. Biro (Beschr, Cat. Ethii. Slg. D.N.Guinea 1899, 35): „Das Material

ler Beile ist ein dunkelfarbiges vulkanisches Gestein, das ursprunglich FluBgeroIle war". Es bezieht sich

ostiich liber Tarawai hinaus. Er hatto 17 Steinbeile von Tarawai,

Morik („30 Meilen ostiich von der Insel Bertrand") und Mantog (,.Berlinhafen gegeniiber"). Schon 1882

bestimmte A. Frenzel zwei Beile des Dresdner Museums von Tarawai (Bertrand Insel) als „Diabas" und
„Dioritporphyr?" und eines von Kairu (D'Urville Insel) ebonfalls als „Dioritporphyr?

von der TaraAvaigogend erhaltene ahneln dicsen durchans und auch die zwei schon oben erwahuten Sago-

klopfer von ebendaher sind nicht aus Nephrit odor Jadeit, ebensowcnig drei Klingcn von den Le Maire

(oder Schouten) Inseln, ostiich von Kairu, und zwei von 5^iM (Kaisorin Augusta FluB).

(

das aber auch auf die Gegcnd bis

Zwei neuerdings

^) F. V. Lusckan besclirieb (ZfE. Verb. 1900, 88 Abb. 2 n. 3) ausgegrabene Steingerate von der Insel Ah in BerUn-
hafen an der Nordkiiste, die den Buclcolkeulcn von Siid Neu Guinea ahnlicb sind. Wenn er dabei an eine Ubertragung auf

dem Wasserwege von der Nord- an die Siidkiiste, oder uingekehrt, denkt, so kann ich ihm darin nicht folgen.

f
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Erst in der Astrolabebai tritt wieder Neplirit auf iieben audern zu Beilen verweudetou Steinen,

uHd zwar, wie os scheint^ selteii. In der Sattelberggegend ist das beschriebene nephritahnlicbe Gestein

gemeiner, wie die groRe Anzahl von solchcu Beilklingen im Dresdner Museum zeigt, waLrend die eben-

falls reichlicli dort vorkommenden Keulen nicht aus Nephrit sind. Weiter nach Siidosten im Hinterlande

der Collingwoodbncht ist dieses Mineral keinenfalls selten. Mogliclierwcise kommt es auch anf den

D^Entrecasteaux Inseln Yor, dean O.Finscli (Etlim Erf. II, 28 1891) sagt von der Ostspitze Nen

Guineas: „Icli eilangte liier nur nocli wenige, z. T. unfortige Klingen zu Steinaxteu, da diese langst durch

eiserue verdrangt sind. Das Material bestelit in einem selir fcinkornigeii, duukelgriinen bis scliwarzlichen

Schiefer(?), der muscheligen Bruch zeigt und baufig Neplirit almelt. Das Material wurde von den D'Entre-

casteaux luseb eingetauscht". Allerdings laBt die Bescbieibung durcbaus nicht auf Nephrit schlieBeu und die

Dresdner Stiicke von den genannten Insein bestchen ebensowcnig aus Nephrit, auch beschrieb 0. Sohoeten-

sack (ZfE. 1887, 135) ein Diabas-Beil von Moresby Island, im Sliden davon, ich mochte daher keiu Ge-

wicht auf die Angabe von Finsch legen.

L.M.D'Albertis (New Guinea I, 194 1880) erwahnt von der Orangeriebucht, nahe der Siid-

ostspitze Neu Guineas Beile aus einem harten griinen Gesteine wie Serpentin, was moglicherAveise Nephrit

vermuten lioBe. Dr. C. G. Seligmann in London erhielt, wie er mirsagte, eiu Nephritbeil mit ganz durch-

scheinender Schneide vom Rigo-Distrikte, 60 engl. Meilen ostlich von Port Moresby, das den Colling-

woodbucht-Beilen, die er in Dresden sah, ahnlich sei. Es ist 110 mm lang, 57 breit, 8 dick. „Ich erhielt
'

es von einem Manne von Einilusse, man konnte sagen einem Hiiuptlinge, vom Gavia-Stamm im Innern des

Rigo-Distrikts. Ich zweifle nicht, daB er es unmittelbar oder mittelbar von der Kiiste bekommeu hat,

wenu ich auch bei den Ktistenbewohnern Rigos, von deren Dorfern ich viele besuchte, nie eiuen ahnlichen

hellgrlinen streifigen Stein sah." Aus der Wolkenbucht liegen ein paar Nephritbeile im Britischen Museum.

Es wird sich noch herausstellen, ob in diesen Fallen eine Yerschleppung oder ein Bezug vom Norden vor-

liegt, oder aber ob hier andre ortUche Quellen vorhandeu sind. Im „Fiihrer durch die Sammlungen von

derWeltreise S. K. H. Erzherzog Franz Ferdinand 1892-93" (Wien 1894, 31) heiBt es, daB durch diese

Sammlungen zuerst Nephrit von Neu Guinea festgestellt sei, allein das ist schon 1847 von J. B. Jukes

(Narrative Voyage „Fly" 1,277) und spater von andern gescheheu, wie ich JAI. XXII, 398 1893 dar-

getan habe. Der Fundort obiger Beile ist nicht angegeben. Das Schiff des Erzherzogs lief nur Port Moresby

im Siiden an, allein die Sammlungen enthielten auch Sachen aus Niederlandisch Neu Guinea, die anderweit

erworbeu warden. Vielleicht stammen die Nephritbeile auch aus der GoUingwoodbucht, das erste, das ich

erhielt (8196), kam iiber Port Moresby in meiue Hande, oder aber die Sache hiingt mit den erwahnten

Beilen vom Suden zusammen. Finsch (Etlm. Erf. II, 113-4 Fig. 35 u. 36 1888) spricht sich iiber das Gestein

der Klingen von Port Moresby und Nachbarschaft nicht aus, man kann daher vielleicht annehmen, daR

sie keine Nepliritahnlichkeit aufwiesen. Jukes hatte Nephritbeile aus der Nachbarschaft des Flyflusses

erwahnt, was ich Abh. Mus. Dresden 1890/1 No. 1, 40 glaubte nicht anerkennen zu diirfen, allein nachdem

nun von andern Stelleu Neu Guineas auch Nephritbeile bekannt geworden sind, mochte ich es eher zugeben,

wenn auch Bestatigung notwendig ist. D'Albertis (New Guinea II, 378 1880) bildet zwar Steinbeile von

dort ab, sagt aber nichts dariiber. Die Steinsachen aus dem Papuagolf im Dresdner Museum sind nicht

nephritverdiichtig.

Von Niederlandisch Neu Guinea ist bis jetzt auBer von der Humboldtbaigegend, wo Jade'it und

Chloromelanit vorkommt, kein Nephrit oder Jade'it bekannt geworden. SoAveit wir wissen ist Neu Guinea

somit von der Humboldtbai nach Osten bis zum FlyfluB im Sliden von Nephrit- und Jadeitbeilen mehr

oder wenjger umsaumt, der austehende Chloromelanit ist am Santanisee gefunden, und es wird die Ent-

deckung des anstehenden Nephrits oder Jadeits an verschiedenen Orten wohl nicht mehr gar zu lange

auf sich warten lassen.
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14 A.B.Meyer: Zur Nepliritfrage

Icli fiige hier die Besohrcibung eines, so viel icli woiB, selir seltenen flaclien Nephritringes

(14194) aiij da icli seine Herkuiift von Neu Guinea fiir moglich halte, nnd bilde ihn in nailiiiicher GroBe

ab. Der Nephrit ist schon durcbscheinend, die Farbe schwer nacii Radde zu bestimmcn, sie paBt etwa

in die Reihe 36 gelbgriingranj ist aber lebbafter griinj im allgemeinen grangriin zu nennen mit duuklern

runden Fleckcbon, an einigen Stellen braun verwittertj wie man das an vielen Nephriten findet. Genau

gleicht er keinem mir von sonstwolier bekannten. Diclite ;]"0556 (Prof. W. Hempel, Dresden). Eine audre

Bestimmung wurde bei der Seltenheit des Gegenstandes nicbt vorgenoramen, allein auch M.Banei'j dem

ich das Stiick sandte^ meinte: j,ganz zweifellos Nephrit". Der Innenrand des Binges ist ziemlich flaclij

nur wenig in der Mittelzone abgerundet vorgewolbtj 8 mm hochj nadi dem AuBenrande zu verjlingt sich
r

der Korper mehr oder weniger, die Dicke dieses AuBenrandes schwankt zwischen 2 und 5 mm. Das

Dresdner Museum erhielt das Stiick obne Herkunftsangabe. Es erinnert gleich an die ilachen Muschel-

ringe der Salomo luseln^ allein diese sind docL in Einzeiheiten etwas abweichendj auch ist Nephrit vou
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dort uoch nicht nachgewiesen und untor den 40 Steinbeileii des Dresdner Museums von daher befindot

sich auch nichts nephritahuliches. Elache Muschelringe komnien auch anderswo vor, so ist z. B. im Dresdner

Museum einer von Waigiu (15281)^ der noch melir Ubereinstimmung zeigt, wahrcud die von Celebes^

Lombokj Allor, Ceram usw., wenn auch im allgemeinen ahnlichj so doch in Eiuzelheiten wieder mehr

abweichen. Sehr ahnliche iinden sich auch in Deutsch Neu Guinea^ z.B. in der Gegend zwischen Kap Parsee

und Eortification Point (Berliner Museum). Dies entspricht der Nachbarschaft der Sattelberggegend, wo

ein nephritahuliches Gestein nicht selten ist, allerdings undurchscheinend und dunkel^ aber das ist ohne

Belangj wie wir an dem Nephrite der Collingwoodbucht sahen, der in vielen Schattierungen vou durcb-

scheinend hellblaugrlin bis ganz undurchsichtig dunkelbi-aun vorkommt. Ein fast identischer Muschelring

liegt im Berliner Museum ans der Gegend zwischen Geelvinkbai und Tanahmerah an der Nordkliste, wo

in der Humboldtbai Jadei't vorhanden, aber von wo noch kein Nephrit sicher nachgewiesen ist. Aus Neu-

.*
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Kaledonien sind mir keine flaclien Armringe bekannt^ uuter deu vielen ') Nephritgegenstaudeu von dort im

Dresdner Museum (Keuleiij Axten, Perlenlialsbaudern) findet sich kein Ring. Auch an die flachen Schild-

krotringe als Brustschmuck von den Karolinen moge hier erinnert sein (siebe z.B. Mitt. Geogr. Ges. Ham-
burg 1878/9 Tafel III u. IV). ImmerLin stebt meine Annabme nicbt auf festen Fiissenj und ich kann

z.B. asiatiscbe Herkunft nicbt ausscblieBen. A.Jacobsen bildete ein rundes Brustgebange aus Nepbrit

von den Golden an der Miindung des Ussuri in den Amur ab („Globus" LIX. 316 1891 Figur 18 in ^2

natiirlicber GroBe)^ das aber^ wie mir der Sammler selbst mitteilt, ganz flacb und aucb sonst nicbt abnlicb

istj es hat eine viel kleinere Offnuug. Abgeseben biervon sind mir aus Asien abnlicbe Stiicke nicbt

bekannt, allein meine Kenntuis mag uugenugond sein. Ans amerikaniscben Grabern kennt man aucb breite

ganz flacbe Binge.

DaB Nepbrit aucb noch an andern als den bis jetzt bekannten Stellen der Siidsee vorkommt, be-

weist die folgende Mitteilung aus dem Journal of tbe Polynesian Society Band XI, Notes and Queries^

S. 26 1902j iiberscbrieben „Greenstone or Jade at Nine:" „Mr.Maxwellj Government Resident at

Nine; or Savage Island^ writes to us, 'I obtained a stone axe recently; it was dug up in a cultivation. It is

very ancient and nndoubtedly made of greenstone, but of inferior quality to tbat of New Zealand ... I bave

been making enquiries about it, but can not learn tbat tbe natives bave any record of it. It bas evidently

been lost for ages, and was only found wlien making a cultivation. Tbe old men say it is a stone wbicli

does not occur in Nine, but altbongb tbey say tbe told- all (black volcanic stone axes) were brougbt from

Samoa, tbey can give no explanation as to where this greenstone came from. I do not think there can

be tbe slightest doubt as to its being greenstone, though tbe axe is more roughly made than those of

New Zealand. It is intensely hard, and as there is no sandstone in Nine, there would be great difficulty

in grinding it into shape here.' This is a find of great importance, and shows communication in former

times either with New Zealand, New Caledonia, or New Guinea. — Ed." Ich stimme jedoch deu Hrn. Smyth
& Skinner („Ed.") nicbt bei, daB dieser Fund auf friihere Beziebungen zu Neu Seeland, Neu Kaledonien

oder Neu Guinea weise, denn warum soli nicbt auch auf andern als den genannten Siidsee Inseln Nepbrit

vorkommen konnen? Ebe man zu Wanderungen, Verschleppnngen n. dgL seine Znflucht zu nebmen hat,

muB erst dargetan sein, daB Nepbrit auf Nine nicbt zu Hause sein kann.

In meinen „Neuen Beitriigen" (1891 S. 39) babe ich bezuglicb Neu Seelands noch ein Nephritbeil

bekannt gemacht, das das Dresdner Museum seit 1883 erbalten hatte. Ich mochte nun diese Geiegenheit

benutzen, um hervorzuheben, daR sich seitdem der Bestand an neuseclandischcn Nepbrit-Arbeiten aller Art
im Dresdner Museum auBerordentlich gehoben hat, es besitzt augenblicklich an 90 Stiicke. Ich boffe spiiter

auf diese kostbare Sammlung zuriickkommen zu konnen.

^) An 50. In den „Neuen JJeitragen" 1891 S. 38 konnte ich nur von 13 sprechen.

s
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2. Jordansmiihl, die deutschen Nephritgeschiebe und
die Jadeitflachbeile

, Es ist bemerkenswertj claB im Jahr 1899 in Jordan smiihl ein groRer Neplivitblock entcleckt

werden kountej in der Ausmessung von 6x4x3 engl. FuB und im Gewichte von 2140 lig,'') dor jctzt^ zur

Bishopschen Sammlung gehorig, im New Yorker Kunstmuseum liegt.^) Der Eutdeckerj G.F.Kunz in

New York, sagt: „0n s'explique difficilement comment cette masse de nephrite etait restee intacte depuis

50 ans et plus... La carriere est sans aucun doute tres antique et il n'est pas impossible qu'eile ait

fourni les materiaux des Celts (baches) de I'age des liabitants lacustres , . . Cette trouvaille offre un interet

archeologique considerable puisque cette masse represente un poids superieur a celui de tons les instru-

ments en nephrite ou jadcite de toutes les collections de I'Europe, quelle que soit leur provenance,"

Da man in Schlesien bis jetzt nur ein Beil aus Jordansmiihler Nephrit gefunden hat,'') da ferner

die Scbweizer Pfahlbau-Nephrite wegen ihres abweichenden Gefuges und weil man ibre ortliche Herlumft

nun kennt (s. u.), nicht mitsprecben, so wenig wie die Nephritbeile, die bisher sparlich in Mittelenropa zum

Vorschein gekommen sind, so stimme ich obigcm nicht zu. Es diirften den Steinzeitleuten auch die Mittel

gefeblt habeuj Stiicke vom Felsen abzusprengen, sie haben vielmehr nur kleino FluBgerolle verwandt, wie

(mit wenigen Ausnahmen) die heutigon Naturvolker. Der anstehende Nephrit von Jordansmiihl und Reichen-

stein hat daher mit den Nephritbeilen in den Museen Europas nichts zu tun. Diosem Gedanken gab aucb

H. Traube Ausdruck, als er den anstehenden Nephrit von Reichenstein beschrieb (N. Jb. Min. 1887 II,

278): 5,Obwohl auch der Beicbensteiner Neplirit nie verarbeitet ^vorden ist, so bewoist der erneute Fund,

der wieder an einem sehr besuchten und ofters mineralogisch und geologisch durcbforscliten Ort erfolgte,

wie ieicht er iiborsehen werden kann, und die Wahrscheinlichkeit, dass er auch in der nilheren

oder weiteren Umgebung der Gebiete anstehend vorkommt, wo er im verarbeiteten Zustand
angetroffeu wurde, liegt sebr nabe."

Ebensowenig hat der in Breslau im StraBenpflaster gefundene, iiber 9 kg schwere Nephritblock

em

%

zu dem in Jordansmiihl und Beichenstein anstehenden Nephrit eine Beziehung. Er ist diluvial

nordiscbes Gescbiebe, das sich denen von SchAvemsal, Potsdam und Biigen anreiht. G. Giirich sagt

dariiber (Centralbh f. Min. 1901, 73): „Es ist demnacb sebr wahrscheinlich, dass diese 4 im Diluvium der

norddeutscben Ebene gefundenen Blocke aus demselben geologiscben Gebiete, la vielloicht von derselben

geologiscben Ortlichkeit stammen." Auf das Geschiebe von Biigen hatte ich 1891 die Aufmerksamkeit
lenken konnen (Abb. Mus, Dresden 1890/1 No. 1 S. 6) und in diesem Zusammenhang auch das Geschiebe

von Suckow bei Prenzlau in der Uckermark erwahnt, das von den meisten Forscbern iiberseheu wird.

A.Arzruni nennt es (ZfE. 1883, 171 u. Anm.) „ein flaches, dreieckiges, dunkelgrunes Nephritgerolle" '^^

1) G. ]?. Kunz, BBCouverte d'un grand bloc de nephrite a Jordansmuhl en Silesie: L'Anthr. XIII, 194--6 1902.

Siehe auch C.Hintze in der ScMes. Ztg. vom 21. Juni 1899 (unter dem Strich) „Uber Nephrit und scin Vorkommen in

Schlesien." Ich machc Nichtmineralogen bei dieser Gelegenheit auhnerksam auf Hintzes umfasseude Zusanimenstelhmg tiber

Nephrit, Jadeit und Ohloromelanit in seinem „Handbuche der Mineralogie" 1804 8. 1171—6, 1198—1201, 1232 n. 1244—5B.

2) Diose groBte und schonste „Nephrit"-Sammlung ist dom ]\Iolropolitan Museum of Art in New York zugefallen,

dem sie der am 10. Dez. 1902 verstorbene Sammler H.R.Bishop in New York schon bei Lebzeiten gcschenkt hatte; sie enthiilt

iiber 1000, seit 1878 von ihm gesammelte Stiicke. Der beschreibende Katalog dazu, den dor friihere Besitzer in lOjahriger

Arbeit unter Mitwirkung von 20 Pachlouten von G.P. Kunz hat anfertigen lassen, wird demnachst erseheinen; die Kosten

dafiir betragen iiber 400000 M, und doch sind nur 100 Abdriicke hergestellt, die lediglich an oifentliche Austalten vcrschcukt

werden soUen (Science XVII, 35 1903, s. auch meinen Amerikanischen Keisebericht r, 55 u. II, 32 in Abh. Mus. Dresden 1900/1).

3) In Ohlau (ZfE. Verb. 1889, 597). Ein 2., von Gnichwitz, ist aus Serpcntin mit Nephrit-Einsprengung (I.e.

1884, 284 u. 359; 1887, 682); ein 3., ebcnfalls von Gnichwitz, nur aus Serpentin (1. c. 1884, 358), vielleicht ein ebensolches 4.

von Schlaupitz (1. c. 1887, 682). Man kennt jecloch schon euie ganze Keihe vorgescliichtlicher Fundstatten in Schlesien, so

z. B. in Bischkowitz, Brcitenaii, Hoyerswerda, Jacobine, Jauer, Jordansmiihl, Ottitz, Ple(^, Polnisch Neukirch, Trebnig, Weistritz,

Woischwitz (1. c. 1870, 358 u. Schles. Ztg. v. 18.Febr. 1903, nach cinem Yortrage von Mertins im Yer. f. das Mus. schlos. Altert.).

*) Spater (Nachr. iiber deutsche Alterthunisfunde IV, 96 1893) spricht Arzruni davon als von einem Beile, was
aber auf einem Versehen beruiien oder anders erklart werden muB.
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unci fligt hinzu: ^AYunderbar aber bleibt es immerhin, dass auf der ganzen iibrigen norddeutschen Ebene

auch nicht die Spur von Nephrit vorgefunden worden ist." Seitdeni kamen aber zu Suckow-Potsdam-

Schwemsal (da Leipzig auszumerzen seiu diirfte; siehe meine „Neuen Beitrage" 1891 S. 5-6) die Ge-

schiebefunde von Riigen und Breslau, und es werdeu niclit die letzten in der Norddeutsclien Ebene bleiben,

nachdem der Nephrit im Breslauer StraBenpflaster diese meine 1891 (1. c. S. 8) und frliher ausgesprocliene

Annahme bewahriieitet hat. Aber auch die Funde you Nephritbcilen mehren sich in Norddeutschland,

wenn auch langsam. 1891 beschrieb ich (h c. S. 21-2) vier Nephritbeilche'n von Ranislo bei Weimar, und

1893 machte A,Yoss ein Nephritbeil von Charlottenburg bekannt (Nachrichten liber deutsche Alter-

thumsfunde IV, 49-50 u. 96), von dem er sat]t: „Das Stiick iasst den Charakter des Geschiebes noch

deutlich erkennen", auch erwahnt er ein audres von WeiBensee, Prov. Sachsen, im Berliner Museum;

1900 endlich beschrieb A. Got ze ein Nephritbeil von StoJ^en in Thilringen (ZfE. Verb. 427-8 m. 3 Abb.).

Aber selbst wenn man Hunderte von Nephritbeilen in Schlesien fande, die aus Jordansmiihler

Oder Beichensteiner Nephrit hergestellt worden waren, so hiitte das gar keinen Bezug auf die iibrigen

Nephrit- oder Jade'itbeile Deutschlands und der Schweiz, es ware nur von beschriinkt ortlicher Bedeutung.

Durch Jordansmiihl ist die „Nephritfrage-' fiir Deutschland tatsachlich noch niclit gelost, wenn sie es auch

wissenschafthch und grundsatzlicli langst war. Erst wenn man genau AveiB, wo das Pohmaterial, besonders

zu den groBeu Jade'itflachbeilen in Deutschland und Frankreich, selbst heutigestags noch zu finden ist,

wird von „Tmport" keine Eede mehr seiu. Wanderungen der Beile in irgend wie erheblichem oder aus-

schlaggebenden MaBe habeu m. A. n. uie stattgefunden. Die Lehre von soichen Wanderungeu ist

eine der noch nicht iiberwundeneu Irrlehren der „Nephritfrage^i) g^ ^^^^^^ F.W.Putnam

(1886) alle mittelamerikanischen Jade'itbeile aus China hcrleitet, und sie als Beweise dafiir ansieht, daB

die alten Volker Mittelamerikas aus Asien eingewandert sind.^) Oder wenn J.Barbosa Ilodrigues (1889)

alien Nephrit dor Erde von Khotan herstammen liiBt, von wo er westlicli iiber Europa bis Mexiko und

ostHch liber China ebenfalls nach Mexiko und bis Brasilien gelaugt sei.^) Odor wenn O. Schoetensack

(ZfB. Verb, 1891, 600) griechische Nephrit-, Jade'it- und Chloromelaoit-Beile von Mesopotamien herleitet

liber Syrien, Kleinasien und die Inseln des Ageischen Meeres, wobei ihm merkwiirdigerweise nur die

Nephrifcbeile „im LiuBcrsten Sllden von Italien" Schwierigkeiten bereiten.^) Oder wenn er (S. 601) sagt:

„Das massenhafte Yorkommen von Jadeit-Beilen in ganz Frankreich und von da iiber den Bheiu hinaus

bis zur Elbe kann jedenfalls nicht anders gedeutet werden, als hinterlassene Spnren von regem Yerkehr

zwischen den Bewohnern dieser Lander in vorgeschichtlichei- Zeit oder von ausgedehnten Wanderungeu

derselben von einem Lande zum andern."' Oder wenn E. Virchow (Sb. Ak. Berlin 1899, 875) die Mog-

lichkeit besprichtj daB ein Jadeitbeil vom Niederrhein .,birmnnischen Ursprunges" sei, und daB alle Jade'it-

flachbeile Europas in Asien angefertigt worden waren,^) wogegen ich nur auf die Auseinandersetzungen

1) Wenn man erne Bllite dieser Irrlehre kenuen will, so lese man G. de Mortillets Aufsatz „Importation de la

nephrite et du bronze" (Mat. hist. prim. XVII, 257-65 1881).

2) Y,'\Y. Putnam, Central American Jades,' Proc. Am. Aiitiq. See. n. s. V, 62-4 1886, ferner On Jadeite Ornaments from

Central America, Proc. Mass. Hist. Soc. Jan. 1886 1 S. im S.A. Siehe audi „Nature" XXXY, 496 1887. D.G.Brinton nalim

allerdiugs gicich Stellung hicrgeg-en (Am. Antiq. & Or. J. IX, 54 1887) und erklarte eine solche Annahme liir „unnotig", wahrend

J. de Eaye sich dadurch zu einem langern zustimmenden Aufsatz „Un rapport archeologique entre I'ancien et le nouveau

continent" verleiten lieii (Mat. hist. prim. XX, 477-81 1886). Kiirzlich wies auch T.AVilson (Jade in America, Congr.

intern. Americanistes Paris 1900 S. 181f. 1902) Putnams Annahme zuriick. Wie iiudet sich dieser wohl mit dem iiber 50 cm

langen und otwa 30 cm dicken Nephritgeschiebe ab, das von Applegate Creek, Oregon, ins American Museum of Natural History

in,New York kam, wo ich es 1899 sah?

y ^) Ich kcnne die betreffende Schrift nur aus KVerneaus Bericht (1/Anthr. IT, 232-4 1891), sie heiBt: Muyra-

kyta. Estudo da origem asiatica ,da civilizacao de Amazonas nos tempos prehistoricos. 162 S. 2 Abb. Manaos 1889 8, und

scheint eine Zusammenfassung odei- Ausfuhrung von Zeituugsaufsiitzen za seiu, die im „Cruzeiro" (Dez 1881), in der ,,0-azeta

de Noticias" und in der „llevista Amazonica" (1884) in Rio de Janeiro erschienen waren. S. Romero nahm dagegen in der

dortigen Zeitung „0 Paiz'' (23. u. 24. Okt. 1884) in einem Aufsatz: „0 Sr. Barbosa Rodrigues e a questao da pedra nephrite"

scharf Stellung. Ich kenne nur diese Entgognung.

^) Vergleiche dazu meine Bemerkungen liber sizilianische Nephritbeile in den Abh. Mus. Dresden 1890/1 No. 1 S. 31-3

u. im Bull. Pal. Ital. XIX No. 7-9 1893.

\

5) Siehe auch Virchow ZfE. Verh. 1899, 646-7.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Autln-.-Etlni. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr.4 (G. Jmii 1903) 3
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Die Uberschatziing des Wertes cles Neplirit, Jade'it und Ohloromelanit flir den vor-
V

geschichtliclien Menscheiij die alledem audi mit zu grunde liegt, ist eine aiidre iioch niclit iiber-

wundene Irrlehre der „Nephritfrage".^) Wie die noch heute in der Steinzeit lebenden Naturvolker, so

snchten die vorgeschichtlichen Steinzeit-Menschen die Eohstoffe zu iliren Geraten und Waffen yielfach und oft

ausschlicBlich iin Fiul^geroll und wahlten sicli die passendsten Gesteine aus, Nephrit und Jade'it abei; ge-

ficlen ihnen auch der sclionen Farbeu wegeu besser als andre und sie scliiitzten sie wegcn ilirer Zahigkeit

hoher, soldie Stiiclte vererbten sich audi langer infolge ibrer Dauerbaftigkeit. So wie die Neuseelander
an ilireu Nephrit-Meres als an bohen Wertstiickcn bangen. nicbt nur weil deren Anfertigung viele Jabre
erfordertOj sondern aucb weil sicb an die einzelnen unverwiistlicben Stiid^e gesdiicbtlicbe Erinnerungen
kniipftenj so scbatzteii die vorgescbicbtlicben Bewolmer Nordwest-Deutsdilands und ErankTeicbs ibre groBen
Jade'itflacbbeilej aber so wie die Neuseelander ibren Nepbrit im beiraisdien Plusse fanden, so fanden jene

den Jade'it dort wo sie lebten. Wir worden das Hobmaterial dazu ebensogut nocb wiederentdedten wie
wir erst in unsern Tagen den anstebenden Nepbrit in Jordansmiibl und Ilcicbenstein oder die bunderto

1 -
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verweiseu will^ die ich bereits 1891 im besondern liber die Jadeitflacbbeile des Ebeinlandes und damit

zusammenbangende Eragen gegeben babe (Abb. Mus. Dresden 1890/1 No. 1 S. 15-9). Oder wenn C.Meblis
(Corrbl. Antbr. XXX, 21 1899, wieder abgedruckt AfA. XXVII, 609 1902) zwar nuumebr anerkennt, daB
die „wirklidien Nepbritgegenstande" Europas nicbt aus Asien stammen, aber meint, dies galte nicbt fiir

die Nepbritoide [?], die weiBen und rotlicben Abarten [?], aucb nidit fiir die Jadeite, die besonders in

Ligurien, an der Ehone und am Ober- und Mittelrbein zablreicb ... vorhanden sind." Er siebt nocb immer
Agypten oder die Levante als „Aiisgangspunkt" im besondern fiir die Placbbeile an, und meint die Pbonizier

und Kartbagcr seien „zweifellos" die Yerbreiter der Nepbritgegenstande fiir den Seeweg. Oder wenn derselbe

(AfA. XXVII, 606 1902) bei der Besprecbung eines 5-7 cm langen Jade'itbeiles aus der Ebeinpfalz ausruft:

„Scbon in grauer Yorzeit, Yor ca. 4000 Jahren, gelangte das Speyerdorfer Steinbeil durcb Yolkerwanderungen
oder Handelsverkebr von der Weltsclieide des Pamirbocblandes an das griine Gestade des Speyerbacbes

und dient jetzt der Ethnologic als Beweismittel vorgeschiditlidier uralter Beziebuugen." Yielleicbt er-

scbiittern die Robfnnde in der Scbweiz und Italien (s. unten) endlidi solcbe riickstandigen Ansicbten, keinen-

falls balte icb es fiir notig sie im einzelnen zu besprecben, da sie als unbaltbar mit der Zeit von selbst

fallen werden.^)

1) Allerdings g-cht das langsam, denn gegcnteilige Ansichton finden wenig Beachtung. F.Wibel sagte schon 18G5
(Die Guitar der Bronze-Zeit Xord- und Mittel-Europas S. 5 Anm. 5): „Es sei iiier beispielsweise auf das vielbesproclieue Vor-
komincn von Xephrit-Keilen hingewiesen. Dieses durcli seine Harte ausgezoiclmeto Xalk-Magnesia-Silicat findefc sich, so viel

wir wissen, eigeutlick nur in Iiinerasien. Sofort ist der Scliluss gezogen, dass, wenn auch nicht jene Keile selbst, so dock
deren Material in unsere Gegenden importirt sei. Die Thatsache indess, dass man erratische Blocke von Xephril; auch bei

ein ganz

uns antrifft, zerstort ebenso schnell jcnen vermeintlicli so evidenten Beweis fur feme Handols- nnd Yorkehrsbcziehungen."
Dann (S. 94) „Auch betreffs der Stein-Gegenstandc ist gelegentlich raitgetheilt, dass manche scheinbar exotische Gesteinsarten

(z.B. Nephrit) dennoch sich daselbst haben finden und zur Verarbeitung dienen konnen." JM.Mucli (Die Heimat der Indo-
germanen, Berlin 1902 S. 52) inacht Wibel besonders als Vorkampfer fiir die einhcimische Herkunft des Nephrit namhaft, allein

dawarenauchundmitmchrEechtDamour (1865 und 1881), Desor(1860), Mortillet (1872), Bcrwerth (1879), Wcstropp
(1881) u. a. zu nennen. Aufier Wibei wird L. Leiner von Much in diescm Znsammenhang angoiuhrt, er war jedoch kei

iiberzcugter Vertretcr, denn er sagt: „Merkwiirdig sind cine Menge Meiner Werkzeuge aus Nephrit von Maurach und Wall-
hausen, die nach mitaufgefundenen Ycrarbeitungsresten an Ort und Stelle selbst verarbeitet worden sind. und aus Jadeit,

Ohloromelanit und Uralitporphyr, fremden Gesteinsarten, die entweder eingefiihrt oder deren Material durch noch
bisher unbekannfce Gletscherlaufe beigefiihrt worden ist" (Fiihrer durch die chorograph. Sammlung des Kosgartens in Konstanz,
1880 S. 15), und „dass aber seiche Werkzeuge aus Nephrit in unsorcr Gegend bearbeitet und wenigstens nicht alle als

bearbeitete Beile eingefiihrt wurden, ist mir klar geworden, da Bearbeitungsabfallc, 15-1 an der Zahl, am Maurachcr
Ufer gefunden wurden und zwei angesagte Stiicke" (Schriften des Ver. I. Gcsch. des Bodensecs I, 77 Lindau 1882). Nur
einmal spricht Leiner sich entschiedcner aus (Der Eosgarten in Konstanz 1886 S. 16): „Dife Stcinbcilc in den Pfahlbaustatten
unserer Gegend sind der grossen Menge nach aus Gerollen und Geschlebcn gefortigt, welche heute noch an den Ufern des
Sees sich finden", und er fuhrt dann unter vielen andoni Gesteinsarten auch Nephrit, Jadeit und Ohloromelanit auf. Much
selbst tritt zwar (S. 57) auch fur die einheimische Herkunft ein, kann sich aber doch nicht von dem Gedanken der Wanderungcn
gewisser Beile losmachen (S. 58 Zeile 25 und 59 Zeile 10).

2) Siehc in dieser Beziehung z. B. auch Ev.Andrian, tJber den Wetterzauber der Altaier (Oorrbl. Anthr. XXrv,
57-68 1893).
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1883

und aberhunderte von Nephritgescbieben im Miirgeroll in Steiermark (s. iinten) entdeckt haben. Die mittel-

europaisclien Flaclibeile sind ebenso ortliche Erscbeinungen wie die Nepbritkenlen Neu Seelands oder die
groBen^ senkrecht der Handhabe eingefiigten Nephrit-Scheibenkeulen Neu Kaledoniens. Ein Mere findet man
nnr in Neu Seelandj eiiie Nepbrit-Scheibenkeule nur in Neu KaledonieUj ein groBes Jadeitflachbeil nur in

Mitteleuropa, und dort^ wo man diese so verschiedenartigen ethnographischen Gegenstande findet, haben
ihre Verfertiger audi den Eohstoff zur Hand geliabt. Waren die Flachbeile a^derswoher gekommen, z. B.
aus der Sckweiz^ aus Italien oder von nocb weiter^ so wiirde man sie anderswo auch schon gefunden kabcn,
was aber nicht der Eall gewesen ist.

Wiikrend nun sonst ein Beil nicht als eingefiihrt angesehen wird, wenu es aus einem Gestein ist,

das im Lande vorkommt, wie z. B. R. Virchow ein von ihm helm Kloster Seben in Tirol gefundenes
Serpentinbeil als „nicht importirt" erklarte (ZfE. Verb. 1895, 32G), niuB es eingefiihrt sein, wenn es aus
Nephrit, Jadei't oder Chloromehinit besteht, da wir diese Gesteiue im Lande nicht kennen oder nicht

kannten. Statt den naberlicgendeu SchluB zu ziehen, daB wir das Gesteln noch entdecken werden, laBt

man es lieber in nebelhafter Weise liber ganze Erdteile wandern.^) H.Fischer hat mir oft („Ansknd"
650; ZfE. Verb. 1885, 91 und an audern Orten) vorgehalten, daB es eine ganz neue und unwissen-

schaftiiche Methode sei, Fundorte von Mineralien zu „prophezeien". "Ware dies wirklich eine neue Methode
gewesen, so konnte ich mich dicser Erfindung nur riihmen, denn viele nieiner Vorhersagungen sind im
Laufe von 20 Jahren eingetroffen, allein ich bediente niich lediglich der in der Naturforschung allgemein
iiblichen induktiven Methode, die, si parva licet componere magnis, Leverrier befaliigte das Yorhandensein
eines Planeten zu „prophezeien" und die Mendelejew das Rlistzeug lieferte, um unbekannt' geblicbene
chemische Grundstoffe zu erschlieBen. So stehe ich welter nicht an, auf Grund der dihivialen Nephrit-

geschiebe inmitten andrer skandinavischer Gesteiue in der Norddeutschen Ebene, das Vorhandensein von
anstehendem Nephiit in Skandinavlen als sicher hinzustellen. Ob oder wann aber dieser Nephrit dort

gefunden werden wird, das ist eine andre Frage. Es ist moglich, daB er schon gefunden ist, \vahrend ich

dies schreibe, und es ist moghcb, daB es noch 100 Jahre wahrt oder niemals geschieht, was aber auch
nicht sein Nichtvorhandensein bewiese. Und so stelie ich ebensowenig an, die Behauptung, die ich schon
1882 („Jadeit-Objecte" S. 31) aufstellte, zu wiederholen, namlich daB der Rohjadeit, aus dem die mittel-

europaischen Flachbeile gefertigt sind, auch heute noch an vielen Stellen in Mittelenropa, ich nieine auBer-
halb der Alpen, zu linden sein wird. Auch Mineralogen von Each „prophezeien" in derselben Weise. So
A. Damour bereits 1881 (Bulk Soc. Min. France S. 164): „ . . . Les analyses et ies observations . . . permettent
du moins d'augurer qu'on en trouvera quelque gisement dans la chaiue des Alpes, soit dans tout autre
lieu pen distant de cette region. u So F.Berwerth 1890 (MAGWien Sb. 58): „Bei den mancherlei An-
zeichen, die uns auf die richtige Spur der Jadeitvorkommnisse hinleiten, wird man bei der allgemeinen
Verbreitung der betreffenden Gesteinsgruppen ohne Bedenken sich zur Ansicht bekehren, dass in alien

jenen Landergebieten — Italien, Slidtirol,"') Schw^eiz, Frankreich, Sud- und Mitteldeutschland, neuestens
auch Mahren wo bisher Jadoitbeile gefunden wurden, auch deren Lagerstatten in den Gebirgen der
betreffenden Lander vorhanden sind." Und weitere solche „Prophezeiungen" wiirden sich unschwer
machen lassen.

I

. i

i !

\

1) Yergieiche auch moiue BemerkuugGn in „ Jadeit- und Nephrit-Objecte" 1883 S. 33 und „Neue Beitrage" 1891 S. 19.

^) Ich fiige u. a. noch Karntcn hinzu. Siehe meine
JlAGAVien 1883, 215-6.

Abhandlung ^Cxurina im Obergailthal-' 1885, 69, vergleiche auch
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3. Der alpine Nephrit, Jadeit und Chloromelanit

Die Nephritgeschiebe in Steiermark

1883 liabe ich auf zwei Rohnephritfunde in Steiermark liingewiesen, und zwar einen aus dein

Gerolle der Sanii bei Cilli^) und einen aus dem der Mur bei Graz.^), H.Fischer meinte^) in Bezug auf das

Hier

^

Saimstiickj daR „der Gedanke an ein unfertiges prabistorisches Beil gar zu nabe liege" und bielt es fur

moglich; daB es ein verscklepptes Scbweizei* Pfablbau-Nepbritbeil sei, er stlitzte sich spater^) auch auf

einen Grazer Mineralogen^ indem er sagte, dieser scblieBe sicb seiner von Anfang an ausgesprocbenen

Ansicbt an daB bier ein abgerolltes prabistoriscbes Stiick vorliege".'^) Aucb KVircbow lieB es zweifel-

baft ob man darin „eiu natiirlicbes Geroll odor einen kiinstlicbeDj wicderum in Goroll ilbergegangenen

Steinscbliff vor sicb babe." ^) Das Murgescbiebe wurde nicbt so augezweifelt, allein es legte meines Wissens

niemand besonderes Gewicbt darauf als eines wicbtigen Beweisstuckes fiir das Yorkommon von Bobnepbrit
*

in den Alpen, wie ich es wiederbolt getan batte. Diese beiden Funde veranlaBten micb damals einen Preis

auszuscbreiben fiir die Aufiindnng des Bobmaterials in der Scbweiz.'^)

Erst 1888 konnte F.Berwertb einen j,Dritten Nepbritfund in Steiermark" bekannt macben^^) aus

dor Mur der dem Sann-Nepbritstilcke glicbj wabrend das erste Murgescbiebe andersartig war. 1890 auBerte

sicb derselbo Mineraloge folgendermaBen iiber diese drei Gescbiebe: '*) „Weniger maassgebend, abor immerbin

eine kraftige Stiitze fiir die Losung der Nepliritfrago bieten aucb die Nephritfunde der Steiermark.

warden drei Gescbiebe gefunden, Yon donen zwei sicb vollkommen gleicb sind^ wabrend das dritte in seinem

ganzen Habitus von denselben verscbioden ist. An sammtliche Stiicke knlipfen sicb einige Zweifel tlber

ibre Herkunft. Zwei Stiicko soUen aus dem Flussbette der Mur und ein Stiick aus dem Sannflusse stammen.

Beacbtung beansprucben bauptsacblicb die zwei gleicbartigen Flacbgescbiebe. Dieselben unterscbeiden sicb

nacb meineu Beobacbtungen von alien anderen bekanuten Nepbrittypen durcb ein ganz eigenartiges Ge-

priigey das ibnen durcb die dlinnplattigo Gescbiebeform und eine parallel langfaserige Structur aufgedriickt

ist. Man darf daber wobl ein eigenartiges Nepbritvorkommen im Lande annebmon^ welcbos violloicbt als

ein ganz scbmales Zwiscbeiiglied in mit Serpontin verbundenen Scbieforn im Flussgebiete der Sanu und

der Mur auftreten diirfte. Das dritte steiermarkiscbe Nepbritstlick ist von knoliiger massiver Form und

auck in Farbo und Structur von den beiden andern Nepbritstiicken verscbioden. Die Auffinduug desselben

auf einem Scbotterbaufen in einer Strasse der Stadt Graz mabnt aber in Bezug auf sein Heimatsrocbt

einigermaassen zur Vorsicbt."

Es vergingon wieder eine Beibe von Jabren bis 1899 drei weitere RohnepbritstUcke in Graz an

zwei verscbiedenen Orten der Stadt bei Grabungon /urn Vorscbeino kamen. F. Berwertb bemerkt dariibor:^**)

„Dieso drei neuen Funde sind nun geeignetj die letzteu Zweifel iiber das Vorkommen von Nephrit in

Steiermark vollstandig zu zerstreuen und die bisberigen VermuthungeUj nacb denen die alteren Nepbrit-

funde im Murscbotter goscboben sein sollteuj zu bestatigen . . . Da es somit festgestellt ist^ dass im Fluss-

1) A.B. Meyer „Ausland" 1883, 536-8, Sb. u. Abli. Ges. Isis Dresden 1883, 77-84 Taf. IV und ZfE. Ycrh. 1883, 478.

Vgl. auch F.Berwertir MAGWien XllI, 213-5 Pig. 68-9. 1883.

2) A.T3. Meyer, MAGWien XIII, 216-20 Figur 70-2, 1883, „Kature" XXIX, 15 1883 und ZfE. Verli. 1883, 478.

3) H.Fisclier „AusWid" 1883, 650, vgl. dagegeu A.B.Meyer Sb. u. Abh. Ges. Isis Dresden 1883, 83 Anm. 1.

*) H.Fischer ZfE.Yerh. 1885, 90.

^) Y.Hilber sagt im „Fiihrer durch die geologische Abteilung am st. 1. Joauneum in Graz" 1901 S. 6: „Da man

in den Alpen noch keinen I'elsbildenden Koplirit hennt, hielt man diese [beiden ersten, 1883 bekannt gcwordenen] Fundstiicke

zumeist lur abgerollte Werkzeuge."

6) R.Virchow ZfE. Verb. 1883, 482.

^) Siehe lI.Messikomer „Antiqua" 1883 ll.IIalbj. S. 89 und 1884 S. 1.

8) F. Bcrwerth A.nn. Mus. Wien III, 79-82 1888, auch glelchlautond in Mittheil. natwiss. Ver. Steiermark 1887,

158-63 (1888).

9) F.Berwerth MAGWien Sb. 1890, 56.

1^) F. Berwerth, Neue Nephritfunde in Steiermark. Ann. Mus. AVien XIII, 115—7 1899, gleichlautcnd in Mitt.

natw. Ver. Steiermark iiir 1897, 187-91 (1898). S. auch A.B.Meyer „Globus'' LXXV, 294 1899.
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gebiete der Mur Nephritgescliiobe von eigenartigem typisclien Vorkommeii aiiftreten, so kann man mit

einigem Vertraueii auch die Auffiudung des anstehenden Nephritlagers im geuannten Gebiete erwarten.

AUerdings lasst das seltene Ersclieinen dieser Geschiebe auf sehr besdirankte Lagerstatten des betre.ffenden

Nephrits scWiessen, und da ferner diese Geschiebe nur in alten Ablagerungen der Mur gefunden wurden,

in deren recentem Gerolle bisher aber niclit bekannt sind, so ist es sehr wahrscheiulich, dass neuerer Zeit

kein Nephritaubruch zn Tage gekommeu ist, der Bruchstiicke zum Transport in der Mnr geliefert hat. Ein

weiterer gliicklicher Eund im oberen Gebiete der Mur wird uns aber jedenfalls der Ursprungsstatte dieses

NephritYorkommens naher fiihren, das muthmasslich aus ganz diinnen Lagen oder Blattern besteheud^ im

nietamorphen Schichtgebirge liegt."

Bald darauf hat Y.Hilber im „Flihrer durch die geologische Abtheilung am st. 1. Joanneum

iu Graz" 1901 S. G mitgeteilt, daB inzwischen cine groBere Anzahl solcher Nephritgeschiebe bei Baggerungen

und in den Schottergruben gefunden worden waren, und M.Mnch^) sprach im selben Jahre bereits YOn

300. ImMarz 1902 sclirieb mir Prof. Hilber^ daB zur Zeit 653 Murnephrite iui Joanneum lagen und im

April dieses Jahres, daB es nunmehr ungefahr 850 seien,-) man wird also, wenn man waiter sucht,

zweifcllos Tausende hnden. Mir hatte im Jahr 1883 ein Stiick genligt, urn zu dem zwingendcii Schlusse

zu gelangen, daB der Eohnephrit in den Alpen nunmehr entdeckt sel/^) aber es wird auf der andern

Seite auch heute noch manche geben, die die Bedeutung selbst Yon Tausenden von Eohnephritstiicken fiir

die NephrJtfrage dadurch werden abzuschwachen snchon, daB sie sagen, dieser Steiermarker Nephrit habe

fill- die Nephritbeile keine Bedeutung, da man kein Beil daraus kenne und da die bekannten Nephrit-

beile nicht daraus gemacht seien. Mich wiirde es nicht im mindesten wuudern, wenn man endlich auch

einmal ein Eeil aus diesem Steiermarker Nephrit fande, wLihrend fiir die Nephritbeile der Schweiz nsw.

audre Fundstiitten des Eohstoffes in Frage kommen. Diese wollen wir jetzt an der Hand der neusten

Entdeckungen kurz ins Ange fasseu.

-J

f

Die Funde in der Schweiz und Norditalien

A.Damour beschrieb 1881'') llohstucke vom Monte Viso, von Ouchy am Genfer See, Yon Saint

Marcel in Piemout und vom A^al d'Aosta, die er geneigt war dem Jade'it zuzugesellen und die spater als

echte Jadcite anerkannt worden sind.''^)

Ich machte 1884*^) zwei kleine Nephrit- und zwei groBere Jadeitgeschiebe ans den Neuenburgersee-

Pfahlbauten bekannt, deren Beweiskraft zwar nicht uberall anerkannt wurde,^) die sich aber mit der Zeit,

wenn mehr dei'gleichen gefunden sind, schon ihre Anerkennuug erriugen werden.

^) M. Much, Die Heimat der Indogermanen 1902, 54.

2) Vor niclit langer Zeit auf^erte dor obeii (S. 16 Anra. 2) genannte groBe Nephritkenner rnir gegeniiber, es lage mehr

Xephrit auf der Oberllache der Erde als man in Jahrhundcrton verarbeiten konne. Uber den J\Lurnei:)hrit wird von Y.Hilber

demnachsfc aasfiihrlich gehandclt werden. Ich habe die Entdecknngsgeschichte so ausfiihrlioh dargestellt, weil sie in vieler

Hinsicht lehrreich ist und vorbildlich fiir manche andre Nephritfnnde. z. B. in Jovdansmiihl. Sonst ware der Inhalt dieses Ab-

schnittes in die wonigen Worte /.usaramenzufassen gewescn: „]\Ian kennt jetzt 850 Rohnephritfunde aus der Mur in Steiermark."

3) A.B.Meyer „Ausland" 1883, 537. ~- Neuerdings erhielt ich von bergmannischer Seite Vesuvian als ,,Nephrit" aus

Tirol, er gleicht dem vom Piz Longhin in der Schweiz, der zuerst fiir Jadc'it gehalten wurde. Siehe F.Berwerth, Ann.

Mus.Vien 11,94 1887 u. lY, 87-92 1889: R.Virchow, Z\K Verh. 1887, 561; E. v. Fellenborg, L c. 1888, 316 u.- N. Jb.

Min. 1889 I, 103; O.Eammelsberg, 1. c. 229; A.B.Me^-er, 1. c. 270. Auch in Kalifornien fand man kiirzlich einen Ycsuvian

(mit Scrpentin vergcsellschaftet), der ebenfalls zuerst fiir Nephrit gehalten wurde, siehe G.F.Kunz, The production of precious

stones in 1901 (Mineral resources of the United Slates) S. 30 (des S.A.). Mir ist bei dem iiui^ern Aussehen der Rohstiicke

diese Vcrwechslung nie recht verstaudlich gewesen, eher kann die geglattete Fliiche dazu verfiihren, wie das amerikanische

Vorkommen zeigt, von dem mir cine solche Probe vorliegt.

*) A.Damour BulL8oc.Min.de France 1881, 161-4.

; 5) Zum Beispiel A.Arzruni bei A.B. .Meyer „Antiqua" 1884, 125 und „Ncuo Beitrage" 1891, 17.

«) A.B.Meyer „Antiqua-' 1884, 121 u. 126£f., MAGWien XV, 1 u. 6ir. 1885, s. auch „Neue Beitrage" 1891, 23ff. und

JAI. XXI, 319-20 u. 394 1892.

^) Siehe z. B. R. Vircho w, ZfE. Verh. 1884 S. 554, der die Jadeitgeschiebe als „moglicherweise gefiilscht" ausah,

wenn die unklare Fassung dieser Stellc auch Tielleicht auders gedeutet werden konnte. Keinenfalls aber handelte es sich um

Falschungen. Virchow meiute „es konue vorlaufig noch keineswegs als feststehend angenommcn werden, dal^ in der That

Jadeitgcroll am Neuenburger See gefunden sei".
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L.Mrazec besdiriob 1898i)
ein Eohstiick einos Jadeit-Pyroxenit (Jadeitit) aus Piemont, und

G.Piolti 1899 2) ein liohjadeitstiick von Rivoli in Piemont, am Eingange des Val do Susa.

S.Pranclii wies 1900") die tjbereinstimmung der neolitliiscbeu Beile von Alba in Piemont mit
in Piemont und Ligurien anstebendem Jadeitit und Cbloromelanitit uacb. Die genaueren Pundorte will
icb bier nicbt alle anzieben. Seite 154ff. beiBt es: „Dopo quanto e stato detto sulle roccie alpine trovate
in posto od erraticbe, ma in forme tali da escludere cbe su di esse si fosse esercitata opera d'uomo, roccie
di cui alcune ricordano assai bene quella della collezione Pisani analizzata dal Damour e quelle altre con
tanta cura studiate dal Mrazec, non pud piu rimaner dubbio cbe queste ultime roccie la cui origine alpina
era finora retenuta dubbia, provengano, come il ciottolo studiato dal Piolti, realmente dalle Alpi
Nessuna obbiezione seria pud essere ormai fatta a cbe si cousiderino realmente come di origine alpina' le
giadeiti trovate in ciottoli, tanto in Svizzera cbe in Piemonte; specialmente quelle della collezione Pisani
del Musoo di Bukarest e il campione raccolta dal Piolti, delle quali tre abbiamo descrjtto tipi corrispon-
denti^di origine alpina certa... Nel materiale della Stazione neolitica di Alba flgurano, senza parlare

con identici caratteri
della Uierzoliti, delle edogit!, talora a glaucofane, delle giadeiiiti, delle cMoromelanititi

di roccie analogbe del gruppo del Monviso, della Valle di Susa, del vallone di Oropa e "dr quelir'^di
S't. Marcel . .

.
Nell' Appennmo ligure dove sono pure frequent! e importanti masse di roccie a pirosseno

fortemente sodico, analogamente a quanto accado nelle Alpi Gozie, quelle roccie passano localmente a
roccie giadeiticbe e cbloromelaniticbe ... L'origine certamente indigena del materiale roccioso della Stazione
neobtica di Alba, la evidente sua lavorazione nella Stazione stessa e lo notizie cbe si banno suUa uatura
dei manufatti litici di diverse Stazioni piemontesi e liguri ed i nuniorosi ed abbondanti giacimenti di tipi
svariati di roccie giadeiticbe delle Alpi a noi gia noti, i quali ci pormettono inoltre di intravederne la
estensione in altre valli dove si proseguono i terreni cbe le comprendono, costituiscono degli argomenti
vabdissinu per affermare la probabile origine parimenti indigena di tutto o della massima parte del materiale
roccioso delle Stazioni neolitiche cbe si trovano nei due versanti delle Alpi occidentali e deirAppennino
ligure".*)

G.Piolti bescbrieb 1902'^) aus dem Val di Susa Jadeit- und Cbloromelanitbeile, die mit den
dort anstebenden Gestemen iibereinstimmon, S. 171 beiBt es: „liisulta dal fin qui esposto cbe dei manufatti
descritti undici sono di jm-osmnte il cui pirosseuo in nove e iadelie ed in due probabilmente oloromelanite
To trovai la ladeite nel materiale morcnico della Yalle di Susa; il Prancbi descrisso una cloromelanitite
da lui trovata presso Moccbie (Val di Susa) ... Cbe si vuole di piu? Parmi di non andare errato affer
mando cbe lo studio di questi manufatti di Vayes confermi quanto asserivo in un mio precendente lavoro
cbe cioe gh vonimi neoUtid della Valle cU Susa fahhricavano armi con materiali presi sal luoqo Ne mi si
obbietti cbe le rocce suindicate si trovano ancbe altrove

;
percbe e logico il supporre cbe gli abitanti del

riparo di Vayes non andossero a cercare altrove il materiale cbe avevano sotto mauo."«)
J.Heierli') glaubte 1902 den Beweis erbracbt zu baben, dass Nefrite \uid Saussiirite sowobl

als Geroll, wie anstebend m den Zentralalpen gofunden seien und dass Jadeit (und Cbloromelanit) im
Sausslirit des Kantons Wallis vorkommen." «) Er stiitzte sicb dabei auf die Resultate der Untersucbungen
desMineralogenB odmer-Beder (s. unte.i). Aus den Einzelbeiten der Abbandlung gebt jedocb der Beweis

2 n' ^I'^'T'^u"
'" """

/n'^'-^'f-
^" ^''"°"*' ^""- ®°" ^'^ ''' ^"^ -^"^--^t VIb 177- 86 1898.

G. 1 .olt, Su«a presenza della jade,te nella Valle di Susa, Atti Ace. So. Torino XXXIV 1899 11 S. (S. 3-6 des S A )

?o, o'lono
' " ^"^'^ '^ (^^ '^^-^* ^"^O"- S-1- --h Bericht in Z. f. K^t. XXXV

8 S ..,0, V-rt.^-'-rtl "if'
^'1"*'

T'lV"
"""*' —-io- ^lell' log. S.KVanchi, Bull. Pal. Ital. XXTII no. 1-3

8 S 1901; Se> e 5 des S.A. he,Bt es: „E mento dell .ng. Franehi di aver diniostrato ehe non solo la giadaite si trova .aposto fra le Alpi occidental,, ma die moltre h varieta estrema di una specie litologica assai diffusa "

1« . • 2^-^V,'r ^Taof"' "*"' ''"' "'''^"° "''' '''''="^" '^ ^'^^^^ ^^^'' 'i' Susa), Atti Ace. Sc. Tonuo XXXVII
lo. .^. im fe. A. unci i larei 190^.

I ? ""^ '^;^'^% f.7;"^^^^'^ • • ^'\ ^^"^;^^-- ^^' ^--^^ (Val di Susa). Atti Ace. Sc. Torino XXXYII 9. S. im S A
^ ^; ^"\''rlV ^^t^'f^^-^^^^^'g-^

^^^^t ^P^^^-"^- -Berucksichtignno- dor sclnveizeHschcn i^^unde, Anzeio-er fiir SehwoizorisclioAltertumskunde 1902 Nr. 1 7 S.

^) J. Heierli, 1. c. S. 7.
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von anstehendem Nephrite nocli niclit sclilagend liervor,^) sondern er wird nur meLr oder weniger er-

schlossenj Avie dies audi bisher gescliehen war. Nicht daB ich daran zweifelte, icli meine nur, die Zweifler

werden dnrch diese Beweisfiiliriing nicht uberzeiigt werden konnen. Dasselbe gilt von der kurz darauf er-

schieneuen Abhandluug A. Bodmer-Beders.^) Er untersuchte n. a. drei Rohstiicke aus „dicbtem Nephrite"

vou der Pfahlbaustation Vorstadt Zug, zwei von der yon St. Andreas bei Cham am Zugersee iind eins

erratisch von Bern^ und ineintj daB „aus seinen Untersuchungen und Berichten zur Evidenz hervorgehen
diirftej dass die Nephrite der Stationen am Zugersee im Gotthardgebiete anstehend sind, von
wo sie durch Gletscher und Elusstransport in die Gegend von Zug gelangten, und dass fast ebenso sicher

daraus auch auf die Herkunft der Nephrite vom Bieler- und Neuenburgersee aus deu Waliiser Alpen
geschlosseu werden diirfe".^) Icb meine das auchj allein ich vermisse noch den unmittelbaren Beweis,

der jeden zu iiberzougen im stande sein wird. Die von A. Arzruni (bei A.B.Meyer „Antiqua" 1884, 121)
als Jade'itgeschiebe aus dem Neuenburgersee angesehenen Stiicke nennt Bodmer-Beder (allerdings ohne
sie Oder die Diinuschliffe untersucht zu haben) S. 194 „jadeitarme Saussurite", die mit Saussuritbeilen vom
Neuenburgersee und mit Saussurit-Bohstiicken vom Saastal iibereinstimmenj welche Saussurite Einschliisse

aus „dichlem Jadeit" zeigeu.^) Jedenfalls entsprechen diese Bohstucke dem Gesteine der Beile. worauf es

eben ankommtj allein weitere Eohl'unde werden noch mehr Licht briugen miissen.

Was soil man nun angesichts aller dieser Tatsachen sagen, wenu ein Schriftsteller, der sich viel ^

mit der Nephritfrage beschaftigt hat, noch 1902 folgendes schreibt: „Noch immer ist die Erage ungelost,

ob der in den Pfahlbauten des Bodensees und der Schweiz vorkommende Nephrit, welcher zur Herstellung

von Werkzeugon verwendet wurde, aus dem fernen Asien (China, Tibet, Turkestan usw.) oder, wie manche
glauben, aus den nahen schweizer Alpen stammt... Es diirfte zu weiterer Losung der Nephritfrage daran

zu erinncrn sein, dass die Pfahlbauleute vielleicht schon bei ihrer Einwanderung von Asien die Kenntniss

und den Gebrauch des Nephrits und theilweise diesen selbst nach Europa gebracht oder durch Import
erhalten haben." ^) Man ist versucht mit Mephisto auszurufen „Irrtum, laB losi"

^) Heierli beruft sick S. 4 u. a. auf „Stapf-' (1880) und meint „wenn man dessen Belunde in archaologisclien

Kreisen beaclitet hatte, so liatte man die Nefritfrage schon clicr als gelost angesehen." Allein in diesem Punkt irrt er zwiefach,

erstlicli liabc z. 13. ich Stapffs Berichte sehr wohl beriicksichtigt („Ein weiterer Beitrag zur Nephritfrage" 1885. 3a und
„Neue Beitrage" 1891, 25), und zweitens waren dessen Funde kein echter Nephrit (I.e.). Heierli dagegen hat selbst die

YorhandeuG reiche Literatur liber Sclnveizer Nephrite usw. kaum beriicksichtigt.

2) A.Bodmer-Beder, Petrographische Untersuchungen von Steinwerkzeugen und ihrer Bohmaterialien aus schweize-
rischen Pfahlbausttitten, N. Jb. Min. Beil.-Bd. XVI, 166-98 Tafel III-VI 1902.

^) A. Bodmer-Beder, 1. c. S. 173, siehe auch S. 195.

*) „Dichter Jadcit" =^ j,Jadeitit"'.

^) E.v. Troltsch, Die Pfahlbauten des Bodenseegebietes. Stuttgart 1902. S. 251-2.
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4. Bibliographisches

Ich gebe im folgenclen eine nacli den Erschoinungsjahren und innerhalb dieser alphabetisch ge-

ordnete Zusamniensteilung der Scliriften, die mir seit dem Erscheinen dcr „Jadeit- und Nephrit-Objecte"

(1882—3) Tiber Nepbrit^ Jadeit und Chloromelanit bekannt geworden sind. Nicbt sclbst von mir ein-

gesebene sind mit * verseben. Eine Erkliirung der Abklir/ungen lindet man auf Seite 2 des Umscblages.

Die Literatur seit H.Fiscbers j,Nepbrit und Jadeit" (1875) bis 1882/3 dlirfte so zieinlicb in meinom

genannten Werke verarbeitet sein.^) Auf Volistandigkeit macbt dieses Verzeidmis keinen Ansprucb, es

ist nur ein Abdruck meiner stetig fortgefiilirten Aufzeichnungen; im besondern wurde rein Mineralogiscbes

rernacblassigt, icb verweise in dieser Beziehung auf Hintze (1894). Yielleicbt daB ich bei andrer Gelegen-

beit eine Tollstandige Bibliograpbie seit Fischer, der stets eine Eundgrube fiir die ahere Zeit bleiberi

wirdj geben kann; fiir jede Anfiilhmg meiner Titel werde ich daher dankbar sein. 1883 erreicbte die Elut
r

der Nephritscbriften wohl ihren Hohepunkt (42). woran ich allerdings selbst stark mitschuldig binj um
dann bis 1897 (1) allmablich abzufallen und neuerdings, 1902 (13)^ wieder etwas anzusteigen.

p

1883 An dree R. Der gegenwartige Stand der Nephritfrage. A.usland 84—7

Arzruni A. Neue Beobaclitungen am Nephrit und Jadeit. ZfE. 163—90

[Nephritbeil von Venezuela]. ZfE. Verb. 482 Anm.

Berwerth E. Tiber Nephrit und Jadeit. ,;Neue freie Presse" S.April Nr. 6682 S. 4

— Nephrit aus dem Sannflussej Untersteiermark, MAGWien 213—5 Abb. 68—9

Enzenberg H. v., A.Pichler & A.Fraas, Diskussion zur Nephritfrage I. Corrbl. Anthr. 17—8

Faudel & Bieicher, Materiaux pour une etude preliistorique de TAlsace. 3. PubL, Bulk Soc. hist.

nat. Colmar. 1881-2 73 S. 10 Taf. (S. 8, 10, 23, 25, 27)

Fischer H. Uber die Anlage und den Nutzen ethnographischer Museen. Humboldt 11, Heft 1 4 S.

im S.A. (Nephrit usw. S. 3)

— Zur Nephrit- und Jadeltfrage. Ausland 649—51

— Die Nephritfrage vom mineralogischen Standpunkt aus. Kosmos XIII, 533—6

Fischer H., H. Credner (Uber die Herkunft der norddeutschen Nephrite), A.B.Meyer & O.Fraas,
Diskussion zur Nephritfrage 11. Corrbl. Anthr. 25—30 u. 35—6

Fligier [Besprecbung von Meyer, Jadeit- und Nephrit- Objecte]. Kosmos 469-70 und Corrbl. Anthr. 32

Leiner L. Stein als Geld. Corrbl. Anthr. 34
'

Lenz 0. Steinwerkzeuge aus der Sahara. Ausland 13-5, 6 Abb.

Messikomer H. Die Epoche zwischen Stein- und Bronzezeit. A. Der Nephrit. Antiqua II. Halb-

jahr 25-8, 33-4. B. Der Jadeit und der Chloromelanit 34-6
— Preisausschreiben fllr das Auffinden von Rohnephrit. Antiqua II. Halbjahr 89

Meyer A.B. Die Nephritfrage kein ethnologisches Problem. Yortrag. 24 S. Berlin

[Uber den Sprechensteiner Chloritschiefer und die Bedeutung der Eohnephrite Norddeutsch-

lands fiir die Ethnologic]. CorrbL Anthr. 29-30

Die Nephritfrage in Amerika. Ausland 456—7

- Ein neuer Fundort von Nephrit in Asien. Sb. u. Abb. Ges. Isis Dresden 75-6

Ein Rohnephritfund in Steiermark. Ausland 536-8

Zum Rohnephritfund in Nord Amerika. Ausland 540
n

Notiz uber Robjadeit in Alaska. Ausland 580

Nephrit in Hinterindien. Ausland 638

Der Sannthaler Rohnephritfund. Sb. u. Abb. Ges. Isis Dresden 77-84 Taf. IV
Das Jadeitbeii von Gurina im Gailthal (Karnten). MAGWien 215-6

Ein zweiter Rohnephritfund in Steiermark. MAGWien 216-20 Abb. 70-2

1) Von Fischers Werk erscluen 1880 cine iicue Titclausgabo, dio vermehrt wurde um 2 Seiten Vorrede, 2 Seiten

Nachtrage und 20 Seiten Sacliregister.
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Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etlm. Mus. zii Dresden 1902/3 Bd.X Nr.4 25

f

1883 Meyer A.B. [Notiz liber Nephrit]. Nature XXE. 15
'

— Die Nephritfrage. ZfE. Verb. 478-82

Milloue L. de^ Catalogue du Musee Guimet. Nouv. ed. 323 S. Paris, (S. 95—112 Jades et objets

d'art bistoriques)

Mliller F. (Besprecbung vou Meyer^ Jadeit- und Nepbrit-Objecte). MAGWien 137-8 (s. aucb „Presse"'

5. April Nr. 92 S. 4)

Noll E.G. Steingeratbfunde aus der Gegend vou .Frankfurt a. M. ZfE. Verb. 554. (Jadeitbeil von

Vilbel usw.)
. ,

Scbuster M. Serpeutin aus der Pasterzen-Moraue am Gross-Glockner in Karnten. Verb. geoL

Beicbsaustalt Wien S. 287. (Kein Jadeit)

Stapff F. M. Geologiscbe Beobaclitungen ini Tessintbal wabrend Tracirung und Baues der Gott-

bardbalm. Berlin. S. A. aus? (Anm. S. 163-4 „Pseudonepbiit". Siebe unten Stapff 1888)

Strobel P. Provenienza degli oggetti di Nefrite e di Giadeite. Bull. Pal Ital. IX Nr. 11-12 8 S.

(im S. A.) und Provenieuza dei manufatti prestorici di Nefrite e di Giadeite. L. c. X Nr. 6—7

„BeiI.Allg.Ztg." Nr. 84 25.Marz S. 1225

10 S. (im S.A.)

[Uugenannt] Die Nepbrit-Frage.

Zur Nepbrit-Frage. „Beil. Allg. Ztg." Nr. 108 18. April S. 1569-70

Jade and NepbriLe. ,,Times" 5. Sept.

Virchow R. Ubor den Stand der prabistoriscben Forscbungen in Italien. ZfE. Verb. 276—84. (Nepbrit-

beil aus Mittelitalien S, 284) Siebe aucb ZfE. Verb. 1884, 358 (Jadeitbeil)

& A.Arzruni [Nepbrit usw.]. ZfE. Verb. 211-2

— & A.Bastiau [Nepbrit von Cilli und Amerika]. ZfE. Verb. 482

Voss A. Die Pfablbauten bei Scbussenried und im Olzreutber SeCj AViirttemberg. ZfE. Verb. 273—

5

(Jadeit- und Nepbritbeile)

1884

X

^

Arzr
Andrian F.v. Uber das Vorkommen von Nepbrit im Zobtengebirge. MAGWien Sb. 68—

9

L'uui A. Italieniscbe und scblesiscbe Steinbeiie. ZfE. Verb. 358-9 (Jadeit aus Mittelitalien,

Serpeutin mit Nepbriteinspreuguug von Sclilesieu)

Cbantre E. [Besprecbung von Meyer. Jadeit- und Nepbrit-Objecte]. Mat. liist. prim. XVIIIj 226-8

Cobeu E. tiber Jadeit von Tbibet. N. Jb. Min. I^ 71-3

Ernst A., E,. Vircbow & A.Arzruni, Arcbaologisclie Gegenstamle, nameutlicb 2 nepbritiscbe, aus

Venezuela. ZfE. Verb. 453-8 7 Abb.

Fellenberg E.v. Zur Nepbritfrage. ZfE. Verb. 256-61

Fiscber H. [Besprecbung von Meyer, Jadeit- und Nepbrit-Objecte]. AfA, 163-71

Uber die Nepbrit-Industrie der Maoris in Neuseeland. AfA. 463—9

Uber den Alaska-„Jadeit". Corrbl. Autbr. 53—4

Die Nepbritfrage und submarginale (subcutane) Durclibobrung von Steingeratben. ZfE. Verb.

197-200

Die geograpbiscbe Verbreituug der Feinbeile. ZfE. A^erb. 448—9
— Uber Nepbritbeile aus Brasilien und Venezuela, N. Jb. Min. 11, 214—7

— & R.Vircbow [Pektolitb und Nepbrit von Alaska]. ZfE. Verb. 261-2

Grotb P. [Ausziige iiber Nepbrit usw. aus Fiscberj Arzruni, Beck & MuscbketoWj Credner,
Meyer, Berwertb]. Z. f. Kryst. 534-44

Messikomer H. Preisausscbreiben fiir das Auffinden von Robnepbrit. Antic[ua 1—3

Meyer A. B. [Bemerkung iiber die Farbe der Oberflacbe von Nepbrit-usw. gerollen]. Antiqua 3

— Uber Nepbrit und abulicbes Material in Alaska. Jb. Ver. Erdk. Dresden 1—21

Robjadeit in der Scbweiz. Antiqua 121-7

Die Handelsbeziebungen Hinterindiens. Verb. Ges. Erdk. Berlin No. 6 u. 7.Miiller-Beeck F. G.

18 S. (im S.A.). (Jade S. 15)

Roediger F. Zur Nepbritfrage. Antiqua 150

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etlm. Mus. zu Dresden ii)02/;-; Bd. X Nr. 4 (8. Jimi 1903)
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1886 Arzruni A. & R.Vircliow, Nephrifc- imd Jadeitbeile von Venezuela, Hissarlik uiid Sardcs. ZfE.
Verh. 132-7 5 Abb.

Baye J. de, Un rapport arclieologique entre raticien et le nouveau continent. Mat. hist. prim.

XX, 477~-81

^Bielawski J.B.M, ? „Laionime" II, 217

Diiggelin A. [Rohneplirit? im Tliurbette]. Natur 204

Eiscber H. Begleitworte zu der Karte liber die geographische A^erbi'eitung der Beile ans Nephrit,

Jadeit und Cliloromelanit in Europa. Mit Karte von E. v.Troltsch. AfA. 563-90

/

1884 Romero S. Sr. Barbosa Rodrigues e a questao da pedra nephrite. „0 Paiz". Rio de Janeiro 23.

u. 24. Okt. 1884

Schaaffhausen H. Das Flachbeil aus Jadeit von Martha's Hof in Bonn. Jb. Yer. Alterthumsfr.

im Rheinland 216

Traube H. Beitrage zur Kenntniss der Gabbros, Amphibolite und Serpentine des niederschlesischen

Gebirges. Inaug. Diss. Greifswald 49 S. 1 Taf. (Nephrit S. 41)

— [Anstehender Nephrit bei Jordansmlihl]. Leopoldina 76

— tjber den Nephrit von Jordansmlihl in Schlesien. N. Jb. Min. Beilage-Bd. III. 412-27

1885

Virchow R. Uber schlesischen Nephrit. ZfE. Verh. 255-6

— Altslavische und vorslavische Alterthiimer von Gnichwitz (Schlesien). ZfE. Verh. 277—86 Taf. VI,

5 Abb. (Abb. S. 284 Serpentinbeil mit Nephriteinsprengungen, s. auch S. 285 Anm. 1)

— [JadeitgeroU am Neuenburger See u. a.]. ZfE. Verh. 554

.
— & A. Arzruni, Nephrit])eilchen (Hohlmeissel) von Hissarlik. ZfE. Verh. 297-300 3 Abb.

Arzruni A. Steinbeile von Sardes. ZfE. Verh. 183 (eins aus Jadeit)

Bielawski J.B.M. Etude snr les haches neolithiques des environs de Vic-le-Comte, Buy de Dome.
Mat. hist, prim, XIX, 349-62 (Jadeit und Chloromelanit S. 355-6)

Cathrein A. Umwandlungen der Granaten in Amphibolschiefern der Tiroler Centralalpen. Z. f.

Kryst. 433-46 Taf. XIII (Nephritahnlichkeit S. 442 u. 43 Abb. 5)

Ernst A. & R. Virchow, Nephritbeil und die Klangplatten von Venezuela. ZfE, Verh. 126-8 2 Abb.

Fischer H. Uber die sogenanuten Flachbeilo. Humboldt 93-9 Abb. 1~32
— Zur Nephritfrage. ZfE. Verh. 89-92

Forrer R. [Grolks Flachbeil aus Jadeit vom Bodensee, kleiner MeiJ3el aus Nephrit vom Neuen-
burgersee]. Antiqua 93—5 Taf. XIX, 1 n, 2.

Hatch F. H. Uber den Gabbro aus dor Wildschonau in Tirol und die aus ihm hervorgehenden

schiefrigen Gesteine. Tschermaks Min. petrogr. Mitt. VII, 75-87 (S. dagegen A. Cathrein,
Uber Wildsclionauer Gabbro, ib. 189—94)

Hirth F. China and the Roman Orient: Researches into their ancient and mediaeval relations as

represented in old Chinese records. Leipzig & Munich. 329 S. Karte. (Jade S. 73)

Lovisato D, Contribuzione alia Preistoria Calabrese. R. Acc. Liucei OOLXXXII Mem. sc. fis. usw.

(4) I, 336-48

Maska K.J. Ein Jadeitbeil in Miihren. MAGWien Sb. 113

Meyer A.B. Ein weiterer Beitrag zur „Nephritfrage", MAGWien 1-12

Der schlesische Nephrit. „Dresdncr Journal" 22. Jan. S. 90-1 '

Gurina im Oborgailthal (Karntlien). Dresden 104 S. XIV Taf. (Jadeitbeil S. 69 Taf. XII, 28)

& M.Uhlc, Chinesische und Amerikanische Klangplatten. ZfE. Verh. 312 3 Abb.

Ranke J. [Bcricht iiber die NephritfrageJ. Corrbl. i\nthr. 79-80

Schaaffhausen H. Das Jadeitbeil von Martha's Hof in Bonn. Jb. Ver. Alterthumsfr. im Rheinland 280
Schoetensack 0. Die Nephritoide des Mineralogischcn und des Etluiographisch-Fraehistorischen

Museums der Universitat Freiburg i. B. Inaug.Diss. Berlin 33 S., auch ZfE. 157

Traube H. Uber den Nephrit von Jordansmlihl in Schlesien. N.Jb. Min. II, 91-3

Virchow R. Nephritbeil und die Khangplatten von Venezuela. ZfE. Verh. 126-8 2 Abb.
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1886 Forrer R. Die Handelsbezieliungen der sclnveizerisclien Pfahlbauer nacli dem Ausland. Antiqua

No. 1 u. 2 S. 1-6. (Nepbrit usw. S. 4)

Leiner L. Der Rosgarten in Koustanz. Lindau i. B. 17 S. (Nepbrit iisw. S. 16 Eiiauterimg 6)

'^'Lenioine J. L'epoque de la pierre polie dans le departement des C6tes-du-Nord. „L'bomine" III^

193-211 Abb. 52-90

Maska K.J. Ein zweites Jadeitbeil in Mabren. MAGWieii Sb. 29

Meyer A.B. Di alcune accette di pietra^ specialmeute di Giadaite, del R. Museo di Anticliita in

Parma. Bull. Pal. Ital. 80-88 (iibers. von P. Strobel)

— Intorno a quattro accette di pietra clic si conservano nel Museo Civico di Eovereto. Arch.

Trentino 120—2 (iibers. von der Direktion des Arch. Trent.)

— Ein dem Nephrit rnineralogisch nahestehendes Aktinolithgestein aus der Ryllshytte-Kompani-

Grube in Dalecarlien. N. Jb, Min. 11^ 255—7

Nadaillac de [Besprecliung von. F.W. Putnams Schriften, s. u.]. Mat. hist. prim. XX, 273-4

Netto L. (deutsch von F. Miiller) Nephrit iind Jadeit. Ein Stiick amerikanischer Vorgeschichte.

ZfE. 85-95

Noetling F. ITber das Yorkommen von Jadeit in Ober-Birma. N. Jb. Min. I^ 1—17

Putnam F.W. On Jadeite Ornaments from Central America. Proc. Mass. Hist. Soc. Jan. 1886 IS.
(im S.A.)

— Central American Jades. Proc. Am. Antiq. Soc. u. s. V^ 62—4
— [Jade'it-Gegenstande von MitteLamerika kamen A^on Asian]. 18. n. 19. Ann. Rep. Peabody Mus.

of Am. Arch. & Ethn. Cambridge vol. Ill Nos. 5 u. 6 S. 414-5

Tornebohm A. E. Uber das Vorkommen nephritartiger Gesteine in Schweden. N. Jb. Min. IL 191—3

f

i

I'

)

f

Issel A.

1887 Barrois C. Les Pyroxenites des lies du Morbihan. Ann. Soc. Geol. du Nord. 69—96
Berwerth F. Vorlaiifige Anzeige eines nouen Yorkommens von Herderit und Jadeit. Ann. Mus.

Wien 94-6

Brinton D. G. Notes on American Ethnology: Jado in America. Am. Antiq. & Or. Journ. 54

Dawson G. M. Note on the occurrence of Jade in British Columbia and its employment by the

natives. With quotations & extracts from a paper by Prof A.B. Meyer, on Nephrite &
analogous minerals from Alaska. Canadian Record of Sc. 11 No. 6 15 S. (im S.A.) 5 Abb.
Cenni di una accetta litica proveniente dalla Birmana. Ann. Mus. Geneva (2) V. 509—13
2 Abb.

-
"

O'Reilly J. P. On two Jade-handled brushes. Nature XXXV, 318-9'

Ranke J. Der Mensch. Leipzig u. Wien 2. Aufl. 11, 519 (Nephrit usw.)

Rho [Jadeit Amerikas kommt von den bcnachbartcn Oceanischen Inseln.]. Mat. hist. prim. XXI, 40

"^Richardson J. & G.F.Laidlow [Jade implements near Copper Mine River and Aboriginal Remains

of Balsam Lake, Ontario]. Am. Antiquarian XIX No. 3 S. 69

Schoetensack O. Nephritoid-Beile des Britischen Museums. ZfE. 119—48 54 Abb.

Schuchardt Th. & R.Virchow, Jadeit aus Borgo Novo in Graubiinden. ZfE. Verb. 561—

2

_
ft

Traube H. ITber einen neuen Fund von anstehendem Nephrit bei Reichenstein in Schlesien. N. Jb.

Min, II, 276-8 und ZfE. Yerh. 652-4

Virchow R. [Steinaxt aus nephrithaltigem Serpentiu (?) von Schlaupitz, Schlesien]. ZfE. Verh. 682

& A.Arzruni, Jadeitkeil von S.Salvador (Central-Amerika). ZfE. Verh. 455-6 2 Abb.

Eine Sammlung Assyrischer Steinartefakte, namentlich soldier aus Nephrit. ZfE. A^erh. 456-61

5 Abb. (siehe auch S, 724)

1888 Berwerth F. Dritter Nephritfund in Steiermark. Ann. Mus! Wien 79-82 und Mitt. ntw. Yer. Steier-

*

mark 1887 S. 158-63

Brinton D. G. [Jadeit in Mexiko]. Science XII, 168

Clarke F.W. & G.P.Merrill, On Nephrite and Jadeite. Pr.USNM. 115-30 Taf. XXXIII
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1888 *Dawson G.M. [Nepliritgerolle im Lewis-FIusse]. Science XII, 186

Faudel & Bleicher, Materiaux pour une etude preliistorique de I'Alsace. 5. Publ, Bull. Soc. hist.

nat.Colmar 1886-8 17 Taf. (S. 8, 9, 124 Taf. Ill)

Fellenberg E.t. Jadeit bei Borgo imovo. ZfE. Verb. 316-7

Finsch 0. Samoafabrten. Leipzig 390 S. Dazu Etbnologiscber Atlas 24 Taf. 56 S. (Nepbritbeile

in Neu Guinea S. 339, Atlas Taf . I, 5 S. 6)

Gross V. La Paleoetbnologie en Suisse. Ev. Autbr. Paris 720-35 (Nephrit usw. 727-8)

Hilton J. Eemarks on Jade. Arcbaeological Journal XLY, 187-205

*Kunz G.E. [Jadeit in Mexiko]. Science, XII, 192

— On Art works in jade and otber bard stones. The Art Amateur XX, 3-4 u. 51-2 3 Abb.

'^'Lemoine J. L'epoque de la pierre polie dans le departement des C6tes-du-Nord. „L'bomme" IV-,

193 m. Abb.

Maska K.J. Ein drittes Ja-deitbeil in Mabren. MAGWien Sb. 1-6 1 Abb.
m m

Meyer A.B. (fibers, von P. Or si) [Tiber ein Nepbritbeil von Mori in Sud Tirol] bei P.Orsi: Accetta

di Nefrite del Trentino. Bull. Pal. Ital. 36-7

Tbe nepbrite question. Am. Antbr. 231-42 (Von ? verfaBter Auszug des Vortrages: Die
Nephritfrage kein etbnologiscbes Problem 1883. S. 231 Anm. der Herausgeber des Am.
Antbr. und S. 242 Bern, lib er Clarkes & Merrills Arbeiten)

Mtiller P.M. Biographies of words and tbe home of the Aryas. London 278 S. (App. II Tbe
Original Home of Jade S. 208-21)

*Eeveuue and Agriculture Department. Proc. of the Chibf Commissioner, Burma, for the mouth of

.

August 1888, Rangoon, Printed by the Superintendent, Governm. Printing, Burma. S. 32-65
Seler E. Tageszeichen in den aztekischen und Maya-Haudschriften. ZfE. Verb. 16-8 (Jadeit Platte

von Guatemala S. 18)

Stapff P.M. Schweizerische Pseudo-Nephrite. ZfE. Verb. 424-5 (s. oben Stapff 1883, gleichlautend)

Szombathy J. & F.Berwerth, Drei Jadeitbeilchon und ein Serpentinhammer vou Zala Apathi
(Ungarn). MAGWien Sb. 11-4 Abb. 2-3

Vircbow P. [NatilrHche Lagerstatte des Jadeits in Bergell]. ZfE. Verb. 545

1889 Bahnson K Nefrit-og Jadeitsager i Europa. Aarb. nord. Ordk. og Hist. 149-69 (Franz. tJbers. von
E.Beauvois: Les objets de Nephrite et de Jadeite en Europe. Mem. des Antiqu. du Nord
Copenhague 1889,413-26)

'

*Barbosa Eodrigues J. Muyrakyta. Estudo da origem asiatica da civilizacao do Amazonas nos
tempos prehistoricos, 162 S. 2 Abb. Manaos 1889 8 (Ber. in L'Antbr. II, 232-4 1891)

Bartels M. Nepbrit-District in Birma. ZfE. Verb. 599

*

Berwertb E. Vesuvian-Pyroxen-Fels vom Piz Longbin. Ann. Mus. Wien 87-92
Emmons [Nephrit in Sitka]. Science XIII, 88

Fellenberg E.y. Uber Jadeit vom Piz Longbin, Bergell. N. Jb. Min. I, 103-10
*Lacroix A. ? Bull. Soc. fran§. de Min. XII, 126

Maska K.J. Ein viertes Jadeitbeil in Mahren. MAGWien Sb. 42-5 2 Abb.
Meyer A.B. Der sog. Jadeit vom Piz Longbin, Bergell, Scbweiz. N. Jb. Min. I, 270
— Nephrit in Schlesien schon zu Linne's Zeit bekannt. N. Jb. Min. II 147

^Muschketow J. Notiz liber Nephrit und Jadeit von Ost-Pamir (russ.). Bulb Geogr. Ges.Petersb. 454-7
Kammelsberg C. Uber den Vesuviau vom Piz Longbin. N. Jb. Min.I, 229-30
Traube H. Bemerkungen zu der Mitthoilung des Herrn A.B.Meyer [Nephrit in Schlesien schon zu

Linne's Zeit bekannt]. N. Jb. Min. II, 192-3

Vater M. Bearbeitung von Nephrit. ZfE. Verb. 599-601

Vircbow E., E. v.Fellenberg, K.Klein & C. F.Eammelsberg, Weitere Untersucbungen des so-

genannten Jadeits von Borgo novo. ZfE, Verb. 113—
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1890 Berwerth F. Die Nephrit-Jadeit-Frage. MAGWieu Sb. 54^8
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1890 Dieck [Nephrit in Nordwest Amerika]. Congres intern, des Americanistes. CR. de la 7. session^ Berlin

1888j S. 217-8

*Forrer R. ? Antiqua No. 11 und 12

Hirtliy F. Cliinesisclie Studien I. Miinchen nnd Lpzg. 322 S. (Nephrit usw, S. 16)

*Kunz G. F. Gems and Precious stones of North America. S. 278

Mehlis C. Douuerkeile in der Siidpfalz nnd im Nordelsass. Ausland 700 (Jade'itbeile)

Morse E. S. [Nephrit usw. iiberall zu finden]. Congres intern, des Americanistes. OR. de la 7. session,

Berlin 1888, S. 21G

Virchow R. La provenance de la nephrite et de la jadeite. Congres intern, des Americanistes. CR.

de la 7. session, Berlin 1888, S. 207-16

t-

1891 Colonial Reports. - Annual. - No. 37. British New Guinea. Annual Report for 1890-1891.

Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. March 1892.

London. (S. 41 Jade of Colliugwood Bay)

Conradt L. Die Nephrit|)roben von Schachidula und die Schleifereien' von Chotan. ZfE. Verh. 692-3

Pinsch 0. Ethnologische Erfahrungen und Belegstlicke aus der Siidsee [Nephrit in Neu Guinea,]

Ann. Mus. Wien 208 Anm. 1 (im S.A. n, 70 Anm. u. 72)

Haberlandt M. Tiber Nephrit- und Jadeitgegenstande aus Centralasien. Ann. Mus. "Wien 273—86

10 Abb.

Harrington B.J. Notes on Specimens of Nephrite from British Columbia. Proc. & Trans. R. Soc.

Canada for 1890 VIII, section HI, 8.61-5 pi. II

Hilton J. Further Remarks on Jade. Archaeological Journal XLYIII, 162-173

Jacobsen A. Amerikanische und sibirische Nephritgeriite. Globus LIX, 314—7 18 Fig.

Kloos J. H. Jadeitbeilchen aus dem Braunschweigischen. Globus LIX, 374—5 5 Abb.

I-

Martin [Nephrit von Nan ChanJ. CR. Ac. Sc. Paris CXII, 1153

Meyer A. B. Neue Beitrage zur Kenntniss des Nephrit und Jadeit. Abh. Mus. Dresden 1890/1

No. 1 42 S. 2 Taf.

Orsi P. [Jadeit- und Ncphritbeilchen von Plemmirio, Sizilien]. ZfE. Verh. 410

Rudler F. W. On the Source of the Jade used for Ancient Implements in Europa and America.

JAL 332-42 (Diskussion S. 342)

Schoetensack 0. Nephritbcil aus der Gegend von Ohlau (Schlesiou). ZfE. Verh. 596-601 3 Abb.

Virchow R. Vcrzierter Nephrit-Ring von Erbil, Mesopotamien. ZfE. Verh. 81—2 (Diskussion: Bartels,

Ehrenroicli, Fritsch, Weiss S. 82)

— [Chloromelanitbeil aus dem Braunschweigischen usw.]. ZfE. V^erh. 601—2

1892 Arzruni A. Nephrit von Schahidulia-Chodja. ZfE. 19-33

'^Bogdanowitsch K. [Nepliritlagerstatten am Raskemdarja, in Ivumat usw., sowie sonstiges

den Nephrit in China]. Verh. Kais. russ. min. Ges. (2) XXIX, 153, u. Petermanns

XXXVIII, 51-3 (bespr. im N. Jb. Min. 1894 II, 24)

liber

Mitt.

Chapman F.R. On the "Working of Greenstone or Nephrite by the Maoris. TPr.NZInst. 1891

479-539 Taf. XXXVIII

Dawson G. M. Notes on the Shuswap People of British Columbia. Proc. & Trans. R. Soc. Canada

for 1891 IX, section II, S. 3-44 (Nephrite in British Columbia S. 18-9)

Duporc L. & L.Mrazek, Suu la composition chimique de la nephrite de la Nouvelle Zelande. Arch.

Sc. phys. et nat. Geneve XXVH, 115-21

Lapouge G. de, La tete de jade Gignac. Revue des Sciences 20® Annee No. 1003 S. 179—80 2 Abb.

Lehmann C. F. Geschliffenes Nephritplattchen [mit arabischer Inschrift]. ZfE. Verh. 422

Martens A. [Harte des Nep)hrits von Schachidula], ZfE. Verh. 248

Mason O.T. Meyer on Nephrite and Jadeite. Am. Anthr. 245-6

Meyer A.B. On crude Jadeite in Swizerland. JAL 319—20. Note S. 493

— The means of determining jadeite and nephrite by specific gravity. Am. Anthr. 210
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1892 Meyer A. B. Uber Jadeit mit uiedrigem specifischen Gewicbt von Eamo in Barma. Ann. Mns.

Geneva XXX, 1011-4

Murdoch J. Ethnological results of the Point Barrow Expedition. Ninth Annual Report of the

Bureau of Ethnology 1887-88 441 S. 2 Taf. u. 428 Abb. Washington 1892 (S. 60 Jade)

Orsi P. [Zwei durchbohrte Jadeitbeiichen von Gastelluccio]. Bulh Pal. Ital. 21, tav. IV^ G u. 7

Pleyte Wzn. CM. „Nephrit en Jadeit": De Nederlandsche Spectator S. 103-4

Sauer A. [Bericht iiber Meyer „Neue Beitriige"]. Globus LXI^ 141-2

Virchow R. Nachbildung einer chinesischen Munze in Nephrit. ZfE. Yerh. 346-7

1893 Andree R. Nephrit aus Afrika? Globus LXIV, 19-20

Andrian F. v. [Etyniologisches iiber das AVort jade]. Corrbi. Anthr. 61-8

Klittke M. Der Nephrit der Neuseelander. Globus LXJII, 290-3 1 Abb.

Kloos J. H. Zwei Jadeit-Flachheile aus dem Braunschweigischen. Globus LXIIIj 69-70 4 Abb.

^Lacroix A. Mineralogie de la Franco et de ses Colonies I, 604

Meyer A. B. [„Nephrit-Amulet" von Giguac]. Natur 287

Nephrite hatchet from British New Guinea. JAI. 398-9
\

Intorno alia Nefrite di Sicilia. Bull. Pal. ItaL No. 7-9. 6 S. (im S. A.). (Ubers. von P. Strobel)

Voss A. Ein neuer Nephritfund in der Mark Brandenburg. Nachr. iiber deutsche Alterthumsfunde

49-50 3 Abb.

— Zu dem Nephritbeil von Charlottenburg. Nachr. uber deutsche Alterthumsfunde 96
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Farrington 0. C. An analysis of Jadeite from Mogoung, Burma. Pr.USNM. 29-31

[PHeger F-] Flihrer durch die Sammlungen von der Weltreise S.K.H. Erzherzog Franz Ferdinand
1892-93. Wien 75 S. Karte. (Nephritbeile von Neu Guinea S. 31)

Hintze C. Handbuch der Mineralogie. Leipzig. S. 1171-5 Jadeit, 1176 Chloromelanitj 1198-1201^

1232, 1244-9, 1250-3 Nephrit

Noetling F. Vorkommen von Werkzeugen der Steinperiode in Birma. ZfE. Verb. 588-93 (Jade'it-

beil S. 591 Abb. 1 oder 2)

Schoetensack 0. (nachF. Noetling) Uber das Vorkommen von Jadeit in Ober-Burma. ZfE. Yerh. 246

1895 Bauer M. Uber den Jadeit von Tammaw in Birma und den von „Tibet".

ges. Ntw. zu Marburg S. 11-20

Ernst A. Drei Nephrit-Beile aus Venezuela. ZfE. Verb. 36^8 3 Abb.

Voss A. [Kleines] Jadeitbeii [vom Bommerlunder Moor bei Flensburg]. ZfE. Verb. 704

Sb. Ges. Beforderung

1896 Bauer M. Der Jadeit und die anderen Gesteine der Jadeitlagerstatteii von Tammaw in Ober-Birma.

N.Jb. Min. 1, 18-51

— Jadeit von „Tibet". N. Jb. Min. I, 85-95

Edelsteinkunde, Leipzig 711 S. 20 Taf. u. 94 Abb. (Nephrit, Jadeit, Chloromelanit S. 514-29)

Kirmis, Die erste Jadeit-Axt in Schleswig Holstein. Arch. f. Anthr. u. Geol. Schleswig Holsteins.

llj 1 , O- O

Noetling F. Uber das Vorkommen von Jadeit in Ober-Birma. N. Jb, Min. I, 1-17 Taf. I

1897 (?) Jaczewski L. Resistance a recrasement de la nephrite. ? 4 S. (russ. u. franz.)

1898

r

Kloos J. H. DiebraunschweigerJadeitbeile. Beitr. zur Anthrapologie Braunschweigs. S.59-68, 13 Abb.

Lissauer A. Anthropologischer Reisebericht iiber die Riviera di ponente [Jacleitbeile in Hohlen

des Gebietes von Finale]. ZfE. Verb. 248

Mrazec L. Note sur une Jadeitite du Piomont. Bull. Soc. Sc. Bucarest Vll^ 177-86 (bespr. in I'Anthr.

X, 453-4 1899)
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Yirchow E. [Geschliffene Jade'itbeile aus deni Braunscliweigisclien]. ZfE. Yerh. 503-4 („Iinport-

Artikel")

AVilson T. Prehistoric Art usw. Rp.USNM. for tlie year ending June 30, 1896 S. 325-664. Jade

and Hard stone objects S. 455-65 Taf. 37-40 u. Abb. III.

189*J Berwertb F. Neue Nepbritfunde in Stciermark. Ann. Mus. Wien 115—7 nnd Mitt. natw. Ver. Steier-

mark 1897 S. 187-91 (1898)

Hintze C. Tiber Nephrit und sein Yorkoramen in Schlesien. 5,Scbles. Ztg." 21. Juni^ unter dem Strich

M ell lis C. Ziu- Nej)liritfrage. Corrbl. Antbr. 21

Meyer A, B. Neue R-olmepbrit-Funde in Stciermark. Globus LXXVj 294

Piolti G. Sulla Presenza della Jadeite nella Yalle di Susa. Osservazioni. Atti Ace. Sc. Torino

11 S. im S.A.

"^Smitb H.I. Archaeology of the Thompson Hiver Eegion. Memoirs Am. Mus. Nat. Hist 11, 129-61

Taf. XIII u. 117 Abb. (S. 132)

Vircbow E. Placliboil aus Jadcit von der Becker Heide am Nieder-Ehein. ZfE. Yerh. 646-7

Ein Elachbeil aus Jadeit von der Beeker Haide am Niederrheiu. Sb. Ak. Berlin 870-6 2 Abb.

i

i

1900 Eranchi S. Sopra alcuni giacimenti di rocce giadeitiche nelle alpi occidentali e nell' Appenniuo

Ligure. Boll. Comitato Geol. XXXI, 119-58 (bespr. Z. f. Kryst. XXXV, 521-2 1902)

Gotze A. Nephrit-Beii von Stossen, Thiiringen. ZfE. Yerh. 427-8 3 Abb.

Nickerson Collection - The. The Art Institute of Chicago. 147 S. (Jade S. 47-55, 117 Stilcke)

Ortvay T. Die culturhistorische Bedeutung der in Europa gefundenen Nephiit- und Jadeitgerath-

schaften. Yerh. Yer. Nat. Heilk. Presburg XX, 69-70

Seier E. [Nephrit-Platte von. Guatemala]. ZfE. Yerh. 224-7 3 Abb, '

1001 Dieseldorff A. IJber Nephrit, darunter in situ anf Neu-Seeland. A-^ortrag. ? S. 47-51
— Nephrit im Muttergestehi und neue Nepbritfunde auf Neu Seeland. Gentralbl. Min. 335-44, Karte
—

- Beitrage zur Keuntniss der Gesteine und Fossilien der Chathaminseln sowie einiger Gesteine

und neuer Nephritfuiidorte Neu-Seelands. Inaug.Diss. Marburg. 57 S. 4 Taf. (S. 42-54

Taf. 4 Abb. 4 u. 5)

Giiricli G. Ein diluvialer Nephritblock im Strassenpflastor von Breslau. Centralbl. Min. 71—3

Hilber Y. Fiihrer durch die geologische Abtheilung am st. 1. Joanneum in Graz. Eohnephrit S. 6—7

Issel A. Della Giad.aite secondo le reconti osservazioni dellTng. S. Eranchi. Bull. Pal. Ital. Nr. 1—

3

8 S. (im S.A.)

Kunz G. F. The production of precious stones in 1900. Extract from Min. Eesources of the U.S.,

Calendar Year 1900. AYasbington. (Nephrite S. 434 des S.A., Jade S. 45)

Nuttall Z. Chaichihuitl in ancient Mexico. Am. Antlir. 227-38 Abb. 41-4

Schrader 0. [Stcinzeit] Eeallexikon der Indogermanischen Altertumskunde. 2. Halbbd. S. 826

Tsountas C. [Steiuwerkzeuge aus der Peloponnes]. [Archaeologische Epbemeriden]. S. Boff. Taf. V
[Zwei Jadeitbeile]

Wichman A. Uber einige Gesteine von der Humboldt-Bai (Neu Guinea). Centralbl Min. (Chloro-

melanit S. 652)

1902 Bodmer-Beder A. Petrographiscbe Untersuchungen von Steiuwerkzeugen und ihrer Eohmaterialien

aus schweizerischen Pfahlbaustatten. N. Jb. Min. Beil.-Bd. XVI, 166-98, Taf. Ill-VI

Heierli J. Die Nefritfrage mit spozieller Beriicksicbtigung der schweizerischen Fande. A nzeiger

flir Schweizerische Altertumskunde Nr. 1 7 S. (im S.A.)

Kunz G.F. The production of precious stones in 1901, Extract from Min. Eesources of the U.S.

Calendar Y'ear 1901. ^Yashington. (Yesuvianite S. 30—1, Jadeite, Nephrite S. 32)

Dccouvcrte d'un grand bloc de nephrite a Jordansniuhl en Silesie. L'Antbr. 194-6

Maxwell, (Smyth & Skinner) Greenstone or Jade at Nine. JPolS. Notes and Queries S. 26
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1902 Mehlis C. [Jade'itbeil von ,der Hohkonigsburg]. Der Burgwart III, 50-1. S. auch AfA. GlO-11 Abb. 8

— Bxotiscbe Stoinbeile clcr neolitliischen Zeit im Mittelrheinland. AfA, 599-Gll init 8 Abb.
1. Das Steinidol von Drusenhcim im Unterelsass [Nephrit?] S. 599-G05. 2. Zwei Jad(3it-

bcile aus der Kheinpfalz S. 605-8. 3. Resultate S. 608-9. 4. Zur Nephritfrage S. 609-10.

5. Jade'itbeil von der Hohkonigsburg S. 610—1

Much M. Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung. Berlin 1902.

311 S. (S. 49-59 Nephrit, Jadeit, Chloromelanit und Tiirkis)

Piolti G. I manufatti litici del ,,Ripario sotto Roccia" di Vayes (Val di Susa). Osservazioni petro-

grafiche. Atti Ace. Sc. Torino, 18 S. (im S.A.) Tafel

Pirosseniti, Glaucofanite, Eclogiti ed Anfiboliti dei dintorni di Mocchie (Val di Susa). Osser-
vazioni. Atti Ace. Sc, Torino, 9 S. (im S.A.)

Traeger P. [Nephritbeilchen aus einem mazedoniscben Tumulus]. ZfE. Verb, 76 Abb. 20
Troltsch E. V. Die Pfahlbauten des Bodenseegebietes.

Herkimft des Nephrits)

Stuttgart. X, 255 S. 461 Abb. (S. 251-2 Die

Wilson T. Jade in America. Congres internat. des Americanistes, 12. session, Paris 1900, S. 141-87

f

Taf. Ill u. IV

1903 Easter S.E. Jade. Nat. Geogr. Magazine (New York) S. 9-17 2 Kartchen
The Bishop collection of Jade and Hard-Stone objects. Science XVII, 35-6[Kunz G.F.

WollemannA. Das Ende der ,,Nephritfrage u Globus LXXXIII, 143-4.
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Ziim letzten Male veroffentlielite ich vor 10 Jaliren einen aliiiliclien Eericht wie den YOiiiegenden

als „2. Bericlit liber eiiiige neue Eiiiriclitiiugeii des Konigliclieii Zoologisclieu und Autliropologisch-Ethno-

graphisciien Museums zu Dresden", 27 S. rnit 20 Tafelii, 1893 (Abli. Mas. Dresden Bd. IV 1892/3 Nr. 1),

wo ill 14 ALscliiiitten folgeiides abgeliandelt wnrde : Weitere Yerbesserungeu an eiseriien Schrauken

und Piilteiij Vorratsscliranbe, Skelettstanderj Eier- und Nesterkastchen, Belialter zum Ans-

stelleii groBerer Spiritus-Praparate, Koucliylieukastcheii aus Eisenblechj Verbesseruugen

am Knochen-Entfettuiigsapparat, Fenster- und Scbrank-Vorhaug-Einricbtungenj Eiu ver-

bessertes Kraniometer, Eiu verbesserter Krauiophor, Flihruug einer KnochensagGj Vor-

richtungon zum Aufstellen vou Lanzeu, Schwertern iind dgl., Trausportwagen. Vorher wareu

iiber verwaiidte Vorwiirfe vou mir bereits veroiSeutlicht worden:

1. Die neneu eisernen Scliranke des Dresduer Zoologisclieu Museums: Mittheilungen

aus dem Kgl. Zoologisclieu Museum Heft III S. 281-6 mit Tafel XXVI, 1878

2. Beriybt iiber eiuige ueue Einriclituugeu des Zoologischen nud Anthropologisclien Museums

zu Dresden (Eiserne Schrauke nnd Pnlte, Entfettungsapparatj 8 chad el- mid Vogel-

stander) 14 S- mit 6 Tafeln: Abh. Mus. Dresden Bd. I 1886/7 Nr. 1, 1887

3. A Description of Museum Wall and Freestanding Cases and Desks made entirely of

Glass and Iron: Annual Report of tlie Mnsenms Association, 8. 112—119 mit 1 Tafel, 1891.

Der vorliegende Bericlit plliigt einerseits denselben Acker, indem er von einigen Verbesserungen

Peclieuscbaft gibt, die seit 1893 vorgenommen wurden, anderseits bebandelt er friilier nocb niclit berlilirte

Punkte, wie Bliclierscbranke, Insekteuscliranke, Eilder- und Zettelkataloggestelle, Des-

infektionsapparat, Personenzahlapparat uam. Im iibrigen verweise ich einleiteud auf das 8. 1

meines 2. Berichts (1893) Gesagte, zumal die dort ausgesprochene Hoffnuug, daB audi andi'e Museeu

ahnliche Berichte voroffentliclieu mocliten, um sicli dadurcli gegeuseitig zu belfon, niclit gerade in aus-

giebigem MaB in Erfiilluug gegangen ist, wenigstens uicht soweit es mir bekauut wurde. Ich wiiBte als

einsclilagend nur anzululireii

:

G. B. Goode: Recent advances in Museum Method. 8. 21—58 des Report of the U.S. National

Museum (1893) 1895, mit 55 Tafeln. Behandelt Museum cases, Exhibition glasses, The preparation of

labels Advances in general installation, Taxidermy in the Museum, Representations of the human figure,

Enviromeutal groups, Ooncerning collections and specimens, und enthalt viele beherzigenswerte Winke.^)

G. V.Koch: Die Aufstellung der Tiere im neuen Museum zu Darmstadt. 14 8. mit 3 Tafeln.

Leipzig 1899

C. Hasse: Die Lernsammlungen der Breslauer Auatomie. Archiv f. Anat. u. Physiologic. Anat. Abt.

1899 S. 195-206 mit 4 Figuren

L. P. Gratacap: The making of a Museum. Architectural Record IX, 375—402 mit 20 Figuren.

New York 1900 (s. audi die Besprechung dieser Schrift von F. A. Lucas in 8cience n. s. XI, 755—6

New York 1900)

F. C. Baker: The Descriptive Arrangement of Museum Collections (Chicago Acad, of 8c.).

Mus. Journal II, 106-110 mit 1 Tafel, 1902

^) AVer sich iiber Goodes nicht hocli genng an^nschlagcnde Bedeutung fiir die Museo]ogie im allgemeincn

iinterricliten will, der nehrae den 2. Teil des Rep. U.S. Kat. Mus. (1897) 1901 zur Hand, betitelt: A memorial of George

l^rown Goode, together with a selection of his papers on Museums and of the History of Science in America. 515 S.

uiit 110 Tafeln.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Aiithr.-Etlm. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 6 1
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2 A.B.Meyer: Neue Museums-Einrichtungen III

Field Columbian Museum. Publication 70 (Report Series vol. II No. 2) Annual Report for

the year 1901-1902 (1902), besonders Tafel XVIII, XIX, XXIV, XXVI, XXVII u. S. 101 ff.

Vielleicht waren in diesera Zusammenhaug aucli zu nennen;

P. A. Bather: Presidential Address to the Museums Association: Aberdeen 1903. Mus. Journal III,

71—94 u. 110-132 mit 36 Taf. 1903 (fast nur von Kuiistmuseen haudehid), und die drei Eerichte iiber

Amerikanische und Europaische Museen, die ich von 1900-1902 in den Abb. Mus. Dresden Bd. IX u.

Beiheft und Bd. X (zusanimen 259 S. mit 144 Abbiidungeii) veroft'entlicht babe und die ich noch hoffe

fortsetzen zu konnen.^)

An allgemeinen Schriften liber die Zwecke, die Ziele, die Betatigungen, die Wirksamkeiten,

die Nutzbarmachung, den Nutzen, den erziehlicheu Wert und die Anordnung von Museen dagegen ist im

letzteu Jahrzebnt auBerordentlich viel geschrieben worden, mohr als ein halbes Hundort solcher Aufsatze

in Deutsclier, Engiiscber und Eranzosischer Sprache liegen vor, so daC man den Eindruck erhalt, es

seien nun schon zu viel der Worte hieriiber und es miiBten jetzt nur noch Taten folgen.

I

Eiserne Sammliiiiiisscliranke^

Vorbemerkuno-en

Da in Dresden leider vorwiegend eine billige, weiche, stark ruBende Brauukohle vei-wendet

wild, deren fettige Verbrennnngsprodukte iiberall eindringen und alles beschmutzen, so kam ich schon

bald nach ITbernahme der Leitung des „Naturhistorischen Museums" im Jahr 1874 auf den Gedankon,

ruB- und staubdichte eiserne Schrauke (uud Pulte) zu konstiuieren,^) woriiber ich 1878 (s. oben) zuerst

eine offeutliche Mitteilung gemacht babe. Seitdem vertrat ich die Einfiihrung oiserner Sammhini^sschranke

in Museen eifrig, vielleicht selbst in etwas fanatischcr Weise, iiberall, wo icli Gelegcnhoit dazu hatte. Es
versteht sich wohl von selbst, daB molne ersten Versuche unvoUkomnion ausficlen, aber Verbesserungen, die

fast in jedem Jahre seitdem vorgenommen wurden und mit der stetig wacbsendcn Ausdchnung der Sammlungs-

raume Hand in Hand gingeu, lassen die heute von mir vertretenen Modelle als jcnen Anfiingeu gegeuiiber

vollkommen erscheinen. So ist denn im Dresdner Museum die schrittweise Entwicklung dieser Schrauke

zu studieren. und wahrend andre Museen die voUkonininern Eormen ilbernebmen konnteu. ie nachje

der Zeit, in der sie es taten, und den Geldmitteln, die ihnen zur Verfiiguug standon, muB das Dresdner

Museum sich mit den z. T. recht wenig befriedigenden Anfangs- und Mittelstufen der Entwickhingsreihe

begniigen, da die Gelder fiir einen Austausch der altern unvollkonimnern Fabrikate gogen „moderne"

nicht erhaltlich sind. Das kanu spatern Zeiten vorbehalten bleiben. Wir muBten also unsre Versuche

teuer erkaiifen, wahrend andre Museen groBere Vorteile daraus zogen als wir selbst. Bereits 1893 deutete

ich in der Einleitung zu meinem 2. Berichte (s. oben) an, daB ich glaubte am Ende meines Witzes in-

bezug auf die weitere Verbesserung der Schrauke zu sein, da namlioh die Fabdkanten meine soustigen

Ideen fiir unausfiihrbar erklart batten. Aliein seitdem war ich so gltickHch, in Hrn. C.A.Herrmann
von der Firma Herrmann & Banft bier eine Kraft zu fiudeUj die nicht nur imstando war, meine weitern

Ideen auszufiihren, soudern die aelbstandig durch neue Vorsclilage die Sache in wesentiicher Weise forderte,

wofiir ich dem genannten Herrn an dieser Stelle meine Anerkennung aussprcchen niochte, sowie auch den

Dank fiir die niateriellen Opfer, die die Firma im Intcresse des von mir vertretenen Standpunktes wiederholt

gebracht hat. Denn es diirfte wohl einlouchten, daB ein Museum, das der Regierung Rechenschaft iiber

-
H

1) Im ..Handbnch der Architektur" IV. Teil, 6. Halbbd., 4. Heft hat H. Wag-ner im Abschnitte „]\Iuseou" (1893)

S. 278. 817-819, UH, 349—358 einige wenige Schrankdarstelhingon n. dgl. gegeben; ebenso A. Tiede im Abscluiitte „]\ruscums-

baukunde" in der „Baukunde des Arcliitekten" II. IM., 2. Teil (2. Aid]. 1898) S. 85-89 (des S. A.); aliein in beiden Fallen

handelt es sich nur urn Wiedergabe von Abbildungen aus bereits friiher Veroffentlichtem,

2) Eiserne Muscumsschranke gab es vorlior schon in London {Museum of Practical Geology), Paris (Louvre),

Braunschweig (Naturhistorisches Museum) und Gottingeu (Zoologiscbes Museum). Ob noch anderswo audi, weiB ich

nicht. Die genannten aber entsprechen, mit Ausnabmc dcrjcnigoii des Louvre, heutigen Anforderungcn nicht mehr.

n.'--^ J I
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Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd. X Nr. 5 3

E

offeiitlicliteu Abbilduiigen

die Yerwendung seiuer Gelder scluildig ist^ miBlungene Yersuclie niclit bezalden kanii. Oline solclie aber

ist eiu Fortscbreiten uumoglicb.^)

Befriediguiig gewabrt es mir, daB im Laufe der Jalirzebiite eine aiisebnlicbe Zabl von Museen

der Erde (s. unten) die „Dr(.'sdnor" Schraiike (welcher Name sicb bcsouders im Ausland eiubiirgerte)

eingefiihrt baben, z. T. warden sie von biesigen Fabrikyiiten ansgefiilirt, z. T. von andern deutscben oder

nicbtdeiitscben, nicbr oder weniger den Dresdner Modellen sicb anlebnend (wie aucb aus den z. T. Yer-

offentlicbten Abbikluugen in den Katalogen solcber Fabrikanten im Vergleicbe mit den von mir ver-

— s. oben '— bervorgebt). Allerdings kenne icb nirgends Scbranke von der

Gilte nnd Vollkommeubeit der in den letzten 10 Jabreu im Dresdner Musenm aufgestellten,'^) sonst wiirde

icb micb beeilen, die anderswo gemacbten A^erbesserungen aucb bier einzuflibren. In eine Kritik der

anderswo vorbandenen eisernen Scbranke mocbte icb aber nicbt eintreten^ besonders aiich desbalb nicbt,

weil ja die Gewobnung viel tnt^ die einem selbst etwas annebmbar crscbeinen laBt, was andre abweisen.

Es komint vielfacb vor, daB eiserne Scbranke nnd Pulte von den Dresdner Fabrikanten nacb

den eignen Zeicbnnngen der Museen ausgefiibrt werden miissen uud sicb daun ais ganz verfeblt berausstellen.

j\IaQ wiinscbt namlicb Scbranktjpen. die von den vorbandenen bolzernen niclit abstecben nnd gbanbt diese

eiuf'acb in Fisen iibersetzen zu konnen. Allein das ist ein Irrtum. Was in Holz leidlicb anssiebtj siebt

in Eisen oft nnleidiicb aus, und daim wii-d liber diese baBliclien eisernen Scbranke und Pulte natlii'licb

der Stab gebrocbeu. So sagt Gratacap (a. a. 0. S. 393 mit Fig. 17): „Iron sbould be' expelled. It is

bideouSj and its strengtb and ligbtuess can make no compensation for its intolerable ugliness. Examples

of tbe best iron cases are given in Fig. 17".'^) Dies sind aber Abbiidnngen von in Dresden nacb

Zeicbnungen eines Auierikaniscbeu Museums fiii* dieses bergestellte Scbranke, die allerdings an HaBlicbkeit

nicbts zn wtinscben llbrig lassen, alleiu es sind nicbt die ,,Dresdner Scbi-anke", . sondern amerikaniscb

verballbornisierte (vgl. aucb meinen Amerikaniscben Museunisbericbt II, 11 Anm. 1). Ebenso zeigte mir

einer der Dresctner Fabrikanten die flir ein Berliner Museum nacb Zeicbnnng der dortigen Regierungs-

baumeister liergcsteliten ScbrankCj ebe er sie abscbickte, nnd icb Melt ibm vor^ daB er so etwas iiberbaupt

ausfiibre und dadurcb den Huf der „Dresduer Scbranke" scbadige. Klirzlicb ist ein engliscbes Museum
zu „bronzesteel"-Scbranken iibergegangenj die sicb nacb ibrem scboncn Ausseben den besten an die Scite

stellen, mit schmalcni liabmenwerk und Spiegelglas^ allein sie sind obne in Angeln gebende Tiirenj das

^) Niciit nur die untou zu besclireibeiidcn eisernen Schraiike und PLdic, sondern alle andern in diesem Bericlit

erwahnten Einrichtungen sind von der genannten Firmn licrgestellt worden.

2) In dem „Keport for tbe year 1902—1903'' des Direktors des Maucbester Museum, Owens College heii5t es

S. 5: „Tbo Director has spent a part oi' his vacation in inspecting several important Museums on the Continent, and in

particular has paid a visit to Dresden, in order to inspect the iron and glass cases recently designed for the Museum of that

city. The study of these has convinced liim that they are by far the best cases yet introduced."

^) Ebenso hat sich neuerdings der Direktor des IMuseums voor land- en volkenkunde in Rotterdam. J. F.

Snelleman, ])rin/,ipiell gogen eiserne M.uscumsschranke ausgesprochen (N. Rott. Cour. 18. Dez 1903 1. Blad A S. 1 1. Spalte),

weil zu teuer uud der Unterschied zwischen .,le contenaut" und ..le contenu" zu o-roJ^ sei. M. A. u. kann es bei einer ein-

maligen Ausgabo nicht so darauf ankonunon, wenn es sich darum handelt, eine wertvoUe Sainmlung staubsicher zu bewahren,

und das Aufgcstellte nicht darch plumpes Sprossetuvcrk zn veruuzicren ist ein Gebot des guten Greschmacks. Allein in

NaturwissenschaFllichen nnd Ethnographischen ]\Iuseen lialt inan sich heute meist noch berechtigt, von Geschmacksrlicksichten

absehen zn diirt'eu. Hr. Snelleman hat sich nun durch eiuen Bericht von Dr. J. D. E. Schmeltz iiber die Holzschranke

des Stral)l)in-ger Zoologischen Museums (Ethn. Musea, Leiden 1896 S. 39) in gutom Glauben verleiten lassen, diese nach-

zuahmen, ohne za bedenken, dafi scin Gewahrsmann gar nicht in der Lage \\'txi\ liber den „hermetischen VerschluB" zu

urteilen — ganz abgesehen von der Feuergefahrlichkeit holzerner Schranke. Es gibt keine Holzschranke, die nicht nach

eiuigen Jahren rlssig uud undicht werden, nnd die Strai^burger sind es genau so wie alle andern, wenn das gew^ahlte Holz

(Kiefer, nicht 'Tannc!) aucb besser ist als audrcs, aber sie sind es noch um so viel mehr, weil sie vom FuBboden bis zur

Deckc gehen ohno eignen Bodon und eigne Decke. Solche Schriinke fiir staubdicht zu halteu, ist Illusion und Selbst-

tauschung. — 8o ist ferner die Kombination von Holz und Eisen verkehrt, so gut sie, wenn die Schranke neu sind. auch

zn funktionioren scheint. Ich selbst habe im Dresdner Museum langjahrige Erfahrung hierin gcmacht und kam so lange

nicht ans den kostspieligen Reparaturen heraus, bis ich die Schranke gegcn ganz eiserne vertauschte. Ich kenne ein Museum
mit eisernen Schranken, die Holzriickwande haben, wo aber diese Ruckwande bis . 5 em breit gesprungen waren. — Wenn
sich G. B. Goode noch 1893 (1895) gegen die Dresdner eisernen Schranke aussprach, die er, und zwar die allerersten Ver-

suche 1880 gesehen hatte (a. a. 0. S. 21), nachdem also bereits groBe Fortschritte in der Konstruktiou und dem auBern Aus-

schen gemacht wordeu wareu, so hat ein seiches durch Tatsachen iiberhoites Urteil wohl keiu Gewicht, und man scheint sich

in Washington jetzt endlich auch bekehrt zu haben.

P
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Rahmenwerk wird angeschraubt! Man braucht „niir 2 Persoiieii"(?) zum Ab- und Aiischraubea und es dauert

„nur 8-9 Minuten jedesmal"(?). Ich babe micb iiber die Riickstaudigkeit des Prinzips dor ab- und an-

ziischraubeiaden Tiirrabinen in einem Chicagoer und einem Edinburger Museum bereits in meinen Miiseiims-

reiaebericbten (II, 8 und III, 31) ansgesproclien und bin sicher, daB man es in jonem euglischen Musenni

bereuen wirdj aus iibel angebrachter Sparsamkeit nicht leicbt zu ofFnende Tui-en, statt der ganz nnbandlicben

und der modernen Tecbnik hobnsprecbenden ab- und anzn-scbraubenden RabmeUj in Anlelniung an schlechte

amerikaniscbe Modelle,^) gewablt zu ba,ben. Audi in Brooklyn bat man sich leider nenerdings aucb

wieder zu jenem vor 50 und 100 Jahren wobl iiblicben abschraubbaren Rabmeuwerke bekanut. So
bricht sich ein Eortscbritt eben nur langsam Babn, Es wird inimer noch vorwiegend das Geld

fiir bolzerue Scbrauke weggeworfen. Icb sage woggowoifenj weii bolzerne Scluiinke nacb ein paar Jabr-

zehnteu erneuert warden niussen, wenn sie nur einigennaBen scblieBeu sollen.

Eiserne Sammlungsschranke nearer Konstiuktion befinden siclx meines AVissens jetzt in folgendon

42 Museen in 29 Stadten, allein bei yielen davon nur teilweise oder selbst nur in einzehien Ausfuhrungen

:

Altona (Stadtiscbes Museum)

Berlin (Knnstgcwerbe Museum, Marine Museum, Museum fiir Naturkuudc, Museum des Patlio-

logischen Instituts der Univorsitat, Museum fiir Volkcrkunde, Zougbaus)

Boston (Musenm of Fine Arts)

Bremen (Stadt Museum)

Breslan (Zoologiscbos Museum)

Dresden (Museum der Frauenklinikj Historiscbes Museunij Kunstgewerbe Museum, Pra-

bistoriscbes Museum, Stadt Museum, Zoologiscbes und Antbrop.-Etbnograpbiscbes Museum)

Frankfurt a. M. (Senckenbergiscbes Museum)

Freiberg, Sacbsen (Museum der Berga-kademie)

Gorlitz (Kaiser Friedricb Museum)

Hannover (Anatomiscbes Museum der Tierarztlicben Hocliscbule)

Kapstadt (Soutb African Museum)

Koln a. Rb. (Museum fiir Volkerkunde)

Leiden (Naturbistoriscbes Museum)

Leipzig (Anatomiscbes Museum, Kunstgewerbe Museum, Mus. f.Volkork., Zoologiscbes Museum)
Liverpool (Naturbistoriscbes Museum)

Moskau (Museum?)

Miinchen (Museum fiir Volkerkunde)

Neuyork (Naturbistoriscbes Museum)

Niirnberg (Germaniscbes Museum)

Paris (Galeries d'Anatomie im Jardin des Plantes)

St. Petersburg (Naturbistoriscbes Museum)

Pbiladelpbia (Wistar Institute)

Pietermaritzburg (Naturbistoriscbes Museum)

Plauen (Industrie Museum)

Prag (Bobmiscbea Museum)

Pretoria (Naturbistoriscbes Museum)

Sofia (Naturbistoriscbes Museum)

Toronto (Naturbistoriscbes Museum)

Wien (Naturbistoriscbes Museum).

"TT"

1) AVie fliichtig raanchinal gelesen wird, beweist eine Bemerkung ¥. Fuhses (Globus 80, 314 1901), der gelegcntlich

einer Besprcchung- meinor Amerikanischen Beiseberichte, von cisenicn Muaeumsscliranken redeiid, sagt, dafi wir in Deutscb-

land von den Amevikanern hierin lerneu konnten, wabrend ich gerade bervorgeboben batte, dull die Anierikanor darnals

iiberbaupt nocb keine eiscrnen Muscnmsscbrauke kannten, und alle ihre bolzerneu bobcrn Anspriicben nicbt gcnugen,;z. B. I,

35 f., IIj 8, aber aucb noch an andern Stellen.
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Aber iiur weiiige dieser Museeu habeu aussclilieBlich oder Yorwiegend eiserne Scbranke, ich

iienne von groBern besonders : Berlin (Marine Museumj Schausammlung des Museums flir Natiirkundej

Pathologisclies Museum, Museum fiir Voikerkunde, Zeughans), Breslau, Dresden (Histoiisches Museum,

Zoologisches und Antliropologisch-Ethnograpliisches Mnseum), Kapstadt^ Leipzig (Museum fiir Volker-

kunde)j Liverpoolj Paris, St. Petersburg.

Schauschranke

Tafel I-IV und Tafel V Pigur 1 u. 2

ludem ich uiicli auf die betreffeuden Kapitel in meinen oben augefiihrten diesbeziiglichen Ver-

offentlicliungen aus den Jaliren 1878, 1887 (S. 1-5 mit Taf. I u. II), 1891 und 1893 (S. 1-8 niit Taf. I,

II u. X) beziohe, macLe ich hier folgeude seit 1893 eingefiihrte Verbesserungen uamhaft:
I

1) Die friiher nocli auRen liegenden Tiirangeln und dor Teil des Riegelwerks des Basklil-

verschlusses, der noch auBen lag (s. 2. Beilcht 1893 S. 3 unter 5.), befinden sich jetzt innen und die auBcn

aufgesetzten Verstarkungswinkel an den Ecken dor Tiiren (s. 2. Boriclit 1893 S. 3 untor 4.) sind als ent-

hehrhch ganz weggefallen. Infolgedesseu bietet das Rahmenwerk doni Auge eine uuunterbi'ochen glatte

Flacho dar, was nicht nur gefalliger aussieht, sondei'n audi den groBcn Yorteil hat, daB sich die Zahl der

Stellen, wo sich Staub anflagorn kounte, sohr vermindert hat, und daB er sich also fast nirgendwo mehr

auflegon kann.

2) Die Schranktiir on sind betrachtlich verginiBcrt worden, so daB die dem Auge sich bietende,

dnrch Sprossen odor Rahmonwerk nicht unterbrocliene Schauflache eine viel umfangreichere gew^orden ist.

Z. B. die Tiirflugei der groBten doppeltilrigen Schranko, Tafel I u. II, je 3-235 m breit, 3-168 m hoch, die

Tlir dos Schraakes Tafol III Fignr 1. 2-28 m breit, 4-06 hoch, mit je einer Spiegelglasscheibo. Hierdnrch

ist es moglich, bei der Aufstellung der Gogeiistiiude in den Schranken freier zu schalten und eine be-

friedigendere Wirkung zn erzielen. Die Aufnahme zu Tafel II war nicht besonders geiungen, allein die

Verhaltnisse gestattoten koine bessore, da die Fenstervorhange des Lichts wegen dabei nicht herabgelassen

werden dnrften. In dem betreffeuden Saale stehon 6 groBe Schranke, 4 zu 5-5 x 3-5 x 1-7 m nnd 2 zn 6-5 ><

3-5 X 1-7 m. Dabei ist das Rahmonwerk der Tlir selbst nur 3-5 cm breit, also nur um 2 mm breiter als

bei friihorn bedentend kleinern Sclirankon (rgl. 2. Bericht 1893 S. 5), die Breito des Rahmonwerks der

ilbereinander liegondon geschloasenon Doppeltur ist 7-4 cm. Der Schi-ankrahmon selbst ist bei diesen groBten

Schranken des Museums 4-5—5-5 cm breit, im geschlossonen Zustande zusammen mit dem Turrahmon 7—7-8,

gogen 5-3 und 7-3 bei friihern, sehr viel kleinern Schranken (vgL 2. Bericht 1893 S. 5). Bei dem ein-

fliigligen Schranke Tafel III Figur 1, der 4-4 m hoch, 2-35 breit und 0-6 tief ist, ist der Tiirrahmen ebenfalls

3-5 cm breit, der Schi-aukrahmou selbst 4-4 cm; geschlossen: Schrank- uud Tiirrahmen zusammen an dor

SchloBseite 7-2 cm, an der Angolsoito G-7 cm. Bei dem kleinen Schranke Tafol III Figur 3, der nur 2 m
hoch, 1-18 breit und 0-18 tief ist, ist der Tiirrahmen und der Schrankrahnion der Yordersoite nur je 2-8 cm
breit, dor Schrankrahmon an dor Seite, wo das SchloB liogt, 3 cm. Bei einom nicht abgobildeten Schranke

von 1-4 m Hohe, 2-4 Breite, 0-5 Tiofe mit einfiiigliger Tiir, die sich nacli oben offnet, indem die Angeln

im obern Schrankrahmon liegon, ist dor Turrahmon nnd d(^r Schrankrahmon vorn nur je 2-5 cm breit, der

Schrankrahmon an der Seite, wo das SchloB liogt, 3-3 cm. Friiher wagton wir nicht, Tiiren in den
*

genannten groBen MaBen anszufilliren, es ist al)or noch gar nicht gesagt, ob liiermit etwa die Grenze

erreiclit ist, wie wir fast glaubon. AuBordem lassen sich die Tiiren jetzt um 180 ** bewegen, wahrend

dies friiher nur nm 90** geschah. (Die Firma Herrmann & Ranft hat sich diese none Vorrichtung

patentieren lassen.) Die Zahl der Angeln (3) ist trotz der GroBe der Tiiren nicht Tormolirt worden. An
den Stirnsoiten sind Tiiren in Aiigoln mit ganz schmalom Rahmonwerk, aber ohne SchloB, der senkreclite

linke Rahmentoil wdrd mit vorsenkten Schrauben bofestigt. Diese Tiiren dienen nur dazu, um die Innen-

seite dos Glases saubern zn konnen, olnie Gegeustande ansznraumon, sie werden dahor nur sehr selten geoffnet.

3) Auch der VerschhiB der Tiii'on ist vorbessert worden. Das SchloB faBt an drei oder mehr
Stellen zu gleicher Zeit und die Falzo der Tiiren werden fost auf die in den Nuton liegenden Dichtungen

gepreBt. Es ist auch unmoglich gemacht, daB der Riegel oben oder unten nicht eingreift, was bei

J-
r.
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m *

cler frlihcrii Einriclitung unter Dmstanden geschah. Beim Ofiaeu endlicl 1 wirkt das ScliloB derart
?

daB die Tiii-en gleichiiuLBig abgedjlickt werdeii, so daB man sie dauii cinfacli niit der Hand am Ralimen
so weit offuen kann wie man will, Es ist dadnrch eine auBere Haudhabe iiberfllissig geworden. Das Zu-
schlieBen kann man rait einem. Zuschrauben vergloichenj zu dem man kanni eine Kraftanstrengung ncitig

hat. Dabei bewegen sich selbst die genannten sehr groBen Tiiren so ieichtj daB man sie mit einem Einger

beherrschen kann. Wir verwenden als Dichtnngsmaterial aucU nicht mebr die im 2.Bencbt 1893 S. 6

Anm. 1 namhaft geraachten BaumwoUstrange, sondcrn einen feinen WollfrieSj sog. Eiderdannenflanell in

Streifen, der sich dauernder elastisch erweist. Eine Zeitlang wandtcn wir llberstrickte BanmwoUdocht-
straline als Dicbtnng an, allein sie verlieren ihre Elastizitiit scbneller als dei' genannte ElaneiJ.

4) Die innere Einrichtnng der Schninke mit Sliitzen in Lochschienen habe icli ini 2. Bericlit

1893 S. 3f. (diVAu Tafel I and 11) geschildert. "Wir wenden jetzt eine andre Methode an: Eine an der

kStiitze (Konsol) voriiandene Knagge fangt sich in oiner Eiihrnngsleiste, die weni^^er auffalHg ist als die

friiher in Anvvendung gekommene Schiene mit Lochscblitzen. Um die Knagge in die Fuhrung ein-

zubringen, halt man die Stiitze so, daB die Breitsoite dor Knagge in die Laiigsrichtnng des Schlitzes zn

liegen kommt und dreht nach erfolgtem Einbringen der Knagge
Gebrauchsstellung. Um ein Abwaiisgleiten der Stiitze in der Fiihrnngsleiste zn vermeiden, sind in be-

stimmten Zwischenraumeu Stifte eingebolirt. Alles dies ist in den Abbildungen 1, la nnd lb anf Tafel V
dargostellt. (Die genannte Einna hat sich diese Einricbtung gesetzlich schiitzen lassen.) Es sei noch
hervorgehobcn, daB wir die Stiitzen jetzt stets auf ihre Tragfahigkeit priifen, ohe wir die Gegenstande in

die Schninke einordncn, und ich empfehle dieses bei groISen Schranken, wo die Schieneu und Stiitzen oft eine

schwere Last zu tragcn haben, sehr, denn es ist einmal bei uns vorgekonimen, daB eine zu scbwcr belastete

Stiitze aus ihrer Befestigung ansbrach und die Tragschienen mit den Gegenstanden hornntorfielen.

in die Fiihrnng die Stiitze in die

5) Eine andre, spezialisierte Inneneinrichtang eines Schrankes ist die folgende: Es hat sich bei

gewissen Aufstellungen, wie der der Paradiesvogel, das Bediirfnis ergeben, die Schonheit der A^ogel nicht

dnrch eine Maschinerie wie K!ot/,e, Stiinder, Aste u. dgl. zu beointnichtigen, oder es wurde beabsichtigt sie

fiiegend darzustellen. Zu diesem Zwecke hilngt an der Eiickwand des Schrankes oder an Stelle dor Zwischen-
wand bei freistehendcn Schranken (s. 2. Bericht 1893 S. 3 unter 3.) ein Eisenrahraen mit Querschienen,
wie er Tafel V Eignr 2 auf V^^. verkleinert abgebildet ist. In die 15 cm voneinander an^el^rachten wa
rechten Querschienen sind in Abstanden von 10 zn 10 cm Locher mit Schraubengewinden eingebolirt. Dieser
Eahmen wird nun mit einem Stoff in beliebiger Farbe oder audi mit Papier bespannt, iim als Hintergrund
des Schranks oder der Scbrankbalfte zu dienen. An der Stelle, wo man dann einen Yogel anbrin"-en

will, durclibolirt man den Stoff oder das Papier vor einom der Locher, desson verdeckte Lage dnrch
Messen leicbt zu linden ist, und scbraubt einen kleinen Halter mit Ose ein, an die ein Dralit eingestockt und
festgeschraubt werden kann. Dieser triigt, wie Eigur 2a zeigt, den Vogel, sei es nun an einem Holzclien,

das die EiiBe umklammern oder unmittolbar, indeni man den Draht in den Bauch oder Riicken des

Vogels steckt In Eignr 2b sind die beiden Scbraubchen von vorn daigestellt. Anf diese Weise sielit

man, vor dem Schranke stehend, von der Maschinerie der Aufstellung niclits oder wenig, d. h. je nach
dem Staiidpnnkte, den man einnimmt, nur die Drahte, die die Vogel tragen. Auf Tafel IV ist ein in

seinem untern Telle so angeordneter Paradiesvogelschrank des Museums abgebildet, in nicht sehr

gelungener Weise, allein es lieB sich der ortiichen Verhaltnisse wegen keine bessere Aufnahme erzielon.

6) Eine kleine Verbesserung wnrde endlich insofern eingefiihrt, als der Eisenblccbboden der

Schranke vorn am Anschlage der Tur koine erliolite Querleiste mtdir tragi, wodurch der Boden nicht nur

eine ebene Elache bildet, sondern wodurcli auch eine Staub- nnd Sclimutzansammlung hintcr jener Leiste

vermieden wird. — Die ersten eisernen Schranke des I\[useunis habcn noch Holzboden, die- wie alle

Holzboden, und seien sie noch so sorgfaltig nnd aus noch so altera Holzo goarbeitet, reiBen; sie wurdcn
mit Eisenblech tiberdeckt, wa,s ich iiberbaupt fiir aile ^Mnseumsliolzscbranke, wenn sic nicht dui-ch ciscrne

ersetzt Averden konnen, empfehlen moclite.

7) Priifuug der Schranke auf ihro Staubdichtheit.^) Wir haben friiher die A^erschluB-

dichte der Schranke dadnri^h gepriift, daB wir stark riechende Mittel hineinlegten oder SchieBpulver da,rin

1) Ich nehmc diese Gclegcnhcit wahr, um auf einen iiiibsclien Aui'satz von Clara Nordlinger yom Manchester
Museum: „The Gleaning of Museums" in Rep. Mus. Ass. 1898 (1899) S. 107—HI aufmerksani vai iiiachen.
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verbramiten. Wir sind jedoch seitdem eineu viel siclierern Weg gegangen: In das Eisenblech des Bodeiis

jeden Schrauks wird eiii 8 cm groBes Locli gosclinitten und das Ableihmgsrohr eiiies vor dem Schrank

aiifgostellten FiiigelgeblaseSj mit passender Gcscliwiudigkeitsubersetziing fiir Handbetriebj von iinten dnrch

das Loch eing'^
K «

rt. NacJi Intatigkeitsetzung des Flilgelgeblases werden die Aiiflagcflachen der Tiiren

mittels eines Piusels niit feineni Puder bestreutj und nun fallt der Pndcr an den dicht sclilioBenden

Stellen senkrecht herunterj walirend er an den undichten dnrcli den innen erhohten Lnftdruck fort-

gestiiubt wird. Diese Stellen werden nnn nalier darauflun nntersncht, ob die Dichtnngsstrange zn diinn

in die Falze eingelegt waren od(M- ob cine Unebenlieit ini Kabmenwerke selbst schnld war; in beiden

Fallen liiBt sicli der Fehler ansgleiclien nnd man kommt anf dieseni Wege scldieBlich zn der Sicherheit^

daB der Schrank stanbdicht scblieBtj so weit das iiberhanpt niogiich ist. Das Loch ini Boden wird danu

durch ein passeudos Blechstiick verschranbt. Man kann anf diese AVeise eine solclie Probe anch leicht

nach Veiiauf eiuiger Jahre, oder wenn man Verdacht anf Undichte hat, wiederholen, ohne daB es notig

ware, dabei die Gegenstande ans dem Scliranke zu nebmen. Man muB bei dem Versuche Sorge tragen,

daB die Laft im Lmern des Schranks nicht zn stark verdichtet wird, da sonst die Glasscheiben springen;

man kaun, Avenn man sich keines Manometers bedienen will, die Grenze daran erkennen, daB sich die

Scheiben nach auBoii ausbiegen. A¥ir fanden, daB ein Druck von 3—4 kg auf 1 qm bei Spiegelglasscheiben

von 8—10 qui Flache (Scheibe ans einem Stiicke) die Dichtigkeit des Schranks genllgend erweist; wird der

Drack vergroBert, so trilt alinuihlich Luft ans; AA-ir haben ilin auf diese Weise auf 8 kg gebracht.^)

Icli habe mich anf S. G—8 meines 2. Berichtes 1893 ausfiihrlicher iiber staubdichten Ver-

schluB der Schranke ausgesprochen, was zum Verstandnisse des folgendeu nachzulesen ware. Inzwischen

hat E. R. Waite in einem lesenswerten kleinen Aufsatze (Rec. Austr. Mus. 11, 95—98 1896): A Museum
Enemy—^Dust, diese Frage auf Grund von Versuchen behandelt.

Wie ich a, a. 0. S. 8 bemerkt hatte, sollten im Dresdner Museum die Miallschen Versuche

mit einer groBen Offnung in der Decke des Sclirankes wiederholt werden (siehe anch a. a. 0. Tafei X
Fignr 4-6, dazu S. 8 Anm. 1). Es ist dies anch im Jalir 1894 geschehen. Es wurden Parallelversuche

angestellt; Ein groBer „gut" schiieBender holzerner Schrank Avurde mit einem g-roBern Aufbau nach&

Miallscher Vorschrift versehn, ein andrer gleich groBer daneben nicht. In beide waren gleichmaBig

schwarze Gbisplatten, schAvarz polierte Klotze u. dgl. verteilt, worauf man Staub am leichtesten erkennt,

und nun Avurden beide Schranke 4 Monate huig geschlossen g(?balten. Das Besultat war, daB der Schrank

mit Yorrichtung zum Staubfangen stiirkere Spuren von Staub zeigte, als der ohne sie. Darauf wurden

beide Schranke im Laufe von 7 Monaten gleich oft, Imuderte von Malen, geoffnet nnd geschlossen. Es
war jedoch kein mit Sicherheit festzusteilender Unterschied in der Bestaubung inncrhalb der beiden

Schranke zu bemerken. Dieser letzte \'ersncli wurde nochmal wiederholt und ergab dasselbe Besultat,

ich kann also nach nieinen Erfahrungen diese Einrichtung nicht befiirAvorton : bei dauernd geschlossncn

Scliranktliren dringt mehr Staub ein durch den „StaubfLinger", und beini Gebrauche der Tiiren hat dieser

gar keine Wirkung. Es ist dies theoretisch audi ganz erklarlich, aileiu ich Avill nicht nochmal auf diese

Frage eingehen und verweise nur auf das S. 6 in meinem 2. Bericht (1893) Gesagte. Anch liber das Ver-

fehlte der ,,Schornsteine'' auf den Schriinkcn habe ich mich dort ausgesprochen, Avas audi fiir alle sonstigen

irgendAvo angebrachten „Lnftfilter" gilt, allein dies hindeii andre Museen nicht, auf Grund sogenannter
4

theoretischer ErorterungcUj ohne Beriicksichtigung der andei'SAA-o gemacliten Erfahrungen, solche Ventilations-

offnungen anzubringen, Avie es iiocli kiirzhch mit bedeutendem KostenaufAvand in einem groBen siiddeutschen

Museum gescliah.-) Ich bemerke noch, daB der staubfangeude Stoff jedesmal frisch eingezogen Avurde^

zumal er stets sehr viel Staub aufgenommen hatte und infolgedessen immer ganz sclnvarz geworden war.

Audi mit der Ersetzung der ga.nzen Eiickwand eines Schranks durch Stoff nach dem Vor-

gange von T, P. Teale (s. meinen 2. Bericht 1893 S. 7) habe icli einen Versuch gemacht. E. R.Waite
a. a. 0. S. 97 empfiehlt zu dem Zwecke geolte Seide, die ei* mit Erfolg angewandt hat. Wir nalimen den-

^) Die Schwankungen des natiirliclieii Lnftdrucks wurden g-eniigen, Spiegelglasscheiben von iiblicher Dicke und

gTol3en Dimensionen zu zersprengen, wenn sick der aui3erc und innere Druck nicht durch die vorliandenen llitzen alhnahlich

ausgliche. Luftdichte Museumsschrauke gibt es liberhnupt nicht, sondern nur staubdichte.

^) Die Luftmenge, die iufolge der Druckscliwankuugen ein- oder austritt, ist eine sehr geriuge, und um sie zu

seihen gcniig-en die Dichtungsstrange in den Nuten.

(\
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selben Eiderdaunenflanellj den wir als Verdiclituiigsstrange (s. oben) beiuitzen uiid spaiinteii ihn in einen 2 m
langen nnd 2-5 hohen Holzralmien. Der Holzrahmen wnrdej da die ortliclien Verlialtnisse dies gestattetenj

an die Mauer nnd das holzerne Rahmenwork des Schranks mit eiiier Zwischenlage des Flanells an-

geschraubt. Die Ob sich dies bewabren

da die Einricbtnng nocb zn jinig istj um ein Urteil abzngeben.

giatte Seite des Stoffs bildet den Hintergrnnd des Schranks.

wirdj soli erst die Znkunft zeigen^

Natliiiich laBt sich mm der Scbranlc uiclit zusammen mit seiner Rlickwand transportierenj allein es kam

in diesem Falle nnr anf den Versuch an. An eisernen St^liranken ware das Rahmenwerk Yon vornberein

fiir einen solcben Rabmen einznricbten. (Der benutzte iiolzerne Sammbmgsscbrank des Musennis ist der

einzige nocb vorbandenej sonst sind alle bolzernen dnrcb eiserne ersetzt. Das Mnsenm bat etwa 1000 laiifende

Meter eiserne Scbranke and Pulte, die ini Laufe von etwa 25 Jabren einen Aufwand voii ungefalir 250000 M
erfordert baben, allerdings will icli nicbt untorlassen zu bemerken, daB iiur der kleinere Teil der Scliriinke

mit Spiegelglasscbeiben verseben ist.) Es ware sebr ervvlinscbt, da.B aucb an andern Orton diese Ver-

sncbe von Teale nnd Waite wiederbolt wiirdenj da die Einricbtnng, wenn sie sich wirklich auf die

Dauer bewahrte, es vielleicht gestattete, Mnseumsschrankc otwas billiger berzu8tellen als bisher.

Der anf Tafel III Eigur 1 abge})iidete Schrank ist 2-35 m lang, 44 boch nnd 0-6 tief. Er bat

eine Spiegelglasscbeibe in der Tiirj die sicb mit derseiben Leicbtigkeit offnet nnd scblieBt wie bei den

kleinern Scbriinken. Der Scbrank stebt in der Etbnograpbiscben Abteilnng nnd dient zur Aufstellnng

langer Lanzen von den Inseln der Siidsee. Diese Lanzen steben senkrecbt an Gestollen.

Der anf Tafci III Figur 2 abgebildete Scbrank ist 2-8 m lang, 1-G5 bocb nnd 0-4 tief. Der

Scbrankrahmen ist 3-5 cm breit. Er steht anf einem FuB nml laLU sicb am seine Acbse dreben. Die
L

r ^^ ^^

Tiiren liegen an den Schmalsoiten nnd sind von Eisenblech wie aucb Dccke und Bodonj imr die Yorder-

und Eiickseite baben Spiogelgias. Aucb dieser Scbrank stebt in der Etbnograpbiscben Abteilnng nnd

wird znr Aufbewabrnng der kos.tbaren Federmantel nnd -Krng(Mi von Hawaii benntzt. Diese sind an

Gestelle angebeftet^ die von der Seite Idneingescljoben werden nnd oben und unten in Scbienen anf Rollen

laufen. Der Scbrank muBte zum Dreben eingeiicbtet werden, weii die Riickseite zn wenig Licbt erbiiltj

nm diese scbonen Gegenstande gcniigend zur Geltung kommen zu lassen.

Der auf Tafel III Figur 3 abgebildete Scbrank ist 1-18 m lang, 2 bocb, 0-18 tief. Er biingt

an der AYand nnd ist desbalb so klein und zierlicb gebautj well er fiir die Ansstolhing von Kolibrls dient.

Die Tiir an der Yorderseite wird dnrch zwei kleine Scblosser verscblossen, die aber an der einen Scbmai-

seite liegen^ weii das Eabmenwerk der Yoi'derseite ganz von dem Tiiraufschh\ge bedeckt wirdj der nnr

2-8 cm breit ist.

Die Mai^e der Broite der Tiir- nnd Scbrankrahmen dieser Scbranke babe ich bereits oben gegeben.

Icb babe nnr einige der verschiedenartigen Scbrauktypen des Museums abgebildetj da auf die

Yerscbiedenbeit der Form und GroBe nicbt so viel ankommt. Man ist bei Eisen weniger gebnnden als

bei Holz und kann daber jedou Sclrrank seinen Zwecken leichter anpassen.

>-

f

Insektenschranke

Tafel YI und YII

Um die wertvolle Insektensammlung des Dresdner Museums (liber 300000 StUcke), die in einem

nicbt feuersicbern Pavilion des ersten Stocks untergebracbt werdtni muBte, einerseits etwas gegen Feuers-

gefahr zn schiitzen, anderseits nm sie besser vor Staub und FraB zn bewabren, babe icb die holzernen

Scbnbladen mit eisernen Umbiillungen umgeben kissen. (Ygl. meinen 2. Bericbt 1893 S. 10.) Holzerne

Insektenschranke, wie sie iiblicb sind, werden Avie alle Holzscbranke frliher oder spater rissig, so gut sie audi

gearbeitet sein mogen, es dringt dann der Staub ins Innere und findet seinen Weg scblioBlich audi mebr

oder weniger in die Scbnbladen, wenn diese aucb Deckel mit Falzen baben. Ich lieB selbst eine eiserne

Scbublade anfertigen, allein sie fiel zu scbvver aus; man wird zu metallnen Scbubladen erst schreiten

konnen^ wenn es gelungen ist, ein leichtes Metall biilig herzustelleu. Die Scbranke sind 1-31 m lang,

1-65 boch, 0-51 tief, doppeltiirig, und fassen je nach der GroBe der Kasten 34—76 in zwei, drei oder
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yier Reiheu. Die Tiirfliigel siud aus je ciner PJatte Stalilblecli in seiner natlirliclien Farbe uud nur ge-

wacbst^ die librige Hiilie aus Eisenblech, mit 01- iind Brouzefarbe gcstridien wie die Schauschranke. Die
Insektenkasten laiifen als Schubladen in Fiihrungen aus Eisenstabeu und sind in den betreffeudeu GroBen
untereinauder auswecliselbar. An der Innenscite des einen Turfliigels ist ein Gestell zum Heruntcrklappen an-

gebracht (Tafel VI bei a)^ das dazu dient, einen lierausgezogenen Kasten darauf zu setzen. Diese Schranke

stelin in Gruppeu zu vieren zusammen, je zwei mit den Eiickseiten aueinander. Selbstyerstandlicli lassen sie

sicli audi in Keilien nebeneinaiider steilen und in diesem FallOj wenn man will; als ein langer Sclirank gestaltcn^

wie auf Tafel VI ein soicher mit fiinf Abteiiungen dargestellt ist^ mit zwei Doppel- und einer einfaclien

Tiir. Die Einzelsdiranke konnen mit Hilfe von eisernen Tragen fortgetragen oder auch auf uuter-

gesdiobenen Wagen, durch deren Hebevorriditung man sie heben kann (s. meinen 2. Bericht 1893 S. 24
u. Tafel XX, sowie unteu), fortgefabren werden, eine Einricbtungj die dazu dientj nicht nur die eiuzelnen

Scbriinke nach Bedarf zu versetzeuj souderu auch sie ini Falle der Peuersgefalir aus dem Raume
zu entfernen.

Ich bemerkte sdion^ daB es uns niclit geluugen sei, brauclibai-e eiserne Insektenkasten berzustel-

len, allein die innere Einriclitung der SchmetterliugskasteUj die an der Ober- und Unterseite

Glas liaben, um audi die Unterseite der Tiere besiclitigen zu konnen, oline die Stlicke berauszunelimen,^)

wurde aus Eisen liergestellt. Es ist im allgemeiuen iiblidij liier schmale Holzleisten mit Korkeinlage, die,

an den Randern der Kasten mit Stiften befestigt ^yerden, zu benutzen; die die Sdimetteilinge tragenden

Nadeln werden in diese Korkeinlage gesteckt. AVenn man aber bei dieser Einricbtung die Leisten versetzon

wilJj so miisseu die Stifte berausgezogen werden, wobei die Insekten ieicht Bescbadigungen erleiden. Um dies

zu vermeidenj wurxle ein Rabmen konstruiert, an den die Leisten mit einer Feder befestigt sind, aus der sie

sich leicbt lierausnebmeu lassen; aber audi das ganze Gestellj der Rahmen mit den Leisten, laBt sich

leicbt aus der Scliubiade lierausnebmeUj was u. a. aucb den Vorteil liatj daB man die Innenseite der

untern Glassclieibe, wenn es notig ist, putzea kann, ohne die Leisten einzeln zu entfernen. Die Ein-

ricbtung ist Tafel VII in ^/^ n. Gr. abgebildet. Der einzusetzende Rabmen bestebt aus den zwei schwacben

LEisenschieneu a, verbundeu durch zwei dlinne DEisenstabcheu b. Im Innern des Kastens ist eiu Knopf c

und eine Feder d a.ngebrachtj wodurch der auf den FiiBchen e stehende Rahmen festgehalten wird. An
den Holzleisten sind an beiden Buden federnde Greifer f befestigt, wodnrcb sie leicbt und zuverlassig auf

den [_Eisenschicndien a in beliebigen Zwischenraumen festgehalten werden. Es stehen bereits liber 200
solche Rabmen in Gebraucbj weitere 150 waren notig, um alle Schmetterlingskasten mit Doppelglas damit

zu versehen.

Pultschranke

Tafel VIII und IX

In meinem 2. Bericht (1B93 Seite 10 ii*.) babe ich die holzernen Pultschranke des Museums
besdirieben und auf Tafel V und VI abgebildet. Ich muBte damals von eisernen Hiillen der zu bohen
Kosten wegen absehen. Inzwiscben ist es der Firma Herrmann & Ranft gelungen, diese eisernen

Hiillen weit billiger lierzustelien. Uns]-e NormalgroBe ist 2 x 0-7 x 0-8 m, mit einer zweiiliigiigen Tiir.

Die innere Einricbtung zum Einscbieben der Kasten ist aus Holz. Die Zahl der Kasten in einem Schrank

ist Yerschiedenj je nach ilirer GroBe 6 bis 21. Sie sind meist in drei Reihen angeordnetj aber mancbmal
auch in zwei. (Ubcr diese innere Einricbtung siehe meinen 2. Bericht 1893 S. 11 f.) Solche eiserne

Vorratsschrankliullen fiir die Schubladen, in denen Tierbalge, Eier, Kondiyiienj Skelette uam. aufbewahrt

werSen, halte ich nicht nur fiir einen sehr weseutlichen Fortschritt gegeniiber den holzerneUj sondern

fiir eine Notwendigkeit in jedem Museum, denn die Holzschiiinke werden in kurzer Zeit undicht und
nun dringt der Staub in die Schubladen, selbst wenn sie mit Glasdeckeln in Falzen versehen sind.

In groBen Maseen ist dies ein Ubelstand, der fiir die Sammlungen verhangnisvoll werden kann, wenn
Gegenstande jalirelang liegcn ohne nachgesehen zu werden. Fiir Dresden aber waren diese eisernen

Hiillen um so mehr ein ErforderniS; weil manche Pultschranke vor die Heizsdilangen gesetzt werden muBten,

') Die Iiisekteukasten, die Holz au der Unterseite haben, belegeu wir jetzt mit „Korklino]eum", d. i. ein weiches

Linoleum, in das die Nadeln Ieicht eindringen, aber dock feststelin, und das mit Papier iiberklebfc wird.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etlm. Mus. zu Dresden 1002/3 Bd. X Nr.5 2
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und Holzriickwande, selbst wenn sie durch daliintergestelite eiserne Schirme gesclmtzt werden, dann springcn

nnd den Staub iiDgeliindert ins Innere dringen lass(M).

Tafel VIII oben ist ein soldier eiserner Piiltschrank (aaf das Pult darauf komine ich nnten

zuriick) abgebiidetj der eino Flligel der Tiir geoffnet; f ist ein holzerner Scliieber^ der dazu dient, eine

herausgezogene Schublade darauf zu stellen.

In meineni ,2. Bericht 1893 S. 15fE. (da/.ii Tafel XI und XVII. 4- 8) liabc icb liber Eisen-

blecbkastchen fiir Konchylien u. d'^l. Sammhingen berichtet. Seitdera ist auch die unifiingliche Eier-

sammlung des Museums (etwa 20000 Stiick in liber 4000 Arten) in solche Kastclien eingeordnet worden,

allein ich wiirde kauni Gelegenheit genommen liaben, auf Tafel IX eine ganze Schublade mit Eiern

abzubilden, wenn es nicht ware, am die Wirkung zu zeigeuj die das Lagern von Eiern anf gefarbten

Sagespanen macht. Durch Sieben auf ziemlich gleiche GroBe gebrachte Sagespane von hartem Holz (am

besten von Eirnbaum- und Apf(^!baumhoIZy weil diese weniger Gei-bstoff entlialten) farben Avir mit schwarzem

Spirituslack und fuilen daniit die Blechkastchen bis zu ihrer haiben Hohe. Eur jedes P]i wird dann ein

kleines Lager in den Sagespanen bereitet^ so daB es boim Anf- uud Zuziehen der Schublade und sonst

auf seiniT Stelle liegen bleibt. Es ist ein solches Lager fltr Eier andern Lagern, aus Watte u. dgl., vor-

zuzieheuj weil die Eier sich auf letztern bowegeu oder sogar ihren Platz verhissen, wenu nnr der Glas-

deckel der Schublade geoffuet wird, wobei ein mehr oder weniger starker Luftzug nicht zu vermeiden ist.

Die Zettel in den Zettelhaltern (sielie a. a. 0. S. 16) erscheinen auf der Abbildung verschieden hell nnd

dunkel; dies rlihrt daher, weil wir (iiu ganzeu Museum) fur die Erdgegenden vorschiedeiifarbiges Papier an-

wenden, gelb fiir Asien, violett fiir AustralieUj blau fur Afrika, griin fur Amerika, w^eiB fiir Europa.

E. C. Baker hat sich (Museums Journalll, 108 1902) insofern gegen die Dresdncr Eisenbiech-

kastchen ausgesprochcn, als sie betrachtlich teurer seien als die vou ihm im Museum der Academy of

Sciences in Chicago angewandten und im Museum selbst angefertigten (vgl. auch meinen Amerikanischen

Bericht II, 20 u. Fig. 14 1901). Allein er berechnot die Zeit der Mitseumsbeamten, die doch ihron Gehalt

beziehcn, dabei zu gering und auBerdem tausclit er sich liber die Daueiliaftigkeit seiner Pappkastchen

gegeniiber der „ewigen" Dauer der Eisenblechkastchen. Im allgemeinen wird seine Ansicht auch nicht

geteilt, wie ans der Liste der 94 Museen und Sammlungen in 59 SUidten hervorgeht, die mir der Fabrikant,

Hr. Anton Eeiche in Dresden-Planen, giiligst znr Yerfligung stellte, wohin er von diesen Kastchen seit

1892 geliefert hat. Es ist die folgende (hinter jedem Stadtnamen steht in Klammern die Zahl der Museen

wenn mehr als eins): Aachen (3), Agram (2), Bergen, Berlin (3), Bonn (4), Bremen (3), Breslau, Cassel,

Charlottenburg, Christchnrch N.S., Dresden (5), Darmstadt (2), Essen, Ereiberg S., Freiburg B., GieBen (2),

Goslar, Gorlitz, Graz (3), GroBenhain, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Heidenheim (2), Helgoland,

Helsingfors (3), Hohenheim, Hohenstein bei Stuttgart, Innsbruck (4), Jena, Johannisburg, Kalkutta, Kap-

stadt, Koln, Konigsberg (2), Leiden, Leipzig, Lemberg (2), Liibeck, Luknow, Marseille, Miiuchen (2),

Neutitschein, Niirnberg, Paris, Petersburg (3), Poson, Pretoria, Sofia (2), Sohle, Steglitz, Stuttgart (2),

Triest, Tuchorschitz, Tlibingen (2), Upsala, Wien (2), Zagreb (2), Ziitich (2). , Das Zoologische uud

Anthropologisch-Ethnographische Museum in Dresden verbrauchte seit 1892 etwa 28000 Kastchen und 44000

Zettelhalter, Bocke usw. im Gesamtbetrage von etwa 4000 M.

7

II

Pulte
Tafel yill und X

Wiihrendmr friiher 6/4 rheinischos Glas zur Verglasung der Pulte nahmen (vgl. meinen 2. Bericht

1893 S. 9), sind wir seitdem ausschlieBlich zu Spiegelglas libergegangen. Da aber eine Spiegelglasscheibe

von 2 m Liinge und 0-8 m Breite bereits ein Gew:Icht von etw^a 50 kg besitzt und wir noch groBere Pult-

_^0^_I^~'JLLTL L=JK|['lLk!^;^'^
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deckel mit einer Scheibe in Gebrauch baben^ so war das Heben iind Senken eines solchen schwierig^ imd
fiir eitie scbwacliere Person kaum moglicb. Es muBte dalier eine Vorricbtniig ersonuen werdeiij die, nach
AufsclilieBen des PuiteSj den Deckel von selbst oder wenigstens nnr mit geringer Beibilfe bebt Es sind

zu diesem ZAveck eine Reibe von Yersuclien gemacht wordenj die mebr oder weniger gelangen, bis

wir bei einer Hebevorrichtung steben blieben wie sie Tafel VIII abgebildet ist. Es wird an der

bintern Seite des Pultes eine starke Feder (b) mit den beiden Hebeln c iind c angebracbt, die an den
vordern Enden init EoUcbon ausgeriistet sind. Die liahmeneisen der Pultdeckel baben seitlich Lauf-

scbieneu (d) fiir die Pollcben. AuBerdem sind nock an den beiden Stiriiseiten zwei Arretierungen (e

und e) angebracbt, die die Rebel urn ein weuiges niedriger batten, wenn das Pidt gescblossen ist. Will
man es offnen, so bat man vor deni AufscblieBen nnr notig, die beiden Arretierungen e und e durch

einen leicbten Drnck zn losen, die Feder tritt dann in Tiitigkeit, so daB nur noch eine geringe Kraft
notig istj nm den Deckel zu boben. Ebenso bewerkstelligt sicb das ScblieBen miiblos^ indem der Deckel
dnrcb leicliten Drnck mit der Hand langsam berabsinkt, olme daB man niitig bat ibn zu stiitzeu. Die
untere Zeicbnung gibt eine Aufsiclit der Heb el ein rich tun g.

Bei Pulten anf FtiBenj die also nicbt auf Scbranken als IJntersatzen steben und langer sind

als 2 m, ist es notig, das untere Rabmenwerk durch eine kleine Spannvorrichtung gegeu Durchbiegen
durch die eigne Schwere zu stiitzeu.

Neuerdings sind wir dazu gescbrittenj ahnliche Pulte aus Spiegelglas ganz ohne obern und
seitlicheu Rahmen zu bauen. Zuerst legten wir zwei Scblosser an den obern Vorderrand des Glases, was
jedoch die Scbonbeit des Pultes wesentlich beeintraclitigte, nunmehr beschranken wir nns auf ein ScbloB

r

unter deni untern Rande (Tafel X bei b). Die steheuden Scheiben sind zusamniengeschliffen und werden
an den Ecken durch je einen kleinen Wiukel aus vernickeltem Messing zusammengehalten. Die obern

Kanten der Umfassungsscbeiben sind mit (grauen) Samtstreifen versehen, auf die der gesehlosseue Deckel
anfliegt und die verbindei-n, daB Staub eindringt. Dor Deckel wird durch einen Mechanismus, der an der

Riickseite in einem Kasten (n) liegt, mit hydraulischer Bremse in jeder beliebigen Stellung festgehalteu

und ansbalanziert. Zugeschlossen driickt er fest auf. Der Boden, die FliBe und der erwabute Kasten
sind aus Eisen.

Pultbodenbelag. Wahrend wir die Pulte fiir Koncbjlien, Schadel uam. innen mattschwarz
halten^ ist dies in der Etlmographischen Abteikmg uicht oder nur ausnahmsweise anwendbar. Da bier

bei schragen Pulten die Gcgenstande einzelu am Boden befestigt werden miissen, so belegen wir ibn
mit ,,Korldino}eum", in das sicb eine Nadel oder ein Stift leicht einstechen VdM, und streichen dieses

mit soldier Wachsfarbe an, die fiir die beti-effenden Gegcnstande gerade am passendston erscheintj oder
bespannen das Linoleum mit Stoff, wie z. B. Samt, Ivrepp, Cheviot und neuerdingSj nach dem Yorgange
des K. Historischen Museums in Dresden (vgi. audi F. A. Batlier, Address a. a. 0. S. 119 1903) mit „toile

japonaise", die in fast alien Farben erhaltlicbj nicbt teuer und von etwas rauher Struktur ist, was an-

genehmer wirkt als eine glatte Oberflache.

in

Skelettgestelle und Scluidelstander
Tafel XI, XII Figur 1 u. la und XVIII Figur 2

WalskelettgestelL Ich habe schon in meinem 2. Bericht 1893 S. 13f. ein Pottwalschadel-

gestell beschrieben und anf Tafel IX abgebildet, und bilde nunmehr auf Tafel XI als Erganznng dazu ein

16-7 m langes Finnwalskelettgestell ab. Es zeichnet sicb durch die Einfachbeit seiner Konstruktion, so-

wie dadnrch aus, daB es statt anf den Boden auf 'die Schriinke gestellt ist. Das Skelett schwebt liber

einem 2-5 m breiten Raume, \yo die Besucher verkehren, zwischen Wandschranken einerseits und ftinf

'^^
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^

Der Scliadel liegt nur lose auf den

ruhen mit ihren seitlichen Fortsatzen auf zwei lang diirchgebenden Rundeisenschienen.

freistehenden Scliraiiken anderseits, s. Figur 2, wo die Schranke mit a bezeichuet sind (b ist ein Diircli-

gang), "wahrend die Stiitzen (3-6) zwei auf dem RahmeiiAverke der eiseriien ScliraDke rulienden Langstragern

aufgeschraubt siad. Als Basis der eiseruen Konstruktionsteile . laufen zwei Langstrager von leiclitem,

patentgeschweiBten Eisenrobr iiber die Sclirankecken bin. Auf den Langstragern liegeii Qucrtragcr von

der gleiclien Eohrartj die die bockartigen Skelettstiitzen tragen. Bei der Aufstellung waren wir hanpt-

sachlich daranf bedacht, die Skeletteile selbst nicht zu vorletzen.

Unterstiitzungenj ebenso ist der Unterkiefer lose in Biigel gelogt. Die Hals-, Eiicken- und Sclnvanzwirbel

Sie sind niclit

durchbohrt und konnen leicht abgenommen werden. Ebenso sind die Scluilterblatter und Arnie mit Biigeln

und Schelien^ ohne die Knochen zu verletzen^ angebracht.
•J

Menschenskelettgestell. Bereits in meinem 2. Bericbt (1893) S. 1211. habe icb Tierskelett-

gestelle bescbrieben und abgebildet (Tafel VII und IX). Das auf Tafel XVIII Figur 2 abgebildete Gestell

ist besonders fiir normale Menscbenskelette angefeiligt und olme weiteres zu gebrauclieUj wenn wir es neuer-

dings auch vorzieben, die Rassenskelette nicbt zusammeuzusetzen^ sondern die Knoclu^n einzeln flachliegend

aufzubewahren, es sei denUj daB die Kuoclicn zusammenhangend mit den Bandern eingeben. Bei dem
jetzt konstruierten Gestell ist ebenfalls der Gesicbtspunkt gewabrt, die Knocben selbst nicht zu verlotzen.

Die Biigel oder Scbellonbaltor konnen in jeder Hobo an die Standersaule festgeschraubt uiid daniit jedem

Skelott angepaBt werden. . Der Scbadel liegt lose auf. Brustkorb mit WirbelsaulOj. Beckon, Obcrarme,

Unterarme, Oberscbenkel, Unterschenkel baben je einen Biigel fiir sicb. Die Scbellen mit Scbraubc sind

zierlich und konnen leicbt gelost werden. Auf diese Weise beeintracbtigt das Gestell das Skolett moglichst

wenig, und es ist sebr leicbt, die Knocben eiuzeln loszunebmen. Bekanntlicli findet man selbst in beriibmtcn

Sammlungen ganz abscheulicb aussebende Gestelle^ die eine wabro Unzierde sind.

\

Menscbenscbadelstander. Icb beschrieb einen solcben in meiucm 1. Bericlit (1887) S. 10--12

und bildete ihn Tafel VI daselbst ab. Seitdom babe icb ilm wesentlicb voreinfacben und verbilh'gcn

konnen, besonders dadurcb, daB der IJnterkieferbalter anders befestigt wird und doB alle Scbrauben weg-

fallen, wie Fig. 1 u. la Tafel XII ergibt. a ist der Holzsockel, b ein Stander aus starkem Eiseiidrabtej c der

darauf befestigte Scbadeltrager aus Messingrobr und drei auseinandergespreizten Messingfodern mit um-
i

gebogenen Enden, d der Unterkieferbalter, e die Auslaufer desselben, die in den Canalis vtandibularis
P*

eingescboben werden. Der Unterkieferbalter d wird in eine Ose am Scbadeltriiger c eingehaugt, wo er

leicbt berausgezogen werden kann. Im iibrigen vergleicbe man die angezogene ausfiibrlicbe Bescbreibung.

Ein Nacbteil selbst dieses verbesserten Gestells bestelit uacb wie yor dariu, daB der Canalis rnaNdilmlaris

durcb das Einscbieben und Herauszieben des Messingdrabts verletzt werden kann und bei unvorsicbtiger

HandbabuDg verletzt wird. Diesem IJbelstande ware, soweit icb sebe, nur so abzubelfen, daB man nacb

dem Vorbilde des Green manscbon ^) Scbadeltragers den Unterkiefer in einen Messingdrabtbalter legt,

dessen Enden um don untern Hand des Uuterkiefers berumgreifon; dies bat aber wiederuni den Nacbteil,

daB die umgebogenen Drabtendon Knocbenteile vordecken, was icb gerade bei der Konstruktion meines

Scbadeltragers vermiedon baben wollte. Vielleicbt findet jemand eine gliicklicbere Losung, obne wieder

auf Anbobrnng des Knocbens oder dgl. zuriickzugreifeu.- Die Barkosten fiir diesen vereinfacbten Triiger

belaufen sicb einscblieBlicb des scbwarz poliorten FuBes nur auf 1-20 M, da das Meiste daran irn Museum
selbst bergestellt werden kann. Nimmt man statt des polierten FuBes einen unpolierten

sicb die Kosten noch erbeblicb. ^
'

, so yerringorn

In meinem 2. Bericbt (1893) S. 22 erwabnte icb den Spengelscben Kraniopbor, von dem icb

damals nicbt angobcn konnte, wo etwas liber ibn veroffentlicbt sei. Es war dies kurz im Corrbl.-Antbr.

IV, 69 1873 gescbeben.

1) Dr. M. J. G-reeiiTnan, Direktor des Wistar Institute of Anatomy an der Univorsitjit von Pennsylvanien in Phila-

delphia, ein Gclehrter, der sich zugleich dnrch ein auBerordentlich praktisdies Konnen in der Museumstechnik auszeichnet,

hatte die groiie Freundlichkeit, mir bei meiner Anwesenheit in Phikdelphia im Jahr 1899 seiiion Schn.doltfager vorzuflihren und

ihn mir spater zu sendun. Er entspricht jedoch meinen Anforderungen nicht, so wenig wie der voii 11. Martin veroffentUchte

(Corrbl.-Anthr. XXX, 132 1899 u. XXXIV, 131 1903). Der areenmansche ist meinesWissens noch nicht veroft'entlicht worden.
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Kraniometer
TafelXII Figur 2

Da sich das von mir in meinom 2. Bericht (1893) S. 22 uud Tafel XYII Fig. I abgebildete

Kraniometer anf Heisen als zu unhandlich erwieSj so wurden die Spitzen zum Aus- iind Einschieben

eingerichtet und auBerdem die Abaiiderung getroffen, daB sich die Schenkel von dem Hauptstab abziehen

lassen, so daB das Instalment jetzt in einem Kasten nur einen kleinen Baum einnimmt. So scheint es

mir an Brauchbarkeit gewonnen zu liaben, Man vergleiche audi den neuerdings von R. Martin veroffent-

lichten Gleitzirkel, Corrbl.-Anthr. XXXIV; 128 mit Abb. 1903.

i.

t

I

»

V

Vorrichtiing zum Haarzalileu
Tafel XII Figur 3

Als ioli mich im Jahr 1893 iiiit dem Kopfhaarstande der Negritos und Papuas bescLaftigte

(s.Publ. Ethu.Mns. Dresden IX, Negritos S. 28—31 1893), empfand ich das Bediirfnis nach einem Instrumente,

niit dem man eine umscliriebene kleine Gruppe von Haaren isolieren und danu den Stand der einzelnen

Haare leichter uutersuchen konue, und es kam mir damals znr Kenntnis, daB F. Hilgendorf ein derartiges

Instrument bereits konstruiert und gebraucht hatte. Er sagt Mitth. der Deutschen Ges. fiir Natur- u.

Volkerkunde Ostasiens I (1873—76) Heft 7 S. 11 1875 in einem Aufsatz liber die Behaarung der Ainos:

5,Um fur die Zahl der Haare einen. einigermaBen positiven Ausdmck zu erlangen, habe ich eine Art von
r

Haarzahler konstruiert in Gestalt zweier Gabeln, deren jede zwischen den beiden breiteu Zinkeu einen

lichten Baum von genau 1 cm Breite hat, vorn sind die Zinken zugespitzt, doch so, daB die Spitzen eben-

falls 1 cm voneinander stelien. Streift man nun mit den Spitzen der ersten Gabel auf der Kopfhaut

entlaiig, dann faBt diese einen Haarstreif von 1 cm Breite zwischen sich. Mit der zweiten Gabel seuk-

xecht gegen den ersten Strich in almlicher Weise (unterhalb der ei'sten Gabel) ziehend, schneidet man von

dem bereits abgegrenzten schmalen Haarfeld- ein Stiick von 1 cm Lange heraus. Oben zwischeii den

gekreuzten Gabeln erscheint nuo ein Haarschopf, der auf einem Qnadratcentimeter Kopfhaut gewachsen

ist; er wird behufs Aveitereu Studiums moglichst tief abgeschnitten." Prof. Hilgendorf (Berlin) hatte, wie

er mir damals mitteilte, solbst soiucrzeit nur ein einziges Exemplar des Insti-uments aus Kupferblech

hergestollt, abcr Prof. Mobius (Berlin) hat ein zweites, etwas verlindert, anfertigen lassen, das er die Giite

hatte mir zur Ansicht zti senden, wozu Hr. Hilgendorf (1893) schrieb, daB neu darau die feste Leitung

der zweiten Phitte auf der ersten sei, und meinte, vielleicht konne man auch die erste Platte in ein Geleise

legen, das daun auf der behaarten Stelle noch iigendwie zu fixieren ware. Die Firaia Herrmann. & Ranft
in Dresden konstruierte demgcniaB das Tafel XII Figur 3 in ^/^ n. Gr. alig(4)ildete kleine Instrument, das

den Hilgendorfschen Anforderungen gerecht zu werden sucht. Es gestattet -^/^ qcm Haarboden zu isolieren

und bequem zu untersuchen. Es ist aus Stahl, vernickelt. Eine Pinzette gehort dazu.

1

Ich nehme diese Gelegcnheit, ich meiue die Besprechung einiger neucn anthropologischen

Instrumente, w^ahr, um ein"^^erzeichnis der Anthropologischen Instrumentensammlung des Dresdner

Museums zu veroffentlichen, da es Fachgenossen niclit unerwllnscht kommen Avird; sie erfahren dadurch

was sich in dieser Beziehung hier findet, zumal dies Instrumentarium ein ziemlich umfangrciches ist.

Allerdings gibt es noch eine sehr groBe Beihe von anthropologischen Instrumenten, die wir nicht besitzen.

Bezugs(|uelle u. dgl. ist hinzugefiigt.

Kraniophor von Topinard, Siehe P. Topinard, Du craniophore, instrument a mesurer les pro-

jections du crane, Eev. d'Authr, I, 464ff. 1872 u. Elements d'Anthr. gen. 1885 S. 260, 858, 886.

Gekauft 1888 von Collin, Paris (F 8)

i ',

L

J



14 A.B.Meyer: Neue Museums-EixirichtuTigeri III

Kranioplior von Broca. Sielie P. Broca, Mem. d'Anthr. T, 130 Taf. I, 3 1874. Gek. 1888 von

A. Molteni, Paris (F 2G-50)

Kranioplior voii Chick. Sielie F.W.Putnam, Proc. Am. Ass. Adv. Sc. XXXII, 392-3 1883; vgl.

audi A. B. Meyer, Abk Mus. Dresden I Nr. 1, 11 1880/7

Kranioplior von Banke. Sielie J. Ranke, Beitrage zur physisclien Antbropologie der Bayern I;

2. Abli. S. 189 1883 u. 11,11 1892, vgL auch Corrbl. Aiithr. XIV, 137ff. 1883 niit 1 Taf.

Gek. 1888 von Bohm & Wiedemann, JMiinclien (M 41). S. audi Corrbl. Antlir. IV, 69 1873

u. A, B. Meyer, Abb. Mus. Dresden IV Nr. 1, 22f. 1892/3

Kraniopbor von Meyer. Siehe A.B.Meyer, Abb. Mus. Dresden I Nr. 1, 11 Taf. VI 1886/7, IV

Nr. 1, 22 Taf. XVII, 2 u. 3 1892/3 and obeu S. 12 Taf. XII, 1 (5 Exempbare in verscbiedncn

Abanderungen)

Universal-KraniopJior von Torok. Siebe A. v. Torek, Uber ein Universalkraniopbor, Int. Mtsscbr,

f. Anat. u. Pbys.VI, 6. Heft 64 S. 1889 u. Grund/iige einer systematisdien Kranionietrie S. 25 Iff.

1890. (Prof. V. Torok liatte mir i. J. 1890 sein Instrument gelieben, init der Erhiubnis es in

Dresden nacbmacben lassen zu dlirfen. Bei dieser Gelegenbeit liabe icb einige Abanderungen

daran getroffeii)

Kraniopbor von Greenman. Siebe oben S. 12. Gescb. von Dr. M. J. Greenman, Pbiladelpbia (1900)

Kraniopbor von Martin. Siebe E.Martin, CorrbL Antbr. XXX, 132 1899 u. XXXIV, 131 1903.

Gesdi. von P. Hermann, Zuridi (1900)

Kraniometer von Spengel. Siebe J. W. Spengel, Mittb. Gottinger Anthrop. Ver. I, 54f. m. Taf.

1874. Gek. 1875 von A.Wicbmann, Hamburg (M 200)

Kraniometer (Beisestangenzirkel) von Vircbow. Gek. 1875 von J. Tliamm, Beilin (M 45)

Kraniometer von Flower. Siebe W. Flower, Cat. Ost. Mas. R. ColL Surg. I S. XVI Fig. 2 1879.

Gek. 1889 von W. F. Stanley, Loudon (M 48)

Double equerre von Topinard. Siebe P. Topinard, Elements d'Antbr. gen. S. 260 Fig. 19 u.

S. 858 Fig. 151 1885. Gek. 1888 von Collin, Paris (F 12-50)

Kraniometer von Meyer (abgeauderter Flowersdier). Siebe A.B.Meyer, Abb. Mus. Dresden IV
Nr. 1, 22 1892/3 Taf. XVII, 1 u. oben S. 13, sowic Taf. XII, 2 (Drei Exemplare in versdiiednen

Abanderungen)

Kraniometer von Cunningbam (abgeauderter Busk sober). Gek. 1901 von Yeates & Sons, Dublin

{£ 1-7-6)

Kraniometer von Gray. Siebe J.Gray, JAI. XXXI, 111 Taf. VI 1901. Gek. 1902 von J. Gray,

London (^1-10)

Karl Ernst von Baers Kraniometrisobes Besteck: Tasterzirkel mit 2 Paar auswecbselbarer Arme,

Sdiiebezirkel mit Teilung der Grumlstange und der Arme, Millimetci-maBstab auf Eifenbein in

Mabagouieiufassung, BandmaB in KapseL Dies war v. Baers Haiulfixemplnr, es wurde dem

Dresdner Museum i. J. 1901 von Prof, L. Stieda in Konigsberg zum Gescbenke gemacbt.

Kraniometrisches (Reise) Besteck von R.Vircbow. Gek. 1893 von J. Tbamm, Berlin (M 65)

Osteometre avec goniometre et rapporteur a tige indicatrice von Broca. Siebe E. Scbmidt,
Antliropologiscbe Metboden, Leipzig 1888 S. 188. Gek. 1900 von Collin, Paris (F 36)

Goniometre facial median von Broca, Siehe P. Broca, Instructions craniologiques et cranio-

metriques Paris 1875 S. 87. Gek. 1900 von Collin, Paris (F 40)

Goniometer von Ranke. Siebe J. Ranke, Beitrage zur pbysiscben Antbropologie der Bayern I,

2. Abb. S. 189 1883 u. Corrbl. Antbr. XIV, 137 1883. Gek. 1888 von Bobm & Wiedemann,
Mtincben (M 40)

Goniometer. Gek. von Lutterj Berlin

Goniometre occipital en arc de cercle von Broiui. Siebe P. Broca, Instructions craniologiques

et cranioraetriques, Paris 1875 S. 91. Gek. 1900 von Collin, Paris (F 40)

Goniometre mandibulaire von Broca. Siebe P. Broca, Instructions craniologiques et crauio-

metriques, Paris 1875 S. 95. Gek. 1900 von Collin, Paris (F 30)

^
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Crochet sphenoicle von Broca. Siehe P. Broca, Sur im moyeu de mesurer Tangle sphenoidal

-> ;sans onvrir le crane. Bull. Soc. d'Anthr. Paris XVI, 564-72 m. Pig. B 18G5. Gek. 1900 von

. Collin, Paris (P 6)

Crochet turciqne von Broca. Siehe P. Broca, Mem. d'Anthr. IV, 221 Pig. 10 1883. Gek. 1900

von Collin, Paris (P 2-50)

Niveau occipital von Broca. Siehe E. Schmidt, Anthropologische Methoden, Leipzig 1888 S. 98.

Gek. von Collin, Paris (P 10)
•J

2 Orbito stats a vis par alleles iind 2 Aiguilles orb it aires von Broca. Siehe P. Broca,
Instructions craniologiques et craniometriques, Paris 1875 S. 117. Gek. 1900 von Collin,

Paris (P 26-50)

Sonde optique von Broca. Siehe P. Broca, Bull. Soc. d'Anthr. Paris XVI, 569 Pig. A 1865. Gek.

1900 von Collin, Paris (P 2-50)
I J

liciseapparat fiir Korpermessungen von R.Yirchow. Siehe ZfE.Verh. XVI, 405 1884. Gek.

1893 von J. Thanini. Beriin (M 125)

Traveller's Anthroponieter von Garson. Siehe J. G. Garson & C. H. Read, Notes and Queries

on Anthropology. 3. ed. London 1899 S. 8. Gek. 1901 von Aston & Mander, London (^ 3-2-2)
L

W

J

Kleiner Tasterzirkol. Gek. von Schmidt, Berlin

MittelgroBer Tasterzirkeh Gek. 1875 von Windier, Berlin (M 12)

GroBer Tasterzirkel mit Holzschenkeln und Stahlspitzen. Gek. 1885 von C. Kehse, Berhu (M 46)

Tasterzirkol, mit Aluminium-MaBstab dazu, von Pose. Gesch. von Dr. C, Pose, Dresden (1901)

Kombinierter Stangen- und Gleitzirkel. Gek. 1885 von C. Kehse, Berlin (M 78)

Gleitzirkel. Gek. von G. Heyde, Dresden

MaBstab ;ius Eisen mit Mess ingecke zum Einsetzen des Zirkels
r

BandmaB von Stahl. 2 m lang

Reil^zeug, Gek. 1901 von J. Koliark, Dresden (M 47-50)

Skalenradchen von Schlagintweit. Siehe H. v. Schlagintweit, Sb. Akad.Wiss. Miinchen Jg. 1866
Bd, I S. 293—5 mit Abb. (Erhalten 1875 von v. Sell., zu kaut'en bei Th. Ackermann, Miinchen)

Curvimetre von Lassailly Preres, Paris (P 1-50)

Stangenplanimeter nach Prytz. Siehe Punge, Z. f. Vermessungswesen 1895 Heft 12 u. Hamann
a. a. 0. 1896 Heft 21. Gek. 1900 von Eckert & Hamann, Priedenau-Berlin (M 15)

Znr Kapazitatsbestimmung des Schiidels nach Broca: 1) Litre en etain poingonne, 2) Fuseau
a bourrer le plonib, 3) Entonnoirs en fer-blanc (2), 4) Eprouvette en verre, graduee, 5) Oper-
cule en bois, 6) Cuvette en fer etaine, 7) Double litre en fer-blanc, 8) Manctte a main,

9) Vallet en paille, pour maintenir les cranes, 10) Calotte en cuir, pour le cubage des cranes

perfores, 11) Plomb (deux litres), 12) Boite en bois blanc, pour plomb. Gek. 1900 von Collin,
^ Paris (P 67-50)

Zur Kapazitatsbestimmung des Schadels, wie im Dresdner Museum gebrauchlich: 1) Zwei
Blechtrichter, Durchmesser 15-5 u, 20 cm, 2) groBes GlasgefaB zum Auffangen des MeBmaterials,

das aus dem gcmessenen Schadel ausgegosscn Avird, ehe es in die Mei^zylinder kommt, 3) drei

' GlasmeBzylinder zu 500, 1000 u. 2000 ccm, 4) Holzkasten, liber den der Schadel gestopft wird,

5) zwei Pappzyliuder, um das MeBmaterial in don GlasmeBzylindern (3) zum genauern Ablesen
eben zu driicken, 6) Wattepfropfen in einem Kastchen, um die Scbadellocher vor dem Ein-

4

fiillen des MeBmaterials zuzustopfen, 7) Holzkeile zum Peststellen des Schadels beim Fiillen,

8) je zwei Holzkasten und Blechkiiige fiir Erbsen und Schrot, 9)' Stab aus Eisendraht mit

breiLer Spitze und Handhabo am andern Ende, um das dem Schadel anhaftende Mei^material

lierauszustoBen -

i
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Zur Kapazitatsbestimmung des Schadels nach Poll: 1) Ersatzfiillrohr mit Gummiblase fiir

Heine Scbadel, 2) Druckflaschej 3) Riemen fiir zerbrecbliche Scbadel^ 4) Meligefai^e: Je eine

MeBflascbe fiir 1000 und 400 ccm uud je eiii MeBzylinder fiir 300 und 50 ccmj 5) Ersatz-

guminiblasen: Je zwei fiir groi^e und kleiue Scbadel. Siebe H. Poll, Ein neuer Apparat zur

Bestimmung der Scbadel-Capacitat, ZfE. Verb. XXVIII, G15-9 m. 3 Eig. 1896. Gek. 1901 von

P. Altinann^ Berlin (M 54)
r

Bronzescbadel von Eanke. Siebe J. Eanke, Corrbl Antbr. XIV, 138 1883. Kapazitat 1265-5 com.

Gek. 1885 von Bobin & Wiedemann, Miincben (M 86)

Papptafel init horizontal parallelen Linien zam Visieren des bocbsten^ Scbeitelpunktes (MaB 8 der

„Erankfurter Verstandigung"), JVian stelJt die Tafel senkrecbt binter den Scbadel und bestimmt

mit dem Auge den bocbsten Punkt

Zeichenapparat von Lucae, abgeiindert von Spengeb Siebe J. C. Lucae, Zur Morphologie der

Racenscbadel I, 493; II, 3 1861-4 u. AfA. VI, 1 1873 und J.W. Spengel, Uber eine Modi-

fication des Lucaeschen Zeicbenapparats, ZfE.VI, 66 1874. Dazu ein Diopter, s. Lucae a. a. 0.

1,495 u. II, 5. Gek. 1875 von A.Wicbmann, Hamburg (M i]Cj)

Kraniostat mit Marmorplatte von Eicger (mit MiUimeterpapier). Siebe K. Rieger, Ein neuer

Projections- und Coordinaten- Apparat fiir geometriscbe Aufnabmen von Scbadeln, Gebirnen

und anderen Objecten, Centralbl. Nervenbeilk. IX, 449 ff. u. 482ff. Eig. 1-3 1886. Vgl. auch

Ders., Eine exacte Methode der Craniograpbie. Jena 1885 46 S. 4 Taf. usw. 8. Gek. 1893

von W, Siedentopf, AVlirzburg (M 166)

StorCbscbnabel aus Holz

Ortbograpb von Torok. Siebe A. v. Torok, Grundziige einer systematiscben Kraniometrie S. 252

u. 260 1890. Gek. 1890 von P. Siiss, Budapest (fl 40)

Biegsamer Bleidrabt fiir EmriBzeicbnungen der Kopfformen u. dgl. Siebe E. Scbmidt,
Antbropologiscbe Metboden. Leipzig 1888 S. 39

Yorricbtung zum Einspannen von Scbadeln und Knoclien beim Durcbsagen. Siebe

A.B.Meyer, Abb. Mus. Dresden I Nr. 1, 23 Taf. XyII I 1886/7

Wage, auf 2-5 kg goeicbt. Dazu ein Satz Prazisionsgewicbte von 7]oo~^^^ S? ^^^ g und 1 kg. Gek.

1892 von H. Keyl, Dresden (M 40-50)

Vorricbtung zum Haarzablen nacb Hilgendorf und Mobius. Siebe oben S. 13 u. Taf. XII, 3.

Tafel zu Sebproben

Brocas Tabellen zum Berecbnen der Scbadolindices, Russiscb berausgegeben von M. Bogdanow.
Moskau 1879

Tabelle zum Berecbnen der Scbadelindices von K Livi. Siebe Arch. p.l'Antr. XIX, 390 1889

Index Tabellen zum Antbropometriscben Gebraucbe von C. M. Piirst. Jena 1902.

VI -

Zeichentisch
TafelVFigurS

Beim Zeicbnen mikroskopiscber Bilder ist es von Wert, das Mikroskop mit Leicbtigkeit beben

und senken zu konnen. Prof. Heller, bier, erfand zu diesem Zweck eiuen Tiscb mit einer in ibrer Hobe

verstellbaren Platte, den die Firma Herrmann & Ranft ausfiibrte und der TafelV Figur 3 in ^j^ n. Gr,

abgebildet ist. Die Platte ist aus MessingguB bergestellt und linksseitig an zwei gedrebten Eisen-

fiibrungen am Tiscbe befestigt. Die auf der Zeicbnung sicbtbarc Sclu'aubonspindel mit Handradcben ist

zum Hober- oder Tieferstellcn der Platte. Sie gleitet mit den angegossenen Augen leicbt und sicher an

den erwabnten Eisenfu.brun£?en.

~!^' r'.'".? ^~;r^^ , ^ _ i-i^^j- _i^J'^

"^-
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Gebogene Letter
Tafeiy Figiir 4 u. 4a

Viele der Dresduer Sammlungswandscliranke sind (bis 1-3 m) tief, uud es macLt dalier manclimal
ScliAvierigkeiteUj von einer vor dem Scliranke stelieiiden Leiter aus Gegenstande in der obern Halfte des

Schrankes anznbringen oder berauszunehmen^ da der Ann nicht so weit rcicbt. Filr leicbte Gegenstande
kann man ganz gut Greifstangen verwenden, wie man sie t'lir die groBen Scbanfenster von Liiden hat (z. B.

eine „Stang6 zam Herausholen groBerer Gegenstande aus den Schanfenstern", kauflich in JMlinchen bei

J. Herrmann^ EosenstraBe 8), allein fiir sdnvcrere sind sie nicht zn gebranchen. Prof. Hellerj hier,

gab daher eine Leiter an, wie sie TafelVFignr4 und 4a in 7^, n. Gr. abgebildet ist, die die Firma
Herrmann & Ranft konstriuerte nnd die es gestattet daranfstehendj sich mit dem Oberkorper vorznbeugenj

indeni man sich mit ihm anf den gebogenen Teil der Leiter legt, nnd so imstande ist, Gegenstande ans

der Tiefe eines Schranks zu nehmen. .Der FuB der Leiter wird soweit nnter den anf FiiBen stehenden
eisernen Schrank geschoben, daB der llberragende Leiterteil in der gewLinschteu Tiefe in den Schrank-
ranm hineinragt. Sind die SchrankfiiBe boher ala der FuB der Leiter, so daB dieser den Boden des

Scliranks nicht erreicht, so werden zAvei dazu vorliaudene Scbiibe auf den FiiB der Leiter gelegt. Der
obere gebogene Teil ist von Eisen, alles andre von Eschenholz mit Eisenbeschlag. Die Leiter steht im
Gebranche vollkomnien fest und sicher. Bei Nichtbenutzung kann sie zusammengekiappt werden um
weniger Platz einznnehmen.

VIII

J

7

Eiserne Biiclier- und Katalogschranlve
Tafel 13-17 Figur 1

Der Feuersicherlieit wegen sind wir nunmehr anch zu Biichersclniinken aus Eisen itbergegangen^

nachdem ich solche mit groBeu SpiegelghistLiren scbon seit langerer Zeit in meiuer Privatbibliothek besitze.

In den groBen Amenkanischen Bibliotheken, wo man fast ausschlieBlich Eisenmobiliar findet (vgl. meine
Amerikanischen Bericbte z. B. I, 30, 4G 1900 nnd II, 24, 39, 65 1901), handelt es sich aber nur nm offene

BlichergesteJle, anf deron Konstruktion man vielfach die groBte Soi'gfalt verwendet uud die man in den
verschiedensteu Fonuen findet^) — ich liabe jedoch auch eiuen eisernen Bllcherschrank fiir liegeude Folio-

bande mit Rolla(km zum VerschhiB a. a. O.I, 35 Figur 31 abgebildet ^, Aktenschranke dagegeu hat man
vielfach aus Eisen (siehe z. B. a. a. 0. I, 33 Figur 27 II, 62 Figur 41). Pi-aclitvolle holzerne Blicherschranke

mit Bronzetiirrahmen sind in der Jo])n Rylands Bibliotliek in Manchester (s. meineu Bericht (III) iiber

Europaische Museen 1902 S. 23), wie denn das Britische Museum bekanntlicli anch solche prachtvoUe
Scliranke anfweist, Abgesehen von einem gewissen Scliutze bei Feuer bieteu eiserne Blicherschranke noch
den Yorteil, daB sie sozusagen unverganglich sind nnd nicht wie holzerne bersten nnd undicht werden.
Sie bewahren die BLlcher auch vor Staub nnd RuB (iiber diese Frage babe ich mich in meinen erw^ahnten

Beisestudien ausgesprochen, s. II, 44 uud III, 23) nnd machen ein zeitweiliges Reinigen, was ja viele

libelstiinde, wie Unorduung, Schmutz n. dgl. im Gefolge hat, so gut wn'e iiberfliissig.

Ich hahe verschiedene Arten von Biicherschranken konstruieren lassen. Tafel XIII ist ein

dreigeteilter abgebildet, 2-88 x 2-32 x 0-31 m, Tiiren mit Spiegelglasfililuugen. Die Tiiren lassen sich

1) Z. H. die aiisgezeichneten Greenschcn in der ICoi!gTol3 Bibliotliek in AVashingtou vou Snead&Co. in Louis-
ville, Ky. (von cleucii im Drcydnor Sluscum eiu Muster ist), die ebenfalls vorziiglichen der Art Metal Construction Co. in

Jamestown, KY, die wogen ilirer Einfachheit enipfehlonswerten von J. B. & J. M. Cornell in Neuyork, die des Library
Bureau in Boston. In England findet man die sog. Lambertsclien selir verbreitet, die aber wie die des Bostoner Library
Bureaus zu stiu-k ornamentiert sind. Von deutsclion erwahnc ieh die Wallo tschen im Reichstagsgebande, die Lipmanusclien
in der Straijburger Bibbothek, die vou 11. Bertrams in Siegen, von sohwei/erisclieu die der M.aschineubau Gesellschaft in

Basek Von den letzteru ciroi sind Muster im Dres(hier Museum. Es gibt noch viele andre. Man findet Abbilduno-eu,

abgesehen von den Katalogen der Fabrikauten, in nianclien deutschen und cnglischen Biicliern iiber Bibliotliekswesen. sowie
in architektonisclieu Werken.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Autkr.-Etlm. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr.& 3
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^

urn 180° "umlegen. Da vier solcher Schriinke in einem Itautne stehcn, clurch den die Besuclier durcli-

zugehn haben, so sind sie stets verschlossen und das SchloB ist so eingerichtetj daB der Schliissel bcim

Offnen der Tiir durch eine leichte Feder herausgodrlickt wird, es kanu dalier kein Schliissel aus Versehen

stecken bleiben. Ailein diese Einrichtung wurde nocli aus eiiiem andern Grunde getroffeii. Beim Snellen

von Blichern ist es manclimal bequem, nielirere Tiiren nebeneinander offc'ensteben zu lassen. Urn nun auch

das Eindriicken der Grlasscheiben beim Herumschlngen der Tiiren durch steckengebliebene Schliissel zu

vermeideUj verhindert jene Einrichtungj daB man den Schliissel stecken laBt. Beim SchlieBen der Tiiren

hat man den Schliissel nicht notig, sie w(^rden einfach zugedriickt, wobei die SchloBvorrichtung selbsttatig

wirkt. Tiirschlosser-j Bander uiid Angeln sind unsichtbar in das llahmenwerk eingebaut. Das Eahmen-

werk der Tiiren ist 35 mm breit, der Schrankrahmen 40 50 mm^ im geschlossenen Zustande sind zwci

Tiirrahmen niit einem Stlicke Schrankrahmen dazwischen 85-90 mm breit, ein Tiirrahmen und ein

Eckschrankrahmen zusammen 60-65 mm. In den Nuten des Schrankrahmenwerks liegen Yerdichtungs-

strange, in die die Falze der Tiirrahmen eingreifeilj wie bei den Sammlungsscliranken, die Biicher werden

daher staubdicht verwahrt. Die Borter sind aus Eisenblechj mattschwarz (schwarze eingebrannte Feuer-

lackfarbe). Das Auflegen der Borter gescliieht in derselben Weiso, wie bei den Samnilungsschranken

(s. oben S. 6). Anstrichfarbe auBen dunkclgriin mit Bronze versetzt.

Eine zweite Art ist auf Tafel XIV abgebildet. Wir haben Schriiuke mit zwei und rait drei

einfachen Tiiren: 1-8 >c 2-35 x 0-55 m und 3-35 x 2-35 x 0-55 m. Hier sind auch die Tiiren von Eisen,

und zwar doppelwandig mit 1-5 cm Luftraum. Borter aus Eisenblechj mit „Korklinoleum" belegt, durch

Zahnleisten verstellbar. Anstrich auBen eicheuholzfarbig, inuen mattschwarz. Ahnlichon Zw^ecken dienende

eiserne Schranke sah ich in Amerika in Geschaftsstellea, aber die Tiiren nicht in eins, sondern in eine

obere und untere Hiilfte zerlegt, die jede fiir sich gcoffnet werdon kann.
+

Endlich lieB ich einen groBen Biicherschrank mit ausziehbaren Gefachern konstruiereUj

der Tafel XV und XVI abgebildet ist. Bei dem Platzmangelj der im Dresdner Museum herrschtj muBte

der Eaum ganz ausgenutzt werden, und es war ferner, der Feuersgefahr wegen, angezeigt, die Schranke aus
F

Bisen zu machen, und sie, der BuBigkeit der Atmosphare wegen, gut zu verschlieBen. Das betreffende

Zimmer faBte friiher in den iiblichen Holzschranken, die teils an der Wand, teils rechtwinklig znr Wand
standen, 2000 Bande, wahrend es jetzt moglich wurde, 4000 Biinde bequem einzustollen. Der Scbrank hat

12 auszielibare Gefacher, 6 an jeder Langsseite, von je 90 cm Liinge im Lichteu, kann also 21-6 laufende

Meter beherbergen, da jedes Gefach rechts and links mit Bilchorn bestellt ist, und zwar je nachdem auf

6 oder 7 Bortern. Vier dieser Abteile sind fiir Quart, daher breiter, und zwar 72 cm, so daB fiir die

Biicherreihen 30 cm Tiefe vorhanden ist, aclit fur Oktav zu 52 cm Breite, was 20 cm Tiefe fiir jede Seite

erlaubt. Die Tiefe kann nicht ganz ausgenutzt werden, w^eil der gleich zu erwahnende Mechanismus zvvischen

den Biickwanden der beidon Biicherseitcn liegt. Jedes der ansschiebbaren Gefacher oder Abteile wiegt

mit Biichern gefiillt etwa 600 kg, trotzdem liiBt es sich leicht herausziehen. Wenn man nur einseitig zu

bosetzeude benutzen wollte, so wiirden diese, weil leichter, sick noch bequemer ausziehen lassen, ailein die

Konstruktion ware dann eine viel schwierigere und kostspieligere. Die Gefacher laufen nicht anf KoUen

oder dergleichen, sondern jedes Abteil schwebt, frei pendelarfcig aufgeluingt, an einem, der Nurnberger

Schere ahnlichen Mechanismus. Bei W^iederanfertiguug eines solchen Schrankes wiirde es sich empfehlen,

am hintern Teil eines jeden Gefachs eine Laufrolle anzubringen, um bei einer Gewichtsvermehrung durch

mehr eingestellte Biicher eine Senkung des bew^eglicheu Biicherkastens zu verhindern. Jetzt wird das etwa

gestorte Gleichgewicht jedesmal geregelt, was zwar selten iiotig und leicht auszuflihren ist, aber durch jene

Vorrichtung iiberhaupt vermieden werden konnte. Ich beabsichtigte erst die Gefaclier elektrisch zn bewegen

und hatte auch schon eine Probeeinrichtung dafiir getroffen, kam aber aus dem Grunde davon ab, weil es

fiir den am Schranke stehenden und nicht rechtzeitig ausweichenden Benutzer zu gefahriich ware. Da
die Biicher durch das Auf- und Zuziehen der Abteile allmahlich nach der offenen Seite zu heraustreten

konnen, so ist es notig, sie durch eine vorgelogte bowegliche Stange daran zu hindern. Eine solche Slange

ist denn auch vor jede Biicherreihe in ihrer halben Hohe gelegt; ein Druck des Fingers nach oben laBt

sie in eine Feder einschnappen, so daB die Biicher frei werden, und ebeuso leicht falit sie wieder herab.

Diese Vorrichtung ist weder auf Tafel XV noch auf Tafel XVI zu sehen, Tafel XV ist schematisch, und

'?fti
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die Photograpliie zu Tafel XVI ist altera Datunis, als sich die Notwendigkeit dieser MaBnahme noch
nicht herausgestellt hatte. Auf den Borfceni aus Eisenblech liegt „KorMinoleum". (Hier iind da sieht

man statt der Biidicr Streifen ohne Elickeiititelj es sind dies anstalt lierausgenommener Bliclier ein-

gestellte Papi^en oder Holzbretter mit roter Faline oder rotem Eiicken, so daB iiinii sofort erkennen kann,
wo ein Buch feblt; auf diese Eiuiage schreibt der Eutleiher Name uod Datum.) Die Borter sind durch
Zabuleisten verst(3llbar. Innerer Anstricli schwarz, auBerer holzfarbeii. Dieser Block^) mit 4000 Biichern

nimmt 9-75 qm ein.

Wir haben mucIi kleinere solclie Scliranke mit je einem Gefacb oder mit zwei Gefadiern. Man
kanuj was ein weiterer Vorteil dieser Einricbtung ist, mit einem Grefacb aiifangeu und den Scbrank all-

mablicb nacb Bedarf vergroBernj indem man ein Abteil an das andre ansetzt.

Wie mir erst ganz kiirzlicli bekannt wurdc, finden sich unter den Namen' „Rolliug Bookstacks"
und „Sliding Book Press" abnlicbe Einricbtuugenj aber mit freistehenden Gestellen, die aneinander ge-

scboben und von deuen ein jedes fiir sich herausgezogen werden kanu, scbon seit liingerer Zeit (z. T. seit

1886) i]n Britiscben Museum und in der Betbnal Green Free Library in London, in der Free Library in

Bradford, in der Bodleian Library in Oxford, und vielleicbt auch nocb anderswo.-) Man muB sich wundern,
daB dieses Platz sparende Prinzip sich nocb keinen weitern Eingang verscbafft hat und so unbekannt
geblieben zu sein scheint. Im Marz d. J. schiieb mir der Direktor der State Library in Albany NY, Hr.
M.Dewey, diese Autoritat auf dem Gebiete der Bibliotbekskunde (s. meine Amerikanischen Berichte
I, 44 ff. 1900): „ After working for 30 years over hundreds of experiments on the question of close shelving

of books, I decided that the maximum capacity wbere space was vakiable was secured only by deep cases

pulling out sidewise like the diy room of a steam laundry. Only a week after I had cheap illustrative

models of this put up for our students to test, I found a loliotograph of the cases devised by you for the

Dresden museum [icb hatte nach meinem Besuche von Museen und Bibiiotbekeu in den Yereinigten Staaten
im Jahr 1899 u. a. diese Photographic versandt, so auch an die State Library in Albany], which seems
to be the identical plan." Hr. Dewey bat, wie er mir weiter mitteilte im Jahr 1887, in „ Library Notes"
Bd. 2 S. 95-122 eine Eeihe von Aufsatzen fiber Buchergestelle verciffentlicht, und dort S. 97-99 sind

auch u. a. die betreffenden Gestelle des Britiscben Museums von P. Garnett beschrieben worden. Ygl.
auch a. a. 0. S. 99-100 u. 131.

Katalog- oder Aktenschranke (Tafel XYII Pigur 1). Auch diese lieB ich aua Eisen her-

stellen. Man kennt zwar zur Geniige die feuer- und diebssichern Kassen oder Geldschranke, allein sie

sind schr teuer, und da man in einem Museum viele Kataloge und Akten aufzubewahren hat, so wlirden

solclie Scbrankc dazu ganz bedeutende Mittel erfordern. Auch sind sie auBerordentlicb schwer. Da man
nun Museumskataloge und -Akten weniger vor Dicben als vor Feuer zu schiitzen hat, so braucht auch auf
die kostspieligen Schlosser kein Gewicht gelegt zu worden. Ich lieB darum Schranke von 1-32 m Breite,

2-25 Hohe uTid 0-55 Tiefe aus Eisen bauen mit einem 5 cm starken holzernen Einsatze. Zwischen einem
scbwer entziindlicben Holz und Eisen ist eine 4 cm dicke AsbestisoKerung init eutsprechenden Luft-
zwischenraumen (kreuzweise gelegte Asbeststreifen) augebracht. Ich liatte mich bei langerm forcierten

Feuerji (Scbmiedefeuer) an Probestiicken liberzeugt, daB, selbst nachdem die auBere eiserne Hiille ab-
gescbmolzen war, die Asbestschicht mit Luftraumen und dem die Warme schlecht leitenden Holze noch
viole Stundeii Widerstand gegen das Yerkohleu des Inhalts leistete. Die Schlosser sind Sicherheitsschlosser,

die Tiiren gehen nur auf, wenn zwei Scbllisscl eine gewisse Stellung einnehmen. Auch die Borter sind von
Holz. An dem mit.tlern ist eine heruuterzulegeiide Klappe (a) augebracht, die als Tisch dient. Anstrich
holzfarben. Durch die Yerwendung von Holz wird der Schrank bedeutend leichter, und ich stand, nach
Vorscblag des Fabrikanten, nicbt an^ es im Innern zuzulasseji^ weil die Asbestschicht und das Holzfutter

^) Der Lichtdruek Tafel XVI nach der l*hotographie zeigt nnr die eine Halite des t^locks: links einen Toil des
geschlossenen 1. Gefachs (fur Quart), dann das gesclilossene 2. Oefach (fur Quart), dann das "geschlossene 3. Gefach (fur Oktav)
und nun das 4.-6. Gefaeh (fiir Oktav) in vorschieciener Lange ausgezogen.

-) Siehc z. B. F. J. Burgoyne, Library Construction S. GG 1897 und den Katalog der Eagle Iron Works in
Oxford. — Ich mochte in dieseni Zusauiinenhang auf die nacli demselben Prinzipe konstruierten eisernen j,Bewegiichen Waren-
geruste" von K. Brockuiann in Ellrich am Marz aufnierkyam machen.
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als schlechte AVarmeleiter den Sclirankinhalt besser vor der Verkoliluug bewahreDj als es das gut leiteiide

Eisen tun wiirde. Doch will ich Iiior auf diese .Frage iiicht nalier eiiigelm.

IX
'3

Zettelkataloffffestell&&
TafelXVII Figur 2-2c

Zettolkatalogkasten und -gestelle aus Holz zu Bibliotliokszweckeii gibt es viele verschiediie

Arten. die vorziiglichsten in Amerika, wie z. B. die des Library Bureau in EostoUj die der Globe
W b

maker Furniture Co. in Grand Rapids, Michigan. Sonst ncnne icli z. B. die Staderinisclien in Ronij

die der Library Supply Co. in London, die der Ceres Automatic Letter & Card Files in London,

die Yon H. Stone & Son in Banbury, die des Concilium Bibliograpliicum in Ziirich, die der Leip-

zigor Buclibinderei A.G.^) Aucb eiserne gibt es, wie z. B. die der Art Metal Construction Co. in

Jamestown NY (wovou ein Muster im Dresdner Museum) und die von J. B. & J. M. Cornell in Neuyork.

Alle diese Systeme kann man selbstverstandlicb aucb zu Katalogszweckeu fUr zoologiscbe usw.

Sammiungen verwenden. Da, soviel icIi weiB, die Staderinisclien Kasten, die von alien anderu abweicben,

nocli nicht in Eisen hergostellt worden sind, so legte icb dasselbe braucbbare Pi'inzip meineni Yersuclie zu

grunde, [inderte es aber wesentlich ab und beliandelte jeden Kasten als selbstandiges Gestell. Die Masse

Holz, die in einer Bibliotliok mit Staderiniscbon (und alien andern bolzernen) Kasten aufgebauft ist, ist

zweifeilos feiiergefalirlicb und daber verwerflicb. Es ist scbwer verstandlicb, wie man in Bibliotbekeu mit

eisernen Bllchergestollen die Blicherborter z. B. aus Holz macben kann, wie es so oft nocb gescbiebt,

wabrend man docli im Eisenblccb ein vortreffliclies, feuerfestes Material bat. Und ebenso ist es mit den

Zettelkatalogkasten. (S. dagegen W. E. Poole in ,.Library Notes" II, 95 1887.)

Icb wende diese Art Zettelgestelle nur fiir Sammlungs-, nicbt fiir Biicberkataloge an und

nebme die Zettelkarten in der GroBo von 21 x 12 cm, was genau der GroBe des Gestells entspricbt. Die

Zettel sind wie die Staderiniscben in zwei, durcb einen Leinwandstreifen verbundene Telle geteilt (der

Zettel oline den mit Lein-wandstrcifen angebangtcn Teil ist 17x12 cm groB), aber die von mir angewendeten

Ausscbnitte haben eine balbmondformige Gestalt fiir die beideu runden, von scbr diinnwandigem Pobre

gearbeiteten Fiibruugen a. Der auf den Fiibrungcn scbiebbare Teil b ist mit einem Scblosse verseben,

das es ermoglicbt, den verscbiebbaren Teil auf jeder gewiinscbten Stelle, entsprecbend der Zabl der ein-

gespannten Zettel, festzuscblieBen. Man ist dabei nicbt auf die GroBe der Zwiscbenraume einer Zabn-

stange odor dergleicben augewiesen. Die Klappen c sind nacb beiden Seiten umlegbar, um die Zettel wie

ein Bucb aufscblagen und blattern zu konnen, man kann so aucb beide Seiten der Zettel be^cbreiben und

wie die Seiten eines Bucbs lesen. Diese Klappen tragen zwei Deckon d, die man iiberscblagen kann

und die verbindern, daB von oben ber Staub zwiscben die Zettel eindringt. In ein solcbes Gestell gebn

bei der gewablten Kartenstiirke 800 Zettel Das Gestell wiegt leer 1-74 kg, mit Zetteln gefiillt 6 kg.

Selbstverstandlicb lassen sicb diese Gestelle in einom eigens dafiir eingericbteten Scbrank, ein jedes fiir

sicb in ein kleines Facb einscbieben, aber man kann sie aucb, wie wir es tun, einfach neboneinander in

Dit^
JEeiben auf das Bort eines Scbranks stellen, auf welclie Weise sie am wenigsten Plat/ einnebmen.

Klappen c sind durcbbrochen. wie man in Figur 2 c siebt, einerseits um das Gestell leicbter zu macben,

anderseits um Platz fiir eine auBerc Bozeicbnung zu gewiimen, so daB man den gesiicbten Katalog obne

weiteres erkennen kann. Fig. 2 u. 2a zeigt das Gestell gefiillt und geschlossen, 2b u. c oifen und leer.

Icb erwabnc bei dieser Gelegenlieit den Zettelkatalogscbrank aus Eisen mit bolzernen Scbub-

laden, der ncben dem oben S. 18 bescbriebenen und auf Tafel XV und XVI abgebildeten Blocke mit

4000 Banden stebt.~) Er ist 1-5 x 1 x 0-36 m groB und entbalt 78 Zettolkasten, (i in 13 lieiben, die liber

^) In J. J). Browns Manual of Library Economy (Kap. XXIII: Mechanical metiiods of displaying catalogues

S. 295—ai4 1903) findet man vcrschiedne abgobildct, so audi in andern Biicliern iiber Bibliothekon.

2) Die Haadbibiiotliek des Museums enthult an 11000 Bande.
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60000 Zettel fassen. Die eiserne Tlir ist leicht aiiszuhebeiij was jedeii Morgeu geschielit^ sie wird nach-
mittags wieder eingesetzt^ urn so wahrend der ArLeitszeit den Gelehrten des Museums die Zettelkasten

ohne weiteres zuganglich seiii zu iassen; zu eiuer MUgeltitr war in dom Zimmer kein Flatz. Icli wiinsclite

einen leichton eisernen Rolladeii davor, allein es gelang mir uiclit; in Deutscliland eine Fabrik aufzufiudeuj

die das als Spezialitat anfertigt. Man kennt nur schwerfallige, wie die vor Schaufeiistern. In Amerika
sab ich vielfacb (Cbicago, Boston, Neuyork) leichte^ zierlicbe eiserne RoUaden, allein die Kosten zur

Herstelkmg des gewunscliten oiuzelnen Stiicks wiireu in Amerika, wie icb erkundete, verbaltnismaBig zu

groBe gewesen. In Deutscbland feblen uns, soviel icb weiB, nocb die Mascbinen, um solcbe :Rolladen

billig berstellen zu konnen. Ebenso batte icb die 78 Zettelkasten lieber aus Eisen anfertigen Iassen,

allein aucb bierfiir feblt in Deutscbland nocb die Gelegenbeit, so daB eine Sonderanfertigung zu teuer zu

stehn gekomnien wiire. Bei (lem mangelnden Platz in dem betreffendun Bibliotbekszimmer muBte icb

die Zettelkasten in dem eisernen Scbrauke bis nabe dem FuBboden gebn Iassen, da dies aber fiir den
Gebraucb zu uubequem gewesen Avare, so lieB icb den Scbrank mit einer bydrauliscben Hebevorricbtung
verseben, so daB man ibn in beliebige Hobe bringeu kann. uiii den gewiinscbten Kasten bequem zu baud-
babeu. Die oberste Reibe der Kasten ist nocb gut benutzbar, weun der Scbrank auf dem Boden stebt.

7

X

Faclicrgestelle fur Bilder u. dgl.

. Tafel XVIII Figur 1 u. la
L

Die moisten solcben Gesteile, die man bauptsacblicb in Kunst- und Gewerbemuseen usw. siebt,

sind nicbt nur scbwerfLillig, sondern nebmeu aucb, da sie meist so stebn, daB man um sie berumgebn
kann, sebr viel Platz eiu, sie gestatten zudem seUon oder nie, zwei benacbbarte Rabmen so weit auseinander-
zudrebeuj daR sie in einer Ebene oder wenigstens naliozu so zu stebn kommen; infolgedessen sind die

einzelnen Abteile oft scblecbt beliclitet. Endiicb baben sie den groBen Nacbteil, dai.^ die Farben der
ausgestellten Bilder oder Stoffe bestandig dem Licbt ausgesetzt sind und daber verblassen. Alles dieses

sucbte icb zu vermeiden. Icb stellte wi^gen des Platzmangels im Museum die Facbergestelle nicbt frei

auf, wobei eine Mitlelsaule die einzelnen drebbaren Rabmen tragen nmB, sondern befestigte die trageade
Saule an dor Wand, so daB der aufgescblagene Facber nur die Halfte eines Zylinders einnimmt Icb sab
Abnlicbes im Antbropologiscben Museum in Paris (s. mebio Museumsbericbte III, 52 Abb. 32 1902). Unsre
Gestelle sind leicbt und zierlicb: An einer stcbenden, gedrebten Welle mit Halslager und Spurzapfen leicbt

drebbar gelagert, ist oben und unten je ein Segment befesligt, an denen die einzelnen Rabmen mit Hals-
lager und Spurzapfen drebbar aufgebangt sind. Die Rabmen aus hartem Holze, naturpoliert. Alles andre
aus Eisen, yernickelt oder lackiert. Zwei Bilder werden mit den Ruckseiton ancinander zusammen fiir

sicb unter Glas staubdicbt mit Leinwaud verklebt und dann diese Bildcrpaaro von oben cingeschoben.
So ist es mbglicb niebrere solcbe Paarc^ aufeinauderzustellen, in dem abgebildeteti Gestelle je vier aufein-

ander in einem Rnbmen; wo sie zusammenstoBen, ist eine Holzquei'leiste eingefiigt, uni dies zu maslderen.
Wollte man jedes Biblerpaax fiir sicb, unabbangig von den andern desselben Rabmens, von der Seite aus
in diesen einfiUu-en, was ja bequemer ware, so miilke das Holz des Rabmens viel dicker sein, wodurch
das Gestell plumper wiirde. Die Konstruktion gostattet dem Bescbauer, auf seiuem einmal, vielleicbt

der Licbtverbaltnisse wegen gewiiblten Stand orte zu verbleiben und nun die gesamte Folge der Rabmen
an sicb YOi-beizudrehen, indem er sie jedesmal bis etwa 150^' anseinanderspreizt. Bei Nicbtbenutzung
werden alle Rabnuui in Bucbform zusammengelegt (Figur 1 a) und entweder nacb links oder nacb recbts

von der drebbaren Welle an die Wand gedriickt, so daB sie nicbt mebr Platz einnelnnen wie ein

zusammengescblagnes Bucb gegenilber einem aufgescbbiffnen. Wir baben Gestelle von verscbiedenen
GroBen der Rabmen, z. B. ein Gfliigliges mit 70x52 cm BildergroBe, ein eflligliges mit 42x156 cm
RabmengroBe (3 Bilder iibereinander), ein llfliigliges (das abgebildete) mit 55x154 cm RabmengroBe
(4 Bilder iibereinauder). Man kann diese Gestelle nicbt nur in Bezug auf die GroBe. sondern ebenso
leicbt aucb in Bozug auf die Zabl der Rabmen abandei-n. Wir versucbtcn zucrst Spiegelglas zu ver-
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wenden unci dieSj ohne EahmeB, angebohrt zu befcsrigen, aber die Vei-siiclie miBlangeiij unci anch die

mit Messingralinien fielen unbefriecligend aus. Jetzt sind die Bilcler mit rheiniscliem Glase verglastj aber

es wiegt dennoch ein Holzrahmciij so leiclit er fur sicb ist^ mit vier Doppelbildern aufeinauder 10-11 kg

je uach der Starke des Glases.

XI

Desinfektionsapparat
Tafol XIX

Sowobl fiir ein Zoologisches als audi fiii- ein Etbnographiscbes Museum ist ein Apparat^ um
eintreffende neue Sammlungen, wie audi vorbandeue aber irgeudwie angegriffene, zu desinfizieren, ein

BediirfniSj aber man bebilft sidi meist mit mcbr oder weiiiger unvollkonuinien Einriditnngen. Die Firma
Herrmann & Eanft konstruierte mir nun auf meinen Wunscb einen groBen Desinfektionsapparat fiir

Scb\v(3felkohlonstoff, der strengen Anforderungen entsprecben diirfte. Er ist Taf. XIX in 7,^j a. Gr. im opti-

sdiou Langs- und Querscbnitt abgebildet. Der Apparat bestebt im weseutlidien aus dem Kessel A. Er ist

von starkem Eisenblccbe luftdidit gonietet. An einer seiner Stirnseiteu befindet sicb eiiie durdi zwei

Scbarnicre gebaltene Tur B, die an ibrem Eande zelni Versdiraubungen (c, c usav.) bat, um sie an mog-
lidast viekm Punkten an den Kessel anzudriicken. Den absolut diditen VersdiluB zwisdien Kessel und

Tiir berzustelleuj ist der Zweck einer Gumraididitung zwiscbcn beiden Teib)n. Auf dem Kessel befindet

sicb ein mit der Hocbdruckwasserleitung in Verbinduug stebender Strabkipparat D mit Elicksclibigventil e

und Absperrliabn f^ sowie ein Vakuummeter g und ein Luftliabn b. Mit dem Kessel in Yerbindmig stdit

nocb eine eiserne, mit Scbwefelkoblenstoff gefiillte Elascbe J in einem Bebalter 0, der zum Einfiillen von

kocbendem Wasser dient. Der Wasserabscbneidor N liat clen Zweck. das verbraucbte AVasser Yon der

ausgesogenen Tiuft zu trennen; es ist durcb ein besonderes Eolu- einem etwaigen Abfallwasserkanale

zuzufiibren. Im lonern des Kessels A sind 4
|
Eisenscbionen (p, p usw.) angebracbt, auf denen bolzerne

Leisten rubeii. um die zu desinfizierenden Gegenstande aufzun(dimen.
L

Den Apparat nimmt man auf folgende Art'undWeise in Gebraucb:

Man scblielk zuerst samtlicbe Habne und Ventile mit Ausnabme des Habnes f. Dann bringt

man die zu desinfizierenden Gegenstande in das Innere des Kessels A auf die Holzleisten. Hicrauf

scblielit man die Tiir B imd ziebt die Verscbraubungeu c, c usw. mittols eines Mutterscblilssels nacb-

einander so fest wie moglidi an. Danacli setzt man den Strablapparat D in Tatigkeitj um Luftvcrdiiunung

im Kossel A berzustellen. Wenu das Vakuummeter g nacb eiuiger Zeit eine starke Luftverdiinnung anzeigt

und man die tJberzeugung batj daR eine groBere nicbt melir zu erreicbfMi ist, stellt man den Strablapparat

ab und scblieBt den Habn f. In den Bebalter wird sodaini kocbendes Wasser gegossen. um den in

der Elascbe J befindlicben ScbwefelkoblenstofE zum Verdampfeu zu bringen. Die beiden HaJuie 1 'und m
werden geoffnet, damit da,s sicli bildende Gas in den Hauptkessel A gelangen kann. Je" nacb GroBe der

zu desinfizierenden Gegenstande ist das Wasser in dem Bebalter 0, nacbclem es kiibl geworden, wieder-

bolt durcli kocbendes zu ersetzen. Sodann wird der Apparat mebrere Tage steben gelass(Ui. Da nun

die atmospbariscbe Luft vorber nacb MtSglicbkeit entfernt worden ist, so werden jetzt die eiudringenden

Gaso von alien pordsen Gegenstiinden euergiscb angesogen und alle darin befindlicben Scliadlichkeiten

getotet.

Habne 1 und m zu sddiel^en und der Strablapparat nocbnuils in Tatigkeit zu setzen, um die Scbwefel-

koblenstoffgase aus dem Kessel A abzusaugen und der Atmospluire durcb ein besonderes Eobi\ von dem
Wasserabsc^bneider N ausgebend, am besten durcb einen Scbornstein, zuzufiibren. Hat das Vakuummeter g
seinen IVUberu Stand wdeder erroicbt, so ist der Strablapparat abzustelleu und der kleine Lut'tbabn b zu

offnen, um dem Kessel atmospbariscbe Luft zuzufiibren, damit man den Deckel E offnen und die Gegen-

stande berausncbmen kann. Eine Gerucbbelastigiing oder eine Gefabr fur die bedienende Person ist bei

Vol- dem Wiederoffnen und Herausnelimen der nunmebr desinfizierten Gegenstande sind die:i

sacbgemiiBcr Bebandlung des A2)parats ausgesc^ldossen. Die Hauptsacbe aber: Die Desinfektion ist eine

grlindlicbe, obne daB Felle, Leder^ Federn, Stoff'e, Fai-b(m u. dgl. verderben.

\
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XIl

Yerbesserter Traiisportwageii fiir Scliraiike

23

TafelXX Figur 2 und 2a

In ineiiiem 2. Bericlit 1893 S. 24f. besclineb ich eiuen Transportwagen fiir Museumsscbranke
und biidete ibn auf Tafel XX Eigur 1-3 ab. Ein Nacbteil jener Eiaricbtung war der Umstand, daB man
den betreffendeu Schronk mit Hebeln, Eisenstangen odcr Winden etwas zu beben liatte, uni den Wagen
darnnter zu briagen, da dieser 1-2 cm hober sein mufke als die EiiBe des Scbraukes (siebe a. a. 0. S. 25).
Nunniobr ist der Wagen bei beginnendem Gebraucbe niedriger als die ScbrankfiiBe, so daB man ibn oline

weileres unter den Scbraid< scbiebeu kann." Ev ist aber selbst mit einer Hebevorricbtung ausgeiiistet..

Man bringt den Hebel a (auf der rechten Seite der Zeiclinung) in die punktiertc Steliung a', wobei sich
der Holzpfosten b uni 3 cm bebt und mit ibm der zu transportierende Scbrauk. Hat man diesen an die
gewiiuscbte Stelle gebracbt, so ist der .Hebel a wieder in seine friibere Steliung zuriickzulegeu und der
Wagen kann, seiner Last entledigt, unter dem Schraidce bervorgezogen werden.

An derselben Stelle (S. 25) bescbrieb icli einen dreinidrigen AYagen zum Transporte von Geo-en-
standen inuerlialb des Museums und biidete ibn auf Tafel XX Figur 4 ab. Inzwischen ist mir eine "^viel

einfacliere derartige Vorriebtung durcli Bescbrcibung und Abbildung in ^Science" (n. s.) Bd. XI 992 1900
bekannt gCAYordeu, die E. A. Smith unter dem Titel „A truck for minerals" veroffentliclit bat, und auf
die icli verweise.

V

XIII
J

F

Personenziililapparat
(Tourniquet)

TafelXX Figur 1-1 b

Man benutzt allgemein zum Ziilden der Personen beim Eintritt in einen Eaum andre Dreb-
kreuze als beim Austritte. Nui- erstere sind mit Ziililapparat verselien und sie konnen gar nicht im ent-
gegengesetzten Sinne (zum Austritte) gedrebt werden. Der Eingang ins Zoologisclie Museum ist sebr eng
und da nur zwei Drebkreuze dort Platz batten, so wurde der recbte mit Ziiblapparat zum Ein<^^anoe der
linkc oline solcben zum Ausgange benutzt. Dies Jiatte aber an Tagen starken Eesuciis, wo besonders zur
Offnungszcit gleich viele Hunderte auf cinmal Eintritt verlangen. don Nacbteil, daB sicli die Kommenden
bintereinander anstelleu muBten. damit alle durcli den Apparat gebn. IcL wiinscbte daber die Dreli-
kreuze so einzuricbtenj daB man durch beide unter Zalilung eintreten und ebenfalls durcli beide obne
Zabluug austreten konne. Die Firma Herrmann & Ranft loste dieses in einfaclier Weise so daB auch
das zweite Drelikreuz ein selbsttiitiges Ziiblwerk erbielt und daB die an den stebendeu Wellen befindlicben
Drebkreuze dergestalt eingericbtet warden, duB sic beim Ausgange lose, d. h. oJuie das Zabhverk in
Bewegung zu setzen^ dreben.

Es ist ferner, soviel icb weiR, fast allgemein notig, den Zalilapparat derart zu bedienen, daB
immer jemand dabei stelien muB, urn das Drelikreuz bei jeder eintretcnden Person auszulosen und nach
stattgefundenem Durcbgange wieder festzustellen, da es sonst bei rascbem Durcbgehn durcb den Apparat
vorkommtj daB da,s Drelikreuz sicli durcb die Scbwungkraft welter dreht, uud so das Zalilen ungenau
wird. ITm uuu die Arbeitskraft zu sparen, die deu Apparat zu bedienen liat, wurdeu Trittpiatteu (A, A)
iu den FuBbodeu gelegt, die die Arbeit des Auslosens und des Wiederfeststellens von der durcli den
Zaliler durcbgebendeu Person gescb(4ien laBt,

.

Die getroffene Einricbtung erscbien mir, weil sebr praktiscb, wiclitig gcnug, um sie bei dieser
Gelegenlieit mit zu veroffentliclien, trotzdem sie jiiclit nur Museeu angebt. In Dresden findet man sie

sclion an vielen Stelien, aber es ist mir unbekannt. ob man anderswo auf die gleichen oder abnlicbe Ver-
besserungen gekonimen ist.

f
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XIV

T.

i

Bie Aiifliclitung dniikler Museiimsraume mit
Lnxferprismen- iind gerippten Glasern

Ich habe schon in meineii Amenkanisclien Bericliteii (I^ 40 u. 65 f. 1900) dariiber eiiiiges gesagt

uud komme aus dein Grunde bier darauf zuriickj woil im Dresdner Museum weitere ziemlicb erfolgi-eicbe

Versucbe dainit gemacbt worden sind/ und weil icb die Aiifmerksamkeit der Museumsdirektoren iiocb mehr
darauf binleukeu mochte. Man findet beutzutage nocb kauin ein Museum, in dem nicbt ungeniigond erbellte

gauze Raume oder Telle solcher vorbanden waren, unverantAvortlicbe und unbegreiflicbe Pebler der Bau-
meisterj die ebcu bierauf nicbt, wie sie es soUteUj ibr erstes und bauptsiicblicbstes Augeumerk ricbten.

Icb nenne z. B., nur aus vielen berausgreifend, einen grolkn Tell der Riiume der Scbausammbiiig des

Museums fur Naturkunde in Berlin oder den Keller des Scblesiscben Museums fur Kunstgewerbe nnd
Altertiimer in Breslau, 'beide erst in neuerer Zeit erbaut oder umgebaut. Es muli die Uberzeugung mebr
Platz greifen, dal] nur das Licbt, das der freie Horizont in die Raunie bineinstj'ablt, flir eiue wirklicb

gate Beleucbtung genommen Averden kann. Bei den meisten Muscen werden der Erd- und erste Stock

ibr Ijicbt wobl kaum vom Horizont erhaltenj sondern nur dui-cb scblecbte Reflexion an gering reflektlerende

Medien. Das laBt sicb nur selteu vermeiden nnd da bietet die Erfindung der sogenannten Lnxferprismen

ein ausgezeicbnetes Mittel, um alle diese Raume mit einem gleicbmaBigen Licbte zn erflillen, das vom
Horizonte durcb Reflexion an stark reflektlerende Medien genommen wird. Selbst das kleinste Sttickcben

Horizontj das fast senkrecbt liber dem Eenster stebt, kann damlt nocb ausgenntzt werden.

Viele Telle des Dresdner Zwingers sind auch zu dunkel infolge der Kleinbeit der Oberllcbter

odor sonst ungtinstigor Anlage des Gebaudes. Mit Luxferprismenglasscbeiben aber kann man das Licbt

das nur mit einem scbmalen Kegel die nacbste Nabe der Eenster erbellt, auf einen beliebigen Pnukt im
Raume werfen, oder audi liber deu ganzen Raum zerstreuen. In mancben Museen finden sicb solcbe zu

kleine Oberlicliterj die den unter ibnen liegenden Raum bei weitem nicbt erbellen, Nicbt inimer aber liiBt

sicb das mit Lnxferprismenscbeiben verbesseruj vor allem dann nicbt, wenn das Licbt bereits infolo-e der

Hobe der Laternen im Dacb einen langen robrartigen Scbacbt durcblanfen mull In diesem Falie kann
nur durcb Ausweitung der Oberllcbter Rat gescbaffen werden. Aber wie baufig sind solcbe Oberllcbter

nocb mit Matt- oder Robglas gedeckt, so daB das sparlicb vorbandene Licbt bierdurcb nocb welter

vermindert wird! Will man aber den Durcbbllck hindern, so bietet sicb in einem selir durcblassi'^en

breitgerippten Gias ein braucbbares Mittel Man scblieRt damlt uuteu das Oberllcbt ab, verbindert den
Durcbblick, obne bemerkbar Licbt zu verlieren, ja man kann sogar mit diesem Glas eine gewisse Llcbt-

zerstreuung gewlnnen.

Luxferprismenglas bei Oberllcbt 1st mit groBem Erfolg im Kgl. Zeugbaus in Berlin an-

gewandt worden.

Eine Verbindung von Lnxferprismen in den Eenstern mit Glasbaustelnen In den gogenliber-

llegenden Wanden bat es z. B. im Keller des Balmbofs Dresden N mogiicb gemacbt, einen fern von
Eenstern liegenden dunkeln Gang obne Idinstlicbes Liclit bell zu beleucbten.

E. Atkinson in Boston erwarb sicb besondre Verdienste um die Frage der Aut'bellung dunkier

Raume und stellte letztbin mit C. L. Norton znsammen viele Versucbe dariiber an. Ibre Erfabrungen sind

in folgenden Scbriften^ die icb der Aufmerksamkeit der Eacbgenossen empfeble^ niedergelegt:

Tbe diff'nsion of Ligbt througb Windows. Circular No. 72 der Boston Manufacturers Mutual

Eire Insurance Co. L3 S. mit 7 Abbildungen, 4, Boston 1898

Report upon Diffusion of Ligbt. Associated Factory Mutual Companies of New England.

20 S. mit 7 Tafeln, 4, Boston 1900

Wired Glass — Diffusion of Ligbt. Report No. Ill der Insurance Engineeiing Experiment

Station. 33 S. mit 14 Abbildungen, 4, Boston 1902

Tbe Diffusion of Ligbt by glazing witb different forms of prism or prismatic glass. Report

No. VIII der Insurance Engineering Experiment Station. 6 S. mit 4 Tafeln, 4, 1903.

li^— l>jli.v -^IL >..>
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Audi die Widerstandskraft des Luxferprismenglases gegen Feuer ist wiclitig. Hieriiber haben
die Geiiannten sich in folgender Sclmft' ausgesprochen:

Fire and Heat Resistance of Luxfer Prism Glass Electro-Glazed. Report No. XI der In-

surance Engineering Experiment Station. 14 S. mit 8 Abbildungea, 4, 1903.

Es sollte in Zukunft kein Museum mehr geben, das dunkle Sale oder Telle solcher
enthielte: Neubauten mit duukeln Raumen sind ein Hohn auf den gesunden Menschen-
verstandj and in alten Gebauden lassen sicb alle dunkeln Telle durch die genannten Glaser
aufhellen oder im Notfalle durch Elektrizitat beleucliten.

XV

Eine Erfahrung mit elektrisclien Kochgefafieii
Wir liaben, urn alter Feuersgefahr durch Spiritus- und andre Flammen auszuweichen, zum

Wasser-j Leimkochen u. dgl. Arbeiten elektrische KochgefaBe angeschafft und glaubten nun damit ganz
sicher zu geheu. Allein es kanu dennoch^ wenn diese GefaBe z. B. auf einem holzernen Tische stehen

W
teilen mochte:

In das erwarmte Wasser eines solcheu GefaBes war ein frisches Schadelstltck mit Gehorn zum
Aufweichen der Fleischteile gestellt worden, der bedieneude Beamte aber liatte^ als er das Museum o-ef^en

Abend verlieBj vergessen, die Leitung auszuschalten. Es kam nun in der Nacht das Wasser durch Kochen
zum Verdampfeu, der Strom erhitzte infolgedessen das KupfergefaB iibermaBig, so daB das Geweih verkohlte.

So fand ein rcvidierender Beamter die Sachlage am fruhen Morgen, das Zimmer mit Qualm und Gestank
erfiillt. Hatte dies noch einige Zeit aiigedauert^ so ware sicher ein Brand entstanden. Da man mit
ahnlichen Umstanden stets rechuen muB, so ergibt sich die Notweudigkeit, auch solche elektrische Koch-

fiiBe moglichst abzusondern, und wenu man sie uicht in Abzligeu unterbringeu kann, sie doch entfernt

von brennbaren Gegenstanden auf Tische mit Steinplatten zu stellen, wie wir es jetzt getan haben.

c

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antlu-.-Ethn. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr.5 4
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Grofser eisemer Schrank

6-5 X 3-5 X IT m

V38

ui^LT fr-ft ^ _ ^i —^ r n ^ ja^^— ^^^r^ ^r. -rrj^— - rr — —iV^" ^ " -"^^'



J_A '

^'

-^M

t



'^\

xd^H^H^^BJ ^-iF-^^ w/m < b ' +#^i *^4^' p^Hxv'
I
r#riH'ffirH'.*r*pJ«ri .^HH-P'J V

^

V

»

^H rf ^H

^

* r p^ r V 4 r rfv ri ^ > r^ J

Hi r

^ivnjHHtv
F H * -

ri

' -r^ ^ F J

JJJ^ dflb#l* ^fl X«i #rr^*lfll4i4iflfl#Jj*i
r X H J

I f vr If^WMJ 41 ^'r^j» r^dVH bflri^H^ri^ridd dri^H'l 'h'I'V*' r^^^V' ' l4ril#TVIflr« h4 - .« r' KKHHHHnd Tlnrrri-n"!

Abk Ber. K. Zool Anthr. Ethn. Mas. Dresden 190213 Nr. 5
T

A, B. Meyer: Museums -Emriclitungen III. TafeL II

mi^'

Die Hdlfte eines Saales mit drei freistehenden eisernen Schrdnken
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Vorbemerkung

:

In diesem Hefte liaben wir eine Reibe von Ausfiibrniigen vereinigt, die "wir urspriinglicli in den

zugleicli erscheinenden XIV. Band der „Publikationen aus dem K. Etlinograpbisclien Museum zu Dresden"

aufzunelimen gedacliten und auf die z. T. in unsern ersten Beitragen zur Keuntnis der Ethnographie von

Celebes in „Etliiiograpb. Miszellen I" (S. 32—88 niit Taf. II: Die Helnie aus Messingblecb yon Celebes und

den Molukken, S. 89-144 mit Taf. Ill: Die Bestattuugsweisen in der Minahassa in Nord Celebes) als in

Publ. XIV" steliend Bezuec genommen ist. In alien diesen Fallen ist an der betreffeiiden Stelle in Publ. XIV
auf

to »

„Etbu. Misz. II" verAviesen. J. A. Loebers Abliandlung „Het woven in Nederlandscb-Indie" in: Bull.

Koi. Mus. Haarlem Nr. 29 (Dez. 1903), die mit eiuer groBern Keibe Abbilduiigen von Geweben aus Nieder-

landiscb Ost Indieu versehn ist, konnte in imsrer Darstelluiig S. 19 ff. nicbt melir Beriicksichtigung finden.

Sie deckt sich binsicbtlich des bebandelten Gegenstandes iibrigens nur z. T. mit der unsern und ist in

diesen Abscbnitten, wie aucb im allgemeinen, mebr kursoriscb orientierend, als kritiscli untersucbend

gebalten. In einigen Eallen gibt Loeber ihm durcb personlicbe Bemlihungen zugegangene BericbtOj wie

z. B. liber das Ikatten in Boti S. 16ff. Mebrfach ist Loeber, z. T. nur infolge einer zu geringen Material-

kenntniSj zu nacbweislicb unrichtigen Behauptungen gelangt, die dem kritiscben Leser als solche niclit

entgelm werden. Als Beispiel sei angefiibrtj was bei ibm S. 30 liber das Yorkommen des Blattes (Kammes)
in Verbinduiig mit rundgescbloBner oder einebiger Easer- oder baumwollner Kette gesagt ist. Die S. 31

gegebenen Abbildungen siud De Does entnommeUj obne daB ilire Eeblerliaftigkeit erkannt worden ware

(s. unten S. 37 Aumerkung 1). Historisclie FrageUj auf deren Losung es uns vor allem ankam, sind nur

gelegentlicb gestreift. Wir vermogen Herrn Loeber weder zu folgen, wenn er das Tndische Eestland indo-

nesiscbe Muster flir die Ausfubr in den Arcbipel nacbweben laBt (S. 45), wie es beute durch europaisclie

Fabriken geschiebt, nocb auch wenn er, w^ie scbon frliber Oriiamente (vgl. dazu Publ. XIV, 11a Anm. 1),

so jetzt S. 59 das Ikatten (er konnte aucb das Webgestell selbst innzufugenj s. unten S. 61 Anm. 2) von

Melanosien her zu den Maleisiern gekommen sein laBt. Elir unsren 5. Abschnitt „Die Kains Beuteuan"

ist aus Loeber S. 55 (vgL Fig. 1 seiner Taf. IX) uaclizutrageUj da.B aucb das Berliner Museum eines

dieser seltnen Gewebe besitzt (Ic. 29429).
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1. Geisterfallen im Ostindischen Archipele

Tafel I

In der Celebes-SanmiLang dcr Herren Dr. Paul unci Dr. Fritz Sarasiii aus deu Jahrea 1893-90^
die wir in dem XIV. Bande der Pubiikationen aus deu Kouiglicheu Etlniographisclieu Museeu zu Dresden
1903^) beliandelt habeuj befindeu sich unter Nr. 222 und 373 zwei in der Form eiuauder selir alinliclie

.,OpfertafeIu", deren ^enauei'e Yerwenduno- uubekannt ist.

Nr. 222 (^ Taf. I Fig, 2, vgl. auch Publ. XIV Taf. XI, 4) ist eiu Opfertisch aus dem Hause
5,Uber eiu recbteckiges Gestell aus einigeu durcli-des Kapala dja,ga in Raudaugau (Paguat. Nord Celebes).

r
^^~ ^ _ ^

einander gezogeueu Bauibusspahnen von reichlicli 20 cm Lange und kuapp 20 cm Ereite sind dcr Lange
nach zwei Stiick Palmblatt etwa von der GroBe dieser Tafel gelegt, wobei das eine an der einen Scbmal-

seite, das andre an der audern sich in laug hei'abliangendeUj franseuartigeu Streifen fortsetzt. An den

Schmalseiten liiuft ferner quer liber diese Blattbedeckung nock je ein Bambusspaliu, der mit Eotanstreifen

an dem Gestelle festgebuuden ist. An den vier Ecken des letztern siud vier scbmale Streifen Palmblatt

in eiuer Eutfei-nung von 28 cm von ihr,

Ilber der Kuotenstelle setzeu sich die Streifen noch eine Strecke lane' fort. Ferner

befestigt und mitten liber der blattbedeckten Seite der Tafel

zusaniniengebunden.

haugt auBerdem an einer Ecke an eineni Streifcken Palmblatt ein 10-5 cm langes und 1-7 cm dickes Stiick

Bambus. Der Banibus besitzt unten einen Knoten, oben ist er mit ordiger Masse gescblossen. Das Stiick

war nacli der dazu geliorigen Angabc inncrlialb des Hauscs am Dacb aufgebangt, und in deui Bambus
befand sick wabrsclieinlick Palmwein als Trankopfer." Siebe Publ. XIV^ 43.

Das Opferbrcttcben Nr. 375 (Taf. I Fig. 1, vgl. auch Publ. XIV Taf. XIX, 1) stammt aus der

Scbmiede von Lcnibongpangi, ^vo es oben ,,an den BaJkeu" aufgekiingt war. ,,Ein recbtecldges, doppelt

so langes a,ls breites Stiick llindenzeug von beller Farbe ist in der Mitte zusammengeschlagen und die

beideu Hiilften eines Langs]*andeSj sowio, dai-an sick anscblieBiMid, ein Stiick der Scbmalseiten, sind mit
Bast zusa.minengenaht, sodaB eine Art Diite entstelit. In dieser bangt eine kleinOj 8 cm lange und 6 cm
breite Tafel aus Bauibnsspabnen an vier Bastfaden. Daiiiber ist ein Lappen Eiudenzeug gelegt. An den
Ecken biingen, ebenfalls an Bastfadcben, kleine BambussCj die unten durcb eine Sclieidewand gosclilossen

sind und in denen oben ein paar dunkle Federn stecken. Einer der Bambusse felilt. Die Dlite ist 37 cm
lang. An ibrer Spitze Bastfaden zum Aufbaugen." Siebe Publ. XIV, 87b.

Diese beidcn kangendcn Opfertische reikeu sich an verscbiedentlicb im Ostindischen AT-chipele

nachweisbare und z. T. recht genau iibereinstininicnde Gestelle an, die Avir, wo iibcrhaupt nahere Angaben
liber ihren Gebrauch gemacht M^erdon. liauptsaclilich bcim Krankheitszauber in A
Indessen soli dainit noch nicbt in Abrade gestellt sein, daB auf den beiden Gestcllen Nr. 222 und 373

auch Opfer ohne den besondern Zweck der Abwehr eines bestimmten tjbels dargebraclit wurden.-) Wo
es sich aber um Krankheitszauber handcltj da ist mit dem Gestell eine von den beiden folgenden Vov-

stellungsreihen verknlipft die vielfach in der Literaturj vielieiclit auch in Wirklichkeit, nicht scliarf A^on-

einander getrennt sind (vgl. hierfiir z. B. S, J. Hicksou Cambr. Un. Rep. 1891 S. 815b =- Globus LX,
154 a 1891).

1. Der Kranke ist von einem Geiste bosessen. So lange dieser Geist in ihm weilt, daucrt das

Ubel an. Gehoben wird es erst, wenn der Geist den Korper verlliBt. Dm ilin dazu zu bringen. werden

nwenduug finden.

^) Jm folgenden stets iiur alt; Publ. XIV angezogen.

2j A'gi. z. -B. die bei A. AV. Nieuwenliuis, In Oentraal Borneo I 1900

liuiigenden Gestelle, sowie AV.AV. Skeat an dcr unten S. 4 angofiilirfcen Stelle.

Alili, u. Bcr. d. K. Zool. u. Antlir.-Etlni. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. G

Taf. XVII (oben c) und XIX (e) abg-ebildeten,

1
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^

Lockmittel angowendot. , Es wird eine Ersatzwohnung liorgorichtet (eben die Gcstelle) und diese mit an-

lockenden Labsalen ausgestattet.

2. Dem Kraiiken ist seine als Seelchen gedachte Lebenskraft abhanden gekommeii.^) Die Krankbeit

wird mir durcb Wiedererlangung dieses Lebenskraftseelcbeus gehoben. Zu diesem Zwecke bedierit man
sich anlockender, mit Labsalen ansgestatteter^ wobnlicber Vorricbtungen.

In beiden Fallen wird dann der Geist eingeladenj sicli in die ibm empfoblene AV"obuung zu be-

geben. Ofters ist diese nocb mit einer Yorriclitnng aiisgerlistetj die eine Hiickkebr des Geistes in den
r J

Korper des Kranken (im Falle 1) oder ins Ereie (im Falle 2) verbindert, z. B. mit Scblingen^) oder einem

iibergezogeneu Tacbj oder es wird ein Tiicli iibergeworfen, so dal.) man von einer Geister-.,Falle"
(,,
god-

cage") geredet bat. Im Falle 2 wird das gefaiigene Seelcben zum Scblusse in den (Kopf des) Kranken

liineiugezaabert.

Diese Geisterfallen^) troten in mebreron Formcn auf, die sicb zwiscben zwei Haupt-
typen bewegen, deron Vcrscbiedenlieit auf einem, Unterscbied in der cndgiiltigen (Fall 1)

oder" der vermuteten zeitweiligen (Fall 2) Entfernung des Geistes zu borulien sclieint. Diese

^) AuBer den oben im Textc vorkommenden Belegen und der unten in Anm. 3 angefiilirten Litei-atur vgl. liir

diesen Glauben folg-cnde Nachweise. A. C. Kruij t Med.Yersl. Ak.Wet. (4) III, 198 1899: ,.De tanoana [mittelceleb. =^ die Lebens-

kraft] kan zieli in den slaap tijdelijk verwijdcren (bij droomon); wanneer zij zich in wakenden toestand verwijderd. is de
t

eigenaar ziek." Ders. TTLY. XLI, 564 1899: „Hecft iemaud een kwijnende ziekte, dan is het voor een Toradja A^an zelf

spreekend, dat diens levensaetlier is opgegeten." Ders. MNZg. XLIV, 224 1900: „ Wanneer icmand [in Tombukn] kort na

den dood Tan vader of moeder ziek wordt, onderstellt men, dat zijn levensaetlier, die ook in liet Toboengkoesch tanuana

heet, door de(n) overledene genomen is nit verlangen naar haar (zijn) kind" [Beziehung dor Vorfahren anf Kranl^heit auch

in der llinahassa, s. R. Grundemann, J. F. liiedel 91 1873, fenior unten Anm. 3, fiir Halmaliera s. unten S. 5 Anm. 1 u. flir

Biiru S.J. Hickson Oambr. Un. Kep. 1891, 815f. :^ Globus LX, 154b 1891]. Adriani & l<.ruijt MNZg. XLIV, 163 1900:

?i
Ziekten worden [bci den ToLalakis in Siidost Celebes] toegescbreven aan liet zieli verwijderen van de sanyholeo, de levensaetlier.

welke op de kruin van het lioofd zetelt. Menigmaal wordt deze levensaetlier gevangeii genomen door rondzwermende geesten,

die in het Lalaki'sch onitit heeten. De ceremonicn om dozen gevangen levensaether weder terug te krijgen, heeten even als bij do

Bareespreekers tvurahe en zijn dezelfde als bij dezen". Vgk audi O.W. M. Schmidtnililler Ausland XXll, 426b 1849 (Wadjos).

^) Diesen Sinn haben wohl auch die Streifen an dem Gestelle Nr. 2-^2: der Geist soil sich in ilmen verfangen. Die

Form und die ursprilngliche Ordnung der Streifen konimt an der inPubl.XIV TaL XI, 4 nach einer l^hotographie des (durch

Verpackong usw. etwas entstellten) Stiickes gegebenen Abbildung nicht so deutlicli zum Ausdruck als in der nach einer

Zeichnung Iiier Taf. I Fig. 2 gebotenen.

^) Vom Einfangen der Seele im Krankheitsfalle wird vieifacli erzahlt, ohue dafi cine den beiden genannten Arten

von Gestellcn (hangende Tafeln, Schiffe) ahnliche Vorrichtung erwahnt wird. So z. B. bei 11. Grund em ann, Joh. Friedr.

Kiedel 1873 S. 89 Anm. Danach hat die Seele des Kranken den Korper verlasscn und irrt dranI3en in Feld und Wald umlier.

Die Walians bekommen sie aber gewohnlich und tragen sie, in ein Tuch gcwickelt. zurilck. Siehe dazu nuch Graafland,
Minahassa^I, 475ff. 1898 und S.J. Hickson Oambr. Un. Rep. 1891, 815b == Globus LK, 154a 1891. Fur Bolaiing JMongondou

vgl. den bei Wilken & Schwarz llXZg. XI, 263—265 1867 geschilderten Krankheitszauber: „Ka een' beurtzang tusschen de

wolians en de aauAvezige personen, dansten de twee priesteressen het binuenliuis rond, waarbij zij zich zeer afsloofden, zoodat het

zweet, haar langs het gezigt druipende, gedurig door andere vrouwen moest worden afgedroogd. In de hand hadden zij bonte

doeken, waarmede zij, op en neder dansendc, heen en weder sloegen. Van tijd tot tijd deden zij akelige, scherpe geluiden

hooren, als waren zij bevreesd of wilden zij den geesten vrees aanjagen en hen verdrijven; (h>ch dit was zeker de bedoeling

niet. Zij bonden het er toch voor, dat bij elke ongesteldheid of verwonding de ziel van den lijder door een' der

voorouders is weggenomen, en het doel door de wolians beoogd is de ziel weder te krijgen en den
patient terug te geven. Tot dat einde hadden de i)riesteressen aan het einde van con spies eenige doeken gebonden,

waaraan de gedaante van eene pop was gegeven. Eene oude vrouw nam dezc spies en hicld haar overeind staaude met de

pop in de hoogte. Nu dansten beide priesteressen eenige malen rondom die l)Op, spraken die eenige worden toe en fioten

even als men een' hond. lokt. Daarna liet de oude vrouw het boveneinde van de spies een weinig naar benedeu buigen,

zoodat de priesteressen de pop konden bereiken, want de ziel van den knaap was door al die verrigtingen in de
pop gekomen. Voorzigtig kwamon nu de beide vvobans op hare teenen naar de pop aangctreden, en vingen de ziel in

de bonte doeken op, waarmede zij te voren in de lucht hadden gezwaaid. De ziel werd op het hoofd van den
knaap gebragt; dat is, zij wikkelden het hoofd des patients geheel in die doeken, bleven toen eenige oogenblikken still

staan met een hoog ernstig gelaat en de lianden op het hoofd van den patient. Plotseling ontstond er eene zenuwachtige

beweging, ,de priesteressen fluisterden en schudden het hoofd, de doeken wcrden opgenomen; de ziel was ontsnapt. De
wolians spoedden zich naar beneden, de voornaaraste met eene peda in de hand, aan welker sjjits een limoen-soeivangi

(een soort van oranjeappel) stak. Al tiaitende iiepen zij eerst eenige malen rondom het huis, toen er onder, met de bowegingen

van lieden, die kippen in een hok willen jagen. Zoo kwamen zij aan den trap, waar de oiitsnapte ziel andermal gevangen

werd, en nu voor goed op dezelfde wijs als vrooger op het hoofd vnii den lijder werd ternggobragt. Daarna werd or weder

I
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beiden Haupttypeii siiid einmal eine wenigstens in der Idee mit unserm Gebango uboreiiistimmende Fornix

sodanu die Form eiiies Schiffes oder dgl. Daneben kommt eiue Yereiuiguug beider Forineu vor^ iudem

die erstere mit einer Ziitat versebeii wird^ die der zweiteii Form entspricbt und auderwarts selbstandig

auftritt. Scbliefilicli fiudet sicli ancb im Fall 1 mir eiii Unterscliied in der endgliltigen Beseitigung des

von dem Geiste bescssenen Gestelles olme eineu Unterschied in der Form desselben.

I. Gestelle von Kafigform
r

J

Hierber geboreii die beiden „Opfertafeln" der Sarasinscben Sammlung. Zn Nr. 375 (von Lembong-
pangi) vgl. A. C. Kruijtj Woordeolijst van de Baree-Taal 1894 S. 61b unter salasa. Krnijt erlautert dies

Wort wie folgt: ^.Salasa, een toestelletje, gebruikt bij hat mopataivL NB. De salasa bestaat uit een vier-

kant plankje, waarop een bakje met rijst, pinang, euz. ligt; van de vier hoeken bangen vier stnkjes bamboe
afj terwijl bet toestel door middel van vier touwtjeSj die samenloopen, kan worden opgelicbt; bet gebeel

\vordt gedekt door een stnk foeja. Dit toestel wordt^ te zamen met de j)^'''^^^-, zevenmaal over bet

h f d van i e d e r e n p e r s o o n g e zw a ai d" . Pana ist „Bogen" . DaB ein an den Enden mit Federn

verziertes Bogenmodell nnd das Modell eines an seiner Spitze mit cinem Yogelkopfe versebenen Pfeiles in

Mlttel Celebes zum Zwecke der Herstellung von Kranken in der Scbmiede slebenmal iiber dem
Hanpte des Kranken gescbwnngen^) nnd danacb in der Scbmiede (wo auch Nr. 373 gefunden wurde)

aufgebiingt wird, erzahlt Krnijt MNZg. XLI, 11 1897. Welches die znra Gebrancbe geborigen Vor-

stellnngen sindj wird nicbt gesagt. Yermntlicb wird der Geist mit Pl'eil und Bogen ans dem Kranken

heransgetrieben und in die ibn anlockende Ersatzwobnung der salasa bineingejagt, wo er dann yom Priester

gefaugen wird, indem dieser das libergelialtene Fujatucli zusanimenziebt.
-I

Ferner gelioren bierher der Form nach gewisse Gcbange^ die in Sild Celebes in dem Bissu-Kulte

der Bngis znr Verwendnng kommen^ s. B. F. MattbeSj Etbn. Atl. d. Boeginezen 1874 Taf. IX lett. c Fig. w^
n

und V (2mal) = Fig. 3 u. 6 nnsror Taf. I, Das erstere Gestell boiBt nach dem Boeg.-holl. Wb. 1874

S. 1138 ivallasudji, dnzn die Erlauterung: j.groote vierkante bamboezen bakken met traliewerkj ook gebezigd

om offerhanden voor de hemelsche geesten in te doen" ; das letztere antjd-wdmiiong \ „een ten dienste

van offerhanden voor de hemelsche geesten tot een raampje omgebogen uitsprnitsel van een' sagnweer-

of kokosboom". Naberes iiber die erstere Art dieser Gehange siebe bei Matthes^ Over de Bissoe's

der Boeginezen 1872 S. 32f. („Zij bebben nieestal slecbts een vak; dock soms is er ook wel eens^

I

gedanst, terwijl de lioofdAVolian de spies met de pop in de regterliand houdeude en die van tijd tot tijd opheffende, die

eindelijk aan een' der dwarsbalken van bet huis Meld. Deze balk, nuar de zeezijde gekeerd, moest de praauw
verbeelden waarinede de geest was gckomen ona don knaap wegens deze of gene overtreding te plagen. Dock mi

voldoening ontvaugende, raoest hij weder met de ziekte over zee vertrekken. Dansende werd daarop voor de inlaudsclie trom

een kompliment gemaakt." Vgl. ancb S. J. Ilickson Ganibr. Un. Rep. 1891, 815b = Gdobus LX, 15-lb 1891. Aus llittel

Celebes geliort liierlier, was Adriani & Kruijt lA.E. XIV, 147 1901. u. a. iiber den Gobranck des Sohlafsarongs aus Baum-
rinde bericliten: „Yerder wordt zulk een groote sarong, van boven toegebonden, dus in den yorm van eene stolp, gebruikt

dot)r de pricsteres {hadn nihitrake) die de ziel (isona, de levensadera. in dit geval dus de gezondlieid) van een zieke gaat

lialen en onder dicn sarong van grove foeja,. geAvoonUjk stiji' genoeg om alloeu opreckt te staan, hare litanie zingt. Deze

zak liect 2^daivo, de handebng melatvo." Siehe ferner A.W. Nieuw^enliuis, In Centraal Borneo I, 164 1900.

^) In Ost Borneo wird nach C.Bock, Hcadhunters S. 110—112 (vgl. Reis in Oost- en Zuid-Borneo 1887 S. 125f.)

I!ZUY Austreibung eines bosen Geistes (des „Satans") ebenfalls Bogcn nnd Pfeil benutzt, indessen in andrer AVeise. An d

Pleilen sind Wachslichter befestigt, und darait wird nach einem Opfcrtische geschossen, anf dem Pisang, Maisblatter und

Gras licgen. AVohin der bose Geist durch die Schiisse getrieben wird. ist nicht gesagt. Zu beachten ist aber, dai^ in dem-

selben iiaume vom Dache herab bis auf den Boden eiu groBcs Biindel auslangem Grase hiingt. Ubrigcns sei noch aus-

driicklich darauf Ihngewiescn, daB die angefiihrtc Stebe einer der wenigon Belege fiir das Yorhandensein von Pfeil und
Bogen in Borneo ist. Es ist bedeutsam, daB beide sich audi hier wie in Mittel Celebes (s. Publ. XIA% 86b) in heiligen

Handlnngen erhalten haben. In Siid Borneo schieBen dagcgen bei der Verbrennung der Leichen Jlinglinge in Kriegskostiim

vorgiltete Blasrobrpfeile in den aufsteigenden Bauch, um bose und Ungiiicl^ bringende Geister zu vertreiben (P. Grabowsky
lAE. II, 201 1889). Auf eine andre AVeise des Gebrauchs von Waffen im Krankheitszauber in Mittel Celebes gedenken wir

bei Gelogt'nheit der Besprechung der AA^affenmodcUe 12764—68 des Drcsdner Museums zuriickzukommen, fiir die Minaliassa

vgl. N.Graafland^ I, 2171. 1898.
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gelijk hier het geval waSj een met twee vakken bij")/) S. 34 unci 35; liber das zweite a. a. 0. S. 13 (wo-

nacli die fiir die Opfer an Abgescliiedene bestiramten

27, 32f. und 35.

Gestelle dieser Art viel grower sind), ferner 8.26^

TJnsicber istj ob wir in folgender Stelle einen Beleg vor nns haben oder nicbt. A. Bastian
(Indonesien 1884 S. 2) sab Bambiisgestelle, „aaf denen das Festmahl der Gotter ansgelegt nud vorgericbtct

war"; bei einer Bescbwornng in d(>m Dorfe Tarandu auf Ternate.^)

Gut nnterricbtet sind wir dagegen liber glcicliartige Gebange bei den Maleien Maldkas. Sie beiBeu hier

anchak {caialc) mid sind bei W. W. Skeat, Malay Magic 1900 S. 414^ wie folgt, bescbrieben. „Tbis is 'a small

frame of bamboo or wood', usually from two to three feet square and turned up at the sides, wliicb aredecorated

with a long fringe of plaited cocoa-nut loaf. Four rattan 'suspeiulers' of equal lengtli are fastened to the

four corners, and are thence carried up to meet at a point Avhicli may be from two to three feet above

Ygl. dazu die Abbildung auf Taf. XYII Fig. 5 unsrcr Taf. I) und noch S. 76^ 270, 310-313,the tray."

414-422, 432f., ferner H. Y. Stevens iu: Yeroff. Mus. Berlin II, 143 1892-), E. & L. Selenka, Somiige

Welten 1900 S. 76 und Annandale & Eobinson, Fasc. Mai.: Antbr. I 1903 S. 46 u, Taf. XIII, 3 u. 4.

Skeat spricht a. a. 0. von einer ,,popular method of propitiating evil spirits". Er vereinigt

auf diese Weise, veranlaBt durch die Gleichheit des beim zugchorigen Kulte verwondeten Gestclles zwei

Gruppen von Yorstellungsreihen, die auseinander gohalten Averden miissen und die or selbst als verschieden

hinstellt. Dieselben Anchakgestelle werden namlich in Malaka auch dazu vorwendot, Geister (die im
Freien Schaden stiften konnen) an sie als an eine willkommne Wohnung dn.uernd zu gewolnien oder zu

ban n on, sie daselbst durch Gaben zu befriedigen, damit sie keinen Unfug anrichten. Zu diesem Zwecke
werden diese Gestelle im Freien aufgestellt. Skeat driickt sich a. a. 0. S. 4141.^ Avie folgt, aus: „These

trays appear to be visible into two classes, according to the objects Avhich they are intended to serve. In

the one case certain offerings are laid upon the tray, which is carried out of the house to a suitable spot

and there suspended to enable the spir-its for Avhom it is designed to feed upon its (joutents. In the other

case certain objects are deposited upon it, into Avhich the evil spirits are ceremoniously invited to enter,

in which case it must obAdously be got rid of after the ceremony, and is therefore hung up in the jungle,

or set adrift in the sea or the nearest river; in the latter case it is called the 'keeled sacriiice-tray'(a??,cAa/:'

iMunas)^ and falls into lino Avith other objects which are occasionally set adrift for the same purpose."^)

Aus der sich bei Skeat an die allgemeinen Erorterungen anschlielknden Schilderung eines

bosondern Falles von Anwendung eines solchen Gestelles im Krankheitszauber (S. 418f£.) interessiert uns

zunachst die Bemerkung (S. 418): „The tray . . . was suspended at a height of about three feet from

the ground in the centre of the room", ferner die Beschreibung des Endes der Zeremonie (S. 422),

Aveil sie an das erinnertj Avas Kruijt an der oben angefiihrten Stelle liber den mittelcclobesischen Krankheits-

zauber bei-ichtet, und Aveil Avir uns diesen Toil der Zeremonie andersAvo

richten vorliogen, yielleicht ahnlich zu denken haben: „Tliis done, he removed the yelloAV cloth from his

head, and fastened it round the tray-cord at the point Avhere the 'suspenders' converged,
and then 'waved' the offering by causing the loaded tray Avith its flaring tapers to sAving, sloAvly back-
wards and forwards just over the patient's head. Next, letting the tray slowly down and detaching

it from the cord, at the converging point, he again 'waved' it slowly to and fro amid the flaring of the

tapers, seven times in succession, and held it out for the patient to spit into. When this Avas done

he sallied out into the darkness of tln^ night canying the tray, and gaining the jungle, suspended it from
a tree Avbich had been selected that very day for the purpose".

Mit Skeats Darstellung vergleiche man die Besprechung eines KrankeUj Avie sie Stevens & Griin-

wedelVerofi". Mus. BerUn II, 142 f. 1892 von den seit alter Zeit mit maleischem Blute gemischten Ormuj

BeUiidas in Malaka gescliildert haben.

7
Avo uns keine vollstandigen Nach-

^) „Ook hingen aan de dntjd-ivdmpong' s en wallasoedjVs bamboozen geAMild met water en saguwcer, opdat de gcestcn
toch wat zoLiden liebbcn om bij al dat eten to drhikon".

^) JSIach S. 3 wohnte er in Tidore einer ahnliclicn i'eierlichkeit bei, wo es sicli um das Genesnn o-gf est eines
Kranken handelte.

3) Dori ist auBer dem Kafige noch ein Sclilingengefiecht erwahnt (nnd abgebildet).

*) VioUcicht erlialt das Gestell in diesem Fall ctAva, wie andorwaris (s. u.), wirkbeh cine kalmiormigc Unterlage.
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II, Gestelle in Schiffsform

Nach A. C. Kruijt MNZg. XLIY, 225, 1900 „traclit men [in Tombulm, auBer in dom Ealle, daB
die Kranldieit iiiimitteibar nacli dciu Tode von Vater oder Mutter eingetreteii ist] bij ziekte te weten of

deze . . . verooi'zaakt is door geesten van de zee of van liet land. In liet eerste geval maafet men een

miniatuurprauw gereed met allerlei eetwaren, welke men in zee laat drijven. In bet tweede

geval 'roept men de zon aan'. Hoe dit gescliiedt, ben ik niet te weten kunnen komen. In het algemeen
gelooft de Toboengkoe, dat iemand ziek wordt. doordat zijn levensaetber is Sveggegaan', of weggebaald\
Er worden dan maatregelou genomen om hem terug te krijgen. De pricsteres (in Toboengkoe sando

gonoemd) zet dan toebereid voedsel gereed op het erf van do woning des kranken, en roept den levens-

aether met hiru, terwijl zij hem vele en schoono dingen belooft. Vervolgens telt zij van 1 tot 7,
en wanneer zij denkt, dat liij gekomen is, vangt zij hem op in een' doek, waarmede zij gereed heeft

gestaan. Dezo doek wordt daarna over het hoofd van den zieke gcspreid, waarna men onderstellt,

dat liij zijn' levensaether terug ontvangou heeft, en beter zal worden. Hetzelfde doet eone mooder voor
haar kind^ wanneer het bijzonder lang slaapt."

Zu den kahnformigen Opfergestollen gehort audi das bei B. F. Matthes, Ethn. Atb d. Boegi-
nczeu Taf. IX lett. c Fig. x (=-- Fig. 9 unsrcr Taf. I) abgebildete, worliber das Boeg.-holL Wb. S. 1138 be-

merkt: „rdi, soort van bamboezen vlotjes, om offerhanden voor de onderaardsche geesten op te leggen en

vervolgens in het water neer te laten" (siehe auBcrdem Matthes, Over de Bissoe's S. 32), sodann die an
der zuletzt angezogenen Stelle genannten ^ysojjpe's, waarbij men aan nagemaakte vaartuigjes van een zekere
soort te dcnken heeft".

Ferner erzlihlt W. K liken thai, Forschungsreiso 1896 S. 117f. die Bannung eines Krankheitsgeistes

in ein Schiff von den Orang slam (Moluimmedanern) in Patani auf Halmahera^ wobei er bemerkt, daB diese

Sitte zweifellos von der heidnische]i Bevolkerung libernommen sei. Kiikenthal lieB das mit dem ge-

fangenen Geist auf das Meer ausg{^setzte Schiff einfangen; es war mit allerlei EBwaren beladen, besonders mit
Eeis, der in kunstvoll gedoclitenen Palmblattbehaltern eingepackt war. Auf Texttafel XII Fig. 22 (=- Fig. 11
unsrer Tafel I) ist das Geisterschiff abgebildet; es ist die Nachahmung eines an Ort und Stelle verkehrenden.
europaischen Schiffes.^) Vgl. fiir Halmahera anch Hickson Cambr. Un. Rep. 1891, 815b = Globus LX,
154:b 1891.

Von den Arnholnen hat F. Valentijn III 1: Ambonsche zaaken van den godsdienst S. 14 1726
sehr eingeheiid die Sitte der Kraukheitsvertreibung auf einem Schiffe erzahlt. Als zoo een zware
ziekte een geheel dorp aaugetast heeft, en zij nu van de roode loop, felle koortzen, en andere ongemakken
al verlost zyn, zoo znllen zy daar op niet bemsten; maar een middel gebruiken, om alle deze ziekten

voor het toekomende te verdryven, en te maken, dat zy niet wederkomen; maar na andere landen over-

wayen. Zy belasten dan aan alle menschen, oude en jonge, Vrye en Slaven, dat niemand zal hebben uit

1) Dancben bestehen auf Halmahera in Tohelo sog, G-oisterhauscheD. Damber s. F. S. A. de Clercq lAE. II, 209 ff.

1899 imd Kukenthal a. a. 0. S. 144. Nach de Clercq a. a. 0. (vgi. IvUkenthal a. a. 0. S. 177) zu urteilen, sind hier die

Vorstellung-en, die mit den Geisterhauschen verbundon werden, wenn sie audi, wie wir gleich selicn werden, Eczug zum
Kranldieitszauber habon, otwas andre, vor allem insofcrn, als hier die Erlosung von Krankheiten und andern Ubeln als von
den Geistern der Vorfahren, die auch im Streite beisteheu und dafiir eine Dankeslabung erhalten, abhangig gedacht wird.

Es gibt in Tobelo nach dc Clercq zwei Arten von Geisterhauschen. eine Ideinere, schmucklosere und eine hiibschere, bunte
und reich ausgestattete. Die Hauscheu der ersten Art stehen in Beziehung zur Seele derer, die sich in ihrem Leben eincn

gewissen Namen cr\Yorben habon, z. B. dadurch, daB sie im Streite gefallen sind, die letzten hingegen zu den Seelen der

Grander der Niederlassung. Die erstern werden auf dem Boden des Hauses bewahrt, sie heiBen gonia ma-tau. Zeitweise

nimmt man sie 'mit in den Wald oder auls Eeld, damit sie dort zur Austreibung boser Gcister dienen. Die bosen Geistcr

befinden sich „ouder de woning of onder een afdak daarneveus gesteld". Bei groBen Festen werden sie in die genieinschaft-

lichen Sibua's (Hallon) gebracht, woselbst die Seelen der Vater mit Pinang und Speise gelabt werden. Sie heiBen do dadi
ma-tau. Ein solches ist Taf. XII Fig. 1 bei de Clercq abgebildet. Es hat die Form eines Hauses, ist mit buntem Papiere
beklebt, „en het dak heeft de vorm van een dniventil of pombo ma-falah, zooals in Ternate de boven den ingang der erven
van vorsteu en voornamen aangebrachte daken bekend zijn." Das Hauschen, das Kiikenthal sah, war kunstvoll geschnitzt
und an der Wand auf einem Brette befestigt. Interessant ist es, daB er hinzuftlgt: „Ausgefaserte Palmbliitter, sowie breite

ausgcspannte Streifen Zeuges hangen vom Dache herunter." Denn diese Streifen eriunern an Damonenfanp- (was auch von
aeu oben S. 'd Anni. 1 orwahnten borneoschen Gehangon gilt), um den es sich nach de Clercq nicht handelt.

i

'"J" I II nt ^1 Bll^

^1^1

^ _ ^ML



'^?-^.v*5n^J

.fli^y^^

'^.^-"^^E

6 Ethnographisclie MIszellen II: 1. Meyei' & Eicliter, Geisterfallen im Ostmdiychen Arcbipele

=]

^

het dorp te gaan; maar' er voor dieu tyd in te blyven. Daar iia maken zy cen kleene Coracora van

Gabba-Gabba, vergaderen byeen zekere scbatting, die zy van een iegelyk in't dorp van wat 'Rjst, Boontjes,

Tabakj Eyeren^ &c. opgehaald bebben, kokon die, doen die in die Coracora, spannen daar een wit kleed

boven, als een gebemelte, maken 'er ook een zeiltje op en veel vkiggeu met bloemeu 'ei- in gescbildert,

waar by dan veele nog wel een smal gescbenkje van Tabak, of iot anders, doen. Alles nu klaar zyude,

scbreeuwt een van bun luids keels tot do ziekten, die ben zoo lang geplaagt liebben, dit navolgende

nit :
'0 alle gy ziekten, gy koortzon, roode loop, kiuder-pokken, mazelen, &c. die ons zoo lang bezogt,

en zoo vermagerd bebt, maar die nu opboud ons te quellen, Avy bebben dit vaartiiig voor u boreid.

en wy bebben ii van genoegzame voorraad voor de reize voorzieu, gy zult geen eeten, geen Siri,

geen Pinang, nog Tabak gebrek bebben. Vertrek, en vorzeil nu maar ten eersten van bier, genaak
ons noit weder, maar begeef u na een land, dat verre van bier gelegen is. Laat alle de stroomen,

en winden, u daar toe voorspoedig dienen, en zoo derwaards geloiden, op dat wy in't toekomende gezond
mogen leven, en wy noit de Sonne over u weer zien opgaan\ Na dit Gebed vattcn tien of twaalf mannen
dit vaartuig op, brengen bet na strand, zetten 't in zee, en laten 't met den land-wind benen dryven,

verzekerd zynde, dat zy dan van die ziekten voor altoos (of ten minsten zoo lang, tot zy weer konien)

bevryd zyn. Scboon zy nu naderband diergelyke ziekten weer krygen, dat zyn, na bare inbeelding, dan
dezelve niet, maar gebeel andere, die zy op zyn tyd al weder baar Paspoort moeten geven. Dit scheepje

nu zoo in zee gezet, en verdreven zynde, zoo komen zy weer na bet dorp toe omtrent zeveu uuren's

avonds, en- dan roept zeker man luids keels nit: 'De ziekten zyn nu weg, zy zyn verdwenen, verdrewon,

en benengezeild\ Waar op dan ieder een uit zyn luiis komt loopen, roepende dit malkanderen van't eene

einde des dorps tot bet andere met een groote blydscbap toe, kloppen de op bare Gongen, en allerlei

kiinkende speel-tuigeuj die ben maar eerst voorkomen. Dit was een gewoonte niet alleen by de oude
Heidenen op Amabey, gelegen op groot Ceram; maar ook by veel andere Ambonscbe Heidenen. Ook
badden zy van ends by die van Honimoa, en ISToessa Laoot de gewoonte, als de Cerammers by ben
quamcn bandolcu, on vertrekken zouden, van by zulk een gelegenbeit ook wel aan bare ziekten afscheid

op de voornoemde wyze te geven, en die na Coram mode te laton zeilon; dog gelyk zy dat aan de

Cerammers doen, zoo klaren die ben dat even eens weder, als zy by ben komen bandelen, Zagoe-poekelen
of iet anders verricbten, en geven ben dan ook een scbuitje met al bun ziektens mode op de rois, als zy

weder vertrekken." -^ Fiir Amhoina u. Burn s. aucb Hickson Cambr. Un.Ecp. 1891, 815bf. = Globus LX
154f. 1891. wo aucb ein abnlicbes Gebet.

Nacb A. Baessler JAE. IV, 78 1891 werden auf Wetter im Krankbeitsfalle von don Verwandten
des Kranken kleine „Pomali-Prauen" bergcstellt, die ins Meer gestoOen werden, well man glaubt, damit
zugleicb die Krankbeit fortzuscliicken.

Aucb auf Gorong^ Bahher, Jjetti^ Tenimhev^ Watuhela nnd Aru linden sich uacb Hickson Cambr.
Un.Eep. 1891, 816 = Globus LX, 155a entsprecbende Zeremonion. Fiir Talavt s. uuten.

III. Verbindungen beider Formen des Gestelles

Bei S. J. Hickson, A Naturalist in Nortb Celebes 1889 S. 163 (vgJ. die Abbildnngen auf S. 162

II. 164 =- Fig. 7 u. 8 unsrer Taf. I) wird von den Naniisa Imelu erzablt, „tbat wben a man is ill bis

own spirit is released from bis body and is replaced by tbe Sakit,^) or spirit of sickness". Man versucbt

nun, um. den Leib des Krankon wiedcr fiir den oignen Geist frei, d. li. ibu selbst gesujid zu macben, den

Geist der Krankbeit in ein kleines, bemaltes Boot zu locken, das an Streifeii von KokosnuBpalmblatt(^]-n

hangt, und in dessen Mitte sicb ein an unser Gestell erinnernder, pyi-anudisclier Kafig aus knrzen Holz-

staben beiindet, der mit Scbeidestiicken von Bananenbliiton bedeckt und niit Kokospalmblattern verziort

ist wie der Kabn. Was den Kabn angebt, den Hickson (Glob ns a. a. 0.) an einem Balken unter dem
Dacbe der Hauptballe aufgebangt fand und der eine kleine bolzerne Figur entbielt (Hickson Cambr, Un.

^) Groi-^saiig. (raanganit) saki ^^Kraiiklieit'^ {mahunsaki „krank"), mal., jav., buL, pakew., scascli, dan., xJ*^>^iosak.,

sideisch (formosO, tag., Lis,, baL sakit, yand. sasakit, bent, sikit, mung. takil, bungk haki N. Adriani, Sang. Spraakk. 129
1893 n, MNZg. XLIV, 259 1900- In der Minahassa ist das Wort ^ boser (^eist und gclogontlich auch Bczeichnung des

Krankhcitsdanions,
_
Siehe Graafland, De Mnaliassa^ I, 205 u. 217 1898.
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Eep. 1891^ 815a = Globus LX, 154 1891)^ so sagt Hicksoii S. 1G3: „BGing islanders and spending tbe

greater part of tbeir lives upon tbe water; tbese simple people naturally suppose tliat tbe spiritSj botb good

and evilj are mariners^ and consequently will be more attracted by a liandsome and gorgeous canoe than

by anything else." Vielleicht hangt aher die kahnartige Form des Kastcns nicht niit der vorwiegenden

Lebensbcschaftigung der Nauusa-Leute zusamuien, sondern ist ein Erbe aus altrer Zeit. Dcnn diesen

baldt-Booten von Nanusa, denen die von den Talant-Inseht (vgi. Mus. Dresden 15820 == Fig. 10 unsrer

Taf. I) almlicb sind^ entsprocbcn genau die ebenfalls kahnformigen und zu deiuselbcn Zweck aufgehangteu

Antu-Fallen vou Bovjuv. Eine solcbe (aus Siban am. obern Laufe dos Kapuas) ist abgebildet bei E. &
L. Seleuka, Sonnigo WeUen 1900 S. 74 (= Fig. 4 unsrer Taf. 1). Ebenda S. 757 cine ausfiihrliche

Erlaut(>rnngj avo os u, a. heiBt: „Der 3Ianang [Zaubercr] macbt sich einen Klangkang, GeisterfallCj die

mit jungein Bast and Pinang-Bliiteu vorziert Avird, die an einem deii Klangkang umspannenden Eotanfaden
gleich verteilt sind. Ebenso werden Holzchen ringsnm aufgebangt^ welchc groile Anziehungskraft auf den

Antu ansiiben. Der Klangkang wird im groBton Raume des Hauses aufgebangt, und in den Kasten werden
alle nioglicben Speisen gelegt, je eine Portion von HasclnuBgroBoj ebenso Znckerwasser und — nicht zu

vergessen — ein Scbahdien Tuak (Reisschnaps). Nun wird der Kasten zugedeckt mit einem gelben Tuchj
das zwei OfEnungen lalk.j imd oben wird es an den Kasten befestigt, so daB der Klangkang als eine

Pyramide erscheint." Der Mediziumann, der den Antu durcli Beschworungsformeln berbeizulocken sncht,

fiingt ihn schlieBiich auch in Gestalt eines knorrigon Aststiickes oder eines SteineSj der dann von der

Gemeinde sorgfaltig aufbewahrt wird.

Es handelt sich augeuscheinlich um alte, panmaleisische Brauche uud Yorstellungen,
deren genauere Gescliichte noch zu schreiben ist. Insbesondre bleibt es der Forschung an
Ort und Stelle noch vorbehalteUj festzustelleUj welches die genanern Yorstellungen sind.
(lie sich in Celebes an solche Ge stelle kniipfen. Urspriinglich bediente man sich wohl.
wie in Malaka, in alien Fallen der Aussetzung eines kafigf ormigen Modells. Spater schuf
man diosem Gestelle ftir den Fall der Aussetzung auf dem Wassor einen Kiel, eine kahn-
formige Basis, und schlieBlicli bediente ma.n sich in diesem Fall eines Schiffsmodells selbst.^)

1) G-anz inisicher ist, ob auch das bei Matthos, Ethn. Atl. d. Boegineezen 1874 Taf. IX lett. c Fig. m abgebildete
Gostell liierher gelioi-t.

.
Es liciBt dariiber in Mattlics' Abhaudhing ^Over de Bissoe's' S. 10: „De patangardng, die boven op

bet lioofd gedragon wordt, is een blikkon toestel, eenigzins in den vorm van een' vogelkooi. In het midden staat een
wierookvaatje, en van buiton wordt liet rondom bohangen met drio rijcn kopjes, waarvan een rij met geroosterde rijst, een
nj mot gekleurde rijst (rood, geel, wit en zwart) en oen rij met het onder de inlanders zoo geliefkoosd betelblad gevuld is.

Eiiulelijk zijn van boven eenige potjes weh-iekende olie gehangcn." Earner kommen moglieherweise audi die von J. D. K.,

Beschrijving van Timor in: De osterling II, 257 1836 erwahnten Silcke, die auf Timor im „Pamelie"-Hause hangen, in Betracht.

!^

Tafelerklarung zu Tafel

Fig. 1: Opferbrettchen aus der Schmiede von Lembongpangi in Mittel Celebes. Etwa % n.Gr.

Vgl. S. 1. — Fig. 2: Opfertisch aus dem Hause dos Kapala djaga in Randangan {Pagua£)j Nord Celebes.

Fig. 3: Opfergestell, wallasudji, aus dem Kulte der Bissu-Priester von Sud Celebes

(- B.F.Matthes, Ethn. Ath dor Boeginezen 1874 Taf. IX lett. c Fig. w). Vgl. S. 3.

'' n.Gr. YgL S. 1.

Fig. 4: Antu-
Falle aus Sibau am obern Laufe des Kapuas, Borneo (nach E. & L. Selenka, Sonnige AVelten 1900 S. 74).

Vgl. S. 7. — Fig. 5: Opfergestell (ancliaU) von den Maleien Maldkas (nach W. AV. Skeat, Malay Magic
1900 Taf. XVII). Vgl. S. 4. — Fig. 6: Oj^fergestellj cmfjd-immpong, aus dem Kulte der Bissu-Priester

von Sud Celebes {= Matthes, Ethn. Atl. Boeg. 1874 Taf. IX lett. c Fig.v). Vgl. S. 3. — Fig. 7 u. 8: Geister-
falle mit Geisterkahn von den Nanusa Tnsela (nach S. J. Hickson^ A Naturalist in North Celebes

1889 S. 162 Fig. 19 u. S. 164 Fig. 20). \g\. S. 6. — Fig. 9: Opferkahn, rai, aus dem Kulte der Bissu-

— Fig. 10:Priester von Sild Celebes- {= Matthes. Ethn. Atl. Boeg. 1874 Taf. IX lett. c Fig. x). Vgl. S. 5.

Geisterkahn von den Talaut Liseln, Mus. Dresden 15820. Vgl S. 7.

in Ilahaaliera (= W. Kiikenthal, For

Fig. 11: Geisterschiff von Patmii

\
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2. Die Messingschilde von der Molukken See

Ahbildungcn

1. Anf dor Flagge des niederlaiidischen Admirals Cornolis Speelmim, durcli den am 18. No-

vember 1667^) Boui iu Slid Celebes an die Niederkuide kam, ist eine Waffentroijhae aus oiiropaisclien imd
einbeimischen Waffen abgebildet; vgl. die Tafel bei Bakkers TTLV. XVj 18G6. Dieses Waffenbikl eiit-

halt aucb die Darstelliiiig sines gelben Scbikles von Mokikkenscbiklform, der jedenfalls einen der frag-

lichen Messingscbilde meint, und die eines ebensolcben Panzers. In welcbem Sinne das Bild diese Dar-

stellnngen fiibrtj ob als Ehrengesckenke an die Eingebornon oder als Beutestiicke, entzicht sick uusror

Kenntnis. Dock ist das letztere das AVakrsckeinlickere. Speelman war im Marz 1667, ebc or nack

Slid Celebes zum Kampfe gegen die Makassaren ausfukr^ in Ternate gewosen. Dort ernenerte er die

Blindnisse der molukkiscben Sultane und bestimmte den Konig Mandersaka zur Teilnahme am Kampfe
gegen Makassar; Valentijn I: Beschr. der Molnccos S. ^526 1724 nnd H. Bokemeyer, Die Molukken

S. 255 f. 1888. Da wir weder die Messingscliilde nock die Messiiigpanzer fur Makassar nachzuweisen ver-

mogen, so liegt die Vermutung nabe, daB Speelman sie in Ternate kennen gelernt^ nnter Umstanden

einzelne Stiicke von dort mitgenommen liat. Indessen ist es dock reckt zweifelliaft, daB er die Anregung

zu jenen Darstellungen in dem Bilde seiner Flagge in Ternate erkieltj da man in AnbetracLt des AnlasseSj

dem die Elagge ikren Ursprung verdankt, oknc Zweifel zunackst an makassarisclie Beutestiicke denken wird.

2. Auf einem, ancb Etlm. Misz. I, 40 unter Nr. o3c zugozogenen Bilde bei F. A'alentijn I: Mol.

Zaaken S. 339 1724, das ein am Hofe des Konigs Amsterdam (Sibori) von Temaie ini J, 1680 statl-

gehabtes Gastmakl darstellt, zu dem der Gouvernenr Padtbriigge und andre niederlaudiscke GroBe

geladen waren, ist auBer der Leibwacbe des Landvogts, die Hiite und Fiinten oder Helmbarton triigt^

eine zweite Truppe von Soldaten abgebildet, mit langen, sckmalen Sckilden, wie wir sie von den Molukken

kenneUj ferner mit Sabeln und LanzeUj endlick mit Helmen bewekrt. Die Truppe ist vielleielit die Leib-

wacke des Konigs von Ternate. Wenn es ricktig ist, was Etlm. Misz. Ij 74 vormutet wurd, daB nandicli die

Helme dieser Truppe Messingkelme der a. a. 0. uutersucbten Art meinenj danu ist os wakrsckeinlickj daB

die Scbilde Messingscliilde sein soIloUj da, wie wir nock seken werdeUj die Verbindung von Messingkeimen

und Messingsckilden fiir die Leibwacke des Sultans von Ternate (allerdings erst in spaterer Zeit) bezeugt

ist. Die Anuakme kat jedock eine Sckwierigkeit. Da die Truppe auf dem Bilde Sckilde (von molukkiscker

Form) tragt, so sckeint es nnmoglick, anzunekmen, daB sie die Leibwacke des Sultans von Ternate ist:

die Leibwacke des Sultans wmrde 1675 erricktet und bestand niclit aus Eiiigebornen, soiidern aus Nieder-

landern (s. Etkn. Misz. I, 73), sie wurde wakrsckeinlick, wenn niclit von Anfaug an, so dock bald nack

ibrer Erricktung mit Messingkeimen ausgerustet, Indessen stoBt man, Avenn man den Fall setzt, es

kandle sicb um eine Truppe aus Eingebornon, anf eine aknlicke Sckwierigkeit; denn danu fallt auf. daB
r

sie Helme tragt. Es ist also, wenn auck nickt erweislicb, so dock durcbaus nickt ausgescblossen, daB es

sick tatsacklick urn eine Darstellung der niederlandiscken Leibwacke liaudelt und daB diese (wie von

europaiscber Seite mit Messingkeimen, so) von ternatiscker Seite mit den Messingsckilden verseken wurde.-)

^) Also wenige Julirc, iiachdem die Xiederlauder in Ternate festen FuB gefal^t liatten (1663); vgi. Etlm. ALisz. I, 55 1901.

2) D.ali sclion zu Yalontijns Zeit die urspranglicli aus Nicderlaudern besteliende Leibwaclie des Sultans sich in

eine Truppe aus Eingebornen gewandelt hatte, wie es spJiter der Fall war (s. Ethn. Misz. I, 73 u. 82), ist niclit sehr wahrscheinlick.
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Abh. u. Ber. d. K, Zool. u. Antlir.-Etlin. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd,X Nr. G 9

3 und 4, lu unsorm Besitze befindeu sicli zwei Aciuarelle aus dem J. 1839^ die wir Publ. XIY
Taf. 3 im Paksimile veroffentlicbt baben und die Kampfspiele in 'Manado und Tomohon mit Messingscbilden

darstellen; vgl. dazu a. a. O. S. 8 b.

5. Bei y. Rosenberg, Mai. Arcliipel S. 401 1878 ist eiuo Leibwacbe des Sultans von Ternate niit

„kupfernein"Helmo (s.Etbn.Misz.I,41Nr. o4), ebensolcbem Schild uud Panzer (s.uuteu S. 10 Nr. 13) abgebildet.

6. Etbn. Misz. I Taf. II Fig. 5 ist ein Toil einer Fecbterscbar von einem Begrabnis abgebildet,

dom P. undE. Sarasin in J'omolion beiwobnten; vgl. dazu S. 39 ~St. 31 a. a. 0. Auf dem Biide stebt

in der Mitte ein Walian (Priestor), auf dem Haupt einen Messingbelm, in der Linken einen Messiugscbild,

in der Recbten ein Scbwert. Neben ibm u. a. ein Fecbter, der ebenfalls einen Messingscliild flibrt.

7. P. uud F. Sarasin baben drei Messingscbilde (Nr. 281, 526 u, 527 ibrer Slg.) aus IoidoIioh mit-

gebracbt, die wir Publ. XIV 1903 Taf. II Fig. 1-3 abgebildet und S. 8af. bescbrioben baben. Davon ist

einer, der in der Mitte qneriiber entzweigespaltea war, auf eine flacbe Holzunterlage mit Eisennageln genagelt,

8. Nr. 281 nnd 527 der Sarasin schen Sammlung ganz abnlicb ist der Etbn. Misz. I Taf. II

Fig. 4 abgebildeto Messingscbild des Dresdner Museums (11772). der aus dem Distrikte Tondano-Toulian

in der Minahassa staramt, Im Unterscbiede von ilmen, besonders von dem am starksten gewolbten Scbilde

Nr. 527 ist er betracbtlicb ilacher. 128-9 cm 1, in der Mitte 18-6 cm, an den Enden 28-2 cm br, 2-970 kg

schwer. Der Riicken der Holzleiste, von der am einen Eude 30 cm feblen, ist mit einem gleiclibreiten

Streifeu Messingblecb bolegt, der im Zickzack- und Rbombenmuster getriobene Puukte tragt. Streifen,

Leiste und Scliild sind mit durcblaufenden Messingnagelu aneinander befestigt; an zwei Stellen Eisennagel

an Stelle verloren gegangner Messinguagel. Am einen Ende (demjenigen, wo die Leiste unvollstiindig ist)

ist der Scbild die Mittellinie entlaug 19 cm lang eingerissen (bis zu der Stelle, wo sicb der erste Messing-

uagel befand). Audi sonst weist der Scbild nocli kleine Risse auf.

Anderweiiige Nachweise

9. Zunacbst ist bier ein Messingscbild des Leidenor Museums (Ser. 43 Nr. 15) zu nennen, 2-15 kg
scbwer. Dazu gebort nacb einer gefalligen Mitteilung des Hrn. Direktors J. D. E. Scbmeltz folgendc Angabe:
„ Scbild {hangho) vnn goel koper met daariu geslagen beeldwerk. Het dateert nit de XVII ceuw en sedert

lange jaren worden zulke scbilden ni(^t meer gemaakt. AUeen in handen der boofden, in wier familien

zij als erfstukken (poesjvka) van vad(u- tot zoon overgaau, zijn zij alleen bij toeval

te verkrijgen, zooals de onderbavige, die buit werd gemaakt bij de expeditie in

de Tomini baai[^)] in 1857 en die ik later kocbt. Te Limbotto [en?] in de Mina-

bassa zijn nog enkele dezer scbilden, te Amboina en omliggende eiknden zag ik

ze nimmer. Bij feestelijke optocbten en spiegclgevecbten zijn voorvecbters er

mede toegerust. Gorontalo, November 1864. C. B. H. von Rosenberg."^) In

unserm Besitze befindet sicb eine Pbotograpbie des Stiickes, die wiederzugebeu

nicbt notweudig ist, da es nicbts Neues bietet.

10. In der Sammlung der ehemaligen Indiscben Instelling zu Delft

beiindet sicb oin Messingscbild aus der „Afdeeling Sangi en Talaoet (Res. Menado)'S

der von dem ebemaligen Residenten Jellesma berriibrt.

11. Das Museum der Bataviaascb Genootscbap in Batavia besitzt (s. Cat.

etbu.verz. 4. druk Spl. 1894 S. 131 Nr. 6321, vgl. Not. Bat. Gen. XXXII S. XXVI
1894) einen „geelkopercn tjekalele-scbild" (nebst „tjekalelc-lans" und ,,tjekalele-

zwaard"), der „poesaka van den Vorst van Bolang-Mongondo'-'- war.

12. Einen nnf Holz gezogenen, wie Nr. 526 der Sarasinscben Sammlung

Mitte(s. oben unter 7) in der

Berliner Museum von den

entzweigespaltenen Messingscbild besitzt das

Bantlks bei Manado. Das Holzbrett setzt sicb oben

[^)] An andrer Stelle lieiBt es „Tomori baai'M

2) VgL Korte Grids Rijks Ethn. Mus. Leiden door L.

Midden Celebes: „sinal geelkoperen scliild'^

SenLirier 1883 S. 51 (N^ord- en

Abli. u. Ber. d. K, Zool. u. AiUln'.-Ethu. Mus. zu Dresden 1902;3 Bd. X Nr. C

Abb. 1: Ternatiscbe

Sultauswache

s. Nr. 13 S. 10)
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10 Ethnographische Miszellen II: 2. Meyer & Eichter, Die Messingschilde von der Molukken See

in Form einer dreieckigen Spitze iiber den ScMldraud liinaus uocli etwas fort. Als einheimisclier Name
wird salaivaJcu angegeben.

13. In unserm Besitze bcfindet sich die Photographie einer ternatischen Leibwacbej die wir der

Giite des Hrn. Dr. C. H. L. Baelde in Utrecht yerdajikon imd in Abb. 1 S. 9 wiedergeben. Der Soldat,

der messingnen Helm^ Schild und Panzer tragt^ wurde von dein Kapitiin der Chinesen in Ternate ellehadie

genannt, wozn Baelde gewiB ricbtig bemcrkt, „dat ellehadie ongetwijfelt van boUebardier afkomstig is en

dat dit laatste een zuiver liollandsch woord is en dat dns dit wel een steun is voor de meening dat de

helmen van hollandscbe oorsprong zijn".^)

14. In einem Briefe des friibern Residenten E. J. Jellesma vom 19. 12. 1898 werden die Scbilde

fiir Bolaang Mojtgondou (s. dazn die Herkunft des Stlickes im Miiseum des Bataviaascb-Genootscbap),

Boladng Uki, Bintauna, Kaidipang, Bolaemg Jtam nnd Buol bezeugt. VgL dazu das Etbn. Misz. I^ 36 nnter

Nr.i5 abgedrnckto Scbreiben des Kontrolieurs der Nordkiiste Veenbnijzen iiber die Messingschilde nnd-helme.

15. In Gorontalo kommen sie als Waffe von einigen unter den Sultanssoldaten vor; vgl. die Etbn.

Misz. Ij 36 nnter Nr. i4 angefiibrte Stelle ans v. Eosenberg, Eeistogten in de Afd. Gorontalo 1865 S. 31.

16. Fiir Buton vgl. die Ethn. Misz. Ij 36 unter Nr. 17 angefiibrte Stelle aus van der Hart; Eeise

rondom het eiland Celebes S. 6f. 1854.

17. Nach dem unter 14 angezogenen Briefe des Herrn Jellesma finden sich die Scbilde auch
auf den Sangi Inseln.

Verhreitung

Die Messingschilde kommen innerhalb Celebes vor: in der Minahassa (s. 3^ 4^ 6, 7, 8^ 9, 12), in

Boladng Mongondo7i, Boladng Uki, Bintauna, Kaidipang, Boladng Itam, Buol (s. 14 u. 11), Gorontalo cinschlieB-

lich Limhotto (s. 15 u. 9), Im allgemeinen deckt sich in Nord Celebes ibre Verhreitung mit der der Messing-

helme, vgl. Ethn. Misz. I, 41. Unsicher ist^ ob auch Makassar in Slid Celebes (s. 1) zum Verbreitungsbozirke

der Scbilde gehort. AuBerhalb Celebes sind sie nachweisbar fiir die Sangi Inseln (s. 10 u. 17), Buton
(s. 16) und I'ernate (s. 2y 5, 13).

Es ist moglich, daB die Scbilde eine noch etwas groBere Verhreitung besitzen, als wir sie jetzt

anzugeben vermogen.

Verglichen mit dem Verbreitungsgebiete der Mcssinghelme (Ethn. Misz. I, 41) ergibt sich fiir das
der Scbilde ein wesentliches Minus: fiir die Amboinen und Banda Inseln kennen wir keine Belege
worauf schon in den Angaben zum Leidner Stiicke (s. 9) aufmerksam geniaclit worden ist.

«

JVame
*

Einheimische Bezeichnungen werden angegeben zu Nr. 281 der Sarasinschen Sammlung {Toum-
Bulus): kleau (s. 8), zu dem Berhner Stiicke von den Bantlks: salawaku (s. 12), und dem Leidner Scbilde (dessen

nahere Herkunft unbostimmt ist): hangko (s. 9). tjher Mean s. Publ. XIV^ 71b u. 112b, iiber salawaku S. 71b.

Ilaufigkeit und Wertschdtzung

Nach dem Briefe des Hrn. Jellesma und dem Scbreiben des Hrn. Veenhuizen sind die Scbilde

in Nord Celebes gegenwartig selten. In der Minahassa sollen nur einige alte Greschlechter sie als Pusaka-
Gut bewahren; vgl. dazu die Angaben zum Leidner Stiicke (9). Nach Jellesma „kostet es enorm
viel Miihe, ein paar der Scbilde zu erlialten", und nach den Angaben zum Stiick in Leiden sind die

Scbilde „alleen bij toeval te verkrijgen." Zu dem im Dresdner Museum befindlichen Stiick 11772 wird
bemerkt: „Het is een poesakastuk van de familie Geroengan-Eatoelangi (District Tondano-Toelian)." Unklar
ist gegeniiber den Notizen Jellesmas iiber die Eigentiimerschaft, wem die bei Tanzen (Kabosaran) von
Priestern und Eechtern getragenen Scbilde gehoren: ob sie wirklich Eigentum der Triiger sind, oder ob sie

sie fiir den Zweck des Gebrauches beim Tanze nur geliehon bekommen. Wie es zu erklaren ist, daB von
r —' --

1) Ygl. dazu Ethn. Misz. I, 74 Anm. 2.

/
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Abh. u, Ber. d. K. Zool. u. Aiithr.-Ethii. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 6 11

P. und P. SarasiD drei Scliilde oline Scliwierigkoit und oline groBe Kosten in Tomoliou erworbeu wurdenj

daruber s. Etbn. Misz. I, S. 42.

DaB aucli auBerhalb der Minabassa die Scbilde eine Seltenbeit sind, bezeugt Hr. Jellesma in

seinem Brief aiisdrucklicli fur Saagi; fiir Goroiitalo und Butou gebt es aus den oben angefiihrten Belegen

heryor; fiir die iibrigen Gebiete ihres Yorkomnieus diirfen wir es obne weiteres voraussetzeii.

Wie die Helmo aus Messini:rblecb sind auch die Messingschilde infolge ibrer Seltenbeit and der an

sie geknlipften Vorstellung boben Altertunis bocbgescbatzt und werden als cin kostbarer Besitz betracbtet.

— ganz wie die der Helme (vgl, Etbn.

eine etwas geringere zu seiu als in den iibrigen nordcelebesiscben Gebieten. Dafiir

Docb scbeint in der Minabassa die Wertscbatzung der Scbilde

Misz. I, 42)

spricbt wenigstens, was unten in deni Abschnitte ,,Gebraucb" miter Nr. 1 ausgefiibrt ist.

t

t

V

(

Gebi^auch

Yom Gebraucbe der Scbilde gilt im allgemeinen dasselbe wie von dem der Helme; vgl. Etbn.

Misz. I, 43 f,

1. DaB die Scbilde viclfacb (in don Sultansgebieten) die Bedeutnng von Reicbsinsignienj Hobeits-

zeicben baben, bezeugen nbereinstinimend Hr. Veenbuijzen an der a, a. 0. 42 angefiibrten Stelle seines

Scbreibens ilber die Messingscbilde und -belme und Hr. Jellesma a. a. 0. Nacb den Aussagen des Majors

von Sonderj A. B.Wawo Runtu (vgl. a. a. 0. 48f.) mlissen wir annebmenj daB dieser Cbarakter der Scbilde in

der Minabassa beutzutage mebr oder weniger der Vergangenbeit angebort und ibr Wert bier mebr in ibrer

Seltenbeit nnd ibrem Alter als in einem ebrwiirdigen Anseben liegt. „Die kupfernen Scbilde"^ belBt es bei

Wawo Huntu, „vergegen\vartigten friiber in der Minabassa einen sebr groBenWert und wnrden allein bei

Oberbauptern angetroffenj die dergleicben Scbilde durcb ibre Gefolgscbaften sicb nacbtragen lieBen." Dieser

Wandel in dcm Aiiscben der Scbilde bangt walirscbeinlicb mit einer immer mebr demokratiscb werdenden

Anscbauung der Minabassaer zusammen.

2. Ob die Scbilde beute irgendwo von Sultanen oder andern bocbgestellten Personen selbst getragen

werdenj ist uns, wie bei den Helmen, nicbt bekannt. DaB dies friiber (in den Sultanstaaten von Nord

Celebes) wobl vorgekommen sein mag, laBt sicb aus dem Scbreiben des Hrn. Veenbnijzen vermuten

(a. a. 0. 42).

3. DaB die Scbilde in der Minabassa von den Gefolgscbaften der GroBen getragen wurden^ sagt

WaAvo Rnntu an der unter Nr. 1 angefiibrten Stelle. Als Waffe der Sultanssoldaten oder Sultanswacbe

sind Messingscbilde fiir Gorontalo (s. 15), Buton (s. 16) und Ternate (s. 2. 5, 13) bezeugt.

4. DaB die Scbilde bei Kanipfspielen (Kabesaran) getragen werden, dafiir sind die Abbildung der

Pecbterscbar von einem Begrabnis in Tomobon, dem P. und P. Sarasin beiwobntcn (s. 6), und die

Publ. XIV Taf. in wiedergegebenen Bilder deutlicbe Belege (s. 3 u. 4). Nacb Hrn. Jellesmas mebrfach

ano-Gzoo-eneni Briefe werden die Scbilde in der Minabassa beute sogar „alleen bij de zoogenaamde Kabesaran"

getragen. Yon andern Gebieten als der Minabassa haben Avir einen Beleg dieser Art des Gebraucbs nur
r

fur Bolaiing Mongoudou (s. 11).

5) Piir den Gebraucb bei einem Begrabnis ist die oben angezogene Abbildung der Pecbtergruppe

von Tomobon nocb einmal anznfubren: die 5. Gebraucbsweise, die wir bis jetzt unr fiir die Minabassa

beleo-en konnen, ist nur ein Sonderfall der 4., indeni es sicb bei der Bestattung um eine Kabesaran-

Auffiibrung bandelt.

Material
T

Es sind nnr Scbilde aus Messingblecb nacbweisbar; der Ausdruck „kupfern", der in der Literatur

vorkommtj ist in diesem Sinne zu versteben (vgl. Etbn. Misz. I, 45). Das Material vou Nr. 281 der

Sarasinscbeu Sammlung ist etwas dunkler als das von Nr. 527 und das von Mns. Dresden 11772 wieder

nocb rotgelber als das von Nr. 281, so daB also zwiscben Slg. Sarasin Nr. 527 und Mus. Dresden 11772

der groBte Abstand in der gelben Farbung besteht. Nr. 526 bat eine abnlicbe Parbe wie Nr. 527.

2^=
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12 Etlinogniphlsche Miszellen II: 2. Meyer & Kichter, Die Alessingscliilde von der Molukken See

i
I

.^

^

Form
r

Die Form der Schilde weist nacli auswartSj imd zwar auf die nordlichen^) Molukken.^) Wohl
r

kommeu in der Miiiahassa mit Porzellan-(Steingat-)ScIierben eingelegte Schilde vor (vgL Mas. Dresden

12704 nud 12705, von den Bantiks bei Manado, hmuig genanut imd angeblich ein-

heimisclie Arbeit), doch weicben diese in der Anoidnuug der Einbigen Tuid in ibrer

Kleinbeit von den groBen Messingscbilden und ilirer Ornamentik so betracbtlich

ab. claB sie als Vorbilder fur die letztern nicht in Erage konmien konnen. Anf

Grund des uns bekannten Materials von Molukkenscbilden sind die Scbilde von

Halmaliera als nachststoliend. zu bezeichnen; vgl. Mus. Dresden 10571 (in der Mitte

mit vier groBen Einlageu aus Porzellanscberben, sonst mit knocliengelb anssebenden

einigo ausgefallene Einlagen sind durcb Eiillnngen

ersetzt), ferner A. Raffray, Voy. en Nonv.-Guinee: Le Tour du monde XXXYII
1879 S. 237 nnd 239 (= Yiaje a Nueva-Guinea, iibers. von Moreno 1881 S. 16

und 17), C. E. H. Canipen BTLY. (4) VIII 1884 Taf.Y Eig, 2-4 (wozu Text S. 181f.)

und VY. Ktikenthal, Eorscbungsreise 1896 Taf. Y Eig. 35 und 36; bierber wohl audi

Mus. Dresden 10570 („langer amerikaniscber Scbild" mit weiBen, zunicist groBen

Einlagen von Stiicken Ovula ovum L.; einige ausgefallene Einlagen sind durcb

Eiillnngen ersetzt, s. Abb. 2), ferner [G. Eincke] Abbildung und Bescbreibung von

Waffen in der Sammlung Llewelijn Meyrick 1834 Taf. CL Eig. 10 und 11 (nacb

S. 41 der zugeborigen „Bescbreibung der Kupfertafeln" : „ein bolzener Scbild mit

Bulla-Stllcken odcr durcbstocbenen Eierscbalen verziert und ausgelegt, von den

Neu-Hebriden").

Muscbelstiickcben eingelegt

;

'i^

m

+1

>r/*v»^'v\

Die nordcelebesischen JJberlieferimgen

Yon Nord Celebes besitzen wir, wio liber die Herkunft der Helme, so liber

die der Scliilde, eine iteibe Aussagen aus dcm Munde von Eingebornen; vgb Etbn.

Misz. I, 48f. Nacb dem Major von Sonder in der Mhialiassa, A. B. Wawo Rnntu
sind die Scbilde ungefabr ini 17. Jabrhunderte durcb Niederlander und vielleicbt audi

durcb Spanier und Portugiescn auf dera Wege des Gescbenkes oder aucb des Tauscbcs

nacb der Minabassa gebracbt worden. Zu dem Scbild im Dresdner Musenm, der

aus dem Besitz einer alten Eamilie im Distrikte Tondano-Tonlian stammt, wird

de

orang Castella." Yon dem hoben Altertume der Scbilde ist man aucb in alien

Boladng JLa m, Kaidiparig

und Bintcmna wollen die Scbilde, wie die Holme, iiber Ternate erbalten baben;

Bolaang Itam gibt sogar das Jabr der Einfiibrung an, 1613. Kaidipang den

Gescbenkgeber, namlicb den Gonverneur Padtbriiggo, der vor roicblicb zweibuiidert

Jaliren gelebt baben soil und der tatsacblicb 1677—86 Landvogt in den Molukken war; und Bintauna

einen frlibern Eiirsten Sinobu. der sic von Ternate mitgebracbt baben soil, liber den wir aber sonst nicbts

Abb. 2: Holzscbild

mit EiulageUj wabr-

scbeinlich von

Halmahera
1

bemerkt: „Yolgens overlevering afkomstig of ten gescbenke ontvangen van

auBerminabassascben Teilen von Nord Celebes iiberzeugt.

Etwa n. Grr.

wissen. Die Herrscher von Bolacmg Uld wollen sie von Goa und die von Boladng Mongondou von Spaniern

erbalten baben; die von Buol baben keine gcnaure Uberlieferung dariibei-.

4

\

1) Die Hchilde von Amhoina (vgl. Valentiju 11: Beschr. v. Amboiua Pig. XL), Burn (s. K. Martin, Keisen in den

Mokikken 1891 Taf. XXX Fig. 5, wozu Text S. 285) und Ceram (a. a. O. Taf. XXVIl Fig. 8 und 11, ^0:^11 8. 192; vgl. audi

Taf. XI Fig. 2, wozu .S. 72) sind wohl ahnlich, dock nicht in dem MaBe den lleirisingschilLlen vergleichbar wie die von den

nordlichen Molukken.

2) Ob die Beschnitzung der Holzleisten von Nr. 281 und 527 der Sarasinscheu Sammlung celebesisch, d. h. nach-

traglich in Celebes crfolgt, oder molukkisch ist, konnen wir nicht entscheiden (s. Publ. XIV, 8af. und 136b). Die Leisten

der mit den Messingschilden zunachst vergleiclibaren Habnalicra-Schilde Mus. Dresden 10570 und 10571 sind unbeschnitzt;

doch sind die Riickseiten der Schilde bemalt. Die Leiste des bci W. Kiikenthal, Forschnngsreise 1896 Taf.Y Fig. B5 n. 86

abgebildeten Schildes besitzt allerdings Beschnitzung, doch in andrer Weise wie die der Messingschilde.

1^1 'n'J|>ZH.n r^
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ft «

Bei alien Abweichuugen voneinancler bieten diese Aussagen docli eiiiiges Ubereinstimmende: 1) die

Schilde sind alt, 2) sie siud keine eiuheimische Arbeit. Drei von den Gebieten, wo wir IJber-

liefernng liabeii, gebou Ternate als Hcnmat an; wo ausdriicklicb eine Zeit genannt wird, ist es das

17. Jahrlmudert. Zweiinal werden Mederlander, zweimal (dreinial) Spanier, je einmal Portugiesen,

Makassaren (Goa) and ein einlieimischer Fiirst als die Einfiilireuden genauut. An der Tatsachlichkeit

jeuoL- boidcn Punkte, in denen alle tjberlieferungen iibereinstimmen, ist kein Zweifel. Es

gibt nichts, was dem widerspricht, dngegen Tatsaclien, die einen bestatigenden Wert liaben, wie z. B. die

Form der Scliilde.

A Herkunft

Von seiten europaisclicr Gelelirter gibt es liber die Herkunft der in der Literatur so gut wie gar

nicbt bekannten Schiide keinerlei AuBerung. Yon europaischen Eeisenden liat nur v. Rosenberg, und

zwar zweimal eine Vermutung ausgesprochen. Nach Eeistogten in de Afd, Gorontalo S. 31 1865 sind die

Schilde altternatiscbe Arbeit, nach MaL Archipel S. 401 1878 altportugiesisch. Resident Jellesma glaubte

friiher an einen liinterindischen Ursprung (Singapore). Spater (in einem Brlefe vom 19. Dezember 1898)

Misschien heb ik
anderte er seine Auffassung etwas: te spoedig geloof gebecht aan mijn zegsman.
anaerte er seme AUiinssuii^ clwc^o. „.,^.^^^^.^.^ — ^ >^ ^ ^ ^ ^

dat ze van Singapore worden zijn aangebracht; misscliien moet men onder Singapore Engelsch-Indie,

BengaleU; verstaan."

Herkunft

Es ist klar daB die Idee zu den Schilden, gleichyiel wer ihre Hersteiler sind, nicht in Nord

Celebes Buton oder Sangi gefaBt ist, sondern in den uordlichen Molukken; denn dort ailein haben sie

ihrVorbild. Uber die in der Minahassa urspriinglisch heimischen Schikle s. PubLXIV, 9af.

Damit ist die Prage nach der Herstellung nicht beantwortet, sondern nur hinausgeschoben oder

viehnehr neu fornuiliert: von wem rlihren die in ihrer Idee urspriin gli ch auf den nordlichen Molukken

(Ternate) heimischen Schikle her?

Geo-en eine o-emeinsame Herkunft dei Helme und Schilde sprechen von vorn herein zwei Tatsachen

;

1 daB die Helme gleichviel, von wem sie herriihreUj wenigstens z. T., in Anknlipfung nn Ehren-

wachen (aus Europaern) nach europaischem Vorbild eingefiihrt worden zu sein scheinen. Es ist ver-

mutlich nichts Ursprllngliches, wenn wir in Nord Celebes (s. oben S. 9 Kr. 6) und in Ternate (s. oben S. 9

Nr 5 u S. 10 Nr. 13) die Messingschilde und Messinghelme (auch die Messingpanzer) von einer Person

getragen finden, so sehr es auch den Anschein haben mag, als gehorten sie von Anfang an zusammen.

2 da.s was Ethn. Misz. I, 54 ubcr die Herkunft der Helme und Schilde ganz im allgemeinen

o-esao't ist daB namlicli beide durch den Gegenstand, den sie nachahmen, und durch die Technik ihrer

Herstellung auf verschiedene Urheber weisen."')

Soviel steht fest, daB die Portugieseu von der Herstellung der Schilde und von jeder Emluhrung

nach Nord Celebes ausgJschlossen sind. Gegen die Portugiesen spricht die Tatsache, daB wir die Schilde

vor allem da nicht finden, wo die Portugiesen nachst Ternate am festesten FuB gefaBt batten, auf den

Amboinen wahrend wir ihnen .da begegnen, wo sie uberhaupt nie gesessen zu haben scheinen, wie z. B.

5) Zu diesem Rrgebnisse kommt man tibrigens noch durch eine andre Uberlegung. Die Schilde Hnden wir zunachst

auf den nordhchen Molukken, von wo aus sie nach Nord Celebes und Sangi gekomnien sind, die Helme hingegen auBerdem

noch auf den Amboinen und Bandalnsoln (?). Die Helme sind clemnaeh, wie das auch schon aus direr, von jedem emheim.schen

Vorbild unabhanoioen Fonn hervorgeht, scheinbar flir Eingeborue gleichviel welcher Herkunft gemacht, die Schilde dagegen

waren, wie das ebrnfalls auch schon aus ihrer Form folgt, ganz besonders fhr die Leute ^hergesteilt worden. die sich der

Vorbiider der Messino-schilde bedionten. Hatten jeue Europaer .. B. fiir Yolker, die sich emer andern Schildform bedienten,

JVIessincschilde verferrigt so wiirden diese vermuflich auch eine andre Form gehabt haben. Da nun kemerlei Grund ersichthch

ist'weshalb die Hersteiler der Helme gerade nur fiir die Molukken noch Messingschilde anfertigten, so nuiBto man solehe,

imd 7war h, einer der Landesweise entsprechenden Form, auch in jenen andern Gebieten, wo die Helme noch vorkommen,

erwarten Dies ist nicht der Fall, also werden die Hersteiler der Schilde wohl nicht mit denen der Helme identisch sem.

Der SchiuB ist gewiB nicht zwingend; da eine Bevorzugung der Molukken tatsachlich historisch und uns nur unbekannt sein

konnte- indessen wohnt ihm eine Avillkommene Kraft der Be.tatigung andrer Schliisse inne.

F-^
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auf Buton (s. Ethn. Misz. I, 57 Anin. 2)j oder wo sie nie cine militarisch und politisch gefestigte Ober-
herrschaft besaBen, wie in Nord Celebes (a. a. O. 60 Aiim. 1).

,

Im Ealle sicb unsre VermutuDg liber die niederlandiscbe Herkunft der Helmej wenigsteiis der

kammlosen Morions, bestatigt, so wiirden die oben ganz im allgemeinen gegen die Annahme eines ge-

meinsamen Urspruugs der Schilde und Helme angefiihrten Tatsacben gegen den niederlandiscben Ursprnng
sprechen. AiiBerdem ist gegen die Niederlander geltend zu macbenj was scbon gegen die Portugiesen

angefiibrt ist, daB namlicb die Scbilde auf den Amboinen unbekannt sind. Bei der Annabme nieder-
F

landiscben Urspruugs der Scbilde ist diese Tatsacbe nocb auffallender, wenn die Helme wirklicb von don
Niederlandern berriibren; denn die Helme finden wir auf den Amboinen. Somit kommen von europaiscben

Nationen nur die Spanier, sei os nun als Herstoller oder ancb nur als Einflibrende nach Nord Celebes, in

Frage. Einer soicben xinnabme scbeint allerdings eine Tatsacbe Avie die folgende zu widcrsprecben : daJ;^

wir den Scbilden auf Buton begegnen, wo scbeinbar Spanier nie gosossen haben.^) Indessen ist es nicbt

ganz unmoglicb, dieser Scbwierigkeit zu begegnen, und zwar mit dom Hinweis auf die Moglicbkeit, daB
die Schilde spater an einen Ort gekommen sein konneUj wo sie uxspruugiicb nicbt zu Hause waren. Die
beutige Verbreitung muB nicbt unbedingt maBgebend bei der Beurteilung der Herkunft sein. In unserm
Falle laBt sicb an die Beziebungen zu Ternate erinnern,^)

Man muB also wobl zugeben, daB tatsacblicb eine gewisse Wabrscbeinlicbkeit der Drbeber-
schaft und Verbreitung der Scbilde fiir die Spanier bestebt, fails liberbaupt Europaer als

7

Hersteller und Einflibrende in Betracbt kommen, wenn es aucb keine Tatsacbe gibt, die aus-

driicklicb die spaniscbe Herkunft nabelegt, gescbweige denn fiir sie entscbeidet. Man mUBte denn daraus

daB in den Ubcrlieferungun liber die Herkunft der Helme und Scbilde neben den Niederlandern vor allem

die Spanier eine Kolle spielen, scblioBen, daB sicb diese Uberlieferungen, da die Spanier fiir die Helme
vielleicbt nicbt in Betracbt kommen, aus der Tatsacbe gebildet babon, daB die Scbilde wirklicb spaniscber

Herkunft sind, wobei man beacbten muB^ daB die Angaben zu dem Scbild im Dresdner Museum sicb

nur auf einen Scbild (nicbt zugleich auf die Helme) beziolien und nur die Spanier neunen.

Neben der Moglicbkeit spaniscber Herkunft mllssen wir die des einbeimiscben (ternatiscben?)

Ursprungs vorlaufig besteben lassen. Wir wiiBten nicbt, welcber Umstand gegen die letztere Annabme
spracbe. Man konnte etwa anflibren, daB Vaientijn in seinem groBen Work liber die Molukken nicbts

davon weiB, daB die Molukkenleute (Ternater) Messingschilde macben oder machton; er kennt, was auf-

fallig genug ist, die Messingschilde liberbaupt nicbt. Ein argumentum ex silentio ist indessen nur als

bestatigende nicbt als beweisende. Instanz zu bcnutzen.

Dagegen lassen sicb vielleicbt folgende zwei Tatsacben fiir eine Herstellnng durcb Arcbipelleute

selbst geltend macben: 1) die Eoheit der Scbilde, 2) der bei fremdem (europaiscben, speziell spaniscben)

Ursprung auBcrst auffallige Umstand, daB sie in ibrem Umrisse, dem Grad ihrer Wolbung und der Ordnung
ihrer Ornamentik groBe Yerscbiedenheiton aufweisen, somit, wie es scbeint, nicbt scbematiscb nach einem
Muster bergestellt sind, und daB die Verscbiedenbeiten im Gresamtcbarakter, besonders im Cbaraktor der

Ornamentik, wenn wir von dem merkwlirdigen Stlicke Nr. 526 der Sarasinscben Sammlung abseben,

samtlich nicbt aus dem Gescbmacke der einbeimiscben Art herausfalien, sondern vielmebr fiir den

aufmerksainen Betracbter eine ganz merklicbe Ubereinstimmung mit dem Bbythmus und Stilgefiibl auf-

weisen, aus denen die heimischen Scbilde bervorgegangen sind. Sind die Scbilde einbeimische (ternatiscbe ?)

Arbeit, so sind sie vermutlicb, ebenso, wie sie es im Falle spaniscben Ursprungs sein mlissen, alter als

die eingeflibrten kammlosen Helme aus Messing und baben vielleicbt zu deren Hersteilung mit die Anregung
gegebeuj wenigstens insoweit das Material in Frage kommt. Wir batten dann also die Helme als einen

Scbritt welter zu einer (durcb messingne Scbilde bcgonnenen?) mossingnen Ausrlistung zu betracbten.

Nicbt ganz klar ist im Fall einbeimiscben (molukkiscben?) Ursprungs der Scbilde die Art, in der

man sicb ihre Verbreitung erfolgt zu denken bat, ob sie z. B. auf dem Wege des Tauschhandels statt-

gefunden bat, was nicbt sonderlicb wahrscbeinlicb ist, da wir sie besonders im Besitze der vornebmen und

^

^) Uber Europaer in Buton s. Ef-lin. Misz. I, 57 Anm. 2.

2) Fiir Buton vgl. Ethn. Misz. I, 81 Anm. 4.
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fiirstlichen Familien fiiideu, oder ol) die Scliilde gewissermaBen als Lelinszeiclien teruatischer Vasalleii

anzuselion siiid oder wie sie sonst zustaiide gekommeu sein mag.

Eine positive Auskunft liber die Herkunft der Messiiigschilde (und vielleicht auch Messingpanzer),

die Padtbriigge in seinem Jonrnaal nicht erwalmt^ ware mogiiclierweise zu erreichenj wenn der auf der

Elagge Speelmans (s. obeu S. 8) abgebildete Scliild (und Panzer) wirklich einen messingnen Scliild (und

Panzer) unsrer Art meint^ und wenn es gleichzeitig eingeliende Erlauterungen zu dem Bilde dieser

Flagge gabe.

Ob in spatrer Zeit Messingscliilde den Originalen, gJeichviel von wem, nacligemacht worden sind,

wissen wir nicht. Nr, 526 der Sarasinschen Sammlung liiBt zwar an eine Nachalimung denken, indessen

liegt kein Zwang zu soldier Annahme vor. Man muB auch bedenken^ daR Nachahmungen aus spatrer Zeit

von den Einsebornen niit sicherm Takte von den alten Schilden unterschieden worden und, wenn sie

liberhaupt angenommen worden waxen, kaum jenes Ansehen und jene hohe Geltung eriangt hatten wie

die letztern.

:}\
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Uber Messingpanzer in der Molukken See

J

- r^

AiiBer den geflochtenen (gekniipften) unci den Hantpauzern (s. PubL XIV. 3bf.) kommen in dev

MiJiahassa auch Panzer aus Messing Yor. Dariiber lieiBt es in dem Sclireiben Wawo RnntnSj wie

folgt: „Toen de eerste Europeancn in de Minaliasa kwamen^ werden aan de voornaaniste oppeiiioofden

als geschenken of ook wel in mil voor landsprodactenj niet alleen wapens zooals pieken, sabels, degcms,

vimrroeren etc. gegevenj maar ook koperen helmen en koperen borstbarnassen. Deze belmen en borst-

harnassen als zeer kostbarc voorwerpen beschouwdj werden ook alleen bij groote pleclitigbeden gedragen."

Einen solchen „koperen borst-harnas" aus der Minahassa besitzt das Museum der Bataviaascb Genootschap
(Nr. 2867); vgl. Cat. ethn. verz. Bat. Gen. 1885 S. 173. Das Stiick stamnit von den TonSeas and ist mit

der einheimischen Bezeiclinnng paseki versehen. Auch Hr. J ell esma kennt nach einem Briefe vom
10. April 1899 „k6peren borstbarnassen" aus der Minahassa. Bei welchen festlichen Anlassen nnd ins-

besondere, bei was fiir Veranstaltungen festlicher Gelegenheiten die Panzer getragen werden^ wissen wir

nicht. Eine Vermutung s. unten. Auch die Frage ist uns unbeantwortbarj ob ihre Verwendungsweisc
urspriinglich dieselbe war wie die der geflochtnen Panzer und der aus Anoa-Haut, d. h. ob sie

urspriinglich wirklich einmal ein Schutz gegen Waffen im ernsten Kampfe gewesen sind. Bemerkt sei

nochy daB P. und P. Sarasin Messingpanzer in. der Minahassa nicht gesehen haben.

AuBerhaib der Minahassa konnen wir Messingpanzer in Nord Celebes nur noch fiir Boladng
(-Mongondoii) nachweisen. Die Herren Sarasin erinnern sich^ von Hrn. Eesidenten Jellesma gehort zu
haben, daB sich im Bositze des Eadja von Bolaang einer oder melirere bcfinden.

Da uns weder ein Stuck noch die Abbildung eincs solchen vorliegen, so laBt sich wenig iiber den
Ursprung dieser Panzer anssagen. Doch ist cs moglich, dal;^ Wawo Euntu die Panzer aus Messing richtig

mit den Messinghelraen verbunden hat, da(.^ also die Panzer europaischen Ursprungs wie die Helme sind. Man
wird daher wohl nicht mit Ilnrecht auBerhalb der Minahassa^ und von Nord Celebes iiberhaupt, da nach
vergleichbaren Stiicken suchen dlirfen^ wo auch die Helme noch vorkommen, d. h. auf den nordlichen

Molukken. Den etwa daselbst gefundenen Stiicken Averden die Messingpanzer der Minahassa ahnlich zu
denken sein.

Tatsachlich konnen wir nun Messingpanzer auBerhalb Nord Celebes nachweisen:

1) fiir Temate. Bei v. Eoseuberg, Mai. Archipel S, 401 1878 ist eine Leibwache des Sultans von
Ternate mit „kupfernem" Holme, Schild und Panzer (ohne Armel) abgebildet. Damit vergleiche man
Abb. 1 oben S. 9.^) Ferner bemerkt P. van der Crab zu der unten unter 2 angofiihrtcn Stelle der

ternatischen Geschichte des Ternaters Naidah S. 477 Anm. 77: „Koperen harnas word toenmals in de

oorlogen gebruikt en tegenwoordig worden nog onder de sultan's soldaten enkele zulke harnassen en helmen
gevondeUj die waarschijnlijk in der tijd op de Europeanen bemeesterd zijn."^)

'n ir I I !! i^^M _! __

^) Die Form des Panzers der liier abgcbildeten Leibwache weist nacli Ilerni Dr. C. Koetschau. Direktor des KH.
Historiscben Museum in Dresden, auf die erste Halfte des 18. Jalirhunderts, besitzt aber nach ihm nebenhcr auch einige
hochst auffallende Anklange an friihere Forraen. ,jDas untere ornamcjiticrte Dreieck ist eine Erinnerune- an die

spg. ,Schiftung* der Grotik und hat auch ganz eigentiiraUche ornameutale Anklange an die Plattnergewohnheiten lener Zeit.

Die Achselbander kommen im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts zuerst vor, aber noch vcreinzelt, sie werden vorzupsweise
in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts verwandt und starben dann eigenthch erst in unsror Zeit aus."

^) Wir lassen dahingestellt soin, ob in die Reihe der hier in Frage stehenden Panzer auch der gehort, den auf
einem Bihle bei Valentijn I: Holukse Zaaken S. 205 1724 der Konig Hair von Ternate (wurde 1535 Sultan und 1570
durch die Portugiesen ormordet, s. F. S. A. de Clercq, Residentie Ternate 152f. 1890) tragt. Jedenfalls besitzt dieser Panzer
in der Abbildung nicht den fiir unsre Stiicke charakteristischen, schrag vorstehenden untern Rand, so daB viclleicht an einen
Panzer aus Stahl oder Edelmetall zu denken ist, wie sie auf verschiedenem Wege von den Portugiesen in die Haude der
Eingobornen gelangt sein konnen (vgl. Ethn. Misz. I, 63).
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2) filr die Sula hisdn. In der you P. van der Crab BTLV. (4) II, 881 1878 herausgegebenen

luul ubersetzteu ternatiscben Cbroiuk von dem Ternater Naidali wird aus der Zeit des Konigs Maudersaba

(1648—1672: Valentijn I „Molakse Zaaken" S. 369 1724; 1648-1675: P. S. A. de Clercq, Hesidentie

Ternate S. 159 u. 161 1890) eiu ,,]vupferner" Panzer vou Ealabu auf Sula best ei'Avabut.

3) fiir SiacK Yon bier besitzt das Leidaer Museum (Ser. 66 Xr. 40) eiuen Brustpanzer aus diekem

Messingblecbe mit aufgesetzten and durcb Messinguieten befestigten, oruanieutierten (gegossene Eanken-

muster) Besatzstucken.^) Dazu gebort folgeude bemerkenswerte Angabe: „0p de Solo-dlanden naar het

model der Portugeesclie barnassen uit de XYI eeinv gevaardigd; eenige jaren geledeu [das Stiick wnrde

1866 vom Museum erworben uud ist wobl aucb kurz vorlier gesammelt Avorden] op zeeroovers van Balang

ingni buit gemaakt. Siaiiiv^^

Soweit wir die Form prtifen konneUj bandeit es sicb urn eine bestimmte (west-) europaische Peiter-

pauzerform. Die Panzer siud oluie Frage Nachl)ilduDgen von (:^talll)panzern europaiscber Soldateu,-)

wenn sicb aucb uiclit genaner- sagen laBt, Avolclier Nationalitiit und Zeit diese Soldaten angeboj'teUj da

gerade beim Panzer Form und allgemeine Yerzierung bei den verscbiedeneu eiiropaiscben Yolkern von vorn-

liereiu viel melir libereinstimmt mid durch den Wecbsel der

Zeiten sicb mebr erbalten liat als beim Helme. Siclier darf

man bei den ibrer Form nacb nnbekannten Messingpanzofu

der Minaliassa nicbt an Messingpnnzer der Art deuken, wie sie

sich in Slid Celebes finden (aus Ringen oder Flatten und
r

Eingen)j zunacbst aucli nicbt an Panzer von europaiscber Form

aus Biiffelborn mit Messingverkleidung, wie sie auf den Pliilip-

pinen vorkommon. tjber die erstern s. die Ausfiiliruugen

zu Nr. 528 der Sarasinscbcn Sammlung (von Goa, vgl.

Pubb XlYj 118). Was die letztern betrifft^ so wissen wir

aus einem Briefe des Herrn Conde de Yalencia in Madrid

Yom 18. Mai 1899, daB das Museo de Artilleria in Madrid

einen auf den Pbilippinen erbeuteten Brustpanzer aus BiifFel-

bornplatten mit Messiugfassung besitzt.^) Der Panzer bat,

wie aus einer dem Briefe beigefLlgtea Abbildung bervor-

gebt, die wir in Abb. 3 wiedei^geben, die Form eui-opaisclier

Reiterpanzer des angebendeu 16. Jabrbunderts. Dazu gebort

ein abnlicli bergestellter Helm von einer dein Dresdner

Messingbelme von Mindanao (vgl Etbn. Misz. I, 47) ganz

almlichen Form. Der Panzer weist nicbt bloB in der

Form, soudern audi in der Oruamentik eine gewisse ITber-

einstimmunc: mit unsern Messiugpanzern auf. Diese Uber-

einstimmnne- riibrt natiirlicli zunacbst von der Abnlicbkeit

her, welche die den Messiugpanzern zu Grunde liegenden

europaiscben Panzerformen mit dem Yorbilde des pbllippi-

nischen Horn-Messinii-Pauzers besaBen. Die Abnlicbkeit Abb. 3 : Panzer von don Pbibppiiien

^) Die Form dieses Panzers Aveist nacb Urn. Dr. C. Koetscliau auf dieselbe Zeit Avie die des Panzers der ternatiscben

Leibwache auf der Pliotograpluc von Hrn. Dr. Baelde.

2) Wenn mon den Panzer aus Anoa-Haut Nr. 431 der Sarasinscben Sammlung- mit den messingnen vergleicbt, konnte

man vermuten (besontlers ^\cgen seines schrag A^orstehenden, untern Randes), daB aucb er eine Kachbildung sei (and zAvar von

Messingpanzern). Da indessen die Form des Schuitts echt minaliassascb ist (und man es sich gar nicbt anders denkeu iiann,

als daB der untere Rand sicb untcn schrag nacb vorn umbiegt, Avenn ein Gurt straff unigebunden Avird), so A^ard joner Ein-

druck nur eine Tauscbung sein. — Von andrer Form und daher bier Avobl nicbt anzuschbeBen, ist der, auf der (beiBakkers

TTDV. XV 1866 abgebildeten) Fbxgge des niederlandiscben Admirals G. Speelman dargestebte Panzer aus gelbem Jletall;

er besitzt kurze Arniel. Ubrigens ist dem Panzer, der aucb A'on Gold godacbt Averden kann, ein kleiner Helm mit Visier auf-

gesetzt (ebenfalls gelb gemalt).

3) Dieser Panzer ist nacb Hrn. Dr. C. KoetsCbau reiclilicb 100 Jabre frliber zu datieren als der auf der Pbotograpbie

A^on Hrn. Dr. Baelde nnd der im Leidner Museum, etA^'a 1600—1620.

i
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beweist an sicJi niclits fiir die Herkuiift des einen oder d('s anderu (s. aber unten). DaB deswof^en.

well die Messiiigpanzer der Mioaliassa siclier nicbt mit den Ring- nnd Pbittenpanzeru ans Slid Celebes

und den Pliilippinen identiscb sind, und weil wobi ganz gewiB die festlichen Gelegenlieitenj bei denen die

Panzer in der Minaliassa getragen werden, eben dieselbeii sind wie die, bei denen die Helme in Gebrancb
kommeHj eine enge Verbindnng der Messingpanzer aus Nord Celebes usw. mit den messingncn Helmen
ans denselben Gegenden bestiinde, ist nicht obne weiteres wabrscbeinlicli, da die Oniamente bei jenen

durcli GuBj bei diesen durch Treiben bergestellt sind. Einen Grand, sie einer bestimmtenj europaiscben

Nation (v. Eosenberg: Portngiesen, Jellesma: Spanier) zuzusclireibenj kennen wir nicbt. Ja, es scbeint

uns (vgl. dazn die Angabe des Leidner Stiickes, daB es sich nm Suln-Arbeit Landelt und die erwabnte

Abnlichkeit der Messingpanzer mit einem sicber von den Pbilippincm stammenden Panzer ans Plorn-

platten mit Messingfassung) zweifelbaftj ob libcrbaupt an eine Hcj-stellung durch Europaer, und nicbt

vielmebr dnix'b irgend welcbe Inlander, von denen aus sie nacb verscliiedcnen Platzen gelangten, xu

denken ist.

%
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4. Webgerat aus dem Ostindischen Archipele mit besonderer

Riicksicht auf Gorontalo in Nord Celebes

Mit Tafel II

Im ,folgenden sincl wir etwas nalier auf die einzelnen Gerate, wie sie in der indonesischen (audi

pliilippiniyclioii) Weberei gebrauclit warden, und deren Telle eingpgnngen, da man liieriiber, wie

G. P. Kouffaer in dem Cat. d. Oost-Ind. Weefsels, Tentoonstelling van „Oost en West" 1901, S. 9 mit Reclit

beklagt Juit, nocli wenig unterriclitet ist. Die Ausfiilimngeu von J. A. Loeber, die G. P. Rouffaer

anznfiilu-eu sidi begniigt^ sind in Anbetracht dessen, was liier wirldidi zii sagen ist^ ebenso wie die

Eemerkiingen W. AV. Skeats liber mnloiydie Weberei in Malaka (Man I, 179 1901, mit Taf. M) ganz

ungoniigende Andentungen. AuBerdem sei nnsdriiddidi auf die bei den Eegriffen „Spinnrad", ,,Spulrad".

„Garnwind(^", Spannapparat"^) und dgl. zn allermeist berrsdiende Unklarbeit aufmerksam gemadit.

Zuniidist wird versudit, einigcs zur Kiarstelhnig der Erage beizutragen, welche Eeliandlung Baum-

wolle und Faden bis zur Eildung der Kette des Webgestells erfahren.

Die Herstellung und Behandlung des Games

Die Eaumwolle wird zunacbst entkernt. Dies gesdiiebt gewobnlidi mit einor unseru Wring-

mascbineu abulidieii ]\[ulile, gewobnlidi Kapasmiillle genannt. Eine solcbe Miible ist abgebildet bei

B. E. Mattbes, Etbnogr. Atlauten Taf.VEig. 1 1874 u. 1885 von Sild Celehes (bug. lelasditg, mak. loUsang;

vgl. dazu nodi F. A. J. Czurda, Cat. sdner Etn. Privatslg. 1883 S. 135 Nr. 528), bd. H. L. Eotb, Tlie

jNTatives of Sarawak II, 31 1896 von Borneo iind bei W. W. Skeat Man I Taf. M Eig. 1 von den AJale'mi

Maldkas. Den Gebraudi des Gerats bescbreibt J. A. Jacobsen, Boise in die Inselwelt des Banda-

Moeres 1896 S. 89 von Alor. Im Dresdner Museum befinden sidi je ein Stiick aus dem GoronlaJoijelnete

(1772, Taf. II Eig. 1; UUhJta, s. Cat. Bat. Gen.* Spl. 1894 S. 134 Nr. 6382), von Manila in J.nzon (2726),

von den Bataks in Nord Sumatra (7936, djiterra) und von Flares (10843. }7ia}iue), in der Sammhing der Lid.

Listening in Delft (Cat. ethn. verz. Instelling Delft [1884| S. 97 Nr. 1144) eines aus der Eesidentsdiaft Tegal

in Java. Yon /^oriwo erwalint die Kapasmiiblc (pemigt) noch A, E. Hein, Die bildenden Iviinste 90 1890.-)

Ein andres Verfaliren wird bei der Herstellung der Kains Benteuan (Miualiassa, Bentenan)

angewendet; vgl J. Nerdon, Kol. Weekbl. „Oost en West" III Nr. 37 = 26. Nov. 1903 S. 3 Sp. 3: „Tot

bet verwijderen dei- ronde, zwarte pitjes beeft men een werktuig, 'lallijlsan genaamd, d. i. een stuk van

don niboug-palra, er uitziende als con plankje, dat in bet midden eeu weinig uitgebold is. Hierop word

^) Um dieseii Ijco-riff liat neucrclings 0. Danneil lAE. XIV, 2B4 1901 die Keihe der unklaren bereicliert, indem

er ihn crstens fiir Weboapparat" eingefuhrt wisseii will. .jWchI alio jene Ausdriicke [Wcbstuhl usw.] nur eine Yor-

ridituno' zum Spaniicii der Kettenfaden bezeicbnen" [tliesem Zwecke dicnen abcr, wie Avir selien werden, aiu'h noch ganz

andre und ebenso bezeichuefce VorricMungeu], und zweitens auf einen von ihm veroffentlichten Apparat der Nissan-Gruiipe

auwendet dor wie unten gezeigt wird, gar nicbt als AYebvorrichtung aufgefal^t werden darf, wie es Danneil tut. W'ir

vermoo-en audi in andern Fallen, worauf wir noch zuriickkonimen werden, nicht scinen Ausfiihrungen beizustinmien imd

glauben nicht, daB er mit seinem Aufsatz „eine Gruudlage geboten hat in dieser so iateressauten, aber noch niemals kritiseh

gosichteten, cthnologischen Erscheinung." "

,

_

,
.

'^) Aul das lange KuJ^breU der Miihle setzt sich die entkerncndo Person, so daB die 31iiliic festen Stand hat.
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de kapas uitgespreicl en daarna met een stukje bamboe-toei been en weder gewroven, waardoor de pitten

losraken en gemakkelijk met het bamboe-stokje verAvijdcrd kunnen worden."

1st die BaumwoUe entkernt, dann wird sie gereinigt und aufgelockert. Zum Eeinigen imd
Auflockeru der gequetscbten Baumwolle dient:

1. ein Bogen. Ein soldier Bogen ist abgebildet von Siid Celebes boi Mattbes^ Etbn. Atlauten

Taf.YFig. 2 (bug. usordng, mak. hissoro; vgi. aucb Czurda, Cat. seiner Etn. Privatslg. 1883 S. 137 Nr. 532),

yon Miltel Sumatra in Midden-Sumatra, Etbn. Atl. Taf. OXIII Fig. 2 (wozu Erliiuterung auf S. 53f.:

paMiig kdpS) und von Flares bei M. Web or lAE. Ill SpL 1890 Taf. VII Eig. 12 (wozn S. 21 f.). Bescbriebon

ist der Gebraucb auBer bei Mattbes in den Erlauterungcn zu den genannten Abbildungen (vgl. aucb
Boeg.-bolL Wb. S. 904a und Mak.-holl. Wb.- S- 309b) und in Middoii-Sumatra a. a. 0. jiocb bei

J. Nerdon, KoL Weekbl. „Oost en West" III Nr. 37 = 2G. Nov. 1903 S. 3 Sp. 4 von dor Minahasst

.(Bentenan) und bei Jacobsen, Reise in die Inselwelt des Banda-Meeres S. 89 von Alo]-, wo der Boo-on
hemihu beiBt. Im Dresdner Museum bebtiden sicli zwei Stucke von Goronlalo, 11808 (= Taf. 11, Fig. 4)
und 11809 (butio; vgb dazn Cat. Bat. Gron.^ SpL 1894 S. 134 Nr. 6383: ,,ho(^io om te kapas losser to

maken") und einos von den Batah in Noi-'d Sumatra, (7937, iep-tep). Ans der Resideiitscbaft Tegal in

Java besitzt die Sammlung der Ind. Instolling in Delft einen solcJien Bogon; vgl. Cat. etbn. vorz. Delft

[1888] S, 97 Nr. 1143. Im Javascbon beiBt das Gerat wusu (Cat. etbn. verz. Delft a. a. 0., M^attbes in

den W^bb. a. a. 0.).

2. ein Klopfer. Vgl. Midden-Sumatra, Etbn. Atlas S. 54 zu Taf. OXIII Fig, 4 (a. a. 0. ist

fiir rantiing loeli einzusetzen: pdli'ing kdpe; aus Rotan geflochten, mit coiner Handbabe aus Bambus verseben
pageh): „Men gebruikt or twee te gelijk, in iedere liand een." Drei derartige Klopfer besitzt das Dresdner
Museum von Gorontalo (11790-11792, Taf. II Fig. 2 u. 3). Fiir den dazu augegebenen Nanion bnbodpini

vgL Cat. Bat. Gen.* SpL 1894 S. 134 Nr. 6384: ^^pipini om do kapas van gobrokon pitton, enz. te zniveron"

und 6385: J)oebo(y['^)'] om de gereinigte kapas plat te slaan, alvoreus die in rolletjes ter grootte van eon
sigaar te verdoelen". VgL aucb Mattbes, Etbn- Atlanten Tab V Fig. 4 („Twee werktuigen van rottii]<>-

gebezigd om de katoen in malkander te kloppen", boeg. pdpdppe-apd und mak. p)apei}e-h(pasa, s. Boo"-.-

bolLWb. S. 1129a u. S. 99a und Mak.-bolL W^b." S. 1127b u. 135a) und Czurda a. a. 0. 137 Nr. 534-535.

Nunmebr kann Garn gesponnen werden.

Das Spinnen erfolgt im allgemeinon entweder mit der wirtelbescbwerten HandspindeP) oder mit
dem Spulrad. Es ist nocb nicbt ganz sicber, wenu aacli wabrscbeiulicb, daB das Spulrad (s. unton) wirklicb
aucb zum Fadenspinnen dient, trotzdem ibm in der Literatur zumeist gerade diese Bcstimmung beigelegt

wird (s. u.). Eine dritte, dor ersten von den beiden genannten nabestebende Art dos Spinnens ist nouerdino-s

aus der Kain Bentenau-Weberei (Minabassa, Bentenan) durcb J. Nerdon Kol.Wookbl. „Oost en West"
III Nr. 37 = 26. Nov. 1903 S. 3 Sp. 4 bekannt geworden: „Verscbilleudo gereedscbappen zijn biervoor

noodig; de loawiUng (spil), de scbclp van de teripang (zeoegel of holotburia edulis) van oiigeveer 2 d M.
lengte en een gedroogd woka-blad, waarvan men de vingervormige lubben beoft afgesaeden. De tvawiling

is een glad, cilindorvormig stukje bout, ongeveer zoo lang als een pink, waarvan bet ondereindo bolrond

en glad is en bet boveneindo voorzien van eon eenigszins langwerpig boofdje met rondloopende iidcervingen.

Men wikkelt een kluitje losso katoen in bet woka-blad tot een vast bundeltje, dat gebeel gestoken wordt
in de scbolp, die good gaaf moot zijn. Daarna vorwijdert men bet blad weder nit de scbelp en be^int

de katoen bij bet stukje, dat aan de opening der scbelp zicbtbaar is, te tw^eei'non, door dit aan de spil

{pemoetar), die in een schoteltje of kopje rust^ te bevestigen. Terwijl men die spil met de recbterband

gestadig ronddraait, boudt men aldoor de scbelp in de linkerbaiid, w{^lke men zoo langzaaui on geliikmatig

mogelijk terngtrekt ^ om bet garen dezelfde dikte te doen hebouden — , maar ook nieor en meer om-
boog boudt, opdat de draad zicb geleidelijk van onderaf om de pemoetar windt. Dit wordt volgeliouden

[')] Bubol) bedeuiet audi Eeitpeitsche; s. Cafc. J3aL Gen.* Spl. 1894 S. 135 Nr. 6398.

^) Der Handspindel ahnlich ist do,g zum Drclicn von Tiiiion aus fertigen >Schiuii-on dienende (lerat ]\Ii(i de ii -

Sumatra, Etlin. Atl. Taf. CXIV, 2.

?
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totdat de spil vau ouder tot boyeu gevuld is, Avaarna men een andere spil ueemt, zoolang totdat al liet

katoou tot garon gesponnen is".

Die Handspindel 1) mit dem Wirtel ist bezeugt dm-ch Museum Dresden 7284 (vgl. Publ. VIII

1890 S. 19b, wozu Taf. XYI Fig. 8, uud Hans Meyer, Eine Weltreise 1885 S. 528) flir die Kiangamn in

Nord Luzon, ferner flir die Igorvoten in Nord Luzon durcli die Abbildung bei F. Eatzel, Volkerkunde'^ I,

397 1894, fiir Talaut durcii Mus. Dresden 15842 (Taf. II Fig. 5), fiir Buol in Nord Celebes durcli Slg.

Sarasin Nr. 188 u. 189 (s. Publ. XIV, 50 a u. Fig. 6 unsrer Tafel II), fiir Gorontalo durcli Mus. Dresden

14187 (Wirtel fohlt), fiir Sikka auf Floves durcli M.Weber lAE. Ill Spl. 1890 S. 22, fiir Letil (mit steinernem

Wirtel) durcli J. A. Jacobsen, Reise in die Inselwelt des Banda-Meeres 1896 S. 150 und fiir Tenlmber

durcli Mus. Dresden 11479 (Wirtel fclilt) und 11480.-) Die Spindel dor Kianganen ist einschliel^licli des

Wirtels aus scbwereni, braunen Holze. Das Stabclien ist von ol)en bis zur Wirtelsclieibe rand, unter ilir

vierseitig, und zwar nach imten zugespitzt. H. Meyer a. a. 0. erwalint audi den Gebrauch von Ton-

scheibchen statt Holzscbeiben. Bei dem erwalinten Stiicke von Talaut bestelit die Scheibe aus Kokosuui^,

bei dem von Tenimber aus Kiirbisscliale, bei letztorni ist das Stabchen unterhalb der AVirtelscheibe, abn-

lich wie bei dem von den Kianganen vierseitig. Nacli Weber a. a. 0. bodient man sicli in Sikka beim

Spinnen „eines glatten Stockes, der zum Zwecke des Rotierens unten beschwert ist, und zAvar entweder

durch ein geformtes Stiick Stein (Fig. 15, Taf. VII [a. a. 0.]), odor aber durcli ein gesclinitztes Stiick Holz

(Fig. 14) Oder Horn (Fig. 13)" und wird der so gebildete Faden „danach auf ein sogenanntes 'Spinnrad'

von bckanuter, einfaclier Konstruktion aufgewickelt". Die von Weber an erster Stelle bescliriebene und die

von H. Meyer erwaluito Form der Spindel entspricht ganz und gar der bekannten enropaisch-prahistorischen

Spindel, wie sie durcli die erhaltenen Wirtel bezengt wird. Das Spinnen mit der wirtelbescliwerten Hand-

spindol wird wie folgt ausgefiihrt: Man lialt die Spindel in der recliten Hand, die Scbwungmasse unten,

senkrecht, naclideni man am andern Ende die Wolle, die man beim Spinnen mit der Linken (vom

Eocken, wo ein soldier im Gebrauch ist=') zufuhrt, befestigt hat. Daun dreht man die Spindel oben

zwischen den Fingern und laKt sie, an dem sich bildenden Faden hangend, aUmahlich zur Erde nieder-

sinken. Dadurch, dal] man die Spindel loslaBt, nachdem sie in TJmdrehuug versetzt ist, wird ihre Dreliung

langer erhalten, als sie, wenn nur zwischen den Fingern vorgenommen, dauert. Ist die Spindel zur Erde

gelangt, so wird der Faden aufgewickelt, von neuem am oberu Ende festgelegt, die Spindel wieder gcdreht

und so fort. Ob dies Verfahren im Ardiipele noch weiter verbreitet ist, wissen wir nicht.'^)

Nun werden auch Winden, wie die Midden-Sumatra a. a. 0. Fig. 1 abgebildete ijdntjije) und

wie sie ganz sicher zur Herstellnng der beim Weben gebrauchten Spulen (durch Abwickeln des

Fadens von don gebleichten oder gofarbten Strahnen) dienen''^) (s. unten), als „Spinnrader" bezeichnet;

d. h. sie sollen zum Spinnen eines Fadens aus roher Baumwolle uud Aufwickeln des gesponnenen Fadens

auf die Spindel dicnen. A. a. 0. ist sogar in Fig. 3 „eeu zeer gladde liouten pen" {rantilng lili oder

rantiing lull) abgcbildet, „waaroniheGn het reeds uitgepiozen en van pitten gezuiverde katoen gewikkeld

wordt om er een cylinder van te maken, dien men aan de mato /•hitjije [d. i. „de ijzeren pin", die am

„Spinnrad" durch Ubertraguiig der rotiereuden Bewegung vom Schwungi-ade mittelst eines „touw zonder

eind" rundgedreht wird „en waarop de gesponnen draad gewouden wordt"; n. n. 0. 53 zu Taf. CXIII Fig. 1]

hangt oni gesponnen te worden" ; .dies w^iire also ein „Bocken". Desgleidien ist bei Jacobsen, Reise durch

die Inselwelt des Banda-Meeres 1896 S. 89 das Spinnen des Fadens auf eincm derartigen Gerate von Alor

beschrieben: ,.Neben der Webevorriclitnng fand ich audi eineu Spinnrocken {ianuing), Er hat wonig

') Goront. tingijola?, vgl. Cat. Bat. Gen.'^ Spl. 1894 8. 131 Nr. 0386: „om dradeii te makeu". Tinggola wird aber

a'uch das Spulrad genaunt; s. uuteii S. 22.

2) Vgl. iibrigens das australjsche „wooden implement for spinning human liair rope or twine" bei Edge-Partington
,

Album III, 146 Fig. 3 1898.

3) Ein Spinnrocken, von dem mit dor Handspindel abgesponnen wird, ist von den Igorroten in Nord Luzon bei

E. Katzel, Volkerkunde^ 1,397 1891 abgebildet. Eineu „kapaskoker bij bet spinnen gebruikelijk" (ahawiure) erwahut

J. G-. E. Kiedcl, Sluik- en kroesliarige rassen 423 1886 von Kisser.

*) Eine andre Art von ['reihaudigeni Spinnen (Spinnen von Eaden fiir das Netzestricken) s. Midden-Sumatra,

Ethn. Atl. Taf. OXIII Eig. 7 nebst Erlauterung auf S. 54.

"•) Diesc Winden konueu aueh zu einem dritton Zweclie, niimlich zum Herstellen von Strahnen durch Abwickeln

des gesponnenen Eadens von der Spiudol dieneu. Ob diese Art des Gebrauchs tatsaclilich vorkommt, wissen wir nieht.

r
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Ahnlichkeit mit den bei uiis gebrauchlicben ond bestelit aus einer wagerechten Planke, auf der das Spinn-

rad an eiiiem holzernen Stander angebracht ist und mittelst einer Knrbel bewegt wird; an dem einen

Ende der Planke betindet sich die SpindeL Soli gesponnen werden^ so setzt sick die Frau anf ein sclion

geschnitztes Brett {jiamiko), das iiber die Planke auf die Erde gelegt wird, um das Hin- und Hei'scbwankcn

des Rockens zu verliindenij und bewc^gt mit der Hand das Spinnrad." S. 222 erwahnt er das „Spinnrad-

von J.avat. Audi nach A. P. Hein, Die bildenden Kiinste bei den Dajaks auf Poriuu^ 1890 S. 90 wird

die praparierte Wolle „auf dem Spinnrade {gassian) zu Garn verarbeitet". 'Vg\. endiicli die Bezeiclniungen

soldier Riider bei Matthes^ Etbn. Atlanten zu Taf.VFig. 6: „een spinnewiel" (bug. (janm = wadj. djan-

tjara, ferner audi vnusdng, lollo tike, mak. thtgkere; vgl Boeg.-lioII. Wb. S. 274:a und Mak.-holl. Wb.-
S. 362af.), bei Czurda a. a. O. 136 Nr. 529 und zu Mus. Dresden 11934

Gorontalogebiete): tinggola^) „Spinnrad"; bei T. S. Raffle s. History of Java, Alias 1844 Taf. IX Fig-. 5:

„Jantra of Spinning Wheel", im Cat. ctbii. verz. Instelling Delft S. 97 Nr, 114G: „Modcl van een spinnewiel

(djSntrS) met losse klosscn (Idri). H. res. Tegal", Nr. 1147: „M. v. e. spinnewiel {djo/Uro) . . . H. afd. Kendal,
res. Samarang"^), Nr. 1148: „M. v. c. spinnewiel (djonlro). H. res. Pasoeroean", S. 134 Nr. 1147a: „Spinne-

Taf. II Fig. 10 (von Tapa im

^1

wiel (djontro). H. res. Midden-Java"; bei J. E. Jasper, T. Blnnonl. Best. XXXIl, 350 1902 {djoutro

„spinnewioi"), bei H. L. Roth, Natives of Sarawak II, 31 1896: gasleng inggar „Dyak Noisy Spinning Wheel",
bei W.W. Skeat Manl Taf . M Fig.4: ^spinning wheel", ferner zu Mus. Dresden 2724 (von Manila in Luzon):

Spinnrad" und 10844 (angebhdi von Flores): ,^rniUe, instrument om garen te maken." Mns. Dresden
2408 (wahrscheinlich aus dem Gorontalogebiet in Nord Celebes) ist ohiie Bezeidmung."') Vgl. audi noch
J. Jacobs, Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh II Taf. XXIX 1894.

Nach alledem scheint os also, als ob das Spnlrad (d. h. die zur Serstellung der Spulen gebranchte
Winde) gleichzeitig zuin Fadenspinnen diente. Ist dies der Fall (mid es liegt kein Grand vor, daran zu

4

zweifelu), dann erfolgt das Spinnen in der Weise, daB die hier ebenfalls beim Spinnen ndt der linken

Hand (vom Rocken) herbeigeholte Wolle an das Ende der (durch IJbertragnng der Bewegung von dem
mit der recliten Hand an dem. Drehlinge bewegten Sdiwungrade mittels einer Schnur ohne Ende in Um-
drehnng gebrachten) horizontal beweglichen Spindel befestigt und der sich bildende Faden znnachst
unter stumpfem Winkel gegen die Spindel gehalten wird, wodnrch sich die Wolle zum Faden dreht wahrend
man, wenn sich gentlgend Faden gebildet hat, den Faden in rechtem oder etwas spitzeni Winkel zur
Spindel halt, um ihn auf dieselbe sich aufwickelii zu lassen. Anf diese Weise wiirden also den Spulen
ahnliche (jedoch viel dickero) Garawickel enlstehen, die aher nicht als Spulen beim Weben ver-

wendet wiirden.

Wir maclien noch daranf aulujerksam, daB Inr Flores und G oi'ontalo beide Weisen des Spinnens
nacligewiosen Avaren, wenn die Spulrader zugleich Spiniirader sind: Das Spinnen mit der wirlelbeschwerten

Spindel durch M. Weber an der oben augefuhrten Stelle und durcli Mus. Dresden 14187, das Spinnen
mit dem Spinnrade durch die Spulrader im Dresdner Museum.

Das selbst gesponnene Gain wird von den Spindeln, auf die es gesponnen ist, auf die sogenannte

Weife '), zwei entweder einmal in der Mitte oder zweimal (liber Xreuz) oder in beiderlei Weise ver-

bundene, (parallel) gGgenliberliegende Querholzer, gownnden, um es in die Form von Strahnen zu bringen.'*)

Eine solche {j;raii) ist (einmal in der Mitte verbunden) von Miitel S/uuatra {Simgel-l\tgu) in Midden-
Sumatra, Ethn. Atlas Taf. CXIV Fig.4 abgebildot (vgl. unsre Taf. 11 Fig. 7), von Floret (einmal in der

Mitte verbunden) bei M.Weber lAE. Ill Spl. Taf V Fig. 9 (wozn S. 22: „Garnwinder . . . auf ihm werden
die Strange abgemessen, die . . . gefarbt werden sollen"). Wahrscheinlich soli auch das bei Matthes

* 4

^) Uber tinggola s. audi obeii S. 21 Anni. 1.

^) Bei diesem Stiickc werden die Namen der eiiizeluen Telle iuigegeben.

^) AVahrsclicinlicli ist auch Cat. v. d. ethnolog. verzameling d. lud. Instelling te Dent S. 97 Nr. 1J45 („model van een
spinnewiel, /cmijVr, H. res. Bengkoelen") ein Spulrad.

*) Goront. talia? Vgl. Oat. Bat. Gen.'' Spl. 1894 S. 1^4 Nr. 6387: „om strengen te maken".

') So ist richtig die Bcstimnunig rios /weeks in der J^Jrlanterung 7ai Mid fl en -Sum atra, Ethn. Atl. Taf. GXIV, 4

auf S. 54 angegeben.

1
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in den Ethu. Atlauton Taf. V Fig. 5 abgebiklote Gerat von Sad Celebes („Haspel; waarmedo bet gesponnen

garen van Let spinnewiel afgewonden wordt"^ scheiubar zweimal iiber Krenz verbunden^ bug, adjimdng, mak.

laioejamj, s. audi Boeg.-lioll. AYb. S. 845 b und Mak.-holl.A\^b.^ S. 698 b) eine Weife sein. Aus der Kain-

Beuteuau-WebeTei ist die Weife neuerdiugs durch J. Nerdon Kol.AVeekbl. „Oost on West" III Nr. 37=-

26. Nov. 1903 S. 3 Sp. 4 bckauut gewordou: „Het garen wordt dau [uach dem Spinnen| gespanneu op

do Saikau, d. i. een stuk bamboe van ongeyeer % M. leugte, met eeu dwaarslatje van 3 d. M. aau ieder

uiteinde, eukole centimeters van deu top af er door gostoken, waaroverheen de draad kruiselings gewondeu

wordt. Een saUxni vol garen noemt men een ikat; 10 i/x-at lieet soenglcamel, en 10 kaniei een soemboekoe^'-

Von den Lanrpongs in Sild Sninatra besitzt das Leidner Museum zwei Weifen (die eine zweimal iiber Kreuz,

die andre auBerdem noch in der Mitte verbunden), desgl. eine von Svmatras Westkiiste und zwei von Java

(alle drei nur einmal in dor Mitte verbunden); von Banggai das Berliner Museum ein derartigeSj aus drei

geschnitzten Holzern zusamraengesetztes, als „Garnwickel" bezeichnetes Gerat.
^)

You den Umwiiuluugen des Fadens auf der Weife-) werdeu — wenigstens in unsrer Haudwebereij

ob audi im Ardiipele, wissen wir nicht (vgl. aber J. Nerdon an der oben angefiihrten Stelle) — schou

wahrend des Aufwickelus immer eine bestimmte, geringere Anzabl in ein Gebinde zusammengebunden

;

melirere Gebinde bilden eine Strahne. Jedenfalls aber erfolgt nacli der Strahnenbilduug die Bleicliung^)

und Farbnug^) des Garns, soweit es sicli um durchgeliend einfarbig gefiirbten Fadeu liandelt.

Ob liberall gebleicht wird^^), wissen wir nidit.

Wo man sicbj wie heutzutage vielfacli ini Archipele, sein Garn nicht melir selbst spinnt, sondern

gesponncneSj fertiges Garn kauft^), da liat es eben diese Form der Strahueu.

Yon der Stralinung an erfahrt also das selbstgespounene wie das gesponnen gekaufte

Gam in der Weberei dieselbe Behandluug.

Das fertige Garn wird, wenigstens in Bandjarncgara nach der Darstelluug von A.M.K. de Does

TTLV. XXXYI, 31 1893, zuuaclist eine Stundc lang in eiuem irdenen Topfe gekocht um es diditer und
L

barter zu macLen. Danach muB es, w^oun es fiir die Kette bestimmt ist, geleimt („geschliditet") werdeu.

Dies gesdiielit dadurcli, daB umn das Garn mit der Hand mit einem Leim aus gekoclitem B,ois und etwas

Wasser anlialtend einreibtj und zu dem Zwecke. dafi es imstande ist, obne Yerletzung die mebrfachen

Beibungen, denen es beim Weben ausgesetzt ist (wie z. B. der Eeibung zwischen den Zalinen des Blattes,

s. unten)j auszuhalten. Das „gescldiclitete" Garn wird, wenn es trockon geworden, ausgebiirstet, um die

aneinanderklebenden Faden voneiuander zu losen. Dabei bedient man sich in Bandjarnegara eines einfachen

Gerates. Das Garn wird namlicli zwischen einem knotenfreion Bambusstlickej durch das ein Stab mit Haken an

den Euden gesteckt ist, um das Gestell irgendwo anhangen zu konueu, und einem zweiten Bambus ausgespannt.

1) Eine Weife ist audi, nacli dem einlieimischen Namen (iran oder ulang aling) zu urteilen, Cat. ethn. verz. Delft

S. 98 Nr. 1166 (aus den Padangsclien Oberlandeu).

^) Als Weifen werdeu vielleiclit auch. die Haspeln und Spulrader gebraucht. Jedenfalls konnen sie als solcbe dienen.

3) tJber Bleichung siehe z. B. d. Nerdon Kol. Wcckbl. j,Oost en West" III Nr. 37 = 26. Nov. 1903 S. 3 Sp. 4 (Kain

Beutcnan-Weberei) und L.Wray JAI. XXXII, 153 1902 (Sitiawan, Westkiiste von MnlTika).

^) Gefarbt whd in der Kegel mit einheimisclier, aus Pflanzen gewonnener Farbe (vgl. z. B. fiir Sangi Publ. XIV,

127a und fiir die Kain Bent^nan-AVcberei J. Nerdon a. a. 0.). Uber den Gebrauch von Anilin und Alizarin in (Britisch Indien

und) Atjeli s. E,ouffaer, Cat. Tentoonst. 's-Grravenliage 1901 S. 43*. Nacli iiim will der Osten des Arcliipels „van die lapmid-

delen nog niets weten". Dies trifft vielleicbt nicht zu. Eine Leibbinde von den kleinen Suuda Inseln im Dresdner Museum

(Nr. 1980, 1880 erworben) wcist A.nilinfarben auf; dock kann schon gefarbt von auswiirts bezogenes Garn verwendet sein. Ebenso

soil nach Rouffaer a. a. 0. Alaun als Beize beim Rotfarben im ostlicken Arcliipele nicht vorkommen (dagegen in Atjeh,

ferncr in Britisch Indien und West Asien). tJber ^aanwending van een modderbad'' als Dunkelbeize in den Pasumah Landen

und West Java s. Rouffaer a. a. 0. 47===, in Atjeh Snouck Ilurgronje ebenda 36*.

^) Jedenfalls werdeu nach A. B,. Heiu, Die bildenden Kiinste bei den Dajaks auf Borneo S. 90f. 1890, vor dem

Ikatteu (s. unten) Baumwollfaden nicht gebleicht. Denn er sagt S. 90, daii die gesponnenen von Natur gelben Baum-

woUfiiden zunilchst auf oinen provisorischen Rahmen gespannt werden, von dem sie danu auf den Rahmen zum Ikatteu

iibertragen werden, und S. 9 spricht er davon, daB die durch das Lemba geschtitzten Teile nach der ersten Earbung in ihrem

natiirlichen, schmutziggelben Parbton unverandert erhalten bleiben.

^) So benutzt man z. B. in Bandjarnegara (Banjumas, Java) nach A.M.K. de Does TTLV. XXXVI 1893 S. 30 aus

Bengalen und Pekalongan eingefiihrtes Material.
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an (lesson Endeii iii Oseii ein urn deii Rucken dor ausbiirstenden Person gelegtes Tan so befesligt wird^

daB dor Banibus in einigem Abstande Yom Korpor gebalten wird. Dieser Bambns wird mit der linken

Hand rundgedrebt, wahrend man mit der recbten liber . das dnrch das Ennddrelien des Bambns zngleicb

sicli fortbewegende Garn init einor Biirste aus der auKersten Scliale der KokosnuB biirstet. Eiiie der-

artige Burste^) scboint die bei Matthes, Etlm. Atb.iiiten Taf. VI lett a Fig. 1 lett. r („schiiijer of borstal

van Idapperbolster", bug. djalcka-sahu, mak. sislri~mu; vgl. Boog.-lioll. Wb. S. 1131b u. 453 a und Mak.-
bolJ.Wb.- 1129 b u. 807 b) abgebildete Biirste zu sein; ferner aucb Museum Dresden 2587, eine dreiecldge

Biirste aus einem Stiicke Kokosschale, wabrscheinlich von Basilan.^)

Eine ausgobiirstete Strabne wird auf die Haspel (jav. widar, vgl. de Does a. a. 0. Taf. 11 Fig. A)
gelegt, ein Gestell aus einem mitten auf eineni Basiskreuz oder -ijlock senkrocht uber einen Holzstab
gesteckten Bambus mit Tier zueinander im Kreuze stcluMiden, wagerecliton Armcn, die am Ende mit
gebogenen Auflagen verseben sind. AuBer an der genauntou Stelle ist eine solclie Haspel bei Mattbos,
Etliu. Atlanten Taf. V Fig. 8 („garenwinder", bug. Imlelengdng uud nink. huhdmgang ^ vgl. Boeg.-lioll. Wb.
S. 1129b u. 225a und Mak.-holl. Wb.^ S. 1128a u. 698b) abgebildet. Das Drosdner Museum bositzt eine von
Kotta im Gorontalogehiet, als Imlwhda^) bezeicbnet (11938, s. Fig. 8 uusrer Taf . II) und eine mit selir groBen
Armen von den Batcdcs in Nord Sumatra, kijungeu („Weife zum Abwickeln des gesponnenen Garns") genamit

(7964), das Eijks Etluiograpbiscb Museum in Leidisn eine aus den Lampongs. Aucb der Gids lud.

garenwinder" von Sula besi ist eine solcbe Haspel.

Docb besitzt dieses Stiick eine etwas abweicbendei Konstruktion. An dem Bambns ist aucb bier ein

Stabkreuz bofestigt, docb obne die abwarts luingendeUj bakeuformigen Auflagen an den Enden. Statt

dessen ragen mitten aus dem Bambus vier genau iiber dem Stabkreuz ein Kreuz bildende Spalnio eiuos

gesplitzten Rotans, deron Enden mit denen der Stabe durcb Scbnilre verbunden sind.

Von der Haspel wild das auf sie gelegte Garn in einen Korb (jav. tiiinhu) abgewickelt (do Does
a. a, O., YgL Mattbes, Mak.-holL Wb.^ 1885 S. 495 s. v. noeiioe); das Ende laBt man iiber den Eand des
Korbes berausbangen. Dieses Abbaspeln nimmt man mit Faden aller Farben vor, die man im Gewebe
anwenden will; jede Farbe erlialt ibren eigenen Korb.

Liegt aller Faden in Korben bereit, dann kann das Scberen beginnen.

Tentoonst. Amsterdam 1901 S. 91 Nr. 118 angefiibrte
7?

Die Herstellung geikatteter Ketten- und SchuRfaden

Die von dem niederlandiscben Kolonialvereiu „Oost en West'' 1901 im Haae: untoruomuiene
„Tentoonstelling van Nederlandsch Oost-Indiscbc Kunstnijvorbeid III: Oost-Iudiscbe Weefsels Javaansche
Batik's en Oud-Lidisclie Meubelen" (Catalogns von G. P. Bouffaer) and eine Reilie in den letzton Jabr(m
nach Malaka und dem Ostindiscbcn ArcJiipel unternommene Eeisen baben das Yordienst zur Aufdeckuno-
eines bis dabin zwar in der Litcratur niclit ganz unbekanntcn, aber nicbt r§cbt verstandenen und vor allem
nicbt beacliteten Farbeverfabrens der Maleisier. gefiihrt zu baben, das an das Batikken'^) und das tie and

^) Was ist goront. huhoktto „om Let garen glad te maken" (Cat. Bat. Gen.* SpL 1894 8. 134: Nr. 6388)? Eine Muschol ?

^) Mit diesen in der Weberei gebraiichten Biirsten diirfen doch wohl andre, aus harlen Fasei-n gebildetc uud ebenfalls
in der Weberei verwendete Biirsten nicht verwechselt ^vcrden. Eine solclie ist bei Mattlics a. a. 0. Taf. VI left a Eia- 1 lett s

(„scliuijer of borstel van saguweerhaar", bug. djakka-gamma, mak. sisiri-montjony ; vgl. Boeg.-boll. Wb. S. ll;31b u 453a
und Mak.-holl. Wb.^ 1129b u. 807b) abgebildet. Dieser Art ist ferner die bei M.Weber lAE. Ill SpL 1890 S 22 von Flares
erwahnte Biirste, die angeblich gebraucbt wird, „um die auf den Webeapparat gespannten Eiiden abzustiiubcn fiir welclien
Zweck sie allerdings kraftig genug ist, da sie aus liarteuj steifen Pflanzenliaarcn, wohl von der Blattscheide der Arenea-l-'alnie
zusammen gebunden ist". Hierhcr endlich Mus. Dresden 1054G nnd 10547, angeblich „beirn Weben o-ebraucht zura Roinioen"
von Ambon, und 7963 j,Biirste zum Auftragen der Appretur aus ReisstJirke auf das Gewebe" (sisir) von den Bataks in

Nord Sumatra.

^) So wird auch die Garnwinde gonannt, s. unten S. 35. '

-

^) Batikken nennt man das Bemaleu von Kattun auf beiden Seiten mit (Bienen-)Wachs nm die so^ bcdookton
Stellen gcgen die Aufnahme von Farbe in einem kalten oder lauwarmen Earbenbade zu sehiitzcn. Nach vollzoe-enem Earben-
bade taucht man das Gewebe in heiBes Wasser. Dadurch wird das Wachs fiiissig und steigt infolgo seines geringern spezifischen
Gewichtes an die Oberfliiche des Wassers. Dieses Verfahren kann hintereinander mit verschiedenen Farben und wechselnder

(

I
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dye"- odor Bnitdliana -Yerfahren^) crinnert, des Ikatteus. Dom genanern Stiulimn dieses kunstvoilen

Verfahrens widmeten sich die Herren J. E. Jasper^ J. A. Loebei'j G. P. Rouffaer uud L.A\^ray. Vgl.

J.E.Jasper T. Binnenl. Best. XXII, 346-355 1902, J. A. Loeber, Het weveii 1901 8.6 (abgedr. aus:

N. Eotterdamscbe Crt. 28. Juiii 1. Bl. B ii. 30. Jniii I C 1901) uiid Het Jkatteii' in Nederlandscli-Iiidie (Ouze
r

Knnst I) 1902j ferner Gatalogns d. Oost-Ind.Weefsels usw., Teutoonst. van ,,Oost enWest" III. 's-Graveii-

liage 1901j Yon G. P, Pouffaer, der iibrigeiis den Aiisdruck Ikatten aus dem mal. ikat, mengilxd „iiniwinden"^)

goscliailen liat, S. 17* ff. nnd Roiiffaerj Over Ikat/Sj Tjiade's. Patola's en Chine's 1902 (S. 1—17a abgedr.

aiTS Nr. 22 vom 7. Nov. 1901, S. 17b~32 niit Erweiterungen aus Nr. 26 vom 11. Sept. 1902 des Kol.Week-

blad „Oost en West") S. 2ff.. ferner Cat, Teutoonst. va,n Oost-Ind. Weefseis en Batik's liotterdani 1902 S.4~6,

uud Cat. Oost- en AVest-Iiuk YIechtw., Teutoonst. ,,Oost en West" IV, 's~Gravenbage 1902, S. Ill (Ikatteu in

Linibotto, Goroutalogebiet); L.Wray, Notes on dyeing and weaving as practised at Sitiawau in Perak

Westkiiste von .]\Ialaka]: JAI. XXXII, 153-155 u. Taf. XI 1902. AuBerdem s. die unten S. 2G augefulirte

Literatur uud A.. Horsburgh, Sketches in Borneo S. 43 1858 =^ H. L. Both, Natives of Sarawak II. 29f.

1896 (Ikatteu der Kettenfadou bei deu Balaus), A. C. Haddon, The Textile Patterns of the Sea-Dayaks

(Ikatteu der Kette) ; JAI. XXX Anthr. liev. & Misc. Nr. 73 S. 72f. 1900 uud Ders., Head-hunters S. 326

1901 (Ikatten der Kotte bei deu Ibaus von N. Borneo),W.W. Skeat Man I, 179 u. Abb. 5 auf Taf. M 1901

(Ikatten der Kette bei den Maleieu an der Ostldiste von Malaka) uud Not. Bat. Gen. XL 1902 S. 55

Nr. 2 u. 3 uud S. XV Nr. 95 (Gajo-Lande in Sumatra).

\

Ikatten ist ein Farbeverfalireu, bei dem di ( Ketteufadeu oder der SchuBfa.den oder beide vor

dem Webeu mit dem Hiublick auf ein beim Al)weben gewolltes Muster in derWeise einmal oder mehrere
to

Male nacbeiuauder teilweis gefarbt werdeu, daB l)estimmte Stelleu des Fadens eingebundeu werdeu, wahreud

andre freibleibeu, uud erst danach der Faden in deu Farbbottich getauclit wird, so daB er, weun er

uach der Farbinig vou seinen Umbindungeu befreit wird, an deu eiugebundeuea Stelleu von der Farbe
r

uuberiilirt geblieben ist. Eiu durcli Ikatten erzeugtes Muster ist dadurch cliarakterisiert, „dat do kleuren

niet hard uaast elkander staau, maar integendeel zaclit uitvloeien, nog even zwakjes doordrongen zijn

voorbij de grenzen voor iedein? tint bestemd, en zoo aau liet geweven doek een zeer aantrekkelijk type

geven van za.chte waziglieid en versmeltende khmrscliakeeriug" (Houffaer, Over Ikat's usw. 1902 S. 2).

StcUeubodeckuiio- wiederliolt werden. Auf diese Weise wird Verschiedenlieit in den Mustern, Wcchsel in den Farbentonen
* «

/

und eine Favbecliiheit erziclt, "svie sie die beim AVeben aus gefarbten Faden entstandenen Stoffe besitzen. IJber das Batikken

s. G. P. Ronffaer, Over Indische Batikknnst: Bull. Kol. ]\Ins. Haarlem XXIII, 1-51 1900, J. A. Loeber, Het weven 1901

S. 6 und vor allem das groij angelegie Wei-k von G. P. Kouffaer »&, H. H. J uy nboli, Die Indische Batikkunst 19001.

(2 Lieferungen erscliienen).

^) Beim Bandhana-Vei'fahren wird ein einfarbiges (weiBes), gewebtes Tuch an dieser und jener Stelle (knoten-

artig) larbfest zusannncngebunden (altind. tandhana = das Binden) nnd daun in den Earbbotlidi getauclit. Wenn dann nach

der Farbung die zugeschniirten Stellen aufgebnnden werden, erscheinen sie auf dem gefarbten Grund als ungefjirbte (weiBe)

Flockon (Augen). Mit dem Batikken nnd Ikatten hat das Bandhana-Verfahren gemein, daB es oinc durch Anssioarnng

geschiitzter Stellen musternde Fiirbweise ist; mit dem Ikatteu allein. daB es eine reinc Gewebeverzierung ist; denn „het

battiken kan men bijv. op hout. leder, hoorn en x^erkament tocpassen" (Loeber, Oat. Oost- en Wcst-Iud. Ylechtw., Tentoonst.

„Oost en West" IV 's-Gravenhage 1902, S. 85). Mit dem Batikken hat es gemein, was es vom Ikatten unterscheidet: „Het

ikatten heeft ten doel do weefdradeu voor het weven door godeeltlijke omwinding te verven en te versieren . . . De technieek,

Avaarover hier nader gesproken zal worden, bedoelt hetzelCde; alleen te toepassing na het weven doet groote verschillen

ontstaan" (Loebtr a. a. 0.). Man unterscheidet zwei Arten gemusterte Tucher: jav. kain Icenihangan („werkt door twee of

drie breede vlakken van intense tint gedurfd tcgen elkaar te zetteu", Eouffaer bei Loeber, Oat. Oost- en West-Ind.Ylechtw.,

Tentoonst. „Oost en West'' lY 's-Gravenhage 1902, ,S. 90) und jav., mal. ptlangi, daj. palangi^ ind. chunri („door kleine

kicureffectjes, tintelcnde kringetjes tegen een breeden ondorgrond", Bonffaer a. a. 0.). Uber die ISTamen der Pelangi-Figuren

s. J. E. Jasper T. Binnenl. Best. XXII, 356f. 1902, Tiber den Prozeli und seine Verbreitung liber Britiscli hidien, die

KLlstenstrecken von Sumatra und Java. Bali, Inner Borneo, Mindanao^ Japan, Alt Peru, Inner Afriha s. P. F. Ab eil T.

Nijvorh. en Landb. Ned.-Ind. XXXY, 18^20 1887, F. Driessen lAE. II, 106 ff. 1889 mit Taf . YI, J. E. Jasper T. Binnenl.

Bestuur XXII, 355-358 1902, J. A. Loeber, Het Ikatten 1902 S. 2, G. P. .Rouf faer, Over Ikat's nsw. 1902 S. 30 und Gat.

Tentoonst. Oost-Ind. Weefseis en Batik's Rotterdam 1902, S. G u. 31 f., Loeber &Ilonffacr, Cat. Oost- en West-Ind. Ylechtw.

1902 S. 85 ff.

»

2) In den Gajo-Landen (Sumatra) ilwt (hh'ikdt); vgl. Not. Bat. Gen. XY Nr. 95. Uber andere maleisische Bezeichnnngen

s. Houffaer, Over Ikat's nsw. S. 19 Anm. 1 u. 2 a. S. 25 Anm. 1.

Al)h. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ktlm. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd. X Nr. g 4
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Der Rahmen

Das Ikatten kanu (wean eia geordnetes Muster entstelien soil) nur auf eiuer bereits be-

reclineten Kette oder auf dem fiir eine Kette vou bestimmter Breite nacli ScbuBlangeu

eingeteilten SchuBfaden^) oder auf beiden zriglcich stattfiudeuj AAi. vor der Farbung miisscu

die Kettenfadeu odor der ScliuBfaden bereits eine Lage eiunelimeiij die der auf dem Webgestell and im

Gewebe entspreclien soil. Das Gestell, auf dem diesc, Abpassung erfolgt, ist gegenwiirtig nur von den

Malelen der Westkuste von Maldka (s. L.Wray JAI. XXXII Taf. XI 1902) imd von Java (s. J. E. Jasper

T. Einnenl. Best. XXIIj 350 1902) genauer bekannt, nnd zwar von MalA.ka der Rahmen zum Ikatten

der Kettenfaden^ von Java der zum Ikatten dos Einscblags.

Den Eabmen zum Ikatten der Kette beschreibt Wray a. a. 0. 153 f., wie folgt: „A frame is

construeted of four pieces of bamboo of rather greater length than the length of the cloth it is intended

to make. The bamboos are tied together with rattan or string, so that the frame can be taken to pieces

easily. The silk is then wound on to this frame till there is judged to be snfficient for the warp of the

intended cloth".

Den beim Ikatten des Einscblags in Grissee gebrauchten Eahnien beschreibt Jasper S. 350 f.^

wie foLgt: „Het garen bevestigt men . . . aan de bovenlat van een langwerpig houten raam (de 'penam-

pikkam')j dat dezelfde hoogte heeft als de te wevon stof breed moet zijn en dat om een in bet midden

aangebracht houten asje draaien kan. Terwijl de arbeider het garen voor zijn 'penampikkan' stijf houdt,

wentelt hij het houten raam voortdurend rond, waardoor ten slotte twee vlakkeu van zeer dicht naast

elkander geplaatste zijden draden ontstaan, een aan de voorzijde on 6en aan de achterzijde van het

scheerraam [hier = Rahmen zum Ikatten]."

Einen „Spannapparat" fiir das Ikatten liatte bereits A. II. HeiUj Die bildenden Kiinste bei den

Dajaks 1890 S. 90f. von Borneo beschrieben, Es ist ein leiterformiger Holz- oder Bambus-Eahmen aus

zwei Langs- und vier Querstaben und mit vier frei beweglichen, mit Bambusschleifen versehenen Eotan-

ringen am obern imd untern Ende. Ein Spanurahiuen fiir denselben Zweck wird dnrch E. A. Erancis

TNI. 12 1838 S. 48 fiir Timor bezeugt, dnrch M.Weber lAE. Ill Spl. 1890 S. 10 fiir Maumeri nnd

Sikka in Ost Flares^ durch Haddon JAI. XXX Anthr. Rev. & Misc. S. 72 Nr. 73 1900 fiir Nord Borneo

und durch W.W. Skeat Man I, 179 1901 fiir die Ostkuste von Maldlv.. Auch die Schilderung des Ikattens

iu Sumba bei J. de Roo van Alderwerelt TTLY. XXXIII 1890 S. 594f. („daarna doopt men het geheeie

gespan in een zwarte verfstof") scheint einen „SpaDnrahmen" vorausziisetzen. Unten S. 33 Aum. 1 ist

der Rahmen zum Ikatten auch fiir Siid Celebes vermutet worden.

Ganz anderSj als Wray^ Jasper und Hein es geschildert liaben^ denkt sich Loeberj Het

'Ikatten' 1902 S. 7f. den Ikatrahmen (augenscheinlich entstammt Loebers Darstellung nicht der Kenntnis

eines solchen). Nach ihm wird nur beim Ikatten rundgewebtj ,,waarbij een afgepaste maat noodzakelijk wordt"

(S. 8). „Men spant daarom de garens om twee rollen op een houten raam en verbiudt deze onderling

aan beide uiteinden met een draad" (S. 7). „Doch dit heeft weer voordeelen! Men kan bij zeor fijn

ornament de twee helften [gemeint sind die obern und die untern Kettenfadcn] tegelijk omknoopen

(S. 8). Da,bei hat sichtUch das Bild de

u

We

wiihrend bei dem gewohnlichen Webgestelle

der Art^ wie gei'kattet wird, beeinfluIU. Die Voraussetzungj da!.^ Ruiidwebcii an das Ikatten gebunden ist^

„de scheringdraden, welke niet onniiddelijk noodig zijuj om

een plank gewonden" sein soUen^ „die naar behoefte omgedraaid kan worden'', trifft nicht zu. Unter

den vielen Webgestellen mit Kette, die das Dresdner Museum aus alien Teilen des Ostindischen Archipels

besitzt, ist koines, bei dem die Kette voui Kettenbauni abgewickelt wiirdoj alle haben rundgeschlossene

Kette, und bei keinem ist die Kette ge'ikattet. Das Rundweben hat mit dem Ikatten nichts
_ ^

zu tun. Es ist auch gar nicht abzusehen, warum nicht auch eine aufgewickelte Kette ge'ikattet. sein konute.^)

Wenn tatsachlich iiberall, wo mit geikatteter Kette gewebt wird, rundgewebt werden sollte, hat dies zunachst

r

1) Die technisclie Bezeichuung lur das Ikatten des Einscblags ist im Maleischen, wie es scheint, tjuical; vgl.

Kouffaer, Over Ikat's usw. 1901 S. 25.

^) TJber Weben mit emebigcr Kette im Ostiad. Arcliipole s. unten S. 43.

I

P-"



\

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 6 27

seiiij dafi er sich niclit umschlageu kauii.

nicht oiueu toclinisclieuj sondern eiucn historisclien Grundy nainlich den^ daB das Einulwcben das

urspruuglicliere ist^ uiclit dasWeben mit einer sich vom Ketteiibaimi abwickelnden Kette, wie schon daraus

bervorgeht (s. upteii); daB die Terbroitotste Eorm des Ketteiibaumes ein einfaclier Bambus ist

Bei sick abwickeliider Kette muB der Kettenbaum vierseitig wud zwischon zwei Holzer so eingeklemint

Ein Bambus mit anfgeAvickelter Kette wiirde eiu Straffspannen

der letztern luir erlaubenj wenu sie diirch einen liber dem aufgeAvickelteii fest aBgedriickten und aa-

gebundeneu Stab festgelialtcn wiirde^ wofiir es kein Beispiel gibt.

J3bensowenig wie es gegenwartig zu entscbeiden ist, ob auBer dem rechteckigen Rahmen, wie er

iu Mablka niid Java gobraucht wird, aucli mir zwei Balkeu wie Kettenbaum uud Brustbaum als Spann-

rabmen vorkouimen (wabrscheinlicb ist es uicht)^ ist es zu entscbeideiij ob im Pallo des Ikattens einer

rundgeschlossenen Kette der liierzu uotige Ealimen zugleicb dor Sckerrahmen ist. „Het zou kunnen wezen",

sagt Rouffaer a. a. 0. 15^^ Aum.j „dat bij bet . . . ikatten geen scbeerraam noodig was, dock de geverfde

strengeu sobering direkt van de stokken die bij hot spannen voor de verving dienst dcden, Averdeu over-

gebracht op bet weefgetouw". An der Ostldlste von Maldka sclieinen fiir beide Zw^ecke verschiedene

Rabmen gebraucht zu werdeu. Wenn der bei W.W. Skeat Man I, 179 1901 abgebildete Rabmen der

Ikat-Rahmen ist, dann diirfte der ebenda Tat M Fig. 5 abgebildete Rabmen das Gestell zum Sclieren

einer fUr das Ikatten bestimmten Kette sein.

Aus den weuigen und dazu nocli knappen Beschreibungen des Ikat-Verfahrens^ die bis heute uns

bokannt sind^ kann man schlieBeUj daf,^ der Rabmen zum Bcattou (iiberall?) eine aufrecbte Lage hat, wahrend

der Scherrahmen wao-erecht aufhegt, wenn auch seine Teile vertikal stehen. Weber sagt a. a. 0. S. 10, daB

-J?

die Baumwollfaden beim B?atton vor der Farbung zum Zwecke des ITmknlipfens (und auch nach dem

Farben) nebeneiuander liber ein Holzgestell ,jgehangt''' werden und A. R. Hein a. a. 0. S. 90 nennt den

Rabmen zum Ikatten, die ,.tangga^^, ein ,,leiterformiges Gerilst" und sagt, daB nach vollkommen ab-

geschlossenem Kniipfverfahren die umwickelte Kette von der „tangga" „herabgenonimen wird". VgL dazu

auch die Abbiklung beiW.W. Skeat Maul, 179 1901, die dock wolil das Ikatten darstellt.

K

i

.1

*

Das Farben

Nack Jasper S. 350 bedient man sich in Grissee einer nach einem Muster hergestellten Vor-

zeichnung: ,,0p beide vlakken wordt met ket z.' g. Vatoe poeroe', een soort steen, dat met water fijngewreven

wordt tot een dnnnCj gele verfbrij, de voorteekening aangebracht. Dit 'watoe poerve' wordt in Inkindsche

pottenbakkerijen gebruikt voor de kleuring in Indiaansck-rood van ket baksel en is in de tijnden-weverijen

een uitnemend en als 'loentoer' bekojid verfmiddel, om er een globale aanvangssckets mee te maken,

aangezicn ket reeds ua de eerste 'tjeloeppan' (onderdompohng in de verfkuip) geheel verkleurt en geen

streepje of vlekje op liet zijde achterlaat. Met een dun stukje bout wordt op bet vlak van draden geschetst

naar een model^ dat de teekenaar uaast zich heeft." Desgleichen wird bei den Bakius von Noi-d Borneo

das Muster vorgezeichnet; vgk Horsburgh S. 43: „After the web has been stretched . . . the work-woman

sketches on the extended threads tke pattern wkick she purposes shall appear on tke clotk, and carefully

notes the intended colours of the various skrolls." Nach Haddon a. a. 0. 1900 S. 72 werden aber bei

den See Dajaks von Nord Borneo und nach L. Wray in Sitiawan die Muster nicht vorgezeicknet, „but

are made up by tke unaided eye on the frame" (Wray S. 154).

tjber die weitere Behandlung der im Ikatten begriffenen Fadenreilie sagt J. A. Loeber Nieuwe

Rotterd. Crt. 4. Aug. 1901 Eerste BladB S. 2 Sp. 2 das Folgende: „Men ornamenteert een ensemble van

lange, losse draden, die in de kleine verfkuipen herhaaldelijk ingedompeld moeten worden, toch niet in de

war mogen geraken en precies op de aangewezen plaats moeten blijven! Dat kan evenmin zonder hulp-

middel gesckieden en koo eenvoudig dat ook blijkt te zijn^ bet is een dier verschillen met de gewone

weefwijze. Op regelmatige afstanden worden de dradon bij bundels van vijf a zes stuks aan eenige dunne

stokjes gehecht (in bet Rotineesche toestel op de tentoonstelling [„Tentoonst. v. Ned. Oost-Ind. Kunstnijverheid

(Derde Groep) te 's-Gravenhage 1901": Oost-Ind. Weefsels usw.], dat van Roti en Flores in hot R. E. Museum

te Leiden), die de onderlinge verbinding bewaren. Door deze stokjes is bet mogelijk de losse draden op te

rollen en ket verven te doen geschieden^ zonder lastige verwarring of beschadiging der draden." Derartige

4*

i

^

^t^> -*-r>- rt*—



_.v_ _

.

-^^\- -\\ -. -^
I -H-1- f-*^n—J-"

^ -.
^.

1^

L

28 Etluiograpliische Miszellen II: 4. Mey er & Hichtcr, Webgeriit aus dem Ostludisclieii Archipole

^

„stokjes'' erwaliuen weder Horsburgli iiochHaddon nochWray nocli Jasper in dor Schildoning des Farbe-

verfahreiis. Bei Horsburgli 43 wird das Farben, wie folgt, besclirieben: „Slie tfikes up a dozen or a score

of the tlireads of the web (according as the exigencies of the pattern will permit her) and wraps a quantity

of vegetable tibro tightly round those parts of them which are intended to bo red and yellow^ leaving

exposed those portions which are intended to be blue. After she has in this manner gone over the whole
F

web, she immerses it in a blue dye^ which, while it takes hold of the exposed portions of the threads, is
r

prevented by the vegetable fibre from colouring those portions which are intended to be red and yellow.

After it has been dried the vegetable fibre is cut off; and when the web is now stretched out the -blue

portion of tlio pattern is seen depicted. In a similar manner the red and y(illow colours are applied, and
thus the whole wob is dyed of the required pattern. The weft is of one uniform colour, generally brown."

Aus Haddons Schilderung 1900 S. 7;-J sei das Folgende angeftihrt: „The warp is stretched on a frame,

the woman takes the first fifteen to tliirty strands and ties them tightly with strips of leaves at irregular

intervals, according to the design, which she carries in her memory. The next fifteen to thirty strands

are similarly tied, and this process is repeated until all the threads have been utilised. The warp is then

removed from the frame and dipped in a reddish dye, which colours the free portions of the warp, but

the tied-up portions remiun undyed; thus a light pattern is left on a coloured back-ground, when the

lashing is untied. If a three-colour design is required . . ., the first lashing is retained, and various portions

of the previously dyed warp are tied up; the whole is immersed in a black dye, aud then both sets of

lashing are untied. The pattern is thus entirely produced in the warp, the woof is self-coloured." Bei
Wray S. 154 (vgl. auch S. 153) heiBt es, wie folgt: „lt [the warp] is tlien soparat(>d into distinct bundles

of perhaps one hundred threads each, and tliesc bundles are tied at either end on the frame. The number
of bundles of thread is determined by the width of the cloth to be woven, and as about fifty threads go

to the inch and five threads from each bundle are taken, it requires ten bundles per inch of width. Where
a strip of the same pattern is repeated in the design, larger bundles of thread are required for that portion

than, when it only occurs once. The bundles of thread having been arranged on the frame, the coveriiiig

up with w^axed thread for the narrow bands of colour and with strips of banana stem for the broad bands
. . . The thread or banana stem is bound tightly round the bundles of silk and is tied withis begun

what is known as an upholsterer's knot . . . The tieiug is a very long and tedious process, as may be
imagined. As before mentioned everytliing except the portions of the silk threads which arc to form the

ground is covered in the first instance. Two strings are tlien threaded through the loops of the bundles

along the side of the bamboos, so that the position of the bundles may remain the same during the

process of dyeing. The bamboo frame is then untied and the silk removed from it . . . When the ground
is finished the bundles of silk are rearranged as before on the bamboo frame. Then all the parts which

are to be yellow are uncovered. These are then dyed by the local application of the yellow dye

The other colours of the pattern are dyed successively in the same way, until the whole are finished, then

the covering is removed from the wliite portions." Jasper schildert S. 350ff. das Farboverfahren in

folgender Weise: „Naar die voorteekening nu Iiebben do plaatsolijko omwendingon met 'ageF plaats. Do
draden worden bij tweeeu of drieen te gelijk zoodanig met het agel-touw vast-omslingerd, dat alio godeeltcn

die na een eerste onderdompeling van het zijdo in een kleurstof, Avit moeten bJijven, goheel bedokt ziju

't Is een work van immens geduld, van lastige berokening, van laugen duur, maar van hooge en odele

artisticiteit. Na maanden lang gepeutert en gewriemeld te hebben met ageltouwtjes tusschon de stijf

aaneengesloten rijen van zijdon draden, heeft de Javaansclie artist, die deze allennooiliikste beziglield op

zich heeft genomen^ zijn welverdiende rust, laat hij het tjeloep en het daarna weer iosmaken der ageiom-

windingen aan anderen over on wacht hij het oogenblik af, waarop hij weer aan den slag zal gaan voor

Wanncer deze arbeid afgeloopon is, dient natuurlijk de eerste

onderdompeling plaats te hebben en is het zaak alle draden in denzelfdcn stand to beliouden, die zii

hebben op de penampikkan.

ingericht, dat de boven- en benedoulat, die dus eigenlijk h(^t garen stijf houden, door hot uittrekken van
eenige houten pinnen gemakkelijk weggeschoven kuimen Avordcn. In dit geval komt dus een breede, dubbelo
en stijf omwonden strong van zijden draden vrij, die dadelijk in haar gehoel in do verfkuip wordt gedoopt.

Is dus zoo de eerste kleur opgebracht^ dan wordt het dubbele dradenvlak weer aan het scheerraam

het verder detailleeren der teokening » t «

De workman, hierop rokenend, heeft het houten raam dan ook zoodanig

I
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bevestigd. Het spreekt van zelf, dat het zijde door de ouderdoiiipeling en de droging daariiaj zoodanig

is gekrompen, dat bet geheele vlak smaller is gewordeu. Ook hierop beeft de Inlander bij Let inrichtcn

van zijn penampikkan gerekend, want een dor horizontaal staande latten van het lionten raain kan zoover

boven- of benedenwaarts worden geschoven en vastgezet als de werkuian zelf verkiest. Hem blijft dns voor

het weder opstellen van zijn reeds gekleurde en nog omwonden draden niets anders over dan boven en

benedon tusschen de dubbele streng de houten raanilatten te steken en deze zoodanig aan zijn penampikkan

te bevestigen, dat alle draden weer strak staan; dan eerst wordt het agel losgewonden. De eerste klevir

die door middel van onderdompeiing van het garon wordt opgebracht is bijna altijd het rood of het purper. u

Eine Yereinfachnng d'es Farbeverfahreus hat Jasper S. 352 beschrieben: „Ook worden ter

uitsparing van tijd de draden van h&t voorvhxk samen met die van het achtervlak omwonden volgens de

voorteekeningj zoodat men dus de aauvangsschets van watoepoeroe alieen op het voorvlak van draden

noodig heeft. Bij dit praktisch gewijzigd procede heeft de werkman zoo nn en dan de verstelbare onder-

lat van het scheerraam zoodanig naar boven te sclmiven^ dat de beide vlakken niet al te strak staan en

dat het samenbinden van de draden nit die vlakken mogelijk wordt. Men verkrijgt daardoor een vlak

van draden, dat onder en boven uitloopt in een zich om een lat slingerenden koker. Alle twee of vier

of zes samen omwonden draden van voor- en achtervlak vormen dns samen op de penampikkan den stand

van de letter X." An einer groBern Anzahl von geikatteten Tiichern ans dem Timor-Archipelej besonders

an soJchon aus Roti und Sawn konstatierte F. Driessen (s. Loeber, Het 'Ikatten' 1902 S. 8f. u. Ronff aer,

Over Ikat's nsw. 1902 S. 12) eine noch weitergehende Yereinfachnng des Yerfahrens „door namelijk de

katoenen witte weefgarens bestomd voor de kettingdraden van eim bepaald doek, eerst dnbbel te vonwen

vokcns de lengte, en dan nomiaals dnbbel te vonwen volgens de breedte der gczamelijkc draden, en dan

eerst te gaan ikatten, waardoor men niet alieen vier vliegen in een klap slaat — om het nu zoo maar

eens nit te drnkken — , maar natnurlijk ook bij het latere weven eon doek verkrijgt, dat eerst zns, en

dan zoo nog eens sametigevoiiwen, zichzelf volkomeu dekt; een doek mel vier deelen, die over en weer

elkaars spiegelbeelden zijn". Wray erwahnt eine derartige Yereinfachnng nicht.

ITber die beim Ikatten anf Seide in Grissee (Java) nnd Sitiawan (Malaka) verwendeten Farb-

stoffo s. Jasper S. 353 nnd Wray S. 154.

Zuni Einbinden werden beim Ikatten im Ostindischon Archipel als farbdichtes Material Lontar-

oder andre Palmblattstreifen, in Borneo Lemba-Fasern, in Grissoe (Java) „agel-touw", d. i. „de sterke

vezels nit de jonge bladstcelen (papah's) van de gebangpalm" (Jasper S. 346), in den Gajo-Landen

(Sumatra) „eene biezonsoort, beldom" (Not. Bat. Gen. XL 1902 S. XYNr. 95), in Sitiawan (Malaka) „waxed

thread" nnd „strips of banana stem" (Wray S. 154) gebranclit, in Yorder Indien Baumwollfaden, in Frank-

reich bei den Scidenwebern des 18. dh. (s. nnten) Pergament-, spater Papierstreifen ; s. J. A. Loeber, Het

'Ikatten' 1902 S. 7 u. 16 nnd G P. Ronffaer, Over Ikat's 1902 S. 4. '

(

I

Das Weben mit ge'ikattetem Faden

Uber das Weben rait geikatteter Kette macht Wray S. 154 folgende Angabe: „The whole of

the bnndles having been dyed, the silk for the warp is put into the loom, five threads from each bundle

being taken and carefully arranged in the comb of the loom so that the whole pattern looks correct. Tlie

woof thread is of the colour of the ground, but here and there a stripe of some other coloured thread

may by introduced."

Uber das Webe]i mit geikattetem Einschlage lieiBt es bei Jasper S. 353 wie folgt: „0m tot

het eigenlijke weven to kunnen overgaan, om met het werk aan het weeftocstel, waarop te voren de schering-

of lengtedraden gespannen zijn, een aanvang te kunnen maken, wordt het garen van de penampikkan

gewonden om de bamboezon spool, die het op dezelfde breedte van het scheerraam werpt tusschen de op-

gespaunen lengtedraden". Weun beim Weben eines Tuches mit geikattetem Einschlage die Einschlag-

faden nicht genan in der Weise, daB sie das gewiinschte Muster fehlerfrei ergeben, an die vorhergehenden

SchuBfadeu anschliehon, dann znpft und schiebt nach einer mlindlichen Auli^ernug des Herrn Dr. P. A,
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Driessen (Sept. 1903) die "Weberin den DiircbschuB so lange zurechtj bis seine Faden in der Woise des

beabsichtigteu Musters aneinander passen, oder sie hilft siclij wenn der DurchscliuBfaden einen selir

storenden UberschuB an Lange liat, so daB seine Farbenabteilung ein Bedoutendes nni die richtige Ijago

verschoben wiirde, dnrch AbreiBen und feiues Wiederaneinanderkniipfen des anf diese Weise auf die

passende Lange verkllrzten Fadens.
i

Die Verbreitung des Ikattens
« «

Batikken und Ikatten haben gewiB Ahnlichkeitcnj die das letztere als das Vorstadium des erstern

ersclifiinen lassen, indessen auch selir beaditcnswerte Ilntorschicde. „.Dit ikatten", sagt Loeber, Hot

weven 1901 S. 6, „berust evenals liet batikken op het uitsparcn van ornanientgedeolten. met dit

ondcrsclieid, dat het ecrste toegepast woordt voor bet wevenj bet laatste [ebenso wie die Baudbana-

Arbeit] na ket weven". Dazu kommt der Unterscliied in deni zur Deckung der ausgesparten Teilo ver-

wendeten Materiale. Gr. P. Rouffaer in: Cat. d. Oost-Ind. Weefsels, Tentoonst. van „Oost on West"

's-G-ravonbage 1901 S. 20* Anm. 2 bezweifelt, unsers Eracbtens mit Eecbt^ einen historiscben Zusammen-

bang des speziell javaschen Batikkens mit dem indonosiscben Ilcattori in dem Sinne, daB sick jencs in

Java aus dem letztern entwickeit hat. Das javasclie (bes. initteljavasche) Batikken ist vorderindisclien

Ursprungs; in Vorder Indien wird an der Kiiste von Koromandel (Klingscbo Kiiste) gebatikt (Rouffaer,

Cat, Tentoonst. Rotterdam 1901 S. 25). Wie sicb diesc^s vorderindiscbe Batikken entwickeit bat, ob z. B.

aus einem mit dem Ikatten vergieicbbaren ProzeBy ist eine andre Frage. Tatsacbe ist, daB aucb da,s

Ikatten vorderindisch ist; denn die aus Engliscb Indien (Westkiiste) stammenden Tscbindes und PatoJas

(so z. B. Mus. Dresden 12712^ bei den Bantiks in der Minabassa erworbeu, mit Aufscbrift in Gudscbaratl-

Cliarakteren) sind ge'ikattet (Rouffaer a. a. 0,29*). Der Name fiir Ikatten ist in Indien derselbe wie

fiir das „tie and dye"-Verfabren: handhana. AVabrscbeinlich sind, wenn auck nicbt das Ikatten uberbaupt,

so dock bestimmte Ikat-Muster (zusamnien mit den Hindus?, s. unten), wie das javascke Batil^keu, aus

Vorder Indien in den Archipel gekommen.
r

Das Ikatten weist Rouffaer, Cat. Cost. -Ind.Weefsels usw. 1901 uach fiir: Atjeli 8.24'" und 42%
die Karo-Bataks S. 23* und 45^=^, die Paswma/i-Lande S. 24^= und 47'"^_, fiir Nias\?; Over Ikat's usw. 1902

8. 12 und 13 Anm. 1 wieder fallen gekissen; vgl. dazu Loeber, Het 'Ikatten' 1902 S. 12] S. 24*, sporadisch

fiir Java S. 17* und 48* (vgl. dazu auch Loeber, Het Taitten' 1902 S. 13 und Rouffaer, Over Ikat's

S. 18, 25 u. 27, ebenda S. 12 feblt Java)^ fiir J3orneo S. 21* (dazu vgl. aucb A. Horsburgk, Skotcbes in

Borneo S. 43 1858 und A. C. Haddon, Head-kunters S. 326 1901), Limhotto im Gorontaloscbon S. 24*

und bes. S. 27*, Sumba und. Flores S. 19*,

b?

Timor S. 18*; vgl. aucb Loeber a. a. 0. 6. Lotzterer fugt dicsor

Liste in Nieuwe Rotterd. Crt. 4. Aug. 1901 1. Blad B S. 2 Sp. 2 binzu: die Padaagschen Ober- und Unter-

Icmde (feklen bei Rouffaer, Over Ikat's S. 30), Sawu, Roti (vgl. dazu auch Loeber, Het 'Ikatten' 1902

S. 14, wo gewiB nicbt mit Recbt eine Boeinflussuug vorderindiscbor Tjindes durcb rotische^ angenommen

wird), Bahber, Daivehir Inseln, ferner auch Ekuador (Hirsclifleckenmuster), und in Het 'Ikatten' 1902 S. 14 f.

Alt Peru, S. 15 Patagonien] endlich (vor allem auf Grund der Reiseorgebnisse P. A. Driessens) Rouffaer,

Over Ikat's S. 17 und 19 (vgl. Cat. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 5) Turkestan (in Seide, vornehmlick auf

der Kette und „met duidelijk gestileseerde menschenpop-figuron die de kanden opwarts gericht houden,

zooals we tot nog toe meenden, dat die alleen op de Soemba-weefsels ook met hun geikatten ketting

voorkwamen"), S, 29 Persien (vgl. dazu Cafc. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 5 Anm. 1), S. 21 Kambodscha

(Pnom-Penh) und Siam (Bangkok, wo aucb Kains Kelantan, s. unten, gewohnlicbo Marktware sind), S. 24

die Laos, S. 22 Anm. 1 und S. 29 Sild China, S. 20 Tenggano an der Ostkiiste von Maldka (gemischte

Kette mit einem Muster, wie es mit ge'ikatteter Kette auf seidnon Tiichorn von Atjeh vorkommt, wo es

pelang rusa, d. i. ,,Hirschfleckenmuster" heiBt, und auch bei baumwollnen der Bataks, die os padang

rusak, id., nennen, ferner in Pasumah auf Einschlag-Ikats und, in BaumwoUe auf der Kette ge'ikattet,

auf viel nach Singapore ausgefiihrten und dort violfach getragenen Tiichern von Palikat, nordlich von

Madras, s. Rouffaer, Over Ikat's S. 21 und J. A. Loeber Nieuwe Rotterd. Courant 4. Aug. 1901 1. Blad B
S. 2 Sp. 2 und 11. Aug. 1. Blad S. 2 S. 2), S. 21 Kelantan, nordlich von Trenggano (Einscklag geikattet),

S. 19 die Gajo'Lande in Sumatra, S, 24 kota Palembang^ S. 30 (vgl. dazu Cat. Tent. 's-Gravenhage 24* u.

I
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47* iind LoebcTj Het 'Ikatten' 1902 S. 13) Benhden und die Lampo7igs an don Grenzen von Pasumalij

S. 25 Miintok {Bangha) S. 8^ 11 u. 18 Bali (vgl, audi Loeber, Het 'Ikatten' 1902 S. 13; niit schragem Karree-

niuster) und West Lomhol; S. 12 Roma und Kisser. Fiir die Ostkilste von Maldka vgl. aucb W.W. Skeat Man I,

179 1901^ I'lir die Westl-ilste (Sitiawan, liier angeblicli von Kclantan eing(^fiilirt) L.Wray JAI. XXXII, 153

1902. Den angefuhrten Eelegen konneu wir auf Grund der Stlicke im Dresdner Museum binzufiigen: Ceram

(?, docb wobl Sumba^ 1987; in der Kette geikattete Streifen mit Menscben-j Habnen-j Pferde- und geonaetriscb

stilisierten^) Figuron)^ Letti (Mus. Dresden 12991—93j niit geikatteten Kettenfaden; vgl. dazu Rouffaer,

Over Ikat's 1902 S. 30), Tenimber (Mus. Dresden 11550 u. 11551 mit geikatteter Faser- und 11549 mit

geikatteter Baumwollfadeukette; vgl. dazu Rouffaer a. a. 0.) und vor allem Mindanao (2493, A.E.M. coli.,

und 2422j beide mit geikatteter Kette^ im Muster Menscbenfiguren von verscbiedner Form, Einscblag weinrot),

Wenn wir mit einem vorgesetzten Stern (*) das Ikatten der Kette, mit zwei vorgesetzten Sternen (^'''^)

das Ikatten des Einscldags (gewolinlicb bei einfarbig roter Kette; s. Rouffaeij Over Ikat's S. 8 u. 11)

bezeichnen, so ergibt sicb gegenwartig folgendes Bild liber die Yerbreitung des Ikattens im Ost-

indiscben Arcbipele: Malaka: ^Sltiaivan,'^) "^'Trenggano wn&'''''^~KUa}dan\ Sufnafra: ^Atjeh, "^Gajo-Lande,

"^Karo- niid ^'Toha-Batahs (zu den letztern vgl. Cat. Tentoonst. Eotterdam^ 1902 S. 9 Nr. 9 und 10),

"^Padangsche Ober- nnd Unterlande, '^"^^Fasunudi mit den aiigrenzenden Teilen von "^"^Benkulen und den ^'"^Lam-

potigs, '^'"^'kota I\de)nbaugi Bangka. ^^~Manto'k\ Java. "^West Javal, "^Mittel Java (? Karanganjar, bei

E,ouffaer, Over Ikat's 30 unter Einscbkig-Ikatton), ^-""Ost Java (Grtssee)\ '^Bali und "^'^IFesf Ltombok;

"^Flores] '^Stanba; '^Saivu; "^Rotti, ""Timor, "^Letti \ ""Kisser; ""Roma] ^Bahber\ ^Ban^elur,

"^Tenimber] ""Borneo; Nord Celebes: "^"^Limbotto] "^Mindanao (ScbuBfaden rot, Menscbenfiguren).

Bei Rouffaer, Over Ikat's S. 30 ist die "^'^Minabassa hinzugefugt. Dieser Beleg ist aber zu streichen,

da die dort vorgefundenen, geikatteten Zeuge sicker nicbt minabassascbes Fabrikat sind (s. Publ. XIY, 5b

Anm. 1903). Das Ikatten von Kette und Einscblag bat Loeber Nieuwe Rett. Crt. a. a. O. (vgl. Rouffaer,

Over Ikat's S. 12) fiir Java nacbzuweisen versucbt., Diese Vermutung bat sich bis jetzt nicbt bestatigt.

In Seide wird bis jetzt nacbweisbar geikattet: in Sltiawan (Westkiiste von Malaka, s. L. Wraj
JAI. XXXII, 153 1902), Atjeh, Palemhang (Rouffaer, Over Ikat's 24; die bier gewebteu Tjinde's entsprechen

genau den vorderindiscbeu, well sie wie diese auBerdem aucb im Einscblage geikattet sind, Rouffaer

a. a. 0.), in Muntok auf Bangka (vgl. Cat. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 22 f.), in Grissee auf Java (Rouffaer,

Over Ikat's 18 u. 26, Jasper a. a. 0.) und Bali. Im librigeu wird auf Baumwolle geikattet. Die kunst-

vollsten geikatteten Tiicber kommen von Sn.mba.

„Onderzoek in Indie," liatte Loeber a. a. 0., wie Herrn Dr. P. A. Driossens Reise gezeigt liat, mit

Recbt gesagt, „zal ongetwijfeld dit aantal vindplaatsen kunnen vergj'oten^'; selbstverstaudlicli auch eine

nabere Durcbsicbt dor Museen.

Aui^erbalb des Ostindischen Arcbipels wird in der Weberoi gei'kattct in: Turkestan^ Persien(f)f

Vorder Indlen, Kanihodsclia, Slam, bei den Zao5, in Sild CIuna(f) und in Slid Amerika. ITber die Einfiihrung

des Ikattens -= Chine-Verfahrens {cMuc von unsichrer Etymologic, nach Rouffaer, Over Ikat's usw.

1902 S. 4 u. 22 und Cat. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 5, vgl. aucb Loeber, Het 'Ikatten' 1902 S. 16, =- „op

zijn cbineesch = Yoor-Indisch vervaardigen^'j nach andern zu fr. diahie) in Europa (zunaclist in Frank-

rcicb nacb siamscbem Vorbilde zwischcn 1684 und 1750 und auf Seide), wo spater an die Steile des

Eiubindens der Druck auf Ketteu- oder Einsclilagfaden getreten ist, s. G. P. Rouffaer, Over Ikat's usw.

1902 S. 3ff. und 21 ff.

Die Herstellung der Kette

Zur Herstellung der Kette dient der Scherrahmen, d. li. ein Gerat, wie es P. und P. Sarasin

von Gorontalo mitgebraclit liaben und wie es von uns Publ. XIY, 41af. unter Nr. 52 („Spaunapparat")

bescbrieben und Taf. XII, 14-14 c abgebildet worden ist, Wie scbon Publ XIV bemerkt ist, besitzt

1) Wabrscheinlich stibsierte Krokodile (Eidechsen) oder Skorpione, vgl. H. ten Kate T. Aardr. Gen. (2) XI, 552

1894. (Sumba).

2) Hier ist das Ikatten nach W ray (s. oben) you Kelantan eingefiUirfc. Dagogeu sprickt, daB in Kelantan der Ein-

scblag" geikattet wird.

1

1

^G^V^^'^kb.^.CT^IAliiHM.^ ^



^LL-^.
L^LC_r?L^ -r. ^^

7

-J 32 Etlmographisclie Miszellen II: 4. Meyer & E^icliter^ Webgeriit aus dem Ostindischen Archipele

f

r

auf das eigeutli(!l!e 'Webgestell

^

&:

das Dresdner Museum ein ahnliches Stiick (Modeil?) von Batudaa im Gorontaloschen (14055^ s. Fig. 11

auf unsrer Taf. 11), zu dem als einheimisclier Name pototadenga angegoben und das als „MaBstab fiir

Stoffe" bezeichnet ist; ygl. Cat. Bat. Geu.^ Spl. 1894 S. 134 Nr. 6390: ,,Totocladenga om bet garen voo

bet weveu gereed te maken." Von einera solcben Gerate wird die Kette

iibertrageo.
p

Auf dieses nocli wenig bekannte Gerat der Indonesiscben Woberei, das eiuen ihrer wicbtigsten

Bestaudteile bildet^^) ist zum ersten Male nacbdriicklicb uud zusammeiifassender durcb G. P. llouffaer iu

Cat. d. Oost-Iud.Weefsels, Tentoonstelling v. „Oost en West" 1901, S. 4*fg. bingewiesen worden. Ini folgenden

werden die uns bekannten Belege fiir den Scberrabmeu zusammengestellt

:

1. Maleien Maldhas. Ygb W.W. Skeat Man I Taf. M Fig. 3: „Pogs for warp-laying".

2. AliMel SiiniatraJ) Das Midden-Sumatra, Etbn. AtL CXIV Fig. 1 abgebildete Instrument (ju-

7)ianin, vgl. indclm „bet spauncn van de kettiugdraden") ist ein derartiges GestelL Vgl. dazu a. a. 0. 54
und Voiksbescbr. S. 388. Es besitzt von don scnkrocbten Stiiben ein paax melir als Nr. 52 der Sarasin-
scben Slg.

3. Java. Bei A. M. K. de Does TTLV. XXXVI, 32 1893 (vgl. Taf. II Fig. C) ist ein solcbes

Gerat (^manen) aus der Afd. Bandjarnegara, Kes. Banjumas, abgobildet uTid bescbrieben. Ganz abnlicb wie

bei Slg. Sarasin Nr. 52 siud liber eine lango Stange, die bockartig auf zwei Fui^stucken rubt, drei Klotze

gescboben. Davon sind zwei^ die senkrocbto Gabeln tragen, uuverscliiebbar in der Nabe des oiuen Endes
der Stange in nicbt zu groBem Abstande voneinander festgeniaclit, wabrend der dritte, der nur eine seidi-

recbte Stange tragt, verscbiebbar ist: dieser dritte Klotz wird in oiuem solcben Abstande von dom iiuBern

der beiden Gabelklotze aufgestelltj daB ein Fadenstiick, wolcbes von dem einen Zinken desselben an dem
zweiten Gabelklotze vorbei um die Stange des dritten Klotzes berum und dann wieder nacb dem mittlern

Klotz und endlicb zum andern Zinkeu des auBern Gabelklotzos gefulirt vvird, gerade die Lange besitzt

welcbe das zu verfertig(3nde Kleidungsstiick baben soil. Langs des eiuen Zinkens der mittlern Gabel (d(3m

auf dem Eiickweg erreicbten) ist ein Stiick junges Kokosblatt gelegt, giui oder egnn genannt. Hier
wird dor Kettenfadeu abwecbselnd einmal links einmal recbts in Os(m eiues diinuen Garnfadens ein-

gofangen, der bei dieser Arbeit sicli von einer Art an dem bockartig unterstiitzteu Basisbalken banoTuden
Bambusspule abrollt. Das Kokosblatt wird spater bei dem Ubertragen der Kette auf das Web<^>'estell

(ricbtiger muR man von einem Eiufiibrcn dor Telle des Webgestells in die gescberte Kette spreclieii) durcb den
sogenannten „Aufbeber", intjing, einen bolzornen Stab ersetzt, durcb den man mittels der an dieser Stello des

Scberrabniens gebildeten Osen den ersten, dritten, fiini'ten usw. Kettenfaden („dus alle die in bet beneden-
vak gelegen zijn") bei der Facbbildung auflicben kanu (s. uuten). S. 33 f. scbildert de Does ganz genau,

in welcber Weise der Faden zwiscben den sonkrecbten Staben bin- und hergezogen wird. Yom Scberen"
der Kette batte mit Bezug auf Java bereits Hooyman Verb. Bat. Gon. II, 424 f. 1780 gesprocben; vol.

Eouffaer a. a. 0. 6"".
r

r

4) Sud Celebes. Mattbes, Etbn. Atlanten Taf. VI Fig. 11 (b) und Taf. VI lett. a Fig. 3. Diese

Mascbinen beiben bug. saxirang (von sau „die Faden spannen, um sie dann auf das AVobgesteli zu iiber-

-tragen"; saiirang aucb = „Kette")j mak. panganejang (von ane^hug. saii)S') Das an zweiter Stolle abgebildete

Gerat ist einfacber konstruiert. Die Querbolzer an den Enden der sie verbindeuden Langsstange sind

bier balken- oder lattenformig, wabrend sie bei dom zuerst angefiibrten Gestelle die Form zweier an ibrem
iunern Rand in gebrocbener Linie abgeschnittener Bretter habeu und auf Fulkben ruben. Ferner scbeinen

1) Snouck Hurgronje, De Atjebers II, 65 1894 (zit. bei Rouffaer a. a. 0. 7*) sagt mii BQv.ug auf die Seiden-

webei-ei von Atjeh: „Weven kann nagenoeg iedere yrouw; bet opzctten van cen weefsel daarentegon is bet bedrijf van des-

kundige dames, zoo als men er in elke kampong gewoonbjk sleclits een paar vindt". Verallgemoinornd sagt Rouffaer a. a. 0. ^'.

„Dc arbeid van de werkelijkc weef-artiste, de stille berekenaarstcr van later komende schoonlieid ... is de opzet nan bet

scbeerraam. Al bet andere is bijkomstig; variaticn, griiligheden desnoods, op bet leidend motief, de belioerscbcnde o-cdachie."

Vgl. auch S. 4'^f. Dabei scbeint Kouffacr audi an den Rubmen zum Ikatten (s. unten) gedacht zu bubon, dor vom Scbcr-
rabmen streng gescbieden werden muB. S. 7* zieht Rouffaer falscldicb deRoo van Alderwerelt TTLV. XXXIIl, 594
1890 bierbcr; diese Stelle beziebt sicb, zunacbst wenigstens, auf das Ikatten, s. Loeber, HetWeven 1901 S. 8.

^) Den Belog des Glerats fiir Sumatra hat Rouffaer a. a. 0. 7* vermiBt.

3) Die von Mattbes iu dor „Yerklaring" zu den Tafcln gegebenen Erlauternngon sind, wie aucb Rouffaer a. a. 0. h^'-

Anm. 1 bervorbebt, obne Sacbkenntnis nicbt verstandiicb.

f
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sie boi jenem an den Enden der kurzen Laugsstange uuverschiebLar fost zu sein. Im Unterscliiode von
einem andern Geiiit, an deni audi mit der Kctte geaibeitet Avird imd zwar stehendj') walireud man bei

unscrn angeblicli sitzt, werden dicse auch bug. s.-tudany, male, p.-ntemjw oder p.-hodo genannt.-) Das an
der ersten Stello abgebildete Gerat bcscbreibt Mattbes^ Boef^.-boll. Wb. S. 7GGbf imd Mak,-bolL Wb.-
S. 859 b sclbst. Es bestobt „uit twee plankjcs, die elk van boveii vijf, ja soms tot twaalf peunen [bug.

in, mak. fjifji] liebben^ en in het midden van een' opening voorzien zijn; waardoor men een langwerpig
bout steektj dat ze te zamen verbindt [bug., mak. patodo]; derwijl de openingen nog al groot zijn zoo steekt

men er bovendien een kloin stukje bout tusscben^ wanneer men de plankjes goed vast wil zetten [bug.

patjcda, mak. y^ama.sa]-'. Dieser Art des Scberrabmens entspricbt Nr. 52 der Slg. Sarasin, ferner das bei

de Does a. a. 0. und das Midden-Sumntra a. a. 0. abgebildete Stiick.

5. Talant Jnseln. Das Dresdner Museum besitzt von Karkelang das Modell (IIGOO) elnes in der

Weberei gebranchten Geriites {hahorana), das seine allgemeine Form sowie seine Abnlicbkeit mit einem lunsicbt-

licb seines Zwecks klai-en Gerate von den Sangi Inseln (s. uuten) in eiue Reibo mit den bereits angefiibrten

Stiicken weist. Quer durcli ein G9-5 em langes und 2 2 cm dickes Bambusinternodinm laufen in gieicber

Eicbtung drei viereckige Locberj and zAvar je eines nnmittelbar innerbalb jedes Knotens, das dritte 18-3 cm
von dem einen der beiden ersten entfernt. Durcli die beiden einander znnacbst liegenden ist je ein 24 cm
langer, vierseitiger, 1 cm dicker, unten gei-adeiiber, oben flacli vierseitig-pyramidiscb abgescbnittener Stab
aus belibraunem Holze gesteckt. Durcb das dritte liinft ein abnlicbeSj kleineres und dlinneres Stiick Holz,
11-5 cm lang. Die Holzer stecken so in dem Eambus, daB ibre groBten Hiilften auf der namlicben Seite

des Bambus (oben) liegen. Auf dieser Seite lanft nnmittelbar am letztern entlang um die Holzei- an den
Enden beruin und am mittlern Holze vorbei eino 1-5 cm breite Strabne Koffofasern. Beim mittlern Holz
ist auf der einen Seite quer iiber die Strabne, das Holz selbst entlang, ein Streifen Palmblattfalte gelegt.

Uber diesen weg lauft zwiscben den Faserfaden der diesseitigen Strabnenlialfte liindnrcb eine ganz feiue,

gedrebtc; weibeWollscbnni-, einen Teil der Faserfaden der anderseitigen Strabnenlialfte einzeln mit Scbleifen

umfassond, und zwar abAvecbselnd auf dieser, daun auf jeucr Seite des Stabes; vgb oben S. 32. Der
Palmblattstreifcn ist auBerdeni am Querbalken und Bambus mit Koffofasern festgebunden. Nach der dazu
geliorigen Augabe „toestel om afgewerkte kofEo nit te spinnen". ^ Ein unklarer Ansdruck. DaB es sicb

um den Rnlmien handelt, auf dem die Kette berffestellt wird, n;ebt; aus fokender Stelle bervor.

6. Sangl Inseln, Not. Bat. Gon. XXXI 1893 S. CXXIIIf. lieiBt es, nacbdem der ProzeC der Farbung
der Koffofasern gescbildert ist, wie folgt: ^Daarna neemt men de vezels uit de ta2-}i'le [ein Korb] en knoopt
ZG aan elkaar tot een langc draad van verscbeidene vademen Iengte[=^)], om die vervolgens op den sasahoerang

^) Dieses Gestell ist bei B. F. Matthcs, Ethii. Atlaiitcn nicht abgebildot, es darf niclit etwa mit Taf . VI Ictt. a

Fig. 2 verwecliselt werdon. Jenes lieiBt nach Boeg-lioU. Wb. S. 7()Gb bug-, saurdng-fattqng (das abgebildete iiach S. 1131b
tami)}gang-tmong) — miiV.panganejmig-mentcng Malc.-Iioll. Wb.^ S. SoOb (das abgebildete nach S. 1130 a tannungang-nmitmg).
Diese Ausdriicke bedeuten: einen s., oder einen ^., „waarbij men staando het werk verrigt". Bemnach konnto es scheinen.

als wenn dies Gestell gonaii demselben Zwecke dionte wie die beiden oben angefiibrten Gerate. von denen er a. O. sagt, sie

seien ein s. oder ciii p. „waarbij men het werk zittende verrigt". Taf .M lett. a Fig. 2 stellt angenscheinlich ein Webgcstell
in fostem Rahnicn (and mit Tretvorrichtung?) dar. Das geht auch daraus hervor, daB das Gestell in den Erlauterungen zur
Abbildung bug. tdnuvgang-tdltGug, mak. tamiuvgaiig-mmteng „of weefgetonw, waarbij de toestel aan de zoldering hangt, en
men het werk staande of loopende vervigt" genannt wird. Das nicht abgebildete ist vielleicht ein Rahmen zum
Ikatten. Es heilU dariiber a. a. Oo.: „bestaande uit twee langc bamboczon, die evemvijdig van elkander hangen en van boven
aan de zoldering vastgemaakt zijn, terwijl aan bijde zijden do nitoinden door een liout vereenigd zijn".

2) Die beiden Schcrvorriclitungen Taf. VI Fig. 11 nnd Taf. VI Ictt. a Fig. 3 sind iibrigcns mit zAvei verschiednen

-Rahmen verbunden, in welche die Garmvickel, von denen die Fiiden der Kette abgewickelt werden, gefal^t sind. Sie nnter-

scheiden sich vor allcTn dadurch, da.B dor mit dem ersten vcrbundcne (uirnwickolrahmeu wagerecht liegt und viele Garnwickel

besitzt, wilhrend der des andern senkrecht steht uad nur fiinf Garnwickel faht. Der bug. Name des .Rahmens fiir die Wickel
ist rmoi-rutvisdng (Boeg.-holl. Wb. 520 b) nnd aderig-adeng, der mak. Name 2^<^ii<^do-hido~b}do und riiivl-miuikang ("Mak.-holl.

AVb.2 GlOb). Boide Schorvorrichtungcn dieneti gewiB verschiedenon Zwocken. Doch sind ^vir nicht in der Lage, diese mit
einiger Sicherheit genauer zu bestimmen. Wir verzichten dahor auf die AuBerung einer Vej-mntnng.

[•')j „Koffo kniipfen" heiBt im GroBsangischen (Manganit.) mhiono (Stamm nono', N. Adriani, Sang. Spraakkunst
1893 S. 90). Vgl. die oben unter Mittel Sumatra und Java anget'iihrten Bezeichnuno-en.

Abli. u. Ber. d. K. Zool. u. Aiitlu'.-Etlm. Mas. zu Dresden i902/;3 Bd. X Nr. 5
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te winden. Grewoonlijk worden de stokjes, waarop do draad gcwondon wordt^ mot dodobladou bokleedj

op dat de draad niet aan de stokjes zal blijven Lakeii bij bet afwiuden. Dan gaat men de stof weven op

bet weeftoestel."^)

Die oben gonannten Gcrate bilden den Aidvaiupiiingspiinkt fiir den als eiiie sponinno Erfindung

,.Kettenboek" (hu'cliaus nicbt auf KusaieDalA der sog.

^

aufgefaBtoii „Kettenbock" von Kiisaie.-)

beschiiiidd ist/*) wie Parkinson lAE. XI, ^07 1898 glanbt, wird dnrcb Edge-Partington, Etbn. Album

of tbe Pacific Islands I Taf. I7b P'ig. 8 eiwiesen, wo ein Teii eines „weaving appnratns" von Slrongs lusel

abgebildet ist, der augeuscheiniicb Teii eines Kettenbockos ist (vgi. v.. B, Finscb, Etlinol. Erfabiirngen

S. 474 Eig. 40 1888-1893).
\

L

W

1st die Scherung vollendetj daun wird die auf dem Scherrabmen ausgespannte Kette aiif das

Webgestell iibergefubi-t. llicbtiger ist es, umgckebrt von einom Einiubreii der Teile des We])gestelles in

die auf dem Scherrabmen ausgespannte Kette zu re(bm. Denn es bandelt sicb, wie ans der IJarsteHung

von de Does a. a. 0. S. 36 liervorgebtj bierbei im allgemeinen um eine Ersetznng der anfrecbt

stehenden Teile des Scberges tells durcb Teile des Webges tells. Der Stab, von dem

aus der Eaden seinen Gang liber den Scberrahmen nimmt, wird durcb den Kettenb;uim (siebe unten)j

jav. abah, ersetzt; der Stab, zu dem von jenem aus der Eaden zimacbst lauft, durcb einen flacben Holz-

spahn (s. unten), ydY. penitih; an dem Stabe, dem ein Kokosblatt angelogt und bei dem der Kettenfaden

in Scblingen gefaiU. wird (s. oben S. 3^)j werden der die erste Kreuzung ermoglicbende sogenannto Auf-

heber (siebe unten), jav. intjing^ und seine Erganzungj ein der zweiten Kreuzung dienendcj*, rundor Stab,

(gewobniicli aus Bambus; siebe unten), jav. nsek, der sogenannte Scbieber, eingcfLibrt; an die St.elle des

Stabes, zu dem der Eaden auf seinem AYcg liber den Scberrabmen zub^tzt golangt, um dann wieder um-

zukebreuj tritt spaterj jedocb nicbt sogleicb, wie wir unten seben werden, der Brustbaum, jav. aj;/l Der

bei dem von de Does abgebildeten Scberrabmen zwiscben dem dritten und vierton eingcschobene fllnfte

Stab wird durcb keinen AVebgestellteil ersetzt; er dient, wie scbon oben S. 32 gesagt ist, uur dazu ,,om

de leugte van het te makcu weefsel te bepalen*'. Die Aveitern Bestandteile eines Webgestells, wie

z. B. die Sperr- und Scblagscbiene, werden erst in die bereits vom Scberrabmen fertig abgezogene Kette

eingeflibrt; vgl. de Does a. a. 0. 37.

r

Eine primitive Art der Kettenberricbtung obne ein eigucs, nur dicsem Zwecke dienendes und niit

einer eignen Basis versebenes Gestell wird Midden-Sumatra, Volksbcscbr. S. 388 boscbrieben: „Het

spannen van de kettingdradeu, mddni, geschiedt ... in liet zuiden der Padaugscbe Bovenlauden . . . door

bet garen om stokken te winden, die op eenigen afstand van elkander in don grond zijn geplaatst". Da-

mit vergleiche man, was R. Parkinson lAE. XI, 208 1898 liber die Herstellung dor Kette auf Oniwng

Java und benaclibarten Insein erzablt: „Die einzelnen Teile des Apparates werden teils in den EuBboden

der Hiitte fest eingestocktj teils von Gebilfen in Position geludten. Zunacbst scbliigt man in den EnB-

boden die zwei o [Ketten- und Zeugbaum] fest ein, etwas weiter auseinander, als die Halfte der Lauge

der lierzustellenden Matte betragt; mancbmal nimmt man statt der o aucb zwei dickere Stocke und ersetzt

"^) Das Webg-estelJ lieiBt auf Sangi kahihutvang, Not. Bat. Geu. XXXI 1893 S. OXXY.

^) Auf deiu „Kettenbock" wird niclit p^ewcbt, Avie man iiiiufig glaubt. Die Uezeicluiuug des Kettenbocl^s

als „Webstuhr' (wie z. B. bei M. Haberlandt, Volkerkunde, Saminlung (xosclicn Nr. 73, 1898 S. 141 ist irrig. Sielic 0. Finsch

bei'schraeltz & Krause, Mus. Godefiroy 1881 S. 482 uud in: Efchu. Erruhrungen 8. 475 Aum. 1, ferucr .J. D. E. SclimeU z

lAE. XL 179a 1898. Wo wir den JCcttcnbock finden, stelit neben ilim das Webgestell; so sind z. B. beide A^on Kusaie in

Voyage de la Ooquille, Hist., Atl. Tat. LIV 1826 abgebddct und beide von eben dicscr Insel boi Finscli, Ethn. Erfalirungen

S 475ff. nebeneinauder bcsclu'ieben. Das Rjjks Et]inogr;iphisch Museum in Leiden besitzt nebeiieinander einen Keitenbock

von Knsaie und ein groBes Webgestell fiir Matten von Kuk. Der Zwcck des KettoDbocks siimmt mit dem unscrs Se-lior-

ralimens iiberein, Aveslialb S cbmel tz & Krause, Mus. Grodeffroy 1881 S. 279 diesen Ausdruck nicht mit Unreelit auf den

Kettenbock angewendet habeu; doch bestclit a. a. 0. nock keine klare Trenniing vom Wcbgestelle.

3) Ein Kettenbock von Kusaie ist auBer an der in der vorigen Anm. augczogonen Stello der Voyage usay. noch

bei Habcrlandt, Vdlkerkundc 1898 S. 141 und bei K. Lamport, Ein Gang durcli das ethn. Mus. d. Wiirtt. Ver. f. llaudelsgeogr.

1898 S. 22 (vgl. dazu S. 21) abgebildet.

i
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(

sie spjiter dnrcli die o. Von unton anfartgend logt man imn deu Fadeu um. diese Stabe, scbiebt aber zu-

gleicli die iibrigon Telle des Apparates mit liineln, uamlicli die vler api [Bambusstabclien] (je ZAvei), deu

Mo [Auflieber] and porogu [Scbieber]; der kdo wird gewohulick aucb in deu Fui^boden eingeschlagen, die

iibrigen Telle von Gebilfeu festgehalten. Der Fadeu ^yh^d nun so uuigelegij daB er abwecbselnd liber oder

uuter den apt und dem 'p^rogu lauft^ wodurch die Kette in zwei Lageu getrenut erhalten bleibt."

i

Die Herstellung der Spule mit dem Spulrade

Wir werden spater soben, daR es im Ostiudiscbeu Arcbipole drel verscliiedeue Arteu yon, dem

Durcbscbusse dieueiideu, Spulen gibt. Davou Averdeu zwei augeuscbelullcb mit der Hand gewlckelt: die

liber Kreuz bin und ber vollgcwlckelte Spule uud die Zaugonspule. Die dritte Art bingegen^ die parallel

uud nur an einem Ende bewickelte Spule, wird mecbauiscli mit einem Spulrade hergestellt. Die Her-

stelbnig solcber Spulen bat de Does TTLV. XXXYl, 37 1893 von Baudjaruegara (Banjumas, Java)

bescbrieben. Es dieueu dazu die scbou obeu S. 21 f. erwabnteUj aucb als ,,Spiunrader^' bezeiclmeten — ob

mit .Reclit, licB siclt uicbt feststellen, wenu es uus aucb Avabrsclieiulicb ist — Spulrader, Bel deDoes
a. a. 0. Taf. IT (vgl. audi Text S. 37) ist ein solcbes Rad abgebildet und ausdriicldicb mit dieser Bestimmung

verselien, so daB keiu Zweifel dariiber bestebeu kanu^ daB solcbe Riider der Herstellung you Spulen dieueu.

Diese Spulrader werden cbnrakterisiert durcli ein mit einem Drelilinge versebenes Scbwuugrad

und /Avei auf derselbeu Basis wie das Ead in einiger Entferuuug davou nebeueiuander aufgestellte Pflocke

mit OseUj durcb die der Scbaft der Spule gesteckt wird. Durcb einen in sicli gesclilosseuen Faden (also

niclit etwa einen fiir das Gewebe bestimmten Fadeu 1), der um das Rad und den Spuleuscbaft (um dieseu

wabrscbeiulicb cinmal gewickelt) lierumlauft, "wird die Bewegung des am Drebliuge rundgedrebteu Scbwung-

rades auf den Spuleuscbaft iibertrageu uud dadTircb der an dessen einem Ende festgekulipfte Fadeu auf

ibu aufgewickelt. Dieser Fadeu aber wird auf die Spule vou der Garnwinde abgeroUt. Eiue solcbe

Garmviude ist Nr. 53 der Sarasinscbeu Sammhiiig, von Goroutalo (s. PubL XIV, 4:lbf. u. Taf. XII, 16)^

uud das dort verglicbene Stiick des Dresdner I^Iuseums ebeudaber (11937 = Fig. 9 unsrer Taf. II). Als

einbeiuiiscbe Bezeicbuuug wird dazu linludula aiigegebeu (vgl. zum Namen aucb obeu S. 24). Das Stiick

ist mit scboner und reicber Blumeuoruamentik verziert, die mit der des Stiickes in der Sarasiuscben

Sa,mmbing uiclits zu txui iiat. Vgl. feruer Mattlies, Etlin. Atlanten Taf. V Fig. 7 (..e'arcuwinder"?!& , bug.

roeng, mak. rojeng, s. Boeg.-lioU. AVb. S. 1129b u. 526b und Mak.-boll. Wb.- S. 1128a u. 600a).

Auf die Garnwinde wird dt3r Fadeu iu Strabnenform iu der Weise gelegt^ daf> deren Speicben

vorJier zusammeugeklappt^ daiuicb wieder auseinaude]- gescblageu werden.^)

Aus dem eben bescbriebcnien Gebraucbe dieser Riider erklart es sicli also, (biR sie keinen Dreb-

ling besitzeu. Sie bediirfeu dessen nicbt: der mit seinem Ende an die Spule gekulipfte, auf der Garn-

winde liegende Fadeu wird mecbauiscli durcb deu ruudgedreliten Spulensclmft des Spulrades von der

Garnwinde auf die Spule abgewunden (vgl. Taf. II Fig. 9 und 10).

55
Hoe beter qualiteit''^ fligt de Does a. a, 0. biiizUj ,,boe spoediger men kau draaien zouder vrees

bet gareu te brceken".

Ist der Scbaft der Spule voll geiing gewickelt, danu wird der Faden abgerisseu oder abgescbnitteUj

und die fertige Spule in die Scbeide gesteckt (s. dariiber luiteu).

In dieser Form ist die Spule zum Grebraucbe beim Einscblage fertig.

^) Es ist niiiglich, dafi die Garnwiaden mit auseinandorgesclilagenen Speiclien aiificrdem anch im Sinne der Haspeln

gcbraiicht werden. SchwerUcli aber diirften die Haspelu als Gamwiiiden gebraucht werden kunnen; deiin die krumnien Hakeu

(Auflagen) an den Enden der Haspelarme wiirden \v()hl einem meclianischcn Ab\vickeln des Fadens hindcrbch sein. Darauf,

daB beide Geiiite aiicii einem gemeinsamen Zwcckc dienen, wcist viclloicbi der Umstand, da.B llaspel und Garnwinde im Goron-

taloschen denselben Naiueu, ImliuUda, besitzen, s. oben.

5*
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o Schieber L Gisten i.Fitzrute S.Fitzrute Kettenbaum

9

a

a) Die iiiitcra Kettcnfaderi, die in Oson

der obern Kettenfaden emporgchoben.

b

wird wagerecht

A

V

am Auflieber hiiiigen, werden iiiit dem Auflieber liber die Ebene
Dadurch entstelit die erste Kreuzung. Durcli das gebildote Facli

die Sperr- und Soblagscliicnc geschoben.

b) Die Sperr- iind ScliLagscliionc wird senkrcclit gestellt, um das

F'dch gesperrt zu haltcn.^) Der Einschlagfaden wird von der

einen Seite diirchgesteckt.

c) Die Sperr- und Scldagschieno wird wieder wagerecht gelegt,

der durchgesteckte Faden mit ilir angesclilagen.

r

r

i

d

f

g

A

^/v//W/7^

odor auch:

e a

d) Die Sperr- und ScldagscluGiie wird aus der Kette gezogen.
Dabei verlegen sich die uiitorn Kettenfaden wieder nach uuteu
und bilden vor dem Auriiebor eiiic zwoite Kreuzuno'.

g) wie c.

f)

Der Scliicber wird bis an die Auflieberoyen
herangesdiobon. Dadurcli wird vor diescn ein

Each gobildet, durcb das wagerecbt die Sperr-
und Scbbigscliiene geschoben wird. Walir-
scheinlich wird beira Vorschiebcn dos Sddebers
der liinter ilim liegende Leisten nachgeschoben
(ea).

Dor Schieber Avird (mit dem Leisten) zuruck-

geschoben,^) die Sperr- und Schlagschiene

senkrecht gestellt, urn das Fach gesperrt zn

huJten. Der Einschlagfaden wird von der

andern Seite durcligesteckt.

f

A !

a
a') Die Sperr- und Schlagschiene wird aus der Kettc gezogen.

Danach wie a.

Abb. 4: Die Teile des (goroutaloschen) AVebgestells

im "Wechsel ihrer Lage wabrend des AYcbgesobaftes (nach angestellten Versucbeii)

^) Im Fallc des Sperrens kann die Sperr- mid Scldagschiene auch als vor dem Blatte durch die Kette geschol)en
gedacht werden, ferner auch als senkrecht auf dem Kiicken, ja selbst als wagerecht licgend, well sie durch ihrc Schwcre die

jeweilig im Fach unten liegende Fadonreihe nach untcn driickt, wenn die "Weberin in der Spannung der Kette nur ein

wenig nachgibt.

2) Dies isi notwcndig, da cr sonst. wenu die Sperr- und Schlagschiene hochgestellt wird, leicht herausrallen konnte.

;

f
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Die Herstellung des Gewebes

Den Herguiig des Wobens hat zwar bereits A. M. K de Does TTLV. XXXYI, 38 1893 (zmuichst
niit Bezug auf Bandjanicgara in Java) dargcstellt, docli cnllialt seine Darstelhuig offenkn])dige Feliler,^)
so dal^ wir, um zu einem kiaren Bilde zu konunen, selbor Webversuche angestellt liaben, auf Gmnd deren
in Abb. 4 dor LagenAvechscl der Bestaiidteile des iadonesisclien Webgestells vorgefiilirt ist. Die iiberein-
anderstehendcn, mit der Spitzc einauder zugokelirten Winkel deuten die La.ge des Blattes (s. imten) fiir

die Palle an^ wo ein solches im Gebraucb isL.

Im folgenden solieu die Formeu und der Zwcck dor einzelnen zur Herstelhmg des Gewebes
dienendeu Gerate festgestellt werden.

a) Ruckenlager

Das Euckenlager (gor. tougijidmiga, s. Publ. XIV, 42a) hat den Zweck, durch seine Verbindung
mit dem Brustbaumc die Kotte gespaunt (frei scliwebend in der Luft) zu erhalten und besonders, wie
A.M.K. dc Does TTLV. XXXVI, 35 1893 angibt, sie nach jedeni Einschlag anzuziehen, indem man sich
hinteniiber beugt.

Die ursprlingliche Form des Riickenlagers war augenscheinlich ein Tan, das mitten liber den
Eiicken gezogen war. So scheinbar z. B. noch in der Kain Benthmn-Weherei (s. J. Nerdon KoLWeekbl.
,,Oost enWest'^ III Nr. 37 ^ 2G. Nov. 1903 S. 3 Sp. 4) und auf Sa. Cruz nach der Abbildung bci Edge-
Partiugton, Etim. xlbb. I Taf. IGO Fig. 1.'^) A^ch J. Kubary, Ethn. Boitrage 1895 S. 60 spricht nur von
einem Giirtel aus Kokoszwirn {Mortlock, Ntihio)').^) Doch scheint es nach Sclimeltz & Krause, Die
Ethn.-Anthr. Abth. des Mus. Godcffroy 1881 S. 32G Nr. 2923 allerdiugs, als wenn auf Mortlock der \veb-
glirtel in der Mitte bandartig odcr sonst wio verbreitert ware. Andersoits wird S. 345 zu Nr. 65G-659
ausdrilcklich gesagt, dafi die WcbgLirtel von Nukuor breitcr sind als die von Euk und Mortlock.^)

Um die durch das straff gespaunte Tau auf dem Eiicken und auch an den Seiten verursachten
Schmerzen zu Iicben, hat man entu^eder in der Mitte unter das Tau einc eigne, breite Lehne aus ver-
scliiedenem Matcriale geschoben, bzw. mitten in das Tau eingesclioben oder das Tau durch einen breitern
Giii-tel ersetzt. Mogliclierweise berulit iibrigens die gtirtelarlige Verbreiterung des Elickentaues anf einer
seitliclien Verliingerung eiues urspriinglich nur in die Mitte des Taus eingeschobenen Elickoulagers. Fine
andre Art, den Druck des vom Eilckenhigcr nach vorn zum Brustbanme hiufenden Taus auf die Seiten
der webenden Person zu verliindern, ist die Ausstattnng des massiven Eiickenkigers mit seitlichen
Verlangerungen. SchHeBHoh kam das Euckcnkiger ganz in WegfalJ, wenn man die Kette innorhalb eines
festen Eahmens aufspaunte; vgl. Midden-Sumatra, Ethn. Atl. Taf. CXV Fig. 1 und F. H. Sawyer,
Inhabitants of the Philippines 1900 Taf. zw. S. 304 u. 305.

Im folgendt^n werden Beispiele fiir diese verschiedenen Arteu des Eilckonlagers gegeben.

Eine Eiickenlehne aus Holz ist bei denWebgestellen von Sangi untergeschoben (vgl. Mus. Dresden
2399 und die PubL XIV, 127a abgedruckte Schildcruug des Anonymus Ind. Mag. I 7-9, S. 19 1844
(1825), der ausdrilcklich sagt, daB dies geschieht, „ora geene pijn te veroorzaken'O; ferner auch bei den
Webgestellen von Talaiit (vgL Mus. Dresden 11597 und 11598), ein gepolstertes Kissen nn einem Web-

^) In Fig. 10 und 13 bci de Does Imngt der Aufhebor richiig an den uuteru Kettenfaden, in Pig. 16 und 17 aber
falsch an den obern. Wahrsclieinlich ist auch in I'ig. 10 von ciner falschen Anfangslagc ausgcgangon (desglciclien bei Locbcr
Het 'Ikatten 1902 S. 7 Fig. 5, der seine Abbildung de Docs ontuommen bat). Es muB, da die SpeiT- und ScUagscliiene
nach S. 36 beim AbscLlusse des Scherens nicbt iu die Kette eingefiilirt wird (in dem Anfangsstadium bei de Does also

naclitraglich in sie cingelesen sciu miiiite), von einer Lage ausgegangen werden, wo der Aufheber nach oben gezogen ist

und erst danach die Sperr- und Sehlagschiene eingefiihrt wird. Auch ist nicht eiiizusehen, woslialb der Leisten an den
Schieber herangeriickt wird, wenn mit dem Aufheber Each gebildct wird. A^ermutlich hat allerdings de Does einc Vor-
schiebuug des Leistens nach der Weberiii zu beobachtet, aber jedentalls bei der Fachbildung mit dem (rundcn) Schiebor: der
flache Leisten Avird ihm nachgoschoben, um ihn in seiner Lage zu halten.

") So z. B. auch bei den Azteken, vgl. die Aztekenzeichnung bei H. Schiirtz, Urgesch. d. Kultur S. 127 1900.

^) Die Anm. 2 auf S. 95 a. a. 0. ist uid<lar.

'^) S. 376 hcitU, es weiterhin, dalo dcrWebgurt von Kuk noch breiter (und kiirzer) als der von Mortlock ist.

''-'"'
^Tr hr^Ar" '^L-' '7-fl. rnU ^-l
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^

gosteile von Aijeh bei J. Jacobs, Het familie- en kamponglevcn op Groot-Atjeli 1894 II Taf. XXIX.')

Mit dam Tan verbunden schoint die Holzlelme bei dem von H. L. Eotb, Crozet's Voyage 1891 Fig. 19

abgebildeten Webgosteile der Tgorroten von Novd Luzon zn sein. Ein weiclieros Polster ans Loder ist mit den

ScbniireDj die zum Brustbanme fiiliren, verbunden bei einem Webg(jstelle von dan TirKjlanen in Nord Jaizoh

im Dresdner Museum (7483. s. Publ.VIII 1890 Taf. XY, 2) und bei einem vou Luang im Kolouiaal

Museum zu Haarlem/^) eines ans Eaumbast bei einem Webgostello von Basllan im Dresdner Museum

(2512) und einem von Bahber ebenda (11544), eines aus Faserscbniirongeflocht bei zwoi Webgestelleu

von den Dusuns am Kinabahi in Nord Borneo im Dresdner Museum (12370 und 12371) und wobl audi

an dem von H. L. Eotb, Natives of Sarawak II, 30 189G abgebildeton Webgestelle von den Dusuns in

Nord BorneOj") und endlich ein Lager aus gewcbtom Faserzeuge bei Mus. Dresden 11079 (von Timor).

Einen Webglirtel von 70 cm Lange und 15 cm Breite aus Baumrinde, mit starken Schniirenosen an den

Enden, erwahnt F. J. Bacz bei A. R. Hoin, Die bildenden Kiinsto bei den Dajaks 1890 S. 92 von Borneo.

Eiue gurtartige, bis fast an den Brustbaum heran verlangerte Riickenlebne aus zusanimongefaltetem Palm-

blatte besitzen ein Webgestell von den Ahgarris Inseln und einer von Greeimyidi Insel im Dresdner Museum

(123G7 und 12369). Dassolbe scboint bei dem von E. Parkinson lAE. XT, 242 1898 abgebildeten Web-

gestelle von Oiitong Java der Fall zu sein. Im Texto (S. 207j wird unbestimrat von einem ,,Bande'^

gesprochen. Den AYebgiirtel auf Kusaie (aus j,Bast^^; Finscb, Etbn. Erfalirungen S. 477) und den von
r

Yajy, Ruk und Mortlock (J. S. Kubary, Ethn. Beitrage 1895 S. 10 und 95) werden wir nns abniicli dem

Elickenlager von Nukuor (aus Kokosfaser) bei Kubary, Beitr. z. Kenntn. der Nukuoro-Insein 1900 S. 55

(SA, aus: Mitt. Geogr. Gcs. Hamb. XYI) und dem von Edge-Partington , Etbn. Alb. I Taf. 176 Fig. 4

abgebildeten Elickenlager eines Webgestells von Strongs Insel zn donken baben. Vgl. aucb Scbmeltz & Krause,

Mus. Godeffroy 1881 S. 345 Nr. 656-659 und oben S. 37.
w

Elickenlager aus Holz in abnlicber Form wie bei dem gorontaloscben Webgestelle Nr. 56 der

Sarasinscben Sammlung (s. Publ. XIY, 42a u. Taf. XII, 1, vgL anch Fig. 12 unsrer Taf. II, von Mus.

Dresden 11933) finden wir auBer in Nord Celebes nocb in Sud Celebes (vgl. B. F. Mattbes in seinen Etbn.

Atlanten Taf. VI lett. a Fig. 1m und ein sebr schones Webgestell von dort im Leipziger Museum), ferner

auf den Sangi Inseln (vgl. Mus. Dresden 2399), in Java (vgl. T. S. Eaffles, Hist, of Java 1844 Taf. IX Fig. 5,

P. J.Vetb, Javal, 540 1875. A.M.K. deDoes TTLV. XXXVI 1893 S. 35 nebst Taf. II: ^or, undK. Giesen-

hagen, Auf Java und Sumatra S. 46 1902) und Sumatra (vgl. Mus. Dresden 7965, vou den Bataks).'^)

Einc dem einfaclicn Tau und dem liolzernon Euckenlager mit Lebne glcicb nabe stebonde Form
r

"vviirde uns ans Flores belegt sein, wenn ein zu Mus. Dresden 11845 geboriger, einfacber, langer, vicrseitigor,

auf einer Seitc an den Langskanten abgorundeter Holzbalken ein Elickenlager und niclit ein Kettenbaum

ware; s. unten unter c. Nach Midden-Sumatra, Etlm. Atl. S. 54 und Taf. GXIV Fig. 7 dient in Eawas

{Mittel Sumatra) eine Bambuslatte als Euckenlager. Hior ist fraglicb, ob es sicb nicbt nm Elickenlager

aus Banibus liandelt, die formell abnlicb dem des Webgestells Nr. 56 der Sarasinscben Slg. sind; s. oben.

?rf

f

f

b) Brustbaum (Zeiigbmim)

Die zusammengcsetzte Form des Brustbaumes (gor. dapa, d}diuj>a, s. PubLXIV; 42a), wie sic Nr. 56

der Sarasinsclicn Sammluiig besitzt (s. PubL XIV, 42a u. Taf. XII, 2; vgl anch Fig. 13 unsrer Taf. II, von

— zwei zur Festklemmung des Abgewebten mit Nute und Falz ineinander gepaRto

fmdcn wir auRer in Nord Celebes nocb in Sild Celebes (vgl. B. F. Matthes in seinen Etbn. Atlanten

Mus. Dresden 11933)

Holzcr —

') Bei Mus. Dresden 11596, ebenfalls von Talaiit, fehlt die Holzlekne.

2) J. A. Loeber, Het woven in don Itulisclien Archipel S. 4 bczeichnet als „een hip loder" die Eiickcnlohne der

AYobgostelle der Timorgruppe iiberbnnpt. Inwieweit diese Verallgemeinerimg zutrifft, bodarf noch der Feststellung; insbesoudere,

ob Timor solbst in sie einzubcgrcifen ist (s. oben).

3) Bei (liesen Webgostellen hanrlcU es sich nm edit borneosche Siucke, nicht uni AVobgestelle der zngewanderten

llalcien. VgL iiber den Untersdiied dieser boidon Arten von AVebgestellen auf Borneo (t. P. Kou I'f aer, Cat. d. Oost.-Ind.

Weefsels, TentoonstoUing III van „Oost en West'' 1901, S. 50=^=.

*) EinWcbgcstcll-Eiickenlager ist audi das bei J. G. F. Kiedel, Shiik- en kroesharigo rassen Taf. XIII J^'ig. 13 1886

abgebildete Holz (munu, ein IMatakau) von Cerani, „om ruggegraatspijnen to veroorzakon".

t
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I

Taf. VI lett. a Fig. I lett. k), fernor in Flores (vgi. Mus. Di-esden 10846), wo j(>docli Leide Telle iiiigefalir

gleicL sclmial siiidj das gauze Riickeiilager also uicht die Form eines Brettes hat.^)

Etwas aiiders, jedocli in der Idee uachstverwandt. sind folgende Formen des Brustbaumes. Bei

eiiiem von H. L. Ilotlij The Natives of Sarawak 11, 30 1896 abgebildeten Webgestelie der Dusiiny von

Nord Borneo org(d:)on beid(^ Holzer znsamniengelegt einen ki*eisforniigen Dnrclisclinittj die Inuenseite des

eiuen ist dacliformig abgescliragtj die des a.ndern hat einc entspi'echeiid geformte !Rinnej die Enden beider

Teile blLden zusammen zwei Gabehi. Aiif der Abbikiuiig sind die Enden nicht znsammengebnndenj dock

kann man sie sicli nicht anders denken. Zum Zusannn(Md)inden dient wahrscheinlicli ein Teil der znni

Iitiok(Mdager hiufenden Schnur. Ganz ahnlich ist der Brustbauni bei zwei Web^cestellen von den Dusunsb

am Kinabaln im Dresduer Mtiseum (12370 and 12371); hier ist nnr die Innenseite der einon Halite iu

ihrer ganzen Liinge qiunliber konkav, die der andern konvex gebogen.

Der letzteru Variation nahert sicli der Brnstbanm (^7^?''^) in Bandjarnegara (Res. BairjumaSj Java),

wo nicht rnndgewebt wird; vgl. die Beschreibnng bei A.M.,K. de Does TTLV. XXXVI, 35 1893 nnd

die Abbildimgen ebenda, anf S. 37 ff. and Taf. II. Er besteht hier ans einem zienilich dicken, runden,

rolirenformigen Stiicke Holz mit je eineni Zinken an den Enden. Aus der Rolire ist der Lange nach

auf einer Seite ein Spalt ansgeschnitten. In die lioJire wird ein diinneres, ebenfalls rundes Slllck Holz

[gli(/ihi „onderloop"') gesteckt, ,,worauf das dnrcli den Langsspalt der Rohre gezogene Abgewebte anfgerollt

wird". „Door den borstboom [apit = ,,knijper'') Avordt nn de onderloop vast geknepen en kan het reeds

opgewonden weefsel niet tej'ng". Elne ganz klare Vorstellnngj wie das anfgerollte Abgevvebte am Abrollen

verhindert wird, ohuc dal3 das Gligen-Holz mit dnrch das Ruckentan ii-gendwie festgelialten wird, kann

man auf Grand von de Docs' Darstellung nicht gewinnen. Denn, wenn man sich ancli den Dnrchmessor

des in die Rohre gcsteckten Holzes groi^er denkt als die Breite des Spaltes der Rohre, so ist docli immer

nocli nich.t abzusehcn, warum das aufgeroUte Abgewebto, selbst wenn bei straffem Anziehen des Apit-Holzos

das Gligen-Holz gegen die Waudung des erstern gedrlickt wird^ sicli nicht abrollen sollte, anikr man denkt

sich die Enden des eingelegten Holzes an die des Brustbaums fest angebnnden. Ferner ist unvorstellbaTj

^vie in der Rohre allmahlich das ganze Gcwebe anfgewickelt werden konnto. Yerstandlich dagegen ist die

Art der Kettonregulierung, die dnrch P. J. Vcth, Java I, 570 1875 (eiuei- Stelle, aus der iiervorgelit,

daB der Brustbaum auch sonst in Java einc zasammeugesetzte Form der besprochenen Art besitzt) fiir

Java iibci'hanpt bezengt ist: „Het afgewevene wordt niet opgerold of omgeslagen, maar men laat het aan

het bovcneinde tnssclien twee latten doorschieten, tot dat het dock . . . geheel voltooid is". Eine un-

deutlicho Abbildnng bei T.S. Raffles, Hist, of Java 1844 Taf. IX Fig. 5.

An dcni oben erwalmten Webgestelle von Tlinor (Mas. Dresden 4079) nnd an einem Webgestelle

von den Bataks in Nord Smruilra (Mus. Dresden 7965) besteht er ans zwci im Dnrchschnitt etwa

qnadratischen Holzerii; die an ihren geschnitztcn and. zasammeng(^legt, Gabeln^) ergebendezi Enden zu-

sammengebnnden sind. Bei Mas. Dresden 7483 (von den Tingianen in Nord Jjiizon) sind die beiden

Halften im Durchschnitte halbkreisformig, ergcben also zusammen^ wie bei dem Webgestelle von Borneo^

einen kreisformigcai Dnrchschnitt. Beidc Telle haben gabclfornuge Enden, die genari aneinander passen.

Zusammeno-eleo't cr-^'eben beide Teile einen rnnden Stab mit Gabeln an den Enden. Bei Mus. Dresden

genau so konstruiertc Brustbaum aus eineni halbicrten Bambus.7482, das ebendalier stammt, besteht der
r

AuBer der zusammeugesetzten Form des Brustbaumes gibt es noch eine einfache: der Brust-

baum bestelit nur aus eineni Stiicke Holz. Auf Sangl (vgl Mus. Dresden 2399) dient ein Stiick Bambus

dazu, das am einen Ende durchlocht ist, walirend das andre gabelig geslaltct ist^);. doch besitzt dieser

Brustbaum schou eine zu den zusammengesetzten Formen hiniiberleitendi^ Vorriclitnng. s. dnrtiber unten.

1) tibor eine andi-o Koriu doa Brustbaumes in Flores s. unton.

2) Dioso Gabeln sind jcdocli praktisch nicht verwertet, da die Selmur zum Kiickenlager iiinerhalb der Enden an-

gebunden ist. Dock sclieiut diese Gcstalt der Enden des zusammeiig-esctztcn Stilckes auf Anlehnung an deren Gestaltung bei

gewissen einl'aelicn "Kormen des Brustbaumes, die ^vir nocli kennen lernen werden. zu berulien.

^) An dem querdurchlocblon (linkcn) Endc ist das Tan des Riickenlagcrs in einer Weise fesfcgeschlungen, daB es

nicht ohne erst das andre Ende des Taus frei zu haben, abgelosfc werdcu kaun, waUrend cs am andern oLue weiteres ablosbar

befestigt ist. Diese Einriclitung. die wir wohi anch fiir Webgestelle andrer Gebiete, wenn vf'w sie nicht vorflnden, voraus-

setzen konuen ist sehr praktisch; die Wcberin kann aul' diese Weise rasch und leieht aus dem Webgestelle heraustreten.
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Ganz almlicli, nur aus Holz iind rait gcsclinitzten Eudori, ist der Brustbaum bei dou Webgestelleii voii
Talaut (vgl. Mus. Dresden 11596-98 und 15824 u. 15825). Bei einem \¥cbgestelle von Luang ira Koloniaal
Museum zu Haarlem (vierseitig), hei einem aus Jhibher im Dresdiier Museum (11544) und bei eiuem von Letti
ebenda (11545) ist er ebenfalls aus Holz gesclniitzfcj bat aber an beiden Enden GabcLi; dieselbe Form scbeint
er an dem von R J. Bacz bei A.B. Hein, Die bildonden Kiinste bei den Dajaks 1890 S. 92 bescbriebcuen
AVebgestelle von Borneo zu baben^ da der Yerfasser von einem „Quer]iolzej dessen beide Enden tiefe und
weite Einscbnitte besitzen", spricbt. A^gl. dazu die zusammengesetzte Eonn des Bnistbaumes bei dem
oben angefiilirtcn "Webgestelle der Tingianen von Nord Luzon (Mus. Dresden 7483). Ein rundes Stiick
Holz mit erst verdiinnten^ danu abgesetzt wieder kuglig (?) verdickten Enden dient in Raivas in Mlttel^
Sumatra als Brustbaum (vgl. Midden -Sumatra Taf. CXIY Fig. 7 und dazu die Eriauterung auf S. 54),
ein vierseitiger Holzbalken mit verdickten, zugespitzteu Enden, die in ibrer Mitte eine umlaufende Kimie
babon, in der das Tau lauft, bei den Tgorroten von Nord Luzon (vgl. die Abb. 19 bei H. L. Rotli, Crozot's
voyage 1891 S. 107). Als ein ,,zylindorformiger Stock" Avird der Brustbaum in der Kain Bentenau-Weberei

26. Nov. 1903 S. 3 Sp. 4).
bescbrieben (s. J. Nerdon Kol.AVeekbl. „Oost en West" III ISTr. 37

Auf den kleinen Inseln nordlich von den Salomo Inseln finden wir runde Brustbaunie'aus Holz.
Bei einem Stiicke von den Ahgarrls Inseln im Dresdner Museum (123G7) sind die Enden erst etwas veijiingt*
danach abgesetzt wieder verdickt und scblieBlich zugcspitzt; vor der Yerdickung ist die Scbnur, die zum
Rlickenlager fiibrt, angebunden. Abnlich auf Ontong Java (vgl. R. Parkiuson lAE. XI, 243 1898), wo
Brustbaum und Kettenbauni gleicbe Form haben. Bei einem Webgestelle von Sa. Cmz im Dresdner Museum
(12368) sind ebenfalls Brust- und Kettenbauni gleicb geformt: beide aus Holz, vierseitig, an den Enden
abgesetzt ein wenig verdickt und dann rund zugespitzt; vgl. auch Edge-Partington, Etliii. Alb. I Taf. 160
Fig. 1 1890. Zwei Hrette]- von achteckigcm UmriB, auf einer Seite flacb, auf der andern sanft koiivex gewiilbt,
in der Mitte jeder Sclimalseite mit „Handgriffeu" dienen auf Knsaie als Brust- und Kettenbaum; vgL
Finsch a. a. 0. 477 nebst Fig. 44. Auf der Abbildung in Yoyage do La Coquille, Hist., AtUiS Taf. 54
Fig. 3 und 4, bat nur der Brustbaum die Handgriffe. Aucb auf andern Karolinen-Inscln ist die Form eine
ganz alinlicbe; vgl die Bescbreibung bei J. Kubary, Etbn. Beitrage 1895 S. 60 u. 95, Schmeltz & Krause
Mus. Godeffroy 1881 S. 326 Nr. 2917 u. S. 378 Nr. 3411 und die Abbildung eines Brustbaumes von Nukuol^
bei J. Kubary, Beitr. z. Kenntn. der Nukuoro-Inseln 1900 S. 58 (SA. aus: Mitt. Geogr. Ges. Hamb. XVI)
Bei einem Webgestelle von Greenwich Jnsel (123G9) im Dresdner Museum ist es zweifelhaft, ob ein runder
Oder ein vierseitiger Holzbalken mit verdlinnten Enden, an denen Scbnilre befestigt werden,'der Brustbaum
ist; VgL unten S. 41. .

Die einfachen Formen werden die urspriinglicben Formen des Brustbaumes darstellen: ein Balken
obne Oder mit abgesetzt verdLinnten (oder dann wieder verdickten und zugespitzteu) Enden, ferner olme
bzw. mit einer oder mit zwei Gabeln an den Enden, oder auch ein Brettcben mit seitlicben Handbaben!
Um eine feste Lage der Kette zu ermiiglichen, wird der einfacbe Balken sozusagen in zwei Teile zerlegt:

5v.v_...ixixiit. Die Zerlegujig der an l)ejden Enden mit
Gabeln versebenen Stltcke erfolgte in vcrscliiedner Weiso: einmal so, daB die Scbnittebene mitten durch
die Zinken der Gabeln gelegt wurde, so daR Formen cntstandon wie die Brustbaume bei den Webgestellen
der Tingianen (s. o. S. 39), wo beide Teile gablige Enden, liaben; oder so, daB man den Scluutt zwiscben
den Zinken der Gabeln durch den Balken fubrte, so daB zusammengesetzte Formen zustande kame..
die Brustbaume in Nord Celebes oder auch der am Webgestelle von Timor Mus. Dresden 11079, bei dem
die Gabelbildung der Enden nur noch ein Uberbleibsel einer friihern Form ist und scheinbar keine praktische
Bedeatung melir hat.

Einige andre melir oder weniger alleinstebende und den einfachen Formen naher o-ebliebene
Weiterbildungen des Brustbaumes sind die folgenden. Zunaclist der Brustbaum eines Webgestelles von
Flores im Dresdner Museum (10845), der aus einem vierseitigen Stiicke Holz mit gabelformigon Enden und
mit einer Nute langs einer der Schmalseiten besteht (ebenso an einem Webgestelle von Flores im Berliner
Museum). In diese Nute paCt genau, ohne vorzustoBen, eine Holzscliiene hinein. Augenscheinlich ahnlich,
jcdoch mit spitzon Enden, der Brustbaum eines Webgestells ohne Rlickenlager von MMtel Sumatra, der
Midden-Sumatra, Ethn. AtL 1881 Taf. CXY abgebildet ist; vgl. ebenda Taf. CXVI Fig. 2 und die
Eriauterung dazu auf S. 56. -

zwiscben die beiden Hiilften wird das Abgewebte festi^eklemmt.
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Bei dem sclion obeu S. 38 erwaluiten Webgestelle vou Slid Celebes im Leipziger Museum bestebt

der Bi'ustbaum zunaclist aus eineni vierseitigcn Laugsbalken luit gescbnitzteu Eiiden. Kurz vor den Enden

sitzea auf eiuer Seite vertikal zwei kurze^ vierseitigCj gescbnitzte Sauleu aufj die an ihrem oberu Eudo

mit je einoin Zapfeu versolion sind. Auf dieso Zapfeu ist eiu zweiter, dem ersteu ahnlicber Balken gesteckt,

der au den Stellen, wo er den SiLulcben aufgesetzt ist, auf alien vier Seiten Liicber, in die die Zapfen der

Saulcbeu goscboben werden konnen, und auf einer seiner vier Seiten eine Nute besitzt.

Besonders interessant wegen der Art, wie bier das, was der zweiteilige Brustbaum erreicben "will;

auf eine primitive Weise an einer Form des einteiligen erreicbt wird, ist der Brustbaum des Webgestells

von Basllan Mns. Dresden 2512, desjonigen von Siao {Sartgl hiseln) 2399 und zw(ner von Talaat ebenda

(15824 ui}d 15825). Der von Basilan bestebt aus cinem im Durcliscbnitte quadratiscbeu Balken, eine

der vier Seiten ist dick und uueben mit klebriger Masse bescbmiert, um dem Eortrutscben des abgewebteu

Stoffes vorzubeugen. Au dim Enden ist je ein Holzpflock quer durcli den Balken gesteckt; an ibm ist

die Sclmur, die ilm mit dem Biickeupolster aus Bast verbindet, festgcbunden. Ganz derselbe Gedanke

kelirt bei dem Brustbaumo der andern drei Webgestelle wieder, der bei 2399 aus eineni Bambus, bei

15824 und 15825 aus einem runden Holze mit eiuem Locb am einen und einer Gabel am andern Ende

bestebt. Der Bambus und die Holzer sind lan^s einer Seite dick mit scbwarzer Harzmasse bestricben.

M/l

S

c) Kettetibaum
r

Der Kettenbaum (gor. hulude, popalo s. Publ. XIV, 42a) der maleisiscben AVebgestelle ist wenigstens

da wo rund gewebt wird/) wobl immer rund, well sicb in dieseni Falle die Kette ieicht iiber ibn binweg

versclueben labt. Zumeist bestebt er aus einem Bambus, so bei Mus. Dresden 2400 (von LrnihoUo in

Nord Celebes), 2401 (aus dem Gorontalogehiet), 11819 und 11820 (yon Limbotto), 2399 {you 8cmgi), 11596-98

u. 15824 (von Talaut),^) 2512 (von Basilan)^ ferner bei den Tgorroten von Nord Luzon (vgl. H. L. Botb,

Crozet's Voyage 1891 S. 107 Eig. 19), in Nord Borneo bei don Dusuns (vgl. Mus. Dresden 12370 u. 71 sowie

Roth. Natives of Sarawak IT, 30 1896), in Mittel Sumatra (vgl. Midden Sumatra Etbn. Atl. Taf. CXV'^),

bei Mus. Dresden 11845 u. 11846 (von Flores)^^) 11545 (von Letti)^ 11543 u. 11544 (von Babber) und bei dem

Webgestelle von .Ijiiang im Koloniaal Museum zu Haarlem. Aus einem Stiicke Robr bestebt or bei Mus.

Dresden 7482 (von den llngianen in Nord Luzon). Runde, bolzerne Zeugbaume besitzen Mus. Dresden

11821 (von Kabila in Nord Celebes, mit einer Scbnitzerei an den Enden, die sicb als Nacbabnmng der

Knotenstellon eines Bambus auffassen laBt), 7965 (von den Batah in Nord Sumatra) und 11079 (von

Timoi'). Einen I'unden, bolzerncn Kettenbaum bat aucb das Webgestell von den .Ibgarris Insel/i im Dresdner

Museum (12367). Der Kettenbaum ist bier dem Brustbaume ganz abnlicb. Desgl. audi auf Ontong Java;

vgl. oben S. 40. Bei dem StLlcke von der Greenwich Insel (Mus. Dresden 12369) ist es zweifelbaft, ob der

runde oder vierseitige Holzbalken der Kettenbaum ist; vgl oben S. 40. Als ein ,,zylinderformiger Stock"

wird aucb der Kettenbaum in der Kain Bentenan-Weberei bescbrieben (s. J. Nerdon Kol. Weekbl. „Oost

en West" III Nr. 37 = 26. Nov. 1903 S. 3 Sp. 4).

Einen vierseitigen, liolzernen Kettenbaum besitzt Mus. Dresden 7483 (von den Tingiancn in

Nord Luzon)/') ferner das von A.M.K. de Does TTLV. XXXVI 1893 Taf. II abgebildete Webgestell von

Bandjarnegara (Banjumas, Java) mit einebiger Kette und der in der Abbildungbei K. Giesenbagen, Auf

^

^) tjber Rundweben vgl. die Bemerkung oben S. 26f. uucl G. P. Rout'faer, Gat. d. Oost-Iud. AVcefscls S. SO'''

Aum. 1 1901.

2) Bei 11598 hat der Bambus langs einer Seite zwisclien den Knotenstellen, die sicb an den Enden beflnden. einen

kiinstUchen, 1 cm breiten Spalt. Vgl. dariiber S. 42.

3) Hier besitzt der Bambus bestimmt gcformte, eingesclinittne Loclier.

*) Mus. Dresden 10845 gehort nur dann hierlicr, wenn der zum Stiicke geliorige, dicke und lange Bambus \virklich

der Kettenbaum ist und niclit der oben S. 38 erAvahnte Holzbalken.

5\ Mug. Dresden 10845 (you Flores) wiirde liierlier gelioren, wenn der oben S. 38 augefUhrte Holzbalken und nicht

der obeu erwiiluite, diekc Bambus der Kettenbaum ware. Hierher iibrigens aucb die AVebgestelle von Sa. Cruz; vgL oben

S_ 40. ^ Unbestimrat, ob rund oder kantig. ist ein von K. J. Bacz bei A. R. Hein, Die bildenden Kiinste bei flen Da^^aks

1800 S. 92 erwabnter langer, diinner, zierlicli gesclmitztor Kettenbaum aus scbwerem Eisenliolze von Borneo.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. AuUu-.-Etlni. Mus. zu Dresden iao2/3 Bd. X Nr. G 6
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Java und Sumatra 1902 S. 46 (ebenfalls von Java nnd mit eincbigem Aufzuge). Bei den beidcn letzteiii

ist aber der Kettenbauna (ahaJi) in einem Gestelle festgelegt (s. dariiber untcn). Eine eigcntiiinliche Form
liat der Kottenbaum, auf Kusaie (vgL S. 40)^ wo Kettenbaum und Brustbaum entwedor gauz oder fast eiuandor

gieich sind. Eine ahnliclie Fornix nur ohne die Handgoffe an den Enden, hat er anf Yap, BmIz, Mortlock

und Nvktior; vgl. S. 40. sowie Kubary und Scbmeltz & Krause an den daselbst angefiihrten Orten.

Bei dem von Schmeltz & Krause, Mus. Godeffroy 1881 S. 326 unter Nr. 2917 boscliricbonen Webgestelle

TOii Mortlock schcinen Brast- und li^ottenbaum gleicligeformt zu scin.

Bei Mus. Dresden 11826 (von Ta2>a im Govontaloyehiet, obiie Kette) felilt eiu Kettenbaum von

einer der erwahnten Formen. Dafiir ist ein vierseitiger (bei einebiger Kette gebraucbter?) Holzbalken

mit einer LanilVOrriclltung vorlianden (vgl. dariiber die Bemerkiingen Publ. XIV, 117aff. zu Nr. 509

der Sarasinscben Sammlung Taf. XXVj 7 ebenda, einer ahniiclionj aber im Durcliscbnitte halbkreis-

formigen A^'orrichtung aus der Gegend von Enrekang auf der Siidhalbinsel). Desgieicben scbeint ein bei

Mus. Dresden 11933 (von Telaga in Nord Celebes, ebenfalls ohne Kette) vorhandnerj langer, aber maBig

dicker Bambus nicht sowohl der Kettenbaum* als vielmehr dor Schieber zn sein (s. unten), so daB auch hler

ein Kettenbaum von einer der besprochnen Formen fehlte; statt dessen wicder die Larmvorrichtung (Taf. II

Fig. 22). Els kann wohl kein Zufail sein^ daB bei beiden Stlicken ein Kettenbaum der Art^ wie oben,

feldt, dafiir aber eine Larmvorrichtung vorhanden ist. Zweifellos miisscn wir diese larmcnden Balken

an den Webgestellen als Kettenbmime angebracht denken, die durch den Auscldag des Einscliusscs in

Bewegung versetzt werden und so ein Gerausch erzeugen, liber dessen Zwecke man verschieden denken

kann; s. dariiber unten und vgl. auch die Ausftihrungen Publ. XIY, 32af. zu Nr. 8 (von Bolaang Mon-
gondou). Die ausgesprochene Vermutung wird bestatigt:

1) durcli denVcrgleich des Midden-Sumatra Taf. CXIV Fig. 5 abgebildeten Gestelles aus Rawas
in Miltel Sumatra,^) dessen Larmvorrichtung derjcnigen der erwahnten Webgestelle von Nord Celebes sehr

ahulich ist. In den Erlauterungen S. 54 heiBt es wie folgt: „Houten toestel, dien men bij bet woven

binnenshuis gebruikt, naar een voorwerp to Loeboek-Koempoeng in Rawas. Tiisschen twee net gosneden

staanders is een breede plank geschoveUj en daaronder bevindt sich een houten rol, waarom de ketting-

draden van het te woven doek geslagen en opgerold zijn . . . Aan de plank bovinden sich vier lepelSj die

bij iederen slag van den aanzetter tegen de plank, slaan en het klakklak doen hooren, dat telkens in de

dorpen weerklinkt."

2) durch den Kettenbaum von Mus. Dresden 11598, einem Webgestelle mit Kette von den Talaut

Inseln. Hier besteht der Kettenbaum in einem Bambusinternodium, das langs einer Seite zwischen den

Enden einen kiinstlichen, langeUj 1 cm breiten, an seinen Enden erweiterten Schlitz besltzt. Dieser Schlitz

ist nur verstaudlich, wenn der Bambus einmal auBer einem Kettenbaume zugleich auch eine Larmvorrichtung

gewesen ist, indem ein oder mohrore, ehemals in ihm bcfmdliche, frei bewegliche Stiibchen, Spahue oder

dgl. durch den Euck beim Anschlage des Einschlags gegcn die Bambuswandimg schlugen und so einen

Larm crzeugten. Freilich ist bei soldier Auffassung nicht ganz klar, wie die durch den Schlitz in den

Bambus hineingebrachten Stlibchen vor dem Hcrausfallen geschiitzt wurdon.^) Einen derartigen Spalt fiir

eine Larmvorrichtung meint vielleicht auch E. J. Jellesmas Beschreibung eines Kettenbaumes von Sangl

(s. Notulen Bat. Gen. XXXI 1893 S. CXXVI): „dedaleh, de ronde, gebarsten baniboe, die vastgemaakt

woordt aan een paal of een boom"j wenn es sich nicht um eine zufallige Bescliaffenheit (Sprung) handelt.

Eine der nordcelebesischen ahnliche, holzerne Larmvorrichtung besitzt ein Webgestell von Xara^y^w/ta

(Res. Timor) in der Samndung der ehemaligen Ind. Instelling in Delft. '^) Die larmenden Stiibchen liegen

in einem KanalCj der durch drei breitere Briickcn qucr liberspannt und dadurch in vier Abteilungeu

geteilt wird, voii denen quer liber jede wieder ein Paar diinne Klotzchen gelegt sind.

4

k

') Eine derartigc Larmvorriclitung aus IIolz von Mittel Sumatra besitzt das llijks Etliuographisch Museum in Leiden.

2) Denkbar ist, daB Stabclien von einem Durchmesser, der groGer war als die Breite des Schlitzes, durch dessen

Erweiterungen au seinen Enden in den Eambus gesclioben warden. Dann bleibt aber unklar, wie und warum sie wieder

herausgekoniraen sind. Steinchen im „r oiler" (?) aus Bambus an einemWebgestelle von Limbotto nach Kouffaer, Cat. Cost-

en West-Ind. Yleditw. 1902 S. lU.

^) Ygb Cat. V. d. ethnolog. verzamoling der TnstelUng te Delft [1888] 8. 98 Nr. 1161 und 1102.

I

t

J



AbL u. Eer. d. K. Zool. u. Antlir.^Ethu. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 6 43

S

J

Eine aiidre Larmvorriclitung am Webgestell erwahnt fiir „Celebes" J. A. LoebePj Het weven 1901

S. 4f. : ,,gespleten bamboestukken aan de steiinpalen. Bij elken draad, dieu de weefster ingesiagen en met

de sabel beeft aangedrukt, ontyangt het toestel een sterken ruk, die de paleii doet trilleu; de stukken

bamboe kletteren dot en dit klak-klakken animeert de weefster en doet voorbijgangers kond van de

Troiiwelijke vlijt. Is de weefster ongetrouwd, dau komt er een belletje bij^ zoodat mogelijke candidaten

zich dagelijks kunneu overtuigen van den werklust der aangebedene." Eine solcbe Yorrichtung besitzt das

Webgestell von Sild Cdebes im Leipziger Mnseum."^) Vgl. ancli A. B. Meyer, Album von Celebes-Typen

1889 Taf. XXXVII, 4.

Die augefiihrteu Kettenbaunie sind im allgemeinen als frei scbwebend bcfestigt nnd bei runder

Kette (nacb dem Materiale im Drcsdner Museum bis zu 5 m Lange; 15824 von den Talaut Inselu) gebraucbt

zu denken. Wie die mit Larmvorrichtuug verseheneUj vierseitigen Kettenbanme von Gorontalo angebracbt

zu denken sindj bloibt dahingcstellt. Brettformige Kettenbaumej die in einem Gestelie ge^Yobnlicll aus

zwei niedrigeuj senkrecbt .auf zwei wagerecbten Balken stelienden Grabeln (anders Midden-Sumatra,
Etbn. Atl. Taf. OXIV; 5) festgelegt sind, findeu wir in Atjeli (s. J. Jacobs, Het famiiie- en kampongleveu

in Groot-Atjeb II Taf. XXIX 1894) imd in Java (vgl. T. S. Raffles, History of Java 1844 Taf. IX Eig. 5,

A.M.K. de Does TTLY. XXXIV 1893 S. 35 nebst Taf. II und K. Giesenbagen, Auf Java und Sumatra

S. 46 1902). Dabei bandelt es sicb uin einebige Aufziige, deren eines Ende auf den Kettenbaum auf-

gewickelt ist. Je nacb dem Fortscbritte der Arbeit wird der Kettenbaum aus den Gabeln berausgenommen

und, naclidem die Kette etwas abgewickelt ist, wieder zwiscbeu die Gabeln gelegt; \g\. Giesenbagen
a. a. 0. 47.

Eine Art ITbergang von dem frei hangenden (zuuaclist runden) zu dem zwiscbeu Gabeln fest-

gelegten, brettformigeu Kettenbaume bildet die Befestiguug eines runden oder vierseitigen (brett- oder

balkenformigon) Kettenbaumcs an zwei senkrecbten Latten, wie in Siid Celebes (vgl. Mattbes, Etbn. Atlanten

Taf. VI lett. a Eig. 1 und A.B.Meyer, Celebes-Typen 1889 Taf. XXXVII, 4: einebige Kette) und bei den

Seribas Dajaks in Borneo (s. 0. Beccari, Nolle foreste di Borneo 1902 S. 91 Eig. 18: rundgesclilossene

Kette); vgl. aucb E, H. Sawyer, Tbe Inbabitants of tbe Pbilippines 1900 Taf. zw. S. 304 u. 305 (ein-

ebige Kette). Aucb flir die Karolinen ist eine Befestiguug an zwei aufreclit stelienden Stocken bezeugt,

vgl. J. Kubary, Etbn. Beitrage 1895 S. 60 u. 95 (ruudgescblossone Kette). In diesen Fallen lumdelt es

sicb also sowohl um zweiobige als aucb um einebige Aufziige.

4i^

f

J^

d) Blatt

Das Blatt („aai!zetter''j „kaniriet", „Kamm", mal., jav. suri, gor. huheido, s. Publ. XIV, 42) dient

zuni festen und gleicbmaBigen Andrucke des Fadeus an das fertige Gewebe (Midden-Sumatra, Etbn. Atl.

S. 55 zu Taf. GXV Eig. 1 und de Does TTLY. XXXVI, 38 1893), wie er sicb mit der Scblagscbiene, die

sicber da, wo die V^ebgestelle eines Blattes entbebren, zimi Auscblagen des Scbusses verwendet wird

(s. uuteu), nie erzieleu laBt, und gleicbzeitig dazu, die Kette in der Niibe des Endes des Abgewebten in

^QY gewiinscbteu Breite zu erbalten, fcrner die Ubersicbt liber sie, besonders binsicbtlicb ibrer Ordnung,

zu ermoglicbeu (vgl. Midden- Sumatra a. a. 0, zu Fig. 2); deuu, wo die Spule in sie einscbliigt, kann sie

leicbt in Unordnuug kommcu. Beim Auscblagen des Fadens dient dem biegsameu und nacbgebenden

Blatte die Sporr- und Scblagscbiene als Eixckbalt.

Ein Blatt an dem Webgestelle finden wir auBer im "^Gorontalogebiete (vgl. z. B. Nr. 56 der

Sarasinscben Sammlung nud Mus. Dresden 11933; das Blatt dieses Stlickes ist in Taf. II Fig. 14 ab-

gebildet) aucb in Sild Celebes (vgl. Mattbes, Etbn. Atl. Taf. VI lett. a Fig. 1 u. 2 und das oben S, 38 u. 41

erwabnte Webgestell im Leipziger Museum, wo die Endon des Blattes ein langeres Stiick ganz mit WoU-

zeug iiberzogen sind, um sic zu scbiitzen), feruer auf "^Sangi (Mus. Dresden 2399), "^'Talaut (Mus. Dresden

3^ Eine Bambusstango, au der oben und uuten Rassolvomclitungen aus Bambus ganz dersclbon Form, wie an diesem

AVebgestelle von Slid Celebes, befestigt sind, ist das j,Ratelinstrument" von Sulci besi Grids Ind. Tentoonst. Amsterdam 1901

S. 91 Nr. 119. Vielleicht Tell eines bugischen AVebgestells. — Den LarmvorricMungen an den Webgestcllen von S. Celebes

ahnlich ist eine Larmvorriclitung des Dresdner Museums (2208) zum Vertreiben boser Geister im Bissu-Kulte von Siirl Celebes.

i!
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44 Ethnographisclie Miszelleu II: 4. Meyer & E-ichterj Webgerat aus dem Ostindischeu Archipele

11596-98, 45824 u. 25), Wasilan (Miis. Dresden 2512), in ""Nord Luzon (vgl. H. L. Eoth, Crozet's Voyage

1891 Fig. 19 S. 107 imd F. Jagor, Eeiseii in den Pbilippinen 1873, S. 166f.), in Java (vgl. T. S. Raffles,

Hist, of Java 1844 Taf. IX. Fig. 5 nnd P. J.Veth, Java I, 540) iind in Sumatra (vgl. Midden-Sumatra,

Ethn. At!. Taf. CXV Fig. 1 u. 2). In den niit Stern (^) bezeiclmeten Fallen bandelt es sich urn rund-

gescblossene, in den andern nm einebige Ketto und bis anf Sangi, Talaut nnd Nord Luzon uni eine Kette

aus Baumwollenfaser. Das Blatt findet sicb also sowolil bei zwei-, als aucli bei einebiger Kette

und sowolil bei Faser- wie aucb bei baumwollner Kette.

In Basilan ist die eine Langsseite des Balimens aus Holz und besclmitzt, die andre aus Bambus,

bei dem Midden-Sumatra a. a. 0. abgebildeten Webgestell aus Mittol Sumatra sclieint dor Ilabmen

ganz aus Holz zu bestehen.

Vielfach baben die Wobgesteile im Archipele kein Blatt, vgl. Mus. Dresden 11819 (von JJmboito),

wo sich das Fehlen eines Blattes aus dem Materiale dor Kette (Blattstreifon) erklart, 7182 und 7483

(von den Tingianen in Nord Luzov)^ 12870 und 12371 (von den Dusuns in Nord Borneo, vgl. H. L. Roth,

Natives of Sarawak II, 30 189G), 7965 (von den Baiaks in Nord Samatru), 11845 und 11846 (von Flores)^

11079 (von Ivnor)^ 11545 (von Letti), 11543 und 11544 (jon Bahher-). Desgleichen entbehren die "Web

-

gestolle aus Mikronesien und verwandten Gebieton eines Blattes. Im ailgemeinen fehlt ein Blatt da, wo

groberes Material, stiirkere Faden verwebt werden; wo feinere, diinnero Fiiden zur Verwendung kommen,

ist es im ailgemeinen vorbanden, weil ,,een zuiver aansluiten van het kruisverband gewenscht is" (J. A.

Loeber, Het weven 1901 S. 4). Wo das Blatt fehlt, iibcrnimmt, wie sclion oben gesagt, seine Haupt-

aufgabe, den Anschlag des Fadens, die Schlagschiene, vgl. unten e.

Da die Kette maleisischer Webgestelle gew()linlich ringsum geschlossen ist,^) so ist es nicht anders

moglich, als da6 der Faden der Kette bei ibrer Scherung zwischen die Zahne des Blattes eingelesen

oder daB bei der Einfiihrung des Blattes in die Kette die eine Langsseite seines Babmens abgenommen
r

wird, dann die einzelnen Kettenfaden zwischen die Ziiline eingelesen werden und danach der Rahmen
geschlossen wird, wenn man sich das Blatt nicht iiberhaupt erst dabei neu hergestellt zu denken hat.

Wray sagt an der oben S. 29 angefiihrten Stelle liber die Einfiihrung des Blattes in eine geikattete

Kette nichts Bestimmteres. Nach de Does TTLV. XXXVI, 36 1893 wird im Fall einebiger Kette bei

der .Einfiihrung der Bestandteile des Wobgcstolls in die anf dem Schorrahmen fertiggostellte Kette der auf-

recht stehende Stab des Scherrahmens, zu dem der Faden anf seinem Weg iibcr den Scherrahmen zuletzt

gelangt, uni dann wdeder zuriickzukehren, zunlichst durch keinen Webgesteliteil ersetzt. Spator wird in das

bier befindliche Ende der Kette der Brustbaum eingefubrt. Vorlaufig streift man das Kettenende einfach

ab, halt es mit der Hand fest und fiihrt es in den Kamm ein. „Een voor eon tusschen de tanden ingestokon,

w^orden de draden met cen stukje bamboe of bout naar achteren getrokken." Erst darnach wird der

Brustbaum in die Kette eingeftihrt.-)

Beim Abschlusse des Webens mit geschlossener Kette wird uatiirhch die Kette am Ende des

Abgewebten durchgeschnitten und dann das Blatt abgozogen. Nur wo man eine solche Kette nicht

zerschneidet, da muB man, falls man sich da wirklich eines Blattes bedient, beim Abschlusse des Webens
eine Langsseite des Blattrahmens abheben, urn. das Blatt aus der Kette herausziehen zu konnen.

f^

e) Die Sperr- und Schlagschiene

Die Sperr- und Schlagschiene ward auch Lineal, Schwort, Webestock und Lade genannt. Dies

messerartig goformte Gerat ist alien maleisischen Webgestellon oigentiimlich, im Gegensatze zu unsern

Webstiihlen, denen es fehlt. Bug. hcilk es walida (B. F. Matth es, Bug.-holl. Wb. 653 b 1874), mak.

halira (id., Mak.-holh Wb.' 293 b 1885), goront. bid'do (Cat. Oost- en West-Ind. Vlechtw. 1902 S. Ill), mittel-

^) Vgl. z. B. auch den Rock von Bolamig Xr. G8 der Sarasinscheu Sammluug (Publ. XIV, 27a). Ein Beispiel

fur eine Kette mit zwei Endcn ist (wie schon oben S. 26 heryorgehoben) ira Dresdncr Muycum nicht yorhanden.

'^) Gauz unklar ist uns, wie ein im Berliner Museum befuidUches „(Tehange, nmWebkamme einzufadehi" von Tombuku,

faUs seine Bestimmung richtig angegeben ist, gebraucht wird; es ist ein langliches, an den Enden beschnitztes Holz mit

langem, recliteckigen Loclie.
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stimatr. hdlelro (Midden-Sumatra, Ethn. Atl. S. 55 1881), jay. welira (P. Jansz, Jav.-ued. Wb. 657b

1876); augenscbeinlich eiue alte, geiueinmaleisischo Bezeiclmiing.

Im allgemeineu habeii die Sperr- und Sclilagscliienen maleisischer Webgestelle niir eine scharfe

Xante, der ein brcitor Eiickeu gegenliberliegt. Eine andre Form begegnet nns bei einem Webgestelle von

den Bataks (Nord Sum aira) im Dresduer Museum (7965): dieses Stilck hat zwei scharfe Kanten; an

einem Ende lauft es spitz zu, am andern ist es querilber im Bogen abgeschnitten. Es ist vielleicht nicht

uniutoressant, daS wir eine ahuliche Form der Sperr- und Schlagschieue erst ostlich vom Ostindischen

Archipel, auf 'Webgostellen von Mikronesien und benachbarten, kulturell verwandteu Inseln wieder fiuden;

so ist z. B. das Lineal auf einem Webgestelle von den Abgarris Inseln im Dresdner Museum (12367) und

das Liueal des von E.Parkinson lAE. XI, 243 1898 abgebildeteu AYebgestells von Ontong Java dem

genannten von Sumatra selir ahnlich. Bei einem Webgestelle von der Greenwich Insel {l.2'd>^^) im Dresduer

Museum sind beide Enden zugespitzt verschmalertj desgleichen an einem Lineale von Nukuor (5388, vgl.

auch J. Kubary, Boitr. z. Kenntn. der Nukuoro-Inseln 1900 S. 58) und an solchen von Knsaie (vgl.

Voyage de la Coquille, Hist., Atl. Taf. 54 Fig. 5 1826; Finsch, Ethuolog. Erfahrungen S. 477 Fig. 46

1888-93: „Webelade")- Sieiie ferner die Beschreibung des Lineals eines Webgestells von Mortlock bei

eines

Schmeltz & Krause, Mus. Godeffroy 1881 S. 326 Nr. 2920, eines AVebgestells von Rule a. a. 0. S. 378

Nr. 3414 und das Liueal des Webgestells von Sa. Cruz bei Edge-Partington, Album I Taf. 160 Fig. 1 1890.

Auf einen Unterschied der Lineale von Nukuor (Langsmittelrippen) von den Linealen aus Ruk und

Mortlock, den das Material des Dresdner Museums bestatigt, machen Schmeltz & Krause a. a. 0. S. 345 f.

aufmerksam. Woher die Ubereinstiuimung zwischen der batakschen und der mikronesischen Form der

Schlagschiene riilirt, vermogen wir nicht zu sagen, moglich ware es, daB diese Form die alteste ist und aus

der Technik des Flechteus stanimt (s. unten S. 61 Anm. 2) ist oder daB sie auf einer Anpassung an die Form

beim Stricken von Netzen usw. gebrauchten Genits, wie es Edge-Partingtou, Ethn. Album I

Taf. 119 Fig. 15 von Fidschi abgebildet hat, beruht.^) Wir werden weiter uuten eine andre Beeinflussung

derWebktuist von der Technik des Strickeiis her kennen lernen.

Die Enden des maleisischeu Lineals sind eutweder ungleich geformt oder gleichgestaltet. Im

erstern Fall ist gewohnlich das eiue End(^, mit dem es in die Kette geschoben wird, von dem Eiickcn zur

Schneide abgeschragt, wahrend das andre verschiedouartig gestaltet ist. Bei Mus. Dresden 2400 (von

LimboUo) und 11821 (von Kabila in Nord Celebes), ferner bei dem von B. F. Matthes, Over de Bissoe's

1872 Taf. II Fig. d abgebildeteu Stiicke von Siid Celebes, bei einem zu einem Webgestelle von Alor im

Berhner Museimi und bei Mus. Dresden 10845 (von Flores) ist dieses andre Ende nach aufwarts

umgebogen, bei einem Lineal im Koloniaal Museum zu Haarlem (das sehr groB und sehr breit ist und

wahrschoinlich zu dem mehrfach erwahnten Webgestelle von Luang gehort) in schragem Bogen von

der Schneide zum"Eucken abgeschuitten, bei Mus. Dresden 11826 (von Tajm in Nord Celebes), bei

dem Midden-Sumatra, Ethn. Atl. Taf. OXY abgebildeteu Webgestelle von Mittel Sumatra (vgl. noch Fig. 4

ebeuda) und dem von T. S. Eaffles, Hist, of Java 1844 Taf. IX Fig. 5 abgebildeteu Webgestelle von Java^)

quer liber uud' bei dem mehrfach erwahnten Webgestelle von Slid Celebes im Leipziger Museum an der

Schneideuseite abgeruudet, bei Mas. Dresden 2401 (aus dem Goroutalogehiete) stumpf zugespitzt,

bei Mus. Dresden 11820 (von LimboUo) quer liber fast gerade abgeschuitten, bei Mus, Dresden 12370

und 12371 (von den Dusuus am liiuabalu in Nord Borneo) und dem von H. L. Eoth, Natives of Sarawak

II, 30 ahgebildoten Webgestelle von den Dusuus schwertgriffartig. Im Falle der Gleichformigkeit sind

die Euden des Lineals eutweder beide vom Elicken zur Schneide in mehr oder weniger langem

Zug abgeschragt, wie z. B. bei Mus. Dresden 11819 (von Llmhotto) und 11933 (vou Telaga in NordCelehes,Yg\.

Taf. II Fig. 15), ferner bei dem von Matthes in seinen Ethn. Atlauten Taf. VI lett a Fig. Ih abgebildeteu

Webgestelle, bei Mus. Dresden 2512 (von Basilan), bei dem vou H. L. Eoth, Crozet's voyage 1891 S. 107

abgebildeteu Webgestelle von den Ljorroten Nord Luzons, bei Mus. Dresden 7482 u. 7483 (von den Timjianen

in Nord Luzon), 10846 (vou Flores; aus Bambus), 11079 (von Timor), 11545 (von LeMi), 11543 (von Bahber),

1) Vgl. auch Midden-Sumatra, Ethn. Atl. Taf. CXXVIII Eig. 6.

2) Die Abbildung bei A. M. K. de Does TTLV. XXXVl 1893 Taf. II ist undeutUch
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11544 (ebendaher), oder beide sind von der SchDeide riach dem Riicken zu zugcspitzt uiBgebogeiij

so bei Mus. Dresden 2899 (von Sangi) und 11596'^)-98, 15824-25 (von Talaut),

Uber den Gebrauch der Sperr- und Scblagschiene herrsclien, wie iiberliaupt liber die Punktion

der Teile des WebgestellSj vielfacli Unklarheiten.

Nach der Darstellung von A.M.K. de Does TTLV. XXXVI, 38 1893 liegt sie in der Kette

liinter dem Blatte (von derWebcrin aus gereclmet), und dient 1) dazii, die erst liinter dem Blatte liegende

Padenkrenzung, dadurch, daB man sie nach vorn schiebtj vor das Blatt zu verlegen,^) damit der Einschlag

zwiscien der Kreuzuug und dem Blatt eingeschossen werden kann, 2) wagerecht das Blatt gegen den

Einschlag zu driickcUj um diesen fest anzuschlagen. Bei jeder Veranderung in der Lage der Facherj v^ie

sie vor jedem Einschlage notwendig

vollzogoner Veranderung wieder in

ist, muB das Lineal aus der Kette herausgezogen und nach

DavoUj daB das Lineal, auf diedie Kette eingeschoben werden.

hoho Kante gestelltj den Zweck hat, flir ein bequeraeres Durchstecken der Spule das Each zu sperren.

sagt de Does nichts. Das Lineal hat nach seiner Darstellung immer eine wagerechte Lage. Mit der

Wir vermogen nicht zu

Schilderung von de Does (vgl. audi unsre Abbildung 4) stimmt es ubereiuj wenn das Lineal in den

Abbildungen maleisischer Webgestelle hinter dem Blatt eingelegt ist; vgL BaffleSj Hist, of Java, Atlas

Taf. IX Fig. 4 1844, Matthes, Ethn. Atlanten Taf.VI Eig. 12 und VI lett. a Fig. 1, H. L. Eoth, Crozot's

Voyage 1891 S. 107. Anders als bei de Does ist Gebrauch und scheinbar audi Lage des Lineals nach
I

der Darstellung in Midden-Sumatra, Ethn. Atlas S. 55, die iibrigens an sich ebenso klar wie die bei

de Does ist. Die Weberin, so wird da ausgeflihrt, hebt die Facher fiir die Bettung des Schusses aus-

eiuander, „zoodat zij' er de liniaal kan tusschen steken; dan vormt zich een opening, die gelegenheid geeft,

om de toeraq of de tinau, waarin liet inslaggaren besloten is, door te werpen. Telkens als de weefspoel

is doorgeworpen, wordt de liniaal weggenomen on de draad met de soeri aangeslagon". Nach dieser Dar-

stellung liegt das Lineal augenscheinlich vor dem Blatt und hat den Zweck, der durch die Kette durch-

zuschiebenden Spule einen Tunnel oifen zu halten. Dem definierten Zweck entsprechend ist es daher

a. a. O. Ethn. Atl. Taf. CXV zwischen dem Abgewebten uud dem Blatt abgebildet.

entscheiden, ob die Darstellung in „Midden-Sumatra" (Lineal [beim Sperren] vor dem Blatte liegend)

richtig ist. Jedenfalis kann ein Lineal wie das Lineal zu dem auch ein Blatt besitzenden Webgestelle 2399 von

Siao im Dresdner Museum, wo von der Schneide und von den Kanten des BlickcTis her nach den Breit-

seiten, aher nicht quer Uber den Biicken weg, in dichter Folge nebeneiuander stark ausgepragte, feine

Eurchen laufen, diese Furchen nur infolge einer Reibung an den Kettonfaden bei einer wagerechten Lage

seiner Fliiche erhalten haben. D. h. es ist vermutlich nicht bloB zum Sperren sondern auch in der AV else,

wie de Does das schildert, gebraucht worden. Dem. scheint jedoch der llinstand zu widersprechen, da-B

es, mit seiner scharfen Kante dem Abgewebten zugekehrt, zwischem diesem und dem unmittdbar darauf

folgenden Blatt in der Kette hiingt, so daB es dem Anschlage des Einschusses gedient zu haben scheint, das

Blatt hingegen nur dazu, die Kette in der Nahe des Einschhigs klar zu halten. Diese Lage des Lineals nicht

fiir die ursprlingliche, sondern fiir eine sekundar zustande gekommene, irrtlimliche zu halten, geht nicht an:

die angegebene Lage scheint eine originate zn sein, da hinter dem Blatte kein Baum fiir das Lineal in der

Kette istj well namlich unmittelbar hinter diesem die A^orrichtung des Aufhebers folgt und das Blatt so

fest in der Kette sitzt, daB man es nicht verschieben kann, um das Lijieal liinter ihm einzulegen.

Natiirhch ist der letztere Umstand ein nachtraglieh zustande gekommener Defekt, aber es berechtigt nichts

anzunehmen, daB er nach einer vorangegangenen Verlagerung von Lineal and Blatt zustande gekommen

ist. Ist die Lage der beiden Teile original, so ist damit jedoch noch nicht eine ueue Art der Verwcndung

des Lineals bei Webgestellen mit Blatt gegeben (namlich der Gebrauch zum Anschlage des vor ihm durch

die Kette geschossenon Eadens), sondern es ist das Lineal doch wohl auf die hohe Kante gestellt zu

denken und anzunehmen, daB es, auBer zum Anschlage hinter dem Blatt, vor dem Blatt in der Weiso,

wie es „Midden-Sumatra" a. a. 0. geschildert ist, der Sperrung zum bequcmtsn Durchschussc der Spule

gedient hat. Mit Sicherheit ist noch nicht zu sagon, ob (iibcrall) das Lineal beim, Sperren als vor und

nicht, wie beim Anschlage, hinter dem Blatte durch die Kette geschoben zu denken ist.

^) Bei dieser Nammer ist das Lineal sehr breit.

2) Nach unsrer Abbildung 4 -Fig. e d erfolgt diese Verlegung durch Verschiebung des Schiebers.

I
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Die Bestimmuug zum Ansclilage, der die Sperr- imd Schlagschiene ilire scliarfe Kante verdaiikt,

liat das Lineal ohne Zwoifel Liberall, wo das Webgestell eines Blattes entbelirt, wie z. B. in Mikronesien und

auf einigen ihm benachbarten Inselclien (vgl. Voyage de La Coqiulie; Hist., Atl. Taf454 1826, Erlauternng

zn Eig. 5, wo das Lineal als „couteau pour serrer la trame" bezeichnet wird, Finscli, Etlm. Er-

fabrimgen S. 477 u. 478 1888-93, Kubary bei Schmeltz & Kraiise, Mns. Godoffroy 1881 S. 346, sowie

R. Parkinson lAE. XI, 208 1898).^) Das Blatt ist eine spatere Ziitat zu einem eini'acher geformten

Webgestelle. Wo das Webgestell nm ein Blatt bereichert wurdo, war strenggenomnien die

Sclilagscbione liberflussig, wie demi ancb unsre Webstiihle wolil ein Blatt/-) aber keine Sclilagscliiene

besitzen. Sie wurde aber zunachst nur ans TTberlieferung beibehalten, sodann aber, nm dem wenig stabilen

Blatt einen festen Ruckhalt zn g(3ben nnd, wie schon vorher, als Sperrscluene welter zu dienen, d. li. die

Scblag-(und Sperr-)schieue wurde, weuigstens z. T., neuen Zwecken nutzbar geraacht.

Ans dem Vorstelionden ergibt sicli, daB es nocli genauer PeststoUuug des lokalen Gebrauclis des

Lineals bei Webgestellen mit Blatt ans verscliicdenen Teilen des Arcbipeles bedarf, ehe ein sicheres Drteil

erlanbt ist. 'Docb laBt sick niit aller Sicbcrheit folgendes negativ feststellen. Unrichtig ist die Bezoiclmnng

des Lineals als „scbietspoel", d. i. „Scbiffchen" bei Matthes; unklar ist die Definition des Lineals eines

Webgostolls von Sangi bei E. J. Jeilcsma Not. Bat. Gen. XXXI S. CXXV 1893: „bet nibocng-plankje

om de kam voor of acbterwaarts te drijven,^^ ungenau ist die Schilderung des Webgescbiifts bei F. Jagor,

Eeisen in den Pbilippinen 1873 S. 166'^) und in jedem Falle falscb die Lage des Lineals in der Abbildung

bei H. L. Roth, Natives of Sarawak II, 30 1896.

Humoristisch ist die Art, wie Czurda den Gebrauch des Lineals bescbreibt. Er sagt Oat. seiner

Etnogr. Privatslg. 1883 S. 121 unter Nr. 492: „Holzschwert — 'Walida'. Eine dem Kalewang aluilich

gebildete Hiebwaffe aus liartem, scliwerem Palmenholz, das jede Fran beim Weben neben sich liegen bat,

nicbt nur um, wenn sie allein ist, die bosen Geister feme zu halten und zu verti-eiben, sondern auch,

und vielleicbt vornohmlicb, um zndringlielie Freier in der gehorigen Entfernuug zu halten.^' DaB das

Lineal tatsachlich, wenn notig, diesem Zwecke dieut, muB man wohl glauben, da B. F. Matthes, Over de

Bissoo's 1872 S. 9 dasselbe berichtet.-") AuBerdem fiudet librigens das Lineal im Bissu-Kulte Verwendung;

vgl. Matthes a. a. 0. S. 19, 23, 27 u. 28.

J. A. Loeber, Het woven 1901 S. 4 erwahnt (fiir „Gelebes'') „een stoeltje voor neerlegen van
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/) Aufhehcr

Die Yorrichtung zur ersten Fadenkreuzung wird im allgomeinen (auch bei den mikro-

nesischen Webgestellen) durch den sogenannten Aufheber,^) d. i. einen iiber den oberu Kettenfaden

liegenden, dllnnen, runden Holzstab gebildet, an dem in Fadenosen die untern Kettenfaden hangen; vgl.

Abb. 4a S. 36 und J. A. Loeber, Het woven 1901 S. 4, Het 'Ikatten' 1902 S. 1. Auf dieseWeise konnen

2

^) "Wenn man bodenkt, daB die AVeberei auf Siao mit der dieser ostlicheu Insebi auch sonst gewisse Gemeinsamkciten

bcsitzt 30 erscheiut es allcrdings niclit ho undenkbar, claB auf Siao das Lineal und niclit das Elatt zum Ansclilage dient.

Es konute sicJi dabei um den durch tjberbeferung festgelialteuen Rest einer altern Stufe der Weberei haudeln, die des Blattes

nock entbelirte, und das Blatt selbst, das zweifellos eine sekundare Erseheinung ist, nur mit einem beschraukten Zweck ein-

gefiihrt worden sein. Bocli ist die oben 8.46 gegebene Erkliiruug wolil vor?,uziehen.

') Das Blatt ruht Mer senkreckt auf dem uutern Klotz eines groBen, viereckigen, anscMagbaren Eabmeus, der "Weblade.

^) Jagor sagt: „Eine messerartig zugeschiirfte Latte aus kartem Holz (Caryota) vertritt das Scklaggcstell und wird

nach jedesnudigem. Anscklag auf die hoke Kante gestellt. Dann wird der Kamm vorgesckobeu, ein Eaden durchgesteckt,

festgescklagen und so fort/' Diese Darstellung ist gauz unklar; vor allem ist gar nickt gesagt, daB das Lineal aus der Zettc

kerausgezogen werdon muB, wenn eine audve Lag-e der Eiichor der Kette fiir den Einsclilag vorbereitet warden soil.

^\ DaB Heiratslustige gerade beim AVebon an das andre Geschleclit ankniipfen, geht auch aus der oben S. 43 an-

getuhrten Stelle bei J. A. Loeber, HetAYeven 1901 S. 5 hervor.

^) Jav. infjinn, „een houten latje, waarmede men, met bij het ^mani' [siehe oben S. 32] gevormde lussen, den eersten

derden vijfden zevenden enz. der kettingdraden (dus alle die in het beneden yak gelegen ziju) naar boven kan trekken" (de

Does TTLV. XXXVI, 33 1893), gor. hiheto, vgl. Cat. Oost- en AVest-Ind. Vlechtw. 1902 S. Ill und Oat Bat. CTeu.* 1885

S. 171 Nr. 2835. Vgl. auch J. Kubary, Beitr. z. Kenntn. der Niikuoro-Iuseln 58 1900.
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^

mit einem Mai alle untorn Kettenfiiden durch die Eeihe der obern hindurchgezogon werden.^) Bei denWeb-
4

gestelleii von Gorontalo (ygl. Taf. II Fig. 16, von Mus. Dresden 11933) ist der Aufheberstab am einen

Ende spitz, am andern abgesetzt verdickt nnd vierseitig pyramidiscb. Dieser pyramidiscbe AbscliluB ist
^

gewohnlicb in sicb wieder gegliedert.

fa) Schieber

Der Scbieber (boll, roller; gor. lijolo, Cat. Oost- en West-Ind. Vleclitw. 1902 S. Ill; vgl. Cat.

Bat. Gen.* 1885 S. 171 Nr. 2838, jav. useh, s. de Does TTLV. XXXVI, 35 u. 38 f. 1893) bat den Zweck,

die zweite Padenkrenzung, wclcbe zunacbst (d. b. wenn der Aufbober hocbgezogen ist nnd in dem

dadiircb gebildeten Facbe die Sperr- und Scblagscbiene senkrecbt stebt) binter der Eeibe der Aufjiober-

osen liegt, sich aber scbon nacb Umlegen nnd Herauszieben der Sperr- nnd Scblagscliiene immer mebr

nach vorn (auf die Weberin) zu verscbiebt, nocb weiter nacb vorn zn verlegen nnd nnmittelbar vor

den Anfbeberosen Facli fiir ernente wagereclite Durcbscbiebnng der Sperr- nnd Scblagscbiene und fiir

den zweiten DurcbscbnB zn biiden; vgL in Abb. 4 die Stadien b—d mit e.

tjber die durcli den Scbieber gebildete, zweite Fadenkrenznng vgl. J. A.Loeber, Het weven 1901

S. 4, Het 'Ikatten' 1902 S. 1 nnd E. Parkinson lAE. XI, 207f. 1898; s. anch den vertikalen Dnrcbscbnitt

durcb ein Webgestell von Nukuor bei J. Kubary, Btr. z. Kenntn. der Nukuoro-Inseln 59 1900. Eine

solcbe Bambusrolle baben auch die Webgestelle bei B. F. Mattbes, Ethn. Atlanten Taf.YI lett. a Fig. 1 e.

Undentlicb ist in bezng anf den Scbieber die Abbildung des javascben "Webgestells bei T. S. Eaffles,

Hist, of Java Taf. IX Fig. 5 1844 (vgl aber de Does S. 36£f.) nnd ganz unklar die des Webgestells der

Dnsnns (Nord Borneo) bei H. L. Rotb, Natives of Sarawak II, 30 189G. Am mittelsnmatrascben und an

andern Webgestellen (s. nnten) wird wie in Yorder Indien die Funktion des Scbiebers durcli einen zweiten

Anfbeber ausgeiibt, der abwecbselnd mit dem ersten Aufbeber dnrcb eine Tretvorricbtung geboben wird.

Der Scbieber bestebt gewohnlicb ans Bambus (vgl Taf. II Fig. 17, von Mus. Dresden 11933). An Stelle

der Bambusrolle kommt ancli eine Holzrolle vor; vgl. E.Parkinson a. a. 0. und die Webgestelle 12370

und 12371 der Dusuns von Nord Borneo im Dresdner Mnsenm.'^)

3

1

g) Der Leisten oder die Fymlegeschiene

Der Leisten (jav. penitih, s. de Does TTLV. XXXVI? 35 1893) ist ein flaclier Holzspalm und

bildet mit dem Scbieber (s. oben) znsammen eine zwischen beiden liegende, feste Fadenkrenznng hinter

dem Anfbeber. Einen solchen, flaclien Holzspabn besitzen das gorontalosche Webgcstell Nr. 56 der

Sarasinscben Sammhmg (s. Publ. XIY, 42b), ferner ein Webgestell mit Kette von Limhotio im Dresdner

Museum (2400), ebenso die Webgestelle 12821 u. 11933 (von Kabila und 2\laga in Nord Celebes] vgl.

Taf. II Fig. 18). Ancb ein Webgestell von Gorontalo im Berliner Museum besitzt anBer der Sperr- und

Scblagscbiene (ans dunkelm Holze) nocb ein zw^eites, abnliclies Gerat ans bellem Holze.

Diese eingelegte Scliiene bat auBer dem allgemcinen Zw^ecke, den ancb die Fitzrnten A und i

haben (s. unten), vielleiclit nock die Bestimmung, den Scbieber (s. oben) dadurcb, daB sie, wenn man mit

diesem Fach bildet, diesem nacbgescboben wird, in seiner Lage festznbalten, vgl. Abb. 4ea; wenigstens

wird nach de Does der 'penitih-^iiih , wenn mit dem Aufbeber (ricbtiger Scbieber, s. oben) Fach gebildet

wird, mit diesem nach vorn geschoben. Auf eine besond(n-e Bestimmnng dieses Stabes gegenliber li-i

weist ancb scbon seine von diesen unterschiedene Form.

1

^

1

h nnd i) Fitzruten

Flache (in Gorontalo zwei; vgl. Taf. II Fig. 19 und 20, von Mus. Dresden 11933) Stabe, die dazu

dienen, die Faden der Kette in klarer Ubersichtlichkeit wagerecht auseinanderzuhalten, um abgerissene

^) Bei dem scbon mehrfach erwahnten Webgestelle von Siif) Celebes im Leipziger Museum ist an dem Stab, an dem

die Osea bangen, in der Mitte ein kleiner Biigel aus TIolz befestigt, an dem der Stab bei der Fuchbildung geboben wird.

2) Hier folgt hinter dem Schieber ein rnnder Stab, um den alle Kettenfaden einmal herumlaufen.
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Fadeii sclinell aufzulindeu und wiedcr a.aknlipfen zu koimen. Sie sind am einen Ende yermiitlich deslialb

spitz, wcil sio iiicht sclion bei der Scherung (s. oben) in die Kette eiugcfiigt, soiidern erst nachtraglicb in

diese eingeloseii werden. Yiolleiclit gebraucbt man sie audi als Einlcsescbienen, d. b. ziim Einlesen

odor Auf- uiid Abbeboii vou Kettenfadcn, ntn nacli Yollzogenem Einlesen an ihrer Steile andre Bestaiid-

teile dos Wt;bgestells durch die Kette zn i'iibren, die sicb nicbt so leicbt einfiigen bissen wiirden. Ubrigens

konnen, wenu die hinterstc Fitzrute durcb Spannnng festgehalten in der Kette liegen soil (so daB sie

uiclit so leicbt liorausfallcu kann), nur eine gerade Anzalil Pitzruten in der Kette liegen.

r
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k) Spanmtah

Der Spannstabj wie or bei ^oro7/^aZos67ie>/ Webgestellon vorkonimt, bat bald eine fiacbe Form/)

bald eine rundo,-) mancbmal sogar die namlicbe wie der Stab der AnflieberYorricbtung, er lauft am An-

fange dos Abgewebten quer durch die Kette und bat die Bestimmnng, das selbsttatige Sichzusammen-

zioben des Abgewebten an dessen Anfang zu bemmen. Durcb einen flacben, nicbt runden Stab wird

das Abgowebte audi aiif den Webgostellen von den Tcdant Inseln (vgl. Mas. Dresden 1159G, 11597 u: ^

11598) begrenzt.^)

/, 711, n) Sptlle'/l

An don Webo-estellen dos Ostindiscben Arcliipels lasseu sich drei Scblitzenformen unterscbeiden:^)

d

^

I) Die parallel and nur an einem Ende bewickelte Spule

Die in Verbindung mit Weberei in Baumwolle gewolmlich vorkommende Spulenform ist ein

Dazu
Stabchen (gewobnlich aus Banibus), das parallel und nur am einen Ende mit Faden umwickelt ist.

geboren Bambussdioiden (s. unten). Soldier Art sind die Spulen an den Webgestellen des Gorontalogehieis

(gor. utoUja Cat. Oost- en West-Ind. Yleditw. 1902 S. Ill, vgl. Taf. II Fig. 25, von Mus. Dresden 2401),

ferner von Sild Celebes (vgl. Mattbes a. a. O. Taf.YI lett. a Fig. 1 lett. q: bug. anapela „Spule% taropong

„Spulenscbeidc" Boeg.-bolL Wb. S. 1181b, 140a n. :558b, mak. pa/a^iZm^ „Spule", taropcmg „Spulenscbeide"

Mak.-boll.Wb.^ S. 1129b, 188 a u. 447a,), von Basilan (vgl. Mus. Dresden 2512; olme Scboide), Java (vgl

A.M.K. de Does TTLV. XXXYI, 87 1898: padjal „Spule'S tropong „Spnlensdieide"
;
K, Giesenbagen,

Auf Java und Sumatra 47 1902), Mlttel Simiatra (vgl. Midden-Sumatra, Etbn. Atl. Taf. CXYI Fig. 4:

tahnmg ]wngumpa; mit Sdidde, turaq. vgl. Fig. 8. ebonda^) und von den Batak^ in Nord Sumatra (vgl.

Mus Dresden 7965; mit einer Scheide, die an der Offnung zwei einander gegeniiberliegende Locber besitzt).

Die'groike Breite eines Gewebes mit solcher Spule ist nach dem Materialo des Drosdner Museums 70 cm

(2401, von G-orontalo).

n Bei Mus Dresden 11826 (ohne Kette) ist er an beidcn Enden mit europaischen (Nnh-)Nadeln verseben (vgL Taf. II

Fio- 21) die ill die Rander des Abgewebten eingesteckt werden. In dieseui PaUe lauft cr wabrscheinbch nicht durcb die

Kette Vp-1 dazu de Does TTLV. X.XXVI, 39 1893: „Daar de spoel telkens van rechts naar links en omgekeerd wordt

bewoaen wordt bij elk sdiot de sobering in do breedte wat samengetrokken en zou dus een onregolmatige kant, zoogenaamde

neo-p-o" ontstaan Om dit tegen to gaan, maakt men gebruik van een spanroede ([jay.] soemU), een stukje bamboe, waarvan

de Liitcindeii met kleine ([in Badjarnegara] meostal van boorn gomaakte) puntjes zijn ,YOorzien, die in bet ^Yecf.el wordon

gestoken en dit dan op de verlangde breedte bouden. Van tijd tot tijd moot deze socmU (spanroede) natuudijk lets

verplaatst worden."
, ., -, . t- oi-i -u i

2) 111 diesem Falle, Avie bei Mus. Dresden 2400, audi mit noch emem ganz dunnen Stabchen davor.

n Der Gedanke daB dor Holzstab k des Webgestells Nr. 56 der Saraslnscben Slg. (von Gorontalo, s. PubL XIV,

52b) ein Spannstab ist, kann nur als eine gan. unsicbore Vermutung gelten, zumal ein Verlust, namlicb der des Aulhebers,

oline Zweifel vorUegt.
^ , ^ 7 i t t. i e -4.

*) Hier sei ausdrucklick bervorgeboben, daB weder die Spulenform I noch die Form m eme ausgesprocbene Spitze

am einen Ende besitzen, die es reclitfertigte, fiir die Bezeicbnung Spule den Ausdruck „AVebenadel" einzufilbren, wie

D- nneil lAE XIV 234 Anm. 1 1901 wegen der von ihm .angeiiommenen Entwicklung der Spule aus dem „primitiven,

uadeU5miigen Stabchen", das beim Elechten gebraucbt wird, getan hat.
. ^ ,

., ^ -i i ^ i-
5) A. a. 0. Eig. 5 nnd G isfc uoch eine etwas andre, im allgememen jedoch dieser Gruppe zuzuzahlende, kurzere

Spulo flir Gold- und Silberfaden (vgl. die Erlauterungcn auf S. 56) abgebildet.

Abk. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.^Etkn. Mus. zu Bresdeii 1902/3 Bd.X Nr. G 7
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) Die liber Kreuz bin unci her voll gewickelte Spule

Diese Form der Spule, die bei baumwoUner Kette auftritt, ist oiu Stabclio das in seioer ganzen

Lange bin und her in langgezogenen Spiralen niit Garn umwunden ist. Sie begegnet uns bei Mus. Dresden

11845 und 1184G (von Flore.'^, 11079 (von Iwior, vgL Taf. II Fig. 23), 11545 (von Leili) und 11544

(von Babher).

n) Die Zangenspule

Die zangenartige Spule ist ein Bambusspahn oder ein breiteres Stuck Hok mit zangenartigcn

Enden, zwischen denen, am Spalin oder Hoize bin und her gerade oder in langgezogenen Spiralen (so bei

der Spule von Mus. Dresden 1159G, Talaut Inseln, vgl. Taf. II Fig. 24) der Faden aufgewickelt ist. Diese

Form finden wir in Nord Celebes') bei einem Webgestclle von Limbotto im Dresditer Museum (11819) mit

einem Mattengewebo aus Baststreifen (85 cm br, Spule 79 cm 1), auf Talaat (Mus. Dresden 11596-98 und

15824-25) und Sangl (vgl. Mus. Dresden 2399, Gewebe 64 cm br, Spule 88 cm 1), ferner bei den Tingianen

(vgh Mus. Dresden 7482 u. 7483) und Igorroten von Nord Luzon (vgl. H. L. Roth, Crozet's Voyage 1891-

Fig. 19 S. 107^) und bei don Dusuns von Nord Borneo (vgl. Mus. Dresden 12370 u. 12371, sowie H. L. Roth,

Natives of Sarawak II, 30 1896). *) Nach dem reichen Materiale des Dresdner Museums zu urteilen, tritt

diese Spulenform sowohl bei Faser- oder Blattstreifen- als auch boi baumwoUnor Kette (Mas. Dresden

7482, von den Tingianen), ferner bei den Geweben (aus Faser) mit groBter Brcite auf, sie besitzt in der

Regel eine Lange, die nngefahr der Gewebebreite entspricht.

Die Zangenspule, die mancher vielleiclit als die vollkommenste Webspule ausieht, obwohl sie es

trotz des gr()6ern MaBes von Uberlcgung, das ihre kompliziertere Form vorauszusetzen scheint, nicht ist,

begegnet uns auch an den schon mehrfach erwahnten Inseln mit mikronesischer Kultur. Im Dresdner

Museum befinden sich deren je eine von Greemoich Insel (12369) und von den Ahyarris Insehi (12367); vgL

auch noch 5357 ebenda (von Nuhwi). Yon der letztern Insel ist eine Zangenspule bei J. Kubary, Bcitr.

z. Kenntn. der Nukuoro-Inseln 1900 S. 58 (SA. aus: Mitt. Geogr. Ges. Hamb. XVI) abgebiklet; vgl. auch

Schmeitz & Krause, Mus. Godeffroy 1881 S. 344f. Auf Ruk und Alordock ist sie ahnlich wie auf Nukuor

beschaffen; s. Kubary, Ethn. Beitrage 1895 S. 60 und Schmeitz & Krause a. a. 0. 378 Nr. 3413 und

S. 326 Nr. 2919, wo von einem formellen Unterschiede der Spulen dieser Art von Nukuor und derjenigen

von Ruk und Mortlock gesprochen wird. Der Unterschicd kann nur ein nuwesentlicher seiu. Zwei in der

Itlee gleiche, im einzelnen verschieden geformte Zangenspulen sind von Kiisaie in Voyage de La Coquille,

Hist., Atl. Taf. 54 Fig. 8 u. 9 1826 abgebildct. Die in Fig. 8 dargestellte Form (mit hohem Rande) bildet

auch Finsch a. a. 0. S. 478 Fig. 47 ab. AuBerdem vgl. die Spule eines Webgestells von Strongs Insel

bei Edge-Partington, Ethn. Alb. I Taf. 176 Fig. 3 1890^ rmd von Sa. Cruz a. a. 0. Taf. 160 Fig. H.

Auf Ontong Java wird or iilmlich beschaffen sein; R.Parkinson lAE. 1898 S. 207 rcdet von einem

^) Man vgl. auch die Fig. 6 bei Mattlies, Etlm. Atlanten Taf. Via; „soort van klos van bamboes (of hoorn). "vvaar

men e-aren of touw omwindt, tot bet vervaardigcn van krisband of net." Offenbar ist die Abbildung niclii ganz richtig; man

muB sich die Spitzen nach dem innerhalb dcrselben liegendcn Loch eingeschlitzt dcnkcn.

2-j jjgi dieser Abbildung ist unklar, ob der obcn schrag CLucriiberhegcndc Eanibus unserm Teile fa entspricht, was

das Wahrsoheinlichste oder cine Scheide fiir eine Spule ist, (vgl. das rechte Ende der ^eichniing). Jedenfalls kann es sich

nicht urn die Scheide einer Zangenspule handehi.

^) AnBer der eigentlichen, mit dem SchuBfadcn umwickelten Spnlo besitzen Mus. Dresden 12371 und das bei

H. L. Roth abo-ebildote Webgestell noch ein zweites iilmliches, nur Ideineres Gerat. Die eigentliche Spule besteht aus hai'tem,

rotiich-braunen Holze (bei Mus. Dresden 12370 aus braunem Holz), ist M'S cm lang und 1-8 cm brcit, mit langem, aber

schmalen Zwischenraume zwischen den Zangeu und beiderseits in iiarer ganzen Lange queriiber in konkavem Bogon eUvas

vertieft so daC die Seitenflachen nach ihrcn llandcrn damraartig etwas ansteigen. Auf ein zwcitcs lilmliches Geriit aus hellem

Holze Ihu'h 18 cm lang und 25 cm breit, mit kdrzerm, aber weiten Zwischenraume zwischen den Zangen, ist der iiber-

schiissige Teil einer Schnur gewickelt, mittels welcher die Osen der Aufhebervorrichtung gebildet sind. Ganz denselben

Zweck hat augenscheinlich das gleiche Gerat an dem Webgestelle bei ILL. lloth. Es handelt sich demnach bei diescn

Teilen der bcideu Webgestelle von den Dusuns nicht um Spulen, sondcrn um Fadenwickel, die bei der H,erstellung der

Eadenosen der Aufheborvorrichtung ahnlich zu fungieron scheinen wie die Stricknadel bcim Ketzostricken (s. darilbcr unfcen).

*) Von 0. Hedley, The Ethnology of Funafuti in Austr. Mus. Mem. Ill, 276 1897 irrtiimlich als Netznadel angesehen.

\
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2. Auflage fehlt diese Abbildimg. An dor Herkunftsaiigabe braucht man nicht zu

,,Schiffclien."'^) Wo wir Webgestelle mit Zangenspulen nachweiseu konnen, haben diese zumeist eine

Kette aus Faser.'^)

Es ist natiu-licli kein Zufall, wenn wir diese Form von Schiitzon Iiauptsachlich an Webgestellen

linden mit Kette aus Baststreifen (wie in Nord Celebes) oder Faser (wie auf Sangi, Talaut und in Mikro-

nesien), oder gedrehter Faser (wie bei den Dusuns in Nord Borneo; vgl. Mus. Dresden 12370 und 12371^),

und wahrscheinlicli audi das bei H.L.Eoth a. a. 0. abgebildete Webgestell, s. S. 37 bei ihm), wo ja die

Zcrstorung der Kette infolge der Empfindlicbkeit des Materials leicht eintreteu kann. Die Konstruktion

der mikronesiscli(-mekinosisch)en Zangenspulen iibertrifft sogar die der uns bekannten ahnlichen aus Indo-

nesien (vgl. aber S. 50 Anm. 3), indem hier durch Damme an den Langsrandern des Holzes einer Eeibung

des SchuBfadcns an den Kettenfiiden vorgebeugt wird, oime daB die Yorrichtung unformlicli wird.

Wichtig ist es nun, daB wir Gerate, die den mikronesischen Zangenspulen gleickeUj auch fiir

andre Gebiete der Siidsee nachweisen konnen, ohne daB gleickzeitig ein Beleg fiir ein "Webgestell vorliegt.

So fiir Neu Guinea. Vgl die Abbildung bei J.W. Lindt^ Picturesque New Guinea 1897 Taf. XLIV unten

und bei Webster^ Cat. of Ethn. Spec. XVI Fig. 93 1898. Das an letzterer Stelle abgebildete Stiick soil

von den Trobriand Inseln stammen. Gleichviel ob diese genaue Herkuuftsangabe riclitig ist, jene beiden

Nachweise bestiitigen gegonseitig, daR in Siidost Neu Guinea Zangenspulen, die beiderseits kanalartig sind,

vorkommen. Typisch fiir diese beiden Spuleu sind kleine Anscbwellungen auBen an den Zangenspitzcn.

Im Dresdner Museum befindct sicli oiu in seiner genauern Herkunft unbestimmtes Stiick dieser Art (5358),

das demnach wohl ebendaker wie jene stammt. Feruer ist bei Katzel, Volkerk.^ II, 173 1886 ein der-

artiges Geriit des Etbnograpbischeu Museums in Wien abgebildet, das von 2\iluti sein soil und das zwar

nicht jene Yerdicknngen an den Enden der Zangen, aber die dammartigen Eandleisten an den Seiten

besitzt. In der

zweifoln. Bei Edge-Partington a. a. 0. I Taf. XXXII Fig. 15 ist (allerdings zugleicb mit einem anders

geformten Stiick) ein ganz ahuliches des Britisclien Museums nnit derselbeu Herkuuftsangabe abgebildet.

Wie weit solclie beiderseits kanalartige Zangenspulen in Melanesien und Polynesien verbreitet sind, bedarf

nocli einer genauern Feststellung.

Davon, daB in Neu Guinea und Tahiti gewebt wird, wissen Avir nichts.*) Von den angeflihrten

Geraten werden die beiden von Tahiti ausdrlicklich als ,,Netznadel" bezeichnet. ,,Nadeln" zum Stricken

von Netzen, Taschen usw. linden wir in verschiedenen, im Priuzip aber mit don Zangenspulen und mit

deu.diesen ahnlichen, eben besprochcnen Geraten aus Siidost Neu Guinea und Tahiti identisclien Formen,

auch soust in Melauesicn und Polynesien, da hier vielfach gcstrickt wird. So z. B. in Colllngwood Bucht

^) Danebon fiiulon wir, wie Stiicke im Dresdner Museam beweisen, auf Ktisaie (walirsclieinlich audi aul Poncqie,

Avenn man das Wort „Spule" neben „Scliirrclien'^ in der Beschreibung eines Webgestells yon da bei Sehmel tz & Krause

a. a. 0. 294 Nr. 840 so yerslehen darf) auch kurzc Spulen aus Rolir, zuui AYebcu schmaler Scliurze, die in ihrer Mitte

ahnlicli den Spulen 7U kreuzwcis bin und lier mit ITaden umA\ncke[t sijul. Dieselbe Spulenart bildet Edge-Partington a. a. O.

I Taf. 176 Eig. 9 u. 19 von Strongs Insel, wo wir, wie auf Kusaie, nach Edge-Partington a. a. 0. Eig. 8 auch den Ketten-

bock fiuden, neben der Zangenspule (Eig. 3) ab, so daB hier an einem AVebgestelle verscbiedene Arten vou Spulen gebraucht

worden zu 'sein scheinen. Auch auf Sa. Cruz sclicinen nach der Abbikhmg bei Edge-Partington 1 Taf. 160 Eig. 1 (vgh

II und das Ende der Schnur bei E) beide Spuleu yorzukommen. Einscli a. a. O. erwahnt die kurzen Spulen von Kusaie nicht.

Yermutlich dieoen die beiden Spulenformen verschiednen Zwecken.

") Die Zano-enspule diirfen wir umgekelirt allenthalbcn voraussetzen, wo wir das Weben mit Easer oder Blattstreifen

nachweisen konnen, ohne iiber die Eorm der Spide unterrichtet zu sein, so z. B. in der Minahassa (s. Publ. XIV, 5b Aum.),

acwebe (nicht Getlechte) aus Palmblattern (und Baumbast) erwllhut Jacobsen, lieise in die Inselwelt des" Banda-Meeres

1896 S. 29 von Bjampca. Auf Tenimher tragon die Erauen nach J. G. E. Kiedel, Sluik- en kroesh. rassen 1886 S. 292 „eene

nauwe, grove van de bladvezelen der koli, de Borassus Ilabelliformis, vervaardigte sarong, tavit, of hakanaloan, reikende van

de heup'^tot boven de knieen en cm de heup yastgemaakt met de ngesa, een band van de kolibast, of met de ihur, een baud

van koperdraad yervaardigd." Diese Sarongs hat man sich duch wohl gewebt zu denkeu; vgl. Mus. Dresden 11550 und

11551. Auf Aru werden Nipa- und Pandanusblatter fiir Saroiigs {lard) yerwebt (Riedel a. a. O. 256 und 258). Auch fiir

Mindanao (s. oben S. 31) konnen wir nur Easer ge web e bozeugen.

^) Bei diesen beiden Stiicken besteht nur die Kette aus gedrehter Easer, der auf die Spule gcAvickelte SchuB hin-

o-eo-en aus Baumwollschnui

^) Auch in Neu Seeland wird nicht gewebt, wie L. Erobenius Peterm. Mitt. XL VI, 210b 1900 und H. Schurtz,

Urgeschichte der Kultur S. 548 1900 angcuommen haben; vgh z. B. A.Hamiltou, Maori Art 1896-1901 S. 274. tiber Weben

in Tonga s, unten S. 53 Anm.
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(ygl. Mus. Dresden 17736-38, lang und sclimal, flacbj mit Absatz am FuBe der Gabeln; dazu drei Strick-

platten aus Scbildpatj 17739-41)^ im Fapua Golfe von Englisch Neu Guinea (vgl. Edge-Partington II

Taf. 193 Fig. 6 1895), anf Funafuti (vgl. das vorziiglicbe Schriftcben von C. Hedley, Tbe Etbnology

of Funafuti in Austr. Mus. Mem. Ill, 277 1897), in Samoa^) (A. Kramer, Samoa-Inseln II, 180 1902),

auf Tonga (s. Schmeltz u. Krauso, Mus. Godeffroy 1881 S. 196 Nr. 1420), auf Nea Kaledonien (Mus.

Dresden 14042), auf Fidsdd (vgl. Edge-Partington a. a. 0. I Taf. 113 Fig. 22 und Taf. 119 Fig. 14;

abnlicb Mus. Dresden 16601: ,,sbuttle"), auf Tahiti (vgl. Edge-Partington a. a. O.I Taf . XXXII Fig. 16)

und der Oster Insel (Mus. Dresden 17733-35); vgl. auBerdem G.Turner, Nineteen years in Polynesia

1861 S. 272. Allen diesen Stticken ist gemeinsam das Felilen der Borde an den Seitenrandern.-) Yon

ibnen steben sicb die von Collingwood Bucht, von Neu Kaledonien, von Funafuti, Samoa, Tahiti, von der

Oster Insel und die von Turner abgebildeten formell einaiuler nabe und zusammen wiederum dcu oben

besprochenen Zangenspulen. Der zwisclien den beiden Zangen liegeade Teil ist verbilltnismaBig lang.

AuBer bei den Stiicken von Collingwood Bucbt ist or in dor Mitte verscbmalert. Die Stilckc vom Papua-

Golf und von Fidschi baben ein gegoniiber den Zangen stark verkiirztes JMittelteil ; im iibrigen ist ibre Form,

besonders der Abstand der Zangenspitzen, gauz verschieden. IJber das Stiick von Tonga IriBt sicb, da

eine Abbildung dazu nicbt gegeben ist, nicbts Sicberes sagen, docb scbeint es nacb der Bescbreibung den

von Turner a. a. 0. abgebildeten iibnlich zu sein.

Angesicbts dieses Tatsacbenbestaudes kann es kein Zweifel sein, daB der Ursprung der Zangen-

spule mit der Tecbnik des Webens nicbts zu tun bat: die Zangen spule ist vielmebr von der

Tecbnik des Strickons in die des Webens libergetreten, d. b. aus der „Netznadel" (eiigl. „meshing

needle") bervorgegangen.'^)

DaB wir Web
weisen konnen, der nacb der Siidsee binllberleitet, ist gewiB kein Zufall. Aber aus dem Gebraucbe der

namliclien Spulenform, ibrer Yerwendung gorade bei Webgestellen mit Fasergewebe sowie der geographiscben

Nacbbarscbaft etwa den ScbluB zu zieben, daB die Einfubrung der Weberei in mikronesiscbe Gebicte von

jenen nordlichen Inselgebieten des Ostindiscben Arcbipels erfolgt sei, verbietet die Einsicbt in die Gescbicbte

dieser Spulenform. Man konnte eber von einer Beeinflussung indonesischer Webgestelle von den Inselchen

der Siidsee ber, wo wir die Netznadel in baufigem und verbreiteten Gebraucbe fmden, sprecben, wobci der

mikronesiscben Webkunst die Kolle einer Art Zwiscbenstatiou zukame. Eicbtiger ist es aber wobl, von

einem kontinuierlicben Ubergang indonesiscber Kultur zur Slidsee-Eigenart zu sprecben, der sicb entweder

daraus erklart, daB auf den mebr ostlicben luseln des Arcbipels, die erst spiiter starker von westlicben

Kultureinfliissen betroffeu wurden, die Netznadel, wie in der Siidsee, nocb eine wicbtige Eolle unter den

Geratscbaften spielte, als sie die Webkunst kennen lernten, oder daraus, daK der Webstubl in Mikro-

nesien*) das Erbe aus einer Zeit ist, wo gewisse Bestandteile der mikronesiscben Be-

1) Hierher geliort vielleicht audi eine „gereedschap om netten to brcien" von Samoa im liijks Etbuographiscli

Museum zu Leiden (vgl. Vorslag 1899/1900 8. 17)..

2) Bei Mus. Dresden 17738 (von Collingwood Bucht) besitzt die eine Seite eine Rinne, die aber augensclieiidicli

natiirUches, nicht kiinstliches Erzeugnis ist.

^) Zangenspulenartige Gcrate dienen auch im Archipele zum Netzstrieken. Von Flores ist eine derartige Kctzstrick-

nadel (mit Vorstoi^en an den Zangenspitzen) bei M.Weber lAE. Ill SpL TuLY Fig. 4 (vgl. S. 22) 1890 abgcbildct. Gauz

abnbch ein „Garnwickel, urn Fischleinen zu drelien" von Biiru im Berliner Museum (von 7-5 cm Durchmesser und 9*5 cm

Lange; Jatji hannang''). Anders der Mid dcn-S umatra, Etbn. Atl. Taf. CXVl Fig. 8 (vgb S. 56 u. Taf. OXXVIII Fig. 6)

abgebildete „'liaak (tingau) van karbouw-hoorn, waarop roemin4ouw (ramcli) gewonden is", und der „gobruikt wordt, om

netten te knoopen". Diesem Gerate gleichen oiiie Hoiho „Bambusnadeln zum Xctzstriclccn" (seian) von Btiru im Berliner

Museum. Im Pakewascben {Minahassa, Nord Celebes) heiBt die Netzstricknadel sintjuan und tatamUng (J. A. Schwarz

MNZg. XXII, 259 1878).

*) tJber Weberei auf den Karolinen s. .1. S. Kubary bei Schmeltz & Krause, Mus. Godcffroy 1881 S. 345 f.,

Ders., Ethn. Bcitriige 1895 S. 59 ff., wo insbcsondere S. 61 auch angegeben wird, wo in dem Inselgebiete dieser Gcgcnd heute

nicht gewebt wird, und Finsch, Ethnolog. Erl'ahruiigon S. 220—222; auf Ontong Java usw. E.Parkinson lAE, XI, 2071.

u. 2.12f. 1808 und G. Thilenius Nova acta Ac. Leop. -Carol. LXXX, 37 1902. Nenerdiugs ist durch Parkinson Globus

LXXIV, 229 ff. 1901 (vgl. auch C. DanneillAE. XIV, 119f(:. u..l23f. 1901) und durch Thilenius Nova acta a. a. 0. 30 (vgl.

auch Danneii lAE. XIV, 230 f. 1901) bekannt gcworden, daB auch auf mela^nesischen Inseln, nambch auf St. Matthias und

Sa. Cruz, Leibgurte aus Easer in sorgfaUiger Weise gewebt werden. Lcider vverden wir nicht iiber die Webgestelle . von

1
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den Urinaleisiern eine Einheit bildeten. DaB auch der vielfacli fiir das bier

hatj

volkerung mit

heimiscbe und autoclitlione Webgestell angeselme Kettenbock seine Ankullpfungen in Indonesieu

baben wir oben geseben.

o) Spiilenscheiden

Am einen Ende geschlossene Robren aus Bambus (vgL Mus. Dresden 11800. 11778 u. 11827 =
Taf. 11 Fig. 26—28). Solcbe Scbeiden finden sich nacbweislich nur in Verbindnng mit dem oben S. 49

besprocbnen Typhis I der Spulen. Die Spulen werden mit der Scbeide durcb die Kette gesclioben, nnd

zwar wird nach Midden-Sumatra, Etbn. Atl. S. 5G zu Taf. CXVI, 3 in das offene Ende der Scbeide

„een stop gestoken, die van een gleuf is voorzien, zoodat de draad kan worden afgewonden maar de

tabooing pangoempa [die Spule] niet uit de spool [d. b. der Scbeide] kan vallen".

p) Gefafk

Gefaik finden sich in verscbiedner Ycrbindung mit Webgestellen. Das zum Webgestelle Nr. 56

der Sarasinscben Slg. (von Goroutalo, s. PubL XIV, 43a nnd Taf. XII, 15) geborige GefaB diente nach

der dabei befindlicben Angabo dazu, die verschiedciien 5,Fadenwickel" d. b, Spulen (vgl. J. A. Loeber, Het

weven 1901 S. 4) und ferner den Sirih der Weberin aufzunebmen. , Es befindet sicb in ihm ein runder Knauel

aus feinem roten Faden, wie er in der Kette verwendet war. An dem Brustbaumo des Midden-Sumatra,

Etbn. AtL Taf. CXV; 9 abgebildeten Webgestells baugt ein BambusgefaBj worin die Weberin die Spulen auf-

bewahrt. B. F. Matthes, Etbn. AtL Taf. VI lett. a Fig. 1 lett. p bildet einen zum Webgestelle geborigen

AVasserbebalter aus Bambus ab, „waariu de weefster bet bamboesjoj waar zij bet garen omgewonden beeft,

van tijd tot tijd nat maakt". Ein Gestell mit einer Wasserscbale (liengke) aus Nautihis zum Anfeucliten der

Webspnlon erwahnt J. A. JacobseUj Reise in die Inselwelt de^ Banda-Meeres 34 1896. Bei Matthes

sind ferner Taf. VI Fig. 14 u. Taf. VI lett. a Fig. In irdene Topfe abgebildet, in denen die Appretur-

flussigkeit anfbewabrt wird.

*

I

I

Im folgenden eine Zusammcnstellung der Webgestelle vom G orontalogebiet im Dresdner

Museum: 2400^ von Limbotto, mit rot, blau-rot, gelb-rot und griin-rot llingsgcstreiftem Gewebe; 2401, ohne

genauere Ortsangabe, mit weiBem, scbwarzkarrierten Gewebe; 11819, von Limbotto, intcressant, weii mit einem
_^^ mm

Mattengewebe aus Blatt- oder Baststreifen (niclit Fasern !) und somit den ITbergang vom Flecbteu zum

^Yeben illustrierend, oline Blatt, mit einer Zangenspule aus Bambus; 11820, ebonfalls von Limbotto, obne

Rlickenlager und Brustbaum, mit woinrotem, scbwarzkarrierten Gewebe; 11821, von Kabila, ohne Kettc^j

klein mit einem Kettenbaum aus Holz, der an den Enden umlaufend mit Fiederornamentik bescbnitzt ist;

11826 von Tapa, ohne Kette, mit Larmvorricbtung; endlicb 11933, von Telaga, ohne Kette, mit Larm-

vorrichtung.
'

St. Matthias uuterrichtet. Was die Giirtel angeht, so gleichen sie, wenu man die von Danneil a. a. 0. Taf. X Fig. 4 u. 5

abgebildeten Stiicke an dem Materialo des Dresdner Museums miBt, sowohl denen von Ponape (z. B. Mus. Dresden 6824),

woran a. a. O. 120 oedacht wird, als auch Giirtehi von Kiisaie (z. B.. Mus. Dresden 17731). Wie die AVebkuust zu dieser

melanesischen Bevolkorung — daB cs sich um eine solche handelt, niuB man nach Parkinson S. 229b und Danneil S. 122fi

annehmen — gekommen ist, das laBt sich vor der Hand nicht sagen, vielloicht wirkt eiumal die Keiuitnis des Webgerates

aulklareud. Wie schon Danneil S. 123 hervorgehoben hat, ist Greenwich die nachstliegende Insel, von der bisher Weberei

bekannt war. Nach G. Thilenias a. a. 0. 37 stammt die Mattenweberci auf den Inseln ostlich der Salomoncn aus Taraw in

den Gilbert Inseln, bzw. aus Makarama in den Karolinon. ,,Sie scheint sich schnell auf alien Inseln eingebiirgert zu haben,

da andere Materialien fiir die Hersiolluug von Kleidungsstiicken, abgcsehen von Hibiscus, fehUen, vor alien Dingeu der

Papiermaulbeerbaum.'' Auf Neu Guinea ^v'lrd trotz Schmeltz & Krause, Kat. Mus. Godeffroy 15 1881 und R.Parkinson,

Im Bismarck Archipel 122 1887 doch wohl nicht gewebt. — Bei Schmeltz & Krause "a. a. 0. S. 196 Kr. 829 1881 wird

eine Webnadel aus harfcem, dunkelbraunen Holze fiir das Weben der aus Bast verfertigten Matten von Tonga aufgefiihrt.

Demnach wiirde auch in Tonga gewebt. Das bedarf aber noch einer Bestatigung. Vielleicht ist bier mit „Webnadel" jene

Form der Netznadel gemeint, die den mikronesischcu Zangeuspulen ganz iihnlich ist und die wir auch auf Tahiti (vgi. oben

S. 51) finden.

I" -
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Als einheimischer Name fur Webgestell wird za Museum Dresden 11819 und 11820 (von

Limbotto) und 11933 (von Telaga) „wawalo" angegebon. Die Namen der einzelnon Telle des Webgestells

im Gorontalogebiete s. oben. Die Namen der Teile des Webgestells bei Bugis und Makassaren s. bei

Matthes, Boeg.-hoil. Woordeub. 1874 S. 1131 und Mak.-hoU. Woordenb.^ 1885 S. 11291'., womit man die

Abbildungen in den zugehorigen Atlanten Taf. VI lett. a Fig. 1 und 2, sowie Boeg.-holl. Wb. S. 1130 und

Mak.-holl. Wb.2 S. 1129 a nebst der Abb. a. a. 0. Taf.YI Fig. 12 vergleiche. Uber Namen des Webgestells

in Indonesian iiborhaupt s. Pub 1. VIII 1890 S. 19a.

Die Hdhe der Webkunst im Gorontalogebiete

Nach J. a. F. Biedel, De landschappen Holontalo, Limoeto, Bone usw. in TTLV. XIS, 129 1870

gehort ein Webgestell („een pahokasi wawalo en verdere benoodigdheden tot het spinnen van katoen")

in diesen Gegenden zum gewohnliclien Hausrate selbst des geiingen Mannes. Wie anderswo im

Archipele (vgl. z. B. Rouffaer, Oat. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 4) besorgen aucli liier die Frauen

neben dem VVasserholenj dem Koclien, dem Reisstampfen das Webeu.^)

Naheres iiber die Webkunst in Gorontalo erfahren wir durdi C. B. H. v. Bosenberg, Reistogten

in de Afd. Gorontalo 1865 S. 30: „In sommige vrouweiijke handworken, als ... het weven, heeft men

een vrij hoogen trap van volkomenheid bereikt . . . Als grondstof voor het woven gebruikt men gedeelte-

lijk garen van inlandsche boomwol, hior gemaaktj gedeeltelijk ingevoerd garen (benang costa). Oni den

bier gemaakten draad te verwen bezigt men plantaardige kleurstoffeUj welke het land oplevert, voor blaauw

indigo[^)] (Indigofera tinctoria), voor rood mengkoedoe (Morinda citrifolia) en voor geel koenjiet (Curcuma

longa). Het weefgestoelte zelf is hoogst eenvoudig. Ofschoon nagenoeg in ieder huis een dergelijk werk-

t

1) Auch auf den Karolinen weben die J^Yauen (vgl. J. S. Knbary, Etlin. Beitrage 1895 S. 95, Finsch, Ethnolog.

Erfahrungen 1888--93 S. 473); dagegen webt an dem von R. Parkinson lAE. XL 242 1898 nach einer photographisclien

Aufnahme abgebildeten Webgestelle von Ontong Java ein JVIann (vgl S. 207). Das entspriclit vermutlick den wirklichen

Vcrhaltnissen nicht; auch Rouffaer, Oat. d. Oost.-Ind. Weefsels. Tentoonstelling van „Oost en West" 1901 S. 57* zweifelt

daran. Wahrscheinlich hat Parkinson den llanu an das Webgestell setzen lassen, daniii: er ilun zeige, ^yie gewebt wird.

—

Uber die soziale Schicht, der die Virtaosinnen der Webkunst angehoren, sagt Loeber, Het weven 1901 S, 8f.: „Die vindt

men, evenals bij het batikken op Java, onder de vrouwen der aanzienlijken, die meer tijd aan het weven kunnen besteden

dan de gewone kainxJOeng-vrouw, meer zorg aan het mooie weefsel kunnen wijden, een vaardigheid en intelligentie, die in

geslachten erfelijk is geworden. Bizondere versieringsgaven, waarbij traditioneele verhoudingsformules niottcmin een niet

geringe rol spelen en die het weefornament somtijds verrijken met een hoogst ))elangrijke, meetkundige samenstelling. Zoo

mant op Roti het weefsel der aanzienlijke vrouwen boven alles uit; evenzoo mcldt Eoos [de Koo van A Id.erwerelt TTLV.

XXXII, 594 1890J van Soemba, dat de prinsessen van den bloede zich alloen moeien met het omwinden der draden, de

eigenlijke ornameutvormlug, het mcchanisohe woven aan slavinnen overlatend [vgl. dazu auch Loeber, Het 'Ikatten' 1902

S. 11]. Het ornament dier zehlzaam schoone Socmbadoeken, waarin het vorstelijk patroon uit een gestilecrde menschhgLu-en

bestaat, dat is haar werk!" Loeber niacht Xietiwe Rotterd. Courant 28. Juli 1901 Eerste Blad A S. 1, Sp. 1 auch auf zwei

interessante Ausnahmen von der sonst allgemein gilHigen Tatsache, daB die Erauon es sind, die die Webgeschafte ausiiben,

aufmerksam: „Ten eersfc het bericht von dr. Nieuwenhuis (1.30) daf, de ovnamonton der kleedjes, door de ICajans aan linn

dooden meegegeven en bestaande uit zw^arte, uifcgeknipte iiguren, door de mannon ontworpen worden en door de vrouwen

op wit katoen genaaid. Het twcede is met betrekking tot hot weven nog curieuser. In den door mr. v. d. Ohijs zorgvuldig

bewerkten catalogus v. h. Museum te Batavia (4de druk. Suppl. biz. 3.) staat een slendang No. 3811 uit de Batak-landen als

volgt bcschreven: 'Slendang' van de soort roendjat. Behalve de rand (sirat), welke door mannen wordt geweven (volgens

bewering om dat vrouwen zulks niet kunnen), worden deze en andere slendangs door vrouwen vervaardigd ... De rand

(sirat) wordt verkregen door het . . . ikatten ... In dit geval zou dus de Bataksche man in staat zijn het ornament door

ikatten of siratt&n- aan de brcngen, terwijl het gowone weven aan de vrouw overgelaten blijft.'' Xach Jaspers DarsteUnng

(s. oben) ikatten in Grissee (Java) die Planner, nicht die Erauen; vgl. auch die Abb. beiAV.W. Skeat, Maul, 179 1901. Nach

Loeber, Cat. Oost- en West-Ind. Vlechtwerk 1902 S. 93 zeichnen beim Bandhaua-Verfahren im allgemeincn die Manner vor

der Earbung mit einem in schwarze Earbc getauchten Stiicke liolz (in Surabaja gebraucht man grobe, holzorne Kliachees,

peto, die in angerichtete Curcumafarbe getaucht werden) die Musterverteilung vor, wahrend die Erauen das Znbinden der

bezeichneten Stellen besorgen.

1^)] Der Indigo (ente) wird nach v. Rosenberg, Reistogten in de Afd. G-orontalo S. 29 in Gorontalo selbst gebaut,

eben::>o wIg; die Baumwolle (fiopo). Uber BaumwoUenkultur in Gorontalo s. auch Valeutijn I: Beschr. der Moluccos S. 79a 1724.

I
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tuig te vinden is, is liet provenu daarvan niet voldoonde voor de behoefte en wordt nog jaariijks eene

betrekkelijk groote hoeveelLoid katoenen stoffen van elders aangebragt en gesleten".

Die heimisclie Wobkuust ist also eine selir entwickelte. Das wird anch sclion dnrch das Gewebe

mit rundgeschlosst^ner ') Kette, das zn dem Webgestelle Nr. 56 der Sarasiuschen Sammlung gehcirte

(s, Pnbl. XIV; 43 a); dargetan. Dieses gemusterte Gewebe ist sehr sorgfaltig gewebt. Die Grnndfarbe

ist Rot —
_- ^

— eine neben Gelb und Griin in dieseni Teile von Celebes, almlieh wie im Siiden, scbeinbar

sehr beliebto Farbe. Das broschierte^) Mnster bildet Querstreifen ans gelben lieclitecken mit eingeschriebenen,

scbragen, roten Yierecken. Es ahnelt eineni der Silberstreifen des Tnclies Nr. 151 der Sarasinschen Slg.

(PubL XIV, 36a) von Gorontalo. An den Seitenrandern griine Salleiste. L'ber Saileisten in Buol s.

Publ. XIVj 44a. Ebeuso konimen sie in Saleier vor (vgl. den in Buton ervvorbenen Rock 2084 des Dresdner

Mnseums (dazu s. PubL XIV, 126a).^)

Neben dem Broschieren mit Banmwollfaden finden wir in Gorontalo, wie z. B. bei den Prinzessiunen-

Bnsentiichorn des Dresdner Museums, File-Durcliwirkung. Dariiber s. Rouffaerj Cat. Teutooust. Rotter-

dam 1902 S. 4. Der File-Faden ist europaisclies Fabrikat.

Aucb das Verfahren des Ikattens (und zwar sowolil der Kette wie des Eiuschlags) ist durch

die auf der „Tentoonstelliug van Nederlandsch Oost-Indisclie Kunstnijverheid (Derde Groep) te 's-Graven-

hage 1901" (Oost-Ind. Weefsels usw.) von Limbotto im Gorontalogebiete znsammengebracliten Tliclier flir

diese Gegend nachgewiesen; vgl. Cat. der Oost-Ind. Weefsels usw. von G. P. Rouffaer S. 24*, 27*, 51*

und besonders aucb Anm. 1 auf S. 27*, sowie oben.'^)

DaB man sicb in Gorontalo beim Weben gemusterter Stoffe irgendwelcher eignen Mustervorlagen

bedionte und nicht bloB die vorhandenen Gewebe als Yorbilder benutzte, davou ist nichts bekannt.

Anderwiirts bedient man sich z. T. nachweislicli solcher HilfsmitteL Es lieiM dariiber bei J. A. Loeber
Nieuwe Rotterd. Crt. 4. Aug. 1901 Eerste Blad B S. 2 Sp. 1 (vgl, auch Ders., Het woven 1901 S. 8), wie

folgt: „Zouder deze bulp is het aanbrengen der omwindsels [beim Ikatten (s. oben S. 27)] een onmogelijk

werk [durchaus nicht, s. L. Wray JAI. XXXII, 154 1902: „Tlie patterns are not draAvn, but are made
up by the unaided eye on the frame" u. Haddon 1900 S. 72], dat nimmer zoo zuivere patronen kan

doen ontstaan als verscheidene doeken ons te zien geven . . . Immers vinden wij bij het hatikken het

gebrnik van pola's (modellen); Jacobson vermeldt patronen als voorbeelden bij het koffoweefsel op de

Sangireilanden[^^)] en v. d. Chijs bij de beschrijving van het Dajaksche vlechtgereedschap. En al moge bij

dit volk van Borneo het volgen van patronen, evenals bij ons, minder in eere wezen, ook daar is het

^) Uber Kundweben s. die oben S. 41 Anm. 1 angezognen Stellen, iiber die Zusammensetznng von Rocken aus

Balinen s. Kouffaer, Cat. Tentootist. 's-Gravenliago 1901 S. SO''- und uuteu S. GO Anm. 3.
r

'^) J. A. Loeber, Het weven 1901 S. 6 nennt im Unterschiede von dem einfachen ,.patroon- of kunstweven", bei

dem „de gekkairde inslagdraatl, de versiering vormend, in bet weefsel kruiselings doordringen komt", das "Weben, bei dem
„de sierdraden bovenop het grondweefsel liggen, als of ze na het weven doorgestopt waren", d. h. die Einschaltung besondrer

musterbildender Einschlagfaden in das fiir sich besteliende Grundgewebe, „a-hante-lisse". Der Ansdruck ist falsch. Rouffaer,
der ihn urspriinglich selbst gebrauchte, hat ihu Over Ikat's usw. 1902 S. 14 richtig. durch j,Brosclueren" ersetzt (vgl. audi

Ders., Cat. Tcntoonst. Rotterdam 1902 S. 2f., wo die verschiednen AVebweisen aufgezahlt und (Icfiniert wcrdeo). Neben
diesen beiden Arten der Musterung (iiber die erstere vgl. besonders S. 5 a. a. 0.) steht ini Ostindischen Archipeie das so-

gcnanntc Ikatten und Batikkon (s. oben). Das Broschieren findet sich nach Rouffaer, Cat. d. Oost-Ind. Weefsels, Tentoonst.

van 'Oost en West' 1901, 8.46'-' auch noch an devWestkiiste von Sumatra und in Falemhang, nach S. SO"'"' bei den zugeivanderten

Maleien auf Borneo und in Siid Celebes. Dem konuen wir auJ5er Gorontalo in Nord Celebes noch hinzufiigen: die Sangi Inseln,

ferner Basilan (Philippinen), woher ein AVebgestell mit gelb, weiB, griin und blau iu Seido auf rotem Grunde broschierten

Blumen- und Tumpalmuster im Dresdner Museum (2512) stammt, und die Lampongs. Yon hier befindet sich im Besitze des

Herrn Gr. Meissner ein sehr schones, golddiu"chwirktes und broschiert gemustertes Gewebe mit Vogel-, YierfiiBer- und

Menschenfiguren. Mit dicseni Stiicke muB Nr. 177 auf S. 24 des Cat. Tentoonst. 's-Gravenhage 1901 („raadselachtig van her-

komst", vgl. S. 46'''f.) znsammengchalten werden. Broschiert wird vielleicht auch noch auf der melanesischen Inselgruppe

Sa. Cruz (vgl. C. Danneil lAE. XIV, 237 1901).

^) tiber die Salleiste bei indonesischen Saronggewebcn s. G. P. Rouffaer. Encycl. v. Ned.-Indie III, 519b [1902],

*) Es handelt sich dabei um die sogenannten hains j^atola, augeblich so genannt, well sie so „vielfarbig wie die

Haut der Patola-Schlange (Python reticuiatus)-' sind (Rouffaer a. a. 0. 24*).

5) Welche Quelle mit ,,Jacobson" gemeint ist, vermogen wir nicht zu sagen. Nach E. J. Jeliesma Not. Bat. Gen.

XXXI S. CXXV 1893 ilichfc man auf den Sangi Inseln, ehe man an das Weben geht, „een patroon (sangsah) van sesak- of

silablaren op bamboestokjes, die men sasolieh noemt."

*^ ^ _ _ _
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meerendeel der versierders niet krachtig om hulpmiddelen te ontbeeren. Dit blijkt o. a. bij technische

bestudeering der Dajaksche matten in het Koloniaal Museum [in Haarlem]^ die meerendeels naar bepaalde

patronen gevlocbten zijn. Ook de versiering van het Eotineesche weeftoestel op de tentoonstelling [Ten-

toonstelling van Ned.-Oostind. Kunstnijveiiieid (Derde Groep) te 's-Gravenhage 1901: Oostind. Weefsels nsw.]

toont beslistj dat de weefster een patroon gevolgd lieeft met al de aankleve van dien." Im Dresdner

Museum befinden sich Mustervorlagen von LeUi (11509 und 11504), „nach denen Korbe, Sarongs,
r

Salendangs und Schamgiirtel angefertigt warden", und von Talaut (15832). Mid den -Sumatra, Etlin.

Atl. Taf. GXIV Pig. 3 ist eine Patrone fiir das Weben von Lebong in Mittel Sumatra abgebildet. - Von
Kisser erwabnt geflochtne Musterkarten zum Weben A. Jacobsen, Reise durch die Inselwclt des Banda-

Meeros 1896 S. 132. „Waar dit hulpmiddel ontbreekt," fahrt Loeber fort, „leveren oudere of door baar

[die Weberin] bewonderde weefsels de modellen. Zoo in baar stam of familie eigen patronen voorkomen,

kent zij de noodige scbikking der dradcn uit bet hoofd" (Loeber, Het weven 1901 S. 8).

Ob in Gorontalo appretiert wird (s. Publ. XIV, 44 a)^ wissen wir nicht. Desgleiclien laBt sicb
* m

nicbt feststellen, ob, wie in Slid Celebes, Brettclienweberei getrieben wird. Uber Brettchenweberei s.
« *

M. Lelimann-Fillies, Uber Brettchen -Weberei 1901, C. F. Lebmann ZfEVerh. XXXII, 299 1900 und

J. A. Loeber, Cat. Oost- en AVest-Ind. Vleclitwerk, Tentoonst. 's-Gravenliage 1902, S. 101 ff.; vgl. auch

ZfE. XXXIV, 155 1902. Dagogen wird durch Mus. Dr. 12570 -= Taf. II, 29 eine Art von Weberei fiir Gorontalo

erwiesen, fiir die noch kein Name gepragt ist. Nach der Form des fiir sie notigen Gerates wollen wir sie

Host- oder Gitterrahmen-Weberei nennen. Uber diese Form der Weberei hat O.Mason in Ann.

Rep. Smiths. Inst. 1899 (1901) S. 485-510 (mit 19 Textfig. u. 9 Tafein) gehandelt, der das Gerat „heddle

frame" nennt. Dort ist sie nur fiir Europa xind Nord Amerika nachgewiesen. AuBer fiir Gorontalo vermogen

wir die Rostweberei gegenwiirtig innerhalb des Ostindischen Archipels fiir die Bugls (Sfid Celebes) und fiir

Atjeh zu belegen. Von den Bugis besitzt das Dresdner Museum ein sehr schones Stiick
^
aus Holz (179G3,

mit Kette aus File-Faden), das wir auf Taf. II Fig. 30a u. 30b zweimal in verschiedner Lage abbilden,
^

um die durch Senken^) und Heben des Rahmens erzeugte Fachbildung zu zeigen. Die eine Halfte der

13 (genauer 12, einer ist abgerissen) Kettenfaden lauft durch 6 in der Mitte der 6 Gitterleisten des

Rahmens befindliche Locher, die andre in den Spalten zwischen den Leisten. Wahrend also die erstere

eine feste Lage hatj ist die letztcre unter oder liber die Ebeue der andern verschiebbarj wodurch zweierlei

Kreuzungen, wie sie zum Weben notig sind, moglich werden. Wie der Einschlag durch die Kotte gezogen

wird, ob etwa mit einer Nadel, und ob er angeschlagen wird,^) konnen wir nicht sagen. Die fertig gewebte

Borte ist 0-4 cm breit. Von den Bugia stammt auch das von Weber lAE. Ill SpL 1890 Taf. I Fig. 3 und

S. 38 abgebildete Sttick aus Horn, desson Gebrauch auf S. 38 allerdings ganz unrichtig beschrieben ist,

indem angenommen wird, daR mit dem Gerate „Kordeln" gedreht werden.'^) Aus dem Innern von Atjeh

besitzt Herr G. MeiBner einen derartigen Rahmen, der nach seinen Angaben ebenfalls zum Weben vou

Goldborten gebraucht wird.
7.

Inwieweit bei den karrierten Tiichern von Gorontalo maleische oder siidcelebesischc Einfliisse vor-
m *

liegen, bedarf noch der Feststellung. Uber den maleischen und slidcelobesischen Charakter solcher Tiicher

s. G.P. Rouffaer, Cat. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 19 u. 18.

Die Unterscheiduug zwischen echtoUj oinheimischen Gorontalogcwebon und eingeflihrten ouropaischen

Nachahmungen ist bei der VoUkommenheit dor Weberei in Gorontalo auikrst schwierig. Im Dresdner

Museum befinden sich drei Sarongs von Gorontalo, 2082, 2085 (mit weiBseiduer Sallciste) und 2090, die

von cincr zustiindigon hollandischen Firma, die selbst fiir Celebes Stoffe ganz in dem dortigon Stil und

don dort beliebtcn Farben (d. i. besonders Rot und Golb) herstellt, als europaisches Fabrikat bezeichnet

worden sind. Bei alien dreien sind Rot und Gelb die Hauptfarben es sind die Lieblingsfarben in

^) Die in c!en Abbildangen dem Pi^alimen angeliangte Beschwcrung ht eine Erganznng nach der AbbiUlung bei

Weber (s. unten). Nur ein Streifen Kattun zu ihrer Befestigung ist vorhanden.

2) Nach clera unregelmaBigen Verlaufe des Einschlags zu urteilen, ist eine Schlagschieno nichfc zur Amvendung
gekommen.

-

'')'Zum Schniire-Drehen hat dagegen wolil allerdings das Taf. V Fig. 2 von ihm abgebildete Grerat von Florcs gedient,

daa er S. 38 mit dem von den Bugis verglcicht.

T
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Abb. u. Ber. d. K, ^lool. u. Antbr.-Etbn. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd. X Kr. 6 57

Celebes —^^) ihre Muster siiid karriert^ sie haben nlle drei eino Salleiste. Vgl. aiicb Nr. 151 der Sarasin-
scbeii Saniiiilung (Publ. XIY, 36 a).

Als Gesicbtspnnkte fiir die Beurteiluug, ob Zeuge aiis Celebes eiuLeimisch oder eingefiihvt sindj

wurde uns von der bezeiclirieteu Firma aiigegebeii, daB die auf den „indiscben" Webstiiblen bergestellten

Gewebe im allgemeinen viel uuregelmaBiger ausseben als europaisckes Fabrikat^ das auf mecbanischen

Webstiiblen gewebt ist, iind daB ferner das „iii^^ische" Tuck meist nicbt so „gedeckt" sei wie das

europiiisckej d. k. daB vielfack zwei Faden der Kette zasaminenkegen iind dann eine groBere „Hokle"
folgt. Was das letztere betrifft, so konnen wir an Proben von Zeugen, die nack Celebes ausgefiilirt

werden^ feststellen, daB sie vielfack den celcbesischen Geweben auck kierin alnilick sindj indem auck sie

einoj wenn auck nickt so groBe „Hokle" besitzenj sodaB eine Entsckcidung nack dem letztern Gesickts-

pnukt allein nickt geniigt. So wertvoll immerkin jene Anskunft von sackverstandiger Seite ist, so wird

man dock am besten solange eine sickere Entsckeidung kinausscbicben, bis man eine goniigend groBe

Anzakl fiir die Ausfnkr nack Nord Celebes bestimmter, europaiscber Gewebe zum Vergleicke besitzt, um
die fragkcben Stiicke an iknen messen zu konnen, nnd bis auBerdem griindlicke Nackforsckungen an Ort

und Stelle sickere Ergebnisse liber den Ckarakter einlieimiscker Gewebe geliefert kabeu, oder auck eine

groBere Anznld sicker einkeimiscker StofEe vor Augen liegt. Vor allem muB auck danack geforsckt .werdcn,

ob nickt etwa im Goroutalogebiet (einsckl. Buol), wo die Webkunst am keimiscken Webgestell eine boke
Strife dor Entwicklung erreickt kat, keute anck Hand-Webstiikle europaiscber Konstruktion oder indiscbe'

mit Tretvorricbtung verwendet werden, ganz wie Avir z. B. in Bnol neben Gerateu wie Steinankern die

Nakmascbine finden (vgl. P. & F. Sarasin Z. Ges, Erdk. Berlin XXX, 2 1895).

i=^l-^

Die Verbreitung der Weberei in Celebes

Audi in andern Teilen von CelebeSj wo wir einkeiniiscke Weberei findeUj ist die Webkunst eine

boke. So sagt D. Woodard, Narrative- 1805 S. 120 von den Bewoknern der W^estkllste : „Tbe Malays
manufacture very good and strong cotton clotk witli mixed colours".

Gewebt wird fiir ims nackweislick innerkalb des Celobes-Gebietes

:

1. in der Minahassa: Fasergewebe^ neben Rindentrackt (vgl. Publ. XIY^ 5b Anm. 1904).

2. auf der Insel Bentenan im Siiden der Minabassa^ und wokl auck in der Minahassa seibst^ sekr

kuustvolle, sckwere Baumwollengewebe (s. unten).

3. in Bolaang Mongondoir. grebes Baumwollenzeug und Zeug aus Blattstreifen der Pinangpalme
(vgl. Publ. XIY, 27a und unten).

4. in Bolaang Vkl: Wilken & Sckwarz MNZg. XI, 33 18G7. ., .

5. im Goronf.alogebiete, vor allem in Gorontalo selbst und in Lwihotto: dort sckeinbar mekr karrierte

kier mekr geikattete BaumwoUentlicker.

6. m Buol: vgl. Publ. XIV, 44a. Hier wurde scbeinbar,^) wenigstens zxir Zeit Padtbrligges 1679

(s. BTLV. 3. volgr. I, 32»i 1866), ebenso wie in Tontoli und Kajeli, auck liindenzeug gemackt.

7. in ^yPamhoon'-^ an der Westkiiste von Mittel Celebes; vgk D. Woodard's Narrative- 87 1805,

wo gesagt wird, daB die Leute da ^cultivate cotton, and manufacture great quantities of clotk, wMck tkey

barter for rice and gold-dust."

8. im Sigischen: Adriani &Kruijt MNZg. XLII, 474 1898.

9. in Parigi luid Todjo (nicbt liingegen in Saussu): vg'l. C. W.W. G. van Hoevell TTLV. XXXV,
42 1891 imd Adriani & Kruijt MNZg. XLIV, 137 1900. Die Sarongs von Parigi") und Todjo-*) werdeu

1) D;l3 sagt sckon D. AVoodard, Narrative" 1805 8. 102f.: j,They are fond of colours, and love those that are

strong, bright, and gaudy; such as red and yellow".

2) Vgl. aber Adriani & ivruij t lAE. XIV, IGOf. 1901.

3) Hier ist dasWoben von den Bugis gclerut; vgL Adriani & Kruijt lAE, XLV. 160 1901 und (t. P. Rouff aer,

Oat. Tentoonst. V. Oost-Ind. Weefscls en Batik's, Rotterdam 1902, S. 19. Einen karrierten Sarong mit Golddurchwirkuno- in

der Kapala besitzt die Bataviaasch Genootschap in Batavia von Parigi. Vgk Cat. Bat. Geu.*- Spl. 137 Nr. 6423 1894. Da\^ die

Parigior einmal eigne Rindeiitraolit besaBen, ,,is zeker, want voor alle termen bij het kloppen in 't Baree in gebruik, heeft

het Parigisch zijuo eigene^^ (Adriani & Kruijt lAE. XIV, 160 1901)".

'') In dicser Gcgend besteht daneben noch Rindentracht; vgl. z. B. Publ. XIV, 53b.

Al)li. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etliii. Mus. zu Dresden i!)02/3 Bd. X Nr. G 8

t'
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58 Ethnographisohe Miszellen II: 4. Meyer & Hichterj Wcbgeriit aus dem Ostitidischen Ai^chipele

in Saussu, wo Rindentraclit heimisch ist (ygl. van Hoevol] a. a. 0. 43^ Adriuni & Kruijt lAE. XIV,

160 1901 und audi Publ. XIV, 53b)j gegen Salz und Eeis mngetauscht.
4

10. im SeeiigeJneie von Ost Celebes; ygl die Ausfiihrungen zu Nr. 597 (,,MessGr von den Frauon

beimWebcii gobrauclit") der Sarasinschen Sainmluiig in Piibl. XIV, 99 a^ sowie (das Hemd ziim) Panzer

Nr. 555 der Sarasinschen Slg. ebenda S. 91 a.

11. in To/nhiku] vgl. das oben S. 44 Anm. 2 orwahnte „Gehange, nm Webkamme einzufadebi"

von da im Berliner Museum und Bosscher & Mattbijsen TTLV. II, 87 1854: ,;De vrouwen liouden zicb

bezig met bet vervaardigen van kleedjes^ sarongs, die wegens hunne onverslijtbarheid. bij dc bergbewoners

zeer gewild zijn."

12. in Laiivni, vgl. 0. W. M. Schmidtmiillcr Ausland XXII, 342b 1849 =- J. A. van der Aa, Hot

Eiiand Celebes (Globe 1851) S. 47 des SA. (s. auch Publ. XIV, 91a): „Iliro Kleider wcbon sie moistens

selbst aus den Fasern von Baumbast und farben sie mit verscluedenen Baumrinden; a,m Strande ziebcn

sie aber auch die BaumAvollenstaude, und verfertigen daraus Stoffe, welche mit Indigo usw. gefarbt werden.

Diese Arbeit ist eine Hauptbeschaftigung der Fraucn." Nach S. 337b u. 342b kleidcn sich die Bewohnor

der Kllste gorn in grobe indische Zouge, vorziiglich vom nahen Baton, und folgen hierin den gebildotern

Staranieu, mit welchen sic Handel treiben. Dcmnacli miissen wir in Laiwui einlicimische Faser-,

einheimische und fremde BauniAvollengewebe unterschciden. Inwieweit unter der einheimischen

d. h. in Laiwui statthndenden Baumwollonweberei bugische Horstcllung zu verstehen ist, bleibt dahingestellt.

13. in Banggai, besonders in Mondoue, vgL Bosscher & Mattbijsen TTLV. 11, 105 1854.
r

14. bei den Binnenleuten (Toradjas) der Gegend von Pcdopo] vgl. Publ. XIV, 108a 1904.

15. bei den Toradjas von Enrelamg: vgl. Publ. XIV, 117 a f. 1904,

16. bei den Bvgis in Slid Celebes^) und wo sie sonst (in Celebes und auf benachbarten Ins(4n)

7

sitzen, z. B. in Luu, d. b. zunachst Palopo, wo nach van Braam Morris TTLV. XXXII, 521 1889 em

Webgestell Rewohnlich zum Hausstand eines gomeinen Bugi geb()rt. Vgh zur Weberei in Siid Celebes

(einscliL Buton und Saleier) auch Rouffaer, Cat. Tentoonst. 's-Gravonhage 1901 S. 50'-'=f. u. 44ff. und Cat.

Tentoonst. Botterdam 1902 S. 19 f.

17. von den MaJcassaren. Vgl. z. B. F. Valentijn III 1: Beschr. v. Macassar S. 137 b 1720 : „Haare

bovenkleedjens, die zij over haare broekon dragen zijn dijkwils stijf van 't goud. Deze laten zij hier van

haar eigen volk weven, en ik heb 'er gezien, die 100 R*^®^'^, en meer gekost hadden;" s. auch S. 138b,

wo „goude en andere kostelijke kleedjens, die de Macassaaron zelf woven," erwahnt werden. Daneben

bezeichnet Valentijn am letztern Orte j,Yerscheidenerloi kleeden" in Makassar als eingefiihrt.

18. in Saleier, vgl. H. E. D. Engelhard BTLV. (4) VIII, 327 ff. 1884 und Eouffaer, Cat. Tentoonst.

's-Gravenhage 1901 S. 51=^

19. in Buton, vgL Publ XIV, 126 a.

-1

AuBer GorontalOj von wo Bouffaer, Cat. d. Oost.-Ind. Weefsels, Tentoonstelling v. „Oost en West"

1901 S. 51'^ nur die Kains patola ausdriicklich hervorhebt, ohne der HersteUung auch andrer Gowebe wie

z. B. von karrierten und broschierten Sarongs zu gedenken unter den Nammern des Abschnittes

„Noord-Celebe3" (Nr. 353-373) S. 51ff. befinden sich allerdings sehr wenige von solchen Stiicken

im celebesischen Gebiete Siid Celebes, insbesondere Saleier, ein Hauptplatz der Weberei
Eouffaer S. 51*.

ist

vgl.

1

<

Celebes ist noch nicht vollstandig vom WebgestoUe beherrscht.'^)

^) Nach F. Valentijn III 2: Besclir. v. Macassar S. 140b 1726 hatfcc der Konig von Boni in ,,Tsjinrana" zwei

Hauaer aus Bambus. „In een van deeze 2 huizen onthoud hij zicli doorgaans, als liij op Tsjinrana is. daar bij allerlei

ambagtslieden, van goudsmids, zilvcrsmids, roermaakers, gcscliutgieters, krismaakers. piekmaakers, en konstige inleggers

derzelve, kruitmaakers, keurlijke wevers van kostelijke gonde stoffen, en wat dies meer is, bij zicli hoeft, en alleen

tot zijn vermaak ondeilioud."
* #

2) Uber Riudenklopfen im Ostindisclicn Archipel auBerkalb Celebes s. Adriani & Kruijt lAE. XW, 166ff. 1901

(mit ausfiihrlichen Anmerkungen von J. D. E. Sclimeltz).

^
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Abh. u. Ber. d. K. Zooi. u. Anthr.-Etlm. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Is^r. 6 59

Was deu Noixlon betrifft, so fiiidcu wir Kindenkleider (iieben iieimisclien Fasergeweben) vor allem

nodi ill dor Minahassa (ygl. Publ. XIV, 2bf.)j clocli ist bier der ITbergaiig zur eiugefiilirten, gewobten

Kleidung bereits so weit yollzogeu, daB die aus alter Zeit vorbandnen Eindenklopfer (ygl. Publ. XIY, 35)

z. T. nicbt melir yorstanden und als Keulon aufgefaJk warden. Nodi zur Zeit yon Eeinwardts Eoise

(1821) war Baumwollzeug ein kostbarer Besitz.^) Im iibrigen begegnen sie uns zuiiieist im Binuenlande,

yor allom in MiMel Celebes, wo die Herstelhnig yon Riudenkleidern eine Bliito uud Hobe erlangt bat, der

sidi nur die polynesisdio Rindeuzeugkunst yergleidien lai^t; s. Adriani & Kruijt lAE. XIV, 139fE. 1901.

Fiir Tlnomho siebe a. a. 0. 162, fur Sanssu 160, fitr Mori 159. Dodi audi in diesen Gebieten bat der bugiscbe

uud euTopaiscbe Sarong seinen Eiuzug gebalteu, um die alte beimiscbe Kleidungsweise zu yerdrangen.

Spiiren davon, daB aucb da, wo beute an Ort uud Stelle Baumwolleuzeuge zur Kleidung dieuen, d. h.

einmal in ganz Celebes die Eindeutracbt iiblidi gewesen ist, lasseu sidi uocb nadiweisen. Einnial im

Gebiete you Gorontalo: you Rosenberg bericbtet (Reistogten in de Afd. Gorontalo 1865 S. 23), daB bei

Todesfallen Manner und Frauen, die zur Faniilie des Gestorbenen geboreu, liber ibre tagiiche Kleidung

zum Zeicbeu der Trauer oiu Stuck Baunirinde oder aucb wobl im Haar einen Lappen Rindenzeug tragen.

Aucb A.B.Meyer sab ini Goroutaloscben (1871) Rindenzeug als Trauergewand tragen. Flir Bintauna ist

an die beute (wie aucb z. T. in der Minahassa) als Keulen dienenden Rindenklopfer zu erinnern (s. PubL

XIV, 35). Fiir Biiol, Tontoli uud Kajeli s. oben S. 57 Nr. 6, fiir Parigi und Todjo Nr. 9 und S. 57 Anm. 3

u. 4, fiir Mori s. PubL XIV, 88. Darilber, daB aucb in Slid Celebes einmal Rinde geklopft wurde, s.

Adriani & Kruijt TAE. XIV, 162 1901 n. PubL XIV, 35b.
'

<

\

Was

Die Geschichte der Weberei im Ostindischen Archipele

Die Gescbicbte der Weberei bei deu maleisiscben Volkern, die, wenn aucb scbon Zeicbeu des

Verfalls sicb bemerkbar macben, alleutbalben cine Icbendige und, was Kunst und Fertigkeit angebt (aucb

in Jaya, wie erst 1902 entdeckt wurde), als eine bocb entwickelte zu gelten bat,^) ist nocb nicbt ge-

scbrieben; ibre Herkuiift ist uocb nicbt festgestellt,"^)

weise zusanimeugestellten Daten ergibt, ist:

1) daB die inaleisisdie AVebkunst binsicbtlicb des Webgestells ein wenig entwickeltes, alteres Stadium

der Webkunst iiberbaupt yergegenwlirtigt, weil im allgenieinen mit der Hand- die FuBbewegung uocb nicbt

verbuuden ist^) (G. P. Rouffaer, Cat. Tentoonst. ^s-Gravenbage 1902 S. 14*). Wo dies der Fall ist

1) Keinwardt, Keis in d. Ind. Arch. 1821 (1858) S. 599: ^Eenig-e meer vermogende Hoofden pronkeii vooral met

een ^Tootcn voorniad yan linnen. Sommlgen overdektcn do stoolen, die ons warden aangeboden, met een gelieel stuk, dat

nog- dikwijls dubbel gevouwea was". Dies diirften Kaius Bentcnan gewesen scin (s. unten).

2) Die Tatsache, daB die AVebkuiist aid" Java im allgemoinen allerdings (vgL dazu aucb, was do Does TTLV.

XXXVI, 28 1893 sagt) in der angedeuteten Richtmig znriickgeblieben ist, erklart Loeber, Het weven 1901 S. 9, wie folgt.

Het batikken", sagt°er, „het bekende was-procede, lieeft patrbon- en ikatweven [letzteres ist unriclitig, s. oben S. 30f.] verdrongen.

Lit is een natuurbjk gevolg! Op dit eiland heeft de Hindoe-Knliiuir, naast Bali, de sterkste sporen nagelaten. Het barts-

tochtelijk Hindoe-oi-nnment, dat nog op Bab in vurige lijngolving spreekt, daarna de weelderige, BoeddMstische versierlng,

die ill overdaad onzo Renaissaucoricliting ovcDaart, beide sierstijlcn van sterk uitgesproken sculpturaal karakter bebben bet

inbeemsclie vlakornament overvlcugeld. Terwijl in Britisch-Indie de ontwikkeling der tecbuiek gelijken stap bield met zwolgende

motievenwcelde, bleef deze bot eigendom dor machtige tempelbouwers en drong alleen de aesthetiscLe invloed na jaren en

eeuwcn in het 'onderworpcn, Javaanschc leven door. Voor dat ornament was in het weyen geen plaats. De overvloed van

kruUetjes en golvende lijnen, een karaktertrek van bet batik-ornament, kan niet of zeer moeilijk vertolkt worden in het weven,

waar het rechtlijnig ornament het makkelijkst toegepast wordt. Voor de weelde van lijn zou het ikat-weven door vloeiende

kanten te onduideUjk zijn geweest".

«) Ganz ungeniigende Bemerkuungen bei Rouffaer, Cat. de Oost-Ind. Weefsels, Tentoonst. v. „Oost en West''

1901, S. 57===.

*) Diese Tatsache sprache an sich mehr fur die Unabhangigkeit der indonesischen AVeberei von der mdischen, als

die noch ziembch vcrbreiteie Verwendung von Paser statt der BaumwoUe, weil sich Faser- statt Baumwollenweberei beim

Eindringen dur Webkunst da leicht hat entwickeln konnen, wo die BaumwoUe nicht zngleich gebaut wurde, mdem man

sie durch ein jodorzeit verfiigbares und kostonloses, einheimisclies Erzeugnis ersetzte, wenn die Verwendung von Faser statt

BaumwoUe mehr gelegentUch, nicht so weit verbreitet vorkame, und wenn nicht an verschiedenen Stellen das Weben mit

Fasern zu hoher Kunst entfaltet ware.
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60 Etluiographische Miszellen II: 4. Meyer & fiichter, Webgerat aus dem Ostindisohen Arohipele

(siehe unten S. 63 Anm. 1), hat man den Eindruck einer sehr spaten, von den Maleien (und Bugis) ver-
breiteten Vervollkomnmung.

2) daB dieWeborei von Mikronesien init der der maleisischen Volker zusammengehort.

3) dali die Weberei im allgemeinen, je weiter wir nach Oston kommen, in allmahlichen Uber-
gangeu iminer piimitiver wird; die Kette (und der Soliufifadcn) bestelit aus Easor, das Hiickenlagcr ist
gurtartig, der Brustbaum ist einteilig, es feldt das Bkitt, die Spule bat die Eonn der Netzstricknadel.

4) DaB gewisse Teile des Webgestells, die iiberall wiederkebrcn, wo gewebt wird, wic z. B. das
Riickeu]a.gor, der Brustbaum, die Spule, sowie das Webgestell als Ganzes erkennbare Entwickkmoen von
primitivern zu voUkommnern Formen durchgeinacht baben.

Mit diesen Gedanken muB man die Tatsacbe zusammcnbalten, daB wir versebiedentlicb im Ost-
indischen Arcliipele sei es nun Spuren von Rindentracbt odor eine bodientwickelte uud alleinigo Kleidung
aus Rindenzeug finden, und zwar in Gebieten, die den von gowissen Kiistenstricben her eindringenden
Emfliisscn entweder entzogen oder abgelegen waren, so z. B. im Innern von Sumatra und Borneo, in
Mittel und Nord Celebes, Halmahera, Coram usw. (s. Adriani & Kruijt JAE. XIV, 166 ff. 1901). Daraus
scheint sich zu ergeben, daB die Webkunst keine urmaleisische Fertigkeit ist, daB der Urmale'isier' sich
vermutlieh wis der Polynesier in llindenzeug kleidote. In diesem Falle miiBte sich die Weberei erst spater
iiber die bereits auf den in.donesiscben lusoln verstreuten maleisischen Volljer und daruber hinaus bis'auf
mikronesisches Gebiet verbreitet baben. '

'

Nun besteben zuniicbst zwoi Moglichkeiten fur die Beurteilung der Anfange der maleisischen
Webkunst: Entweder nimmt man an, daB sich die Weberei bei den Maloisiern irgcndwo und irgendwann
selbstandig entwickelt und von da aus spater verbreitet bat, oder daB sie von auBon gekommen ist und
sich dann weiter verbreitete. Halt man einmal den letztern Gedanken fest, daB namlich die Maleisicr das
Weben von einem Volke lernten, das bereits eine entwickelte Weberei besaB, dann fallt es auf daB
mit der eindringenden Kunst, wenn wir sie uns als Baumwollweberei denken uic'bt 'auch
die Kenntnis der Baumwollenbearbeitung iiberall bin gedrungen ist. Aus der Verwertung von
Easer und Blattstreifen') also, sowie daraus, daB wir an gewissen Bestandteilen der Webgestelle Uberolinge
von primitivern zu voUkommnern Eormen beobacbten konnen, miii^te man schlieBen, daB man die Kunst
HI emer primitivon Form entlehnte, wenn man nicbt annehmen will, daB Riickbildungen vorliegen Mit
der Annahme der Entlebnung einer primitiven Weberei wiirde man sich aber dem Gedanken einer originalen
maleisischen Weberei naberu; wir wiiBten nicbt, von wo her die indonesiscben (und mikronesischen) Volker
erne primitive, im Entsteheu begriffene Webkunst entlelmt jiaben sollten, da die Weberei wie wir sie bei
den Nachbarvolkern finden, nachweisbch sehr alt und schon entwickelt ist. Eine gewisse Wabrscheinlicbkeit
bleibt nur fiir die Annahme, daJ.5 die Weberei irgendwann und irgendwo bei den maleisischen Volkern
selbstandig m einer primitiven Form, vermutlieh aus der Elechterei und Strickerei, Eertigkeiten, welcbe
die Maleisior mit den Polynesieru teilen und zu denen die maleisische AVcberei deutliche Beziehungon hat ^)

\

-i

i

\

!

12370 u. 12371), die *Tagalen in NorU Lu.on, dio *Manobos von Mina<^uu> (Hus. Dresden 2493 ABM coll u 2422
beide geikattet und mit Mensclienfiguren), *Magct(m in Mittel ,/ava (hierinr ist das Weben aus den l^a'sern der Gehono-hlnftn,-'
bagor=kad„t, durch die Geschicl.te bei ,7.K„ebel TTLV. XLL 582 1899 be.eugt, in der ein Pettier cW lidrfvfenen
Wertiger ausgibt, ein Wamms und eine Icurze Hose daraus triigt), *" **I,ja,npca (?, J. A. Jacobsen, Reise in die Inselwelt
des Banda-Meeres 29 1896), **i:otti (?, Cat. ethn. verz. Delft S. 98 Nr. 1163: „Ouafgewerkte sarong van gebangb d nr
weeftoestel. H. Eotti, res. Timor'), *Tenunber (JIus. Dresden 11550 u. 11551, beide o-eikattet val J C F R T 1 SI ,

en kroesbarige rassen 292 1886), **^rM. (gewebt?, Kiedol a, a. 0. 250u. 258).

°
,

fe
i. tieaol, tMuik-

2) Dicse deutUclien Bczicbungen sind rein tecbnischer Art. J. A. Loeber, Hot woven 1901 S 7 s'let zw-u- als
versier,ngsprocede beeft bet patroonweven zicb onafbankebjk van bet vlecbtpatroon ontwikkebl en gevormd " doch bcdarf'diePrage ernes Zusammenbangs der Flecht- und Gewebemuster noch einer grundlichen Untersucbung. Unverstiindlicb ist LoebersAusUruck: „Deze zeUstandige ricbting van bet weelpatroon is eon logiscb gevolg van de tecbniek '
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hervorgegangon ist. ') Von da aiis wiirdeu Sclilagscliieiiej Zangenspiile (= Stricknadel) und wohl auch

Brust- und Zengbaum (sowie der Riickengurt?) iibernommen.")

I I

1) Ygl. aucli H. Scliurtz, "Katechismus der A^olkerkunde 1893 S. 210, J. A. Loeber, Het M'even in den Indischen

Archipel 1901 S. 3f. und Kouffaer, Cat. d. Oost-Ind. WeefseLs, Tentoonst. v. „Oost en AVcst^' 1901, S. 3% wonach „de Weef-

kunst, met de verwante Vlechtkunst, tot de oudste en meest inheenische bcdrijven van Indie belioort." Die AVeberei ist

allentlialben durcli unnieiMiche Ubcrgange mit dei* altern Technik des Fleclitens und der des Strickens verkniipft; s.

V. Hehn, Kulturpflanzcn und Haustiere'^ 1891 S. 516, 0. T. Mason Kep. U. S. Kat. Mus. (1899) S. 187 1901 und li. Scburtz,
Urgeschiclite der Kultur 1900 S. 319.

* «

2) Man kann sich folgendes genauere Bild von dein Ubergange des Flechtens und Strickens zur AVeberei maclieu.

Die Weberei ging von eiuem Flechten aus, wo (wie spater beim Weben) eine lieihe parallel nebeneinander liegender Streifen

oder Fasern gegeben waren, die man, damit sie nicht auseinander flatterten oder sich verschoben. an beiden Enden befestigte.

d. h. also zmschen zAvei Querstaben oder -Balken ansspannte. Einen diesem (redanken ahnliehen Elechtapparat hat C. Danneil
lAE. XIV, 231f. 1901 von Nissan (Deutsch Salomo Inseln) beschrieben und auf Taf. XIX abgebildet; S. 230 Anm. 1 fiigt

J. D. E. Schmeltz liinzn, daB sich im liijks Ethnographiseh Museum in Leiden ahnliche Vorrichtungen rait der Herkunfts-

angabe Biika (ebenfalls D. Salomo Inseln) befxuden. Ebendaher stammen 4 Stiicke im Dresdner Museum (10277—80). Der von

Danneil beschriebene Apparat ist kein Webgestell, wie er meint, sondern ein Flechtrahmen. Sogar einen Riickengurt, der (an

Stelle der spannendon Stabe des an don Endon zusammengehalteuen Bahmens bei der Flechtvorrichtung von Nissan und Buka)

der straffen Spannung der Streifen oder Fadenreihe diente, konnen wir fiir jene Flechtweise voraussetzen. Der Fortschritt
bestand nun darin, dal^ der Arheiter nicht wie bisher beim Flecliten immer neue Streifen oder Faden mit
dem Flechtstichel, abwechselnd liber und unter jedem Langs(d. i. Ketten)faden hin, querdurch fiihrte, was

iibrigeus bei feinern Faden zeitraubeud und miihsam scin w'iirde, da sich solche sehr leicht verfitzen, und zudem die Finger

in diesem Fall ein plumpes Arbeitsmittel bilden, die webende Person also immer ihre Aufmerksamkeit mit auf die Vermeidung

einer Fadenverwirrung richten niuB, sondern daB er 1) einen Ian gem Streifen oder Faden, der, wenn zu Ende,
immer neu angestiickt wurde

,
querdurch hin und her zog, 2) daB er die Fiihrung dieses Querschusses iiber

und unter bestimmten Langs(Ketten)faden hin nicht von Langsfaden zu Langsfaden besouders vollzog,

sondern insgesamt bei jedem QuerschuB an alien Liingsfaden auf einmal. (Dies letztere ist der Haupt-
unterschied der Weberei und Flechterei, nicht, wne G, Danneil lAE. XIV, 228f. 1901 bestimmt hat: die reehtwinklige Um-
biegung des Durchschusses am Band und das Aufziehen einer Kette auf einen sie gespannt haltenden Rahmen; iibrigeus auch

nicht der durchlaufende Einschlagfaden, wie die oben genannten Flechtvornchtnngen bewcisen.) Das. Letztere geschah, indem

die Langsfaden in zwoi Gruppen geteilt wurden (z. B. in die Gruppe der Faden mit gerader und in die der Faden mit

ungerader ISTummer) und indem durch eine mechanische Vorrichtung abwechselnd samtliche Faden der einen gegen die der

andern gleichzeitig so verschoben wurden, daB zwischen den beiden Gruppen ein Zwischenraum, das sogenannte Each, entstand.

Da hindurch wurde mit der Hand der Ersatz des Flechtstichels, als welcher sich die (Netz)stricknadel, die schon vorher der

Abwicklung eines langern Fadens bei Fadenarbcit diente, darbieten muBte, mit dem SchuB(Einschlag)faden gefiihrt. Der
letztere wurde nach jeweilig vorausgegangener Verschiebung der beiden Kettenfadengruppen gegeneinander am Band umgebogen

und dann querdurch zuriickgefiihrt. Auf diese Weise entstand ein dichter undlialtbarer Ilreuzverband, der vor dem gewohnlichsten

Flechtwerke uoch den Vor^ug eines durch die Umbiegung des Querfadens an den Seitenrandern entstandeuen, haltbaren B.andes

voraus hatte, der nicht, wde haufig bei Flcchtwerk, einor Verstarkung durch ein eignes Saumgeflecht bedurfte. Bei der

Voraussetzung eines Flcchtgestelis wie des beschriebenen erklart sich auch das Bundweben der Maleisier.

Demnach wiirden von den Bestandtcilen des maleisischcn Webgestells Kettenbaum und Brustbaum, vielleicht

auch das Biickenlager einer. vervollkommneten Technik des Flechtens entstammeu, die Spule hingegen der Technik des

Strickens. An eine der beiden Techniken ist vielleicht auch die Schlagschiene anzukniipfen, indem sie als aus dem

Anschlagstabchen in Flechtvorrichtungen wie der von Danneil abgebildeten, oder aus dem Strickbrettchen (vgl. Midden-
Sumatra, Ethn. Atl. Taf. OXXAail Fig. 6: Mittel Sumatra, B. 0. A. J. Dinter TTLV. XLI, 353f. 1899: Siao, J. G. F. Biedei,

De sluik- en kroesharige rassen 1886 Taf . VI 1 u, 2: A^nhoinen) hervorgegangen anzusehen ist.

Abzuweisen ist die Herleitung der Schlagschiene („Schwcrt") aus der „\Vebnadel" bei C. Danneil lAE. XIV, 229f.

u. 234f. 1901, um von einer ,,dritten Modifikation der Nadol", dem ,,Kreuzungsstab" (tatsachlich soil dieser Stab nur dazu

dienen, die Faden 'eins' der Kette von den Fiidcn 'zwei' getrennt zu halten, wahrcnd die eigentliche Kreuzung der „Nadeh'

tibcrlassen bleibt) zu schweigen. Um fiir den Fadendurclizug ein hohes, ihn leicht ermoglichendes Each zu haben, soil die

„Webnadel" verbreitert und ,,vor dem Durchfiihren des EinschuBfadens etwas auf die hohe Xante" gestellt wordcn sein.

Weder gibt es h-gendwo im Sinne Danneils ,,brexte" "Webnadeln noch ist es iiborhaupt moglich, eine AVebnadel, an deren

Hand der Faden durch das Each gcfuhrt wird, im Sinne Danneils zur Facherweiterung zu benutzen: denn sobald die Web-

nadel aus dem Fache gezogen ist, fallt dies zusammen, und sie muB aus dem Fache gezogen sein, wenu der Faden von ihr

abo-ewdckelt sein soil, und dies wicder muB gescliehen sein, bevor dor Faden an das Abgewebte dicht angeschlossen werden

kann. Ferner ist die Zangenspule („Weberschiffchen") durchaus nicht, wie Danneil S. 233 u. 235 meint, durch die Web-
technik bedingfc und aus dem „primitiven nadelformigen Stabchen" der Flechttechnik entwdckelt, denn erstens schlieBt diese

r

andre Formen der Spule nicht aus und zweitens findet sich die Zangenspule, und zwar vorwiegend, als Ketzstricknadel

(insbesondere auch da, w^o nicht gewebt wurd und nie gew'ebt w'orden ist). An die Technik des Strickens hat Danneil
tiberhaupt nicht gedacht.

i -Ln--*i_^ K
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Da die Technik des Webeus nachweislich und die des Strickeiis vennutlich das Vorliandenseiu

gedrehter Fadeii nicht voraussetztj so bestelit keine Notwendigkeit anzunehmen, daB das Drehen von

Faden zu Schmir und Garn von der Weberei vorausgesetzt wirdj wie H. Sclinrtz^ Urgescbichte der

Kultur S. 318 1900 angenommen hat.
* m

Wann nnd wo der llbergang zu der neuen Kunst und a,uf welcliem Wege ihro Verbreitung erfolgtey

entzieht sich der Vermutung. Jedenfalls kounte man, trotzdem wir an verschiedonen Orten keinerloi

Webereij sondern nur Hindentraclit oder das Umgekelirte finden, selir wohl auch die MoglicLkeit setzen^

daB die Entstehung scbon bei einem Toile der Urmaleisicr geschah (wenn nicht gar in einer Zeit, wo
auch die Bevolkerung der mikronesischen Insehi noch engere und lebhafte Beziehungen zu den Maleisiern

hatte)j^) wenn man nur annimmtj daB zu jener fruhen Zeit, als sich die "Weberei aus de^ Fertigkeiten des

Flechtens und Strickens abzusondern anfingj in den Bereich ihres Produktionsgebietes zunachst nur Gegen-
stande fielenj die vorher nur auf dem Wege des Flechtens und Strickens hergestellt wurdeuj wie z. B.

]\rattenj Gitrtcl und Armbander^ wahrend man etwa Kleiduugsstiicke von groBerm Umfange wie z. B.

EockO; nach wie vor zunachst weiter aus Einde fertigtCy und da,B der tJbergang nicht allenthalben mit-

gemacht, sondern daB gebietsweise an dem iiberlieferten Alten festgelialten wurde.

Bei solcher Betrachtung der Tatsachen muB man fiir das alte Webgestell bei den Maleisiern eine

Form voraussetzen, wie wir sie in den mehr ostlichen Gebieten des Archipels vorfinden:^) ein Webgestell

mit ungeteiltem Brustbaum, ohne Blatt^ mit einer Sperr- und Sclilagschienej die auch die Aufgabe hat,

die spater dem Blatte zufallt, mit Zangenspule und Faserkette und -einschlag. Es erhebt sich da,niit die

Frage, ob alle Vervollkommnungen, die das primitive Gestell und die primitive Kunst spater erfahren

habeuj echt maleisischen Ursprungs sind. Da kann es denn mm keinem Zweifel unterliegen, daB zunachst

die Verw^endung nnd Bearbeitung von Baumwolle und damit die hierzu notwendigen Gerate,
die wir auf jenen ostliclien Inselgebieten, wo auch gew^ebt wird, jedoch ohne Wolle nicht finden vom
asiatischen Festlande her, und zwar von Vorder Indien^), zu den Maleisiern gekommen sind-'^)

man vgl. z. B. die bei F. v. Schwarz, Turkestan 1900 S. 341 abgebildete „Maschine zum Reinigen [Ent-

kernen] der Baumwolle"^) mit der sogenannten Kapasmuhle der Maleisier und die ebenda S. 387 abgebildete

„turkestanische Garnhaspel"*') mit den indonesischen (Spinn- und) Spukadern.'^) Desgleiclien die Ver-

^) Man braucht iiiclit an Verschlagungen wie z. B. von Mikronesicn nach den Pliilippinen (Globus XXVIIl 192a
1875) zu denkeu.

2) Als ,,een zeer simplen vorm" bezeichnet J. A. Loeber, Hot weven 8. 4 auch. das Webo-esteU der „Tin-iorgruppe".

Indesscn besitzen Mer einzclne Telle, wie z. B. der Brustbaum auf Timor sclbst (s. oben S, 39 u. 40), eine sclion selir voHliommne
Form. Unriclitig ist es ferner, wenn er S. 5 von dem S.lf. gescliilderten Webgestelle von rSiid] Geiebcs sagt: Dit toestel is

zoo ongeveer ook het type van de algomoen-Indische weefinrichting". Webgestellc von dor Vollkomnienheit, wie sie Loeber
schildert, finden wir, wie man aus unsrer Darstellung ersehen kann, nur an selir wenigen Stellen des Archipels.

3) Das horizontale Webgestell ist iibrigcns nicht echt (indogermanisch) indisch. Altindisch war ein aufrecht stehendcs

Webgestell (vgL z. B. 0. Schrader, Reallexikon der indog. Altertumskunde II, 939 1901). Horizontalo Weberei z. B. auch
noch auf Formosa (H. Floss, .Das Weib'^ II, 435 1897), bei den Ainos (xg]. B. Schurtz, Urgesch. d. Kultur 320 1900), bei

den Huichal Indianern (Am. Mus. Journ. I, 127 1901), bei don Aztekcn (Schurtz a. a. 0. 127) nnd an der Goldkiiste in West
Afrika (Schurtz a. a. O. 275): vertikale Weberei auch bei den Navajo Indianern von Nord Amerika (Schurtz a. a. 0. 208) usw.

*) Der Ubergang zur BaumwollenM'eberci zeigt sich heute im Gebrauchc baumwoUenen SchuBfadons bei Faserkette,

so bei den WcbgestelLen Mus. Dresden 12370 nnd 12371 von den Dusuns in Nord Borneo und bei don Binnenstammen der

Gegend von Palopo in Sild Celebes (vgl. Pnbl. XIV, S. 107b Nr. 651 und S. 108a Nr. 347).

^) „Da die turkestanische Baumwolle kurzfaserig und deshalb die Trennung der Faser von den Samen schwicrig ist

so werden die reifen Kapseln auf den Feldcrn abgcschnitten, gctrocknet und die Baumwollfaser ei'st nachtraglich aus den

Xapseln genommen und von den Samen getrennt. Dazu braucht man eigne Maschinen, die Tschigir heissen . . . Das Wesent-

lichste dieser Maschinen besteht in 2 holzernen, 25 mm dickon, rauhon Walzen, deren dicke, mit schraubenartigen Einsclmitten

verseheno Enden so gegeneinander gepresst werden, dass, wenn die unterc mit einer Kurbel versehene Walzc gedrcht wird,

sich auch die obere Walze, aber in entgogengesctzter Richtung. drehen muss. Im mittlern Teilo ist zwischon den beiden

Walzen ein klciner Zwischenraum gelassen, welcher zwar die Faser, nicht aber deu Samen durchlasst. Bringt man die aus

den Kapseln gezupfto Baumwolle an die beiden Walzen und setzt letztere durch Drehen der Kuvbcl in Bewegung, so wird

die Wolle erfasst und zwischen den Walzen durchgezogon, wahrend die Samen zuriickbleiben",

^) Die turkestanische ,,Seidenhaspol'- ist nach S. 384 bedeutend grofjer.

^) J. A. Loeber, Het weven in den Ind. Archipel S. 3f. und G. P. Eouffaer S. 57* habon zu wenig den Unter-

schied von Faser- und Fadenweberei beachtet und infolgedossen dem Gedanken fremden Finflusscs keinen E,aum gegeben.

3iit liecht wcnden sie sich aber gegen eine Ableitung der maleisischen AVeberei aus der indlschen. Aui5er den oben angefiihrten

^
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^
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wendung von Seide, die zwar nicbt nur (wie Loeber, Het weven 1901 S. 4 sich ausdriickt), aber

hauptsachlich im westlicheu Teile des liidonesischeu Archipels vorkomint. Vgi. lib er Weben in Seide

oben S. 31 (Ikatten auf Seide), llouff aer, Cat. Tentoonst. 's-Gravenhage 1902 S. 50=^ (bei den zugewanderten

Maleiou in Borneo), Encycl. Ned.-Indie Lfg. Ill, oGlb [1902], Publ. XIV, 44a 1904 (seidner Rock von Bnol

in Nord Celebes) und oben S. 55 Anm. 2 (in Seide broscbiertes Gewebe von Basilan), Aucb das Blatt,

die Spnlenform / (s. oben S. 49), das Weben mit einebiger Kette (s. oben S. 43) und die Tret-

vorricbtnng^) stammen aiis Asien. AVeiterhin das Batikken, wohl ancb das Broscliieren (s. oben

S. 55 Anm. 2), die Brettclien- und Gitterrabmenweberei (s. oben S. 56), kaum aber das Ikatten'^)

(s. oben S. 24ff.) und das Bandbana-Verfakreu^) (s. oben S. 25 Anm. 1). Docb beruheu auf vorderiudiscbem

Vorbilde bestimmte Arten von geikatteten Tiicbern, die im Ostindiscben Archipele gewebt werden:

die Tjindes und Patolas. Dariiber driickt sich G. P. Ilouffaer, Cat. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 22,

Tatsacheii spricLt gegen clen liindusclicn Ursprung 1. eiue spraclilicho Tatsache, auf die schon Orawfurd, Hist, of the Ind.

Arcliip. I, 1820 S. 177 aufmerksam geniacht hat: ,.Ay proof that the Indian islanders \Yere possessed of the art of weaving

cloth, and of the probability of that art having been disseminated through the skull of a particular native tribe, I may

mention, that the words to spin and to weave, those which express the loom, the shuttle, the woof, and

the warp, are all native terms, and nearly the same in all the Archipehigo wherever the art of fabricating cloth by the

process of weaving is understood"': 2. eine Verschiedenheit im ' beiderseitigen Webapparate, falls die Eigentiimlichkeit des

indischen cine alte Erscheinung ist. Bei diesem erfolgt namlich die Eachbildung mechanisch durck eine Tretvorrichtung.

Durch diese technische Vorvollkommnnng (vgl. dariiber auch G. P. Kouffaer in: Cat. Oost-Ind. Weefsels etc., Tentoonst. van

Ind. Kunstnijverheid „Oost en West" 1901, S. 12*—14*) wird FreUieit filr die Handbewcgung und damit flir die Entwicklung

der Arbeit geschaffen, d. h. vor allcm die Mogiichkeit einer reichern Entfaltung des Musters, die Tendenz zu einer will-

kiirlicheu, immer neuen, gewahltcn, raffinierten, schlieBlich auch geschmacklosen Musterung (Loeber a. a. 0. 5), walirend die

unvollkommnere, schwerfalligcre Einrichtung ,
des maleisischen Webgestells den Konservativismus, das allmahliche Weiter-

entwickelu des traditionell tiberlieferten und damit eine, wenn auch manchmal einfache, so doch gediegene Kunst zar Eolge

hatten (so Loeber a. a. 0. 5 und 8, Rouffaer a. a. 0. 14).

Nicht spricht gegen den hinduschen Ursprung der indonesischen AYeberei „de afbeelding in het jongste Verslag van's

Kijks Ethnographiseh 31useum, waar men op plaat VIll [s. oben S. 54 Anm. 1] een wever (sic!?) aan ziju getouw ziet van

„Ontong Java" (Oentoeng Djawa) . . ., typisch golijkend op onze Indonesische weeftoestelen, en tot waarheen Hindoeinvloed

zeker ntoit ofte nimmer doorgedrongcn is'' (Kouffaer a. a. O. 57*). GewiB ist hindusche Kultur direkt nicht bis Mikro-

ncsien vorgedrungen, aber dal5 hinduscher EinfluB indirekt bis dahiu gcwirkt hatte, indem Mikronesien seine Weberei von

kulturellen Zwischcntragcrn, die sie selbst, sei es nun direkt oder indirekt, von den Hindus erhalten hatten, ist eiue theoretische

Mogiichkeit und daher zunachst nicht abzuweisen. Oben ist versucht wordcn, die Unwahrschoinlichkeit eines solehen Einflusses

aus^'andern Daten als der Ahnlichkeit dos mikronesischen Webgestells mit dem indonesischen zu erwcisen.

1) Eine Tretvorrichtung kommt vor bei den Maleien von MaUCIm (vgl. W. W. Skeat Man I Taf. M Fig. 6 1901), in

Mittd Simatra (so z.B. in Silungkang in den Padangschen Oberlanden ostlich von Solok, einem AVebzentrum, aus dem die Tiicher

Nr. 127, 129 u- 132 des Cat. Oost-Ind. AVeefsels 's-Gravenhage 1901 stammen, vgl. G. P. Ro uff aer
,
Over Ikat^s usw. 1902

S 16 Anm. 1; ferner in Pajakombo am Oberlaufe des Indragiri, Kouffaer a. a. 0.; s. auch Midden-Sumatra, Ethn. Atlas

Taf. CXV 1881, E. Katzel, Yolkerkundc'^ 1, 399 Eig. 1 1894 und H. Ploss, Das AVeib-^ IL 431 Abb. 372 1897), in Java (s.

J E Jasper T Binnenl. Bestuur XX, 223 1902 und G. P. Kouffaer, Cat. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 4: Surabaja; beim

Ikatweben in Gnssee gebraucht man dagegen den Aufheber, J. E. Jasper, T. Binnenl. Best. XXII, 353f. 1902, ebenso nach

de Docs beimAVeben in Bandjarnegara), bei den See Dajaks in Nord Borneo (T.S. Chapman bei PI. L. Roth, Natives of

Sarawak II 30 1896) und bei den Yisajas der FhiUppinen (s. E. H. Sawyer, The Inhabitants of the Philippines 1900 (Taf.

zw^S 304 'und 305). Vgl. auch B. E. Matthes, Boeg.dioll.AVb. 1874 S. 334af. und Mak.-holL AVb.^ 1885 S. 422af. Zur

indiVchen Tretvorrichtung vgl. Loeber, Het Tkatten 1902 S. 2 und Rouffacr Over Ikal's 1902 S. 15.

2) Die indische llerkunft scheint uns sehr fraglich. Die groBe A'erbreitung des Ikattcns hber indonesien (s. oben S. 31),

die unabhano-in- von der A'erbreitung gewisser (geikatteter) Muster von fraglos vordcrindischem Ursprung ist, weist eher

auf ein hbhei^s^Alter. Man darf nicht einwendon, dafi dann auch die Verbreitung des Webens in Baumwolle auf ein

hoheres Alter weist; denn 1. gibt es ein Ikatten auf Easorgewobe, und 2. wird ein unvollkommner Eaden durch einen volh

kommnern viel leicliter ersetzt, als ein neues und zudem schwieriges Mustorungsverfahreu, das einen eignen Apparat erfordert,

iibcrnommen und erlernt. Es handelt sich gewiB auch hier nur urn eine von A^order Indien oder den Hindus des Archipels

auso-ehende und eine gcwisse A^erbreitung annehmende Verfeinerung eines im allgemeinen schon bckannten Ycrfahrens. Dabei

ist^""darauf hinzuweisen, daB das Ikatten auch in Melanesien bekannt ist. Z. B. gibt es in Neu Guinea und auf

den Salomolnseln Faserscliurzc u. dgh (vgl. Mus. Dresden 1G765, Eraueuschurz von Bilibili), aber auch aus Blattstreifen her-

crestellte Ornamente (Mus. Dresden 17732, Haarschmuck von Slid Bougainville) mit Mustern (gewohnlich naturfarbig-rot), die

nur durch Ikatten erzielt sein konnen.

3) Auch hier ist der hindusche Ursprung fraglich, da (z.T\ vom AVeben ganz unabhangig) ganz ahnhche Farbverfahren

nachweisbar sind, die sicher nicht aus Indien stammen. Es kommen, um von dem BlauweiBmusteru baumwollner Tiicher bei

den Karo-Bataks' (s. 0. JAVesterberg bei Rouffaer, Cat. Tentoonst. 's^lravenhage 1901 S. 45-==) nicht welter zu sprechen,

\ i
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wie folgt, aus: ,,Ontegenzeggelijk hebbon de Voor-Indischo eclite, zijden tjinde's en patola's sinds oudher
een diepen indruk gemaakt op de volken van onzen Archipel. Met onloochenbare gegevens is te bewijzenj
dat deze rijkgefigixreerde zijde sinds zes of zcven eeuwen de kostbare klecdijstof vormde in onze Oost,
evenals ze nu nog hoofdracht is op Java: op de weefknnst van een deel der Timor-eilanden met name
Rotij heeft ze onmiddelijk invloed gehad^ en heeft men haar daar in katoen allergelukkio-st nao-edaan;
in Palembang en op Baugka maakt men ze reclitstreeks na, ook in ;^ijde; op Bali, en in onde Javaansche
industrie-steden als Gresik (Grissee), doet men dit ook^ maar met meer zelfstandigheid ; in Limboto op
Noord-CelebeSj heeft men liet patola-weven in katoen met goikattoa inskig even zeer gelukkio- veriiilandscht
als op Hoti met geikatten ketting."

Mit den Vorbildern der im Ostindisclien Archipele gewebten Tjindes und Patolas sowie andrer
Tllcher sind bestimmte Gewebe -Muster^) in den Archipel gekommen. Dazu gehoren:

1. die beiden, jenon genannten Tticiierarten haiiptsachlich oigentiimlichen Muster:
a) das djelcunprang (jay.)- Muster, d. i. „die wilde tjenipaka-Blume ein achtstraliliges Stern-

- .—= i

muster, das eigentliche Tjinde-Muster (ygl z. B. die Abbildung bei J. A.Loeber, Het 'Ikatten' S. 12 1901)
b) das limar- (mal.) oder Rhomben-Muster, das eigentliche Patola-Mustor (Rouffaer Over

Ikat's 1902 S. 28, vgL z. B. die Abbildung bei L.Wray, JAI. XXXII Taf. XI links 1902)

2. das plang jmsa (atj.)- oder padang rusak (bat.)- = HirscliHecken-Muster, d. i. das indische khanjari
(von khanjar-j khandjar)- oder Dolchspitzen-Muster (s. oben S. 30 u. Ygl. die Abbilduno- bei J A Loeber Het
'Ikatten' S. 6).^)

b
^ . •

,

3. wahrscheinlich das lumpcd-Miistery wenn man darunter Bander aus hohen und schmalen
„dreieckigen" Zacken an bevorzugten Stellen des Tuches'') versteht, wie z. B. in der Kapala
oder an den Quer(Schmal-)Seiten. In der Kapala findet sich das Tumpal (jav.)- Muster das z. T. auch
geblumt vorkommt*) und das der Maleie pidjuk ?^^^?.m^ =^ „Bambusscho6Hiige'' nennt, nach Rouffaer, Cat.W
landen, Sumatras Ostkliste, und Saleier, auRerdem auf den javanischeu Batiks. Ein vorderindisches (seidnos,
Tjinde-) Tuch mit Tumpals in der Kapala ist nach Rouffaer z. B. Nr. 134 S. 23 a. a. 0. (von Muntok
auf Bangka).

4. vielleicht das jMenschenjlgnreJi-Muster, wie es z. B. auf Sumba voj-kommt.''*)

hierbei die von Loebfer, Het ^Ikatten' 1902 S. 3 aiifgefiihrten Farbeverfaliren, uainlich das Berauchern von Tiichem und
Geflechten, die mit ausgeschnittnen Yiguven benaht sind, in Sild- und Mittel Borneo und auf Am. sowie das Indio^oblau-
filrbcn von Tiichern, die mit Figuren aus Bambus bonaht sind, bei den Keos, einem .Bergvolke von Flares, in Botracht Das
sind zweifellos von Vordor Indian unabhangige i¥usterverfaliren, die man als Vorstufen auch des Batikvei-rahrenJ auffassen
kann (womit niclit gesagt scni soil, daJ^ das' javasche Batikken von Vorder Indicn unabliangig ist!), da es sich hierbei um ein
Aussparen auf Flachen, nicbt auf Fiiden, handolt. Das Berauchern zum Zwecke der Mnste'rung kommt iibrigens auch
in Neu Seeland vor, vgl. Mus. Dresden \M62-m und A.Hamilton, Maori Art 1890-1901 S. 138. \Vir glauben nicht, daB
Loeber mit Kecht an J. P. Freyss' Sehilderung des Farbeverfahrcns der Keos AustoS nimmt, Avei! „stukken bambocs vist te
naaien een tour de force is, die wij met stalen naaldcn nict klaar zouden spelen, laat staan de Keo's met gebrekkige werk-
tuigen". Selbstverstandbch darf man, wenn als Bcdeckungsmaterial wirklich Bambus verwenclet wird, erstens nur an Bambus-
spahne oder dgl. denken, nicht an ganze Bambusse, und zweitens nicht an ein Dnrchnahen des Bambus, sondern an ein
Festheften an Tuche durch Uberstechen.

# *

^) Uber die Namen der verschiedcncn Tjinde-Muster in Java s. Jasper T. Binneol. Best XXII 354f 1903
^) Dieses Muster kommt nach Loeber, Het 'Ikatten' 1902 S.7 durch einc (absichtliche) Vers chiobung von Faden-

gruppen der quer gestreift geikattctcn Kette zustande. In Singapore und Penang (Malaka) hciBt es nach P. A. Driessen
(s. Rouffaer, Over Ikafc's 1902 S. 21) henang rusak, d. i. „afgebroken-draad patroon". Vielleicht sind der atj. und bat.
Name Entstcllungcn aus dieser Bezeichnung. — Absichtlich (nicht zufallig) ist doch wohl auch die von Loeber a a 0.
beschriebene Verschiebuug geikatteter iCettenfaden auf i'^/ores-Tiichern herbeigcfiihrt.

^) Man darf nicht jedes Zackenband auf Geweben, geschwoige dcnn in der Ornamentation andrer Gegenstande, mit
den Tumpals zusammenwerfen. Zackenbander sind im Ostindischen Archipol ohno Frage von sohr verschiedenem Ursprunee.

*) So aufier auf ^avaschen Batiks, z. B. anf Gewcbon von Rati und dem Gewebe des Webgestells 2512 von Basilan
im Dresdner Museum.

^) Ygl. oben S. 30. Nach Bouffaer, Over Ikats 13 Anm. 1 gibt es Tllcher mit Menschonfiguren nur in Siimha.
Er hat aus diesem Grund ein Tuch

_

mit Menschenfignren, das die Herkunft 'Nias' hatte, nach Sumba verwiesen. Es ist

dies allein, wenn nicht noch nahorc Ubereinstimmungen fUr Sumba sprechcn, kein Grund, Kias das Tnch und mit ihm das
Ikatten abzusprechen. —^ Die asiatische Herkunft des MenschcnRgurenmusters, das Rouffaer a. a. O. 19 (siehe oben S. 30)
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Mehr oder weniger sind diese Muster vielleicht in Zusammenhang init dem Ikatten oder

wenigstcns mit ciner VerYollkommniing des Ikatverfahreus in den Archipel gekomnien.

Wie man es zu erklaren hat, daB z. B. gerade die Loute yon Roti oder Limbotto die vorder-

indischen Muster in so treffender Weise nacliikatten konnen, und daB man iiberliaupt (auBer der Technik)

auf die Dauor audi fremde Muster entlebnt (nicbt bloB golegentlicli einmal nacbzuabmen versucbt) bat^

das ist nocb ein Eatsel. Es miiBtc deun sein, daB in jenen gianzenden Zeiten des Arcbipels vor dem
Eindringen des Ishim;, von donen wir uns beuto wobl nicbt mebr das recbte Bild zu macben gewobnt sind^

die Hindus selber mebr oder weniger die Lebrmeister der Insulaner gewesen sind.^) tjber

den EinfluB der Hindus in jener Zeit s. Bokenieyer, Die Molukken lOff. 1888. Damit brauciit nocb

nicbt gesagt zu sein^ daB Hindus aucb nacb Limbotto gekommen sind, Zwiscben dem, binduscl)en Java

und Limbotto bildet vielleicbt Ternate die Briickej obwobl man einer solclien Brllcke eigentlicb nicbt

bedarf, da Gorontalo zu den von Madjapabit beherrscbten Reicben geborte: vgl. E. Dulaurierj Liste des

paySj qui relevaient do I'empire javanais de Madjapabit: Journ. Asiatique (4) VII, 567f. 1846. Uber die

Beziebungen Ternates zu dem binduscben Java s. Etbn. Misz. I^ 70 Anm, 2 1901.-) DaB in Ternate in alter

Zeit gewebt wurde^ dafiir lassen sicb Zeugnisse beibringen. Zur Zeit. als die Niederlander nacb Ternate

kanien, webten nacb B. L. d'Argensola, Besclir. d. Molukiscben Inseln (Orig.-Ausg.: Conquista de las

islas Malucas, Madrid 1609) 11^ 1128f. 1711 die Ternater aus Garn Leinwaud. YgL aucb J. A. von
Wanderslo, Morgenland. Eeyse 223 1658 (auf Ternate, Tidore usw. warden diinne Kattunkleider gewebt)

und AYouter Scboutens Voyagie 50 1676.

AuBer einer Beeinflussung von Yorder Indien ber kommt wabrscbeinlicb weder ein von Cbina,

nocb ein iilterer, von Enropa ausgebender EinfluB in Frage. Denn aucb das Blatt, das zwar an iiltern

europaiscben Webstiiblen zur Yerwecbslung alinlicb vorkommt''^), staramt, wie wir saben^ ebenso wie die Trct-

vorricbtung'^), die die europaiscben Handwebstiible ebenfalls besitzeUj in Europa wie inlndonesien aus Asieu.^)

fur Turkestan nachweist, ist doch nocli recht zweiCelbaft. A. a. O. 20 Anm. 1 macht Rouffaer auf ahidich gemustertes

Borneo -'Flechiys^evk aufmerksam (vgl. dazuW.Hoin, Die Ycrwendung der Meuschengestalt in Flecbtwerken : MAGWien
, 45ff. 1891, Ders., Ein Beitrag zur Verwendung der Meuschengestalt in dajakisclien Flecbtwerken: Feestbundel Veth 1894,

273—274 unci 2ur Entwickbmgsgeschichte des Ornamentes bei den Dajaks: Ann. Alus. Wien 1895, 94 ff.). VgL aucb das

gewebtc Gewand eines Dajakkriegers bei F. Eatzel, Volkcrkunde'- 1 Tab zw. S. 372 u. 373 Fig. 17 1894 und bei H. L. Kotb,
Natives of Sarawak IT, 36 1896. Man erinnere sich aucb an die Matten mit Menscben- und Vogelmuster aus Langowan in

dor Minahassa (vgl. S. J. Ilickson, A ^S'aturabst in North Celebes 333f. 1889, den Umschlag zur 1. Lfg. von N. Graafland,
De Minahassa I 1898 u. Oatalogus von Oost- en West-Ind. Vlechtwcrk. Teutoonst. van 'Cost en West' lY, 's-Gravenhage 1902

S. 67 Nr. 540). Ln Drcsdner Museum befinden sich zwei Tiichcr (2422 und 2493, s. obcn S. 31) aus Mmdanao die aus Faser

gewebt und in der Kctte geilcattet sind und ein Muster mit verschiednen, mehr oder weniger stibsierten Menschenfiguren

besitzen. Bei A. Jacobsen, E,eise in die Insehvclt des Banda-Meeres S. 132 1896 ist ein Mannerschamgurt von Kisser mit

Menschenfigurenmuster abgebiklet. Nach Herrn H. Iviihn gibt es auBer auf Kisser aucb auf Letti Tiicher mit solchem.

Zwei Tiicher mit Menscben- und Tierfigurcn aus den Lanipongs sind oben S. 55 Anm. 2 erwahnt.

1) So schon H. Bokcmeyer, Die Molukken 11 1888: ..Die Insulaner lerjiten feine Gewebe -vvirken, die Stoffe durch

Ffirben verschoneru und die bcsten und echtesten Farben aus eigneu Produkten selbst gewinnen."

") Zu beachten ist, daC die Staatsverfassung von Gorontalo nach ternatischem, die ternatische nach javaschem Yor-

bild eingerichtet ist; s. Ethn. Misz. I a. a. 0. Ygl. aucb Adriani &Kruljt MNZg. XLA^II, 25 Anm. 1 1899.

^) Herr Praparator Schwarze am Museum hat uns ein sogenanntes Rohrblatt von einem AYebstuhl in der Ober-

lausitz (Sohlaud an der Spree) verschafft. Das Blait ist etwa 60 Jahr alt; es stimmt mit den Blattem von Nord Celebes

genau iiberoin. Heute werden in der Oberlausitz allgemein die stabilern und bilbgern Stahlblatter benutzt, die auch die

mechaniachen AYebstiihle haben. Der Ubergang vom Eohr- zum Stahlblatte vollzog sich in den 70er Jahren, und, ^\ie Herr

Schwarze als Augenzeuge versichert, in der ^Yeise, daB derselbe Mann im Dorfe, der vorher Rohrblatter hergesteUt hatte,

nunmehr infolge der Nachfrage Stahlblatter fertigte.

'') Wir lassen dahingestcbt, ob Loeber recht hat, wenn er von der gewohnlichern Form des maleisischen Web-
gestells in Het 'Ikatten' 1902 S. 2 sagt: „Aldus een in alle opzlchten gebrekkige inrichting, die ontstond en in stand bleef

door het zitten op den grond, die eclit-Indische gewoonte. Daardoor Invam men niet in meerdere mate op de godachte,

trappers toe te passen, die minstens do hclft aan arbeid zouden uitgcspaard hebben*'. Tatsache ist, daB man nicbt iiberab,

wo das Webgestell einer Tretvorriehtung entbehrt, auf der Erde sitzend arbeitet; vgl. J. Jacobs, Het familie- en kampong-

leven op Groot-Atjeh II Taf. XXIX 1894 und J. Nerdon Kol. AYeokbl. „Oost en West'- III Nr. 37 ^ 26. Nov. 1903 S. 3

Sp. 4 (Weberei der Kains Bentenan).

Abli u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etlm. Mas. zu bresdeii 1902/3 Bd.X Nr. G 9
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Unklar in ihrem Ursprunge sind von den Erscheinungen indonesischer Wcbereij die eine all-

gemeinere Verbreitung besitzenj n. a. folgende zwoi:

1. Woher kommt es, daB in verschiedenen Teileu des Arcbip(>ls, niid zwar sowolil an Webgestellen

einos vollkoinmnern Modells wie in Slid Celebes odei* in Mittel Sumatra, als aucb an solcben von primitiveref

Form wi(} auf den Talaut Inseln der Zeugbaiim mit einer Larmvorriclitung verselien ist? Wie alt ist

diosc Idee, woher stammt sie?

2. Wie kommt es, daB wir auf Geweben aus den verscliiedensten Teileu des Ostindisclien

Arcliipels eine bestimmte, quer liber die Kette (seltciun- die Kette entlang) lauftMide Bandorornamentik
aus (mancbnial obon und untcn offenen) Rbomben (mit und obne gewohnlicb nacb auswarts umgebrocbene

Haken oben und unteUj aucb seitlicb an den Ecken) oder scbrjig liegenden (Haken-)Kreuzen oder ab-

wecbselnd aus beiden in so starker gegenseitiger Abnliciikeit linden, daB ein bistoriscber Zusammenbang
vorliegen niuB?^) Um diese Prage zu beantworten, milBte strenggenonnnen freilicb erst die Ornamontik
innerhalb eines jedon engern Kulturbezirks fiir sicb untersuebt, insbesondere geprlift wcrden ob in den

gozogenen Kreisen durch Serienbildung der in ihnen nacliweisbaron Mustervariationen eine oder mebrere

fiir jeden urspriiuglichste Eormen erscblossen werden konnen. Ergibt sick dabei, daB mebrere mit ein-

ander obne weiteres nicbt vereinbare Grundfornien anzusetzen sind, eine einlieitlicbe Serienbildune also

nicbt wolil moglicb ist, dann liegt der Gedanke an IJbernabme verscliiedener A^ariationon von auBen ber

nabe: stellt sich aber auf Grund des Yergleicbs eine Grundform fiir alle Yariationen beraus und ero-ibt

der Vergleicli der so gewonnenen Anfangsmotive der einzelnen Bezirke eine Abnlicbkeit, die vernunftio-pi-

weise auf einem inneru Zusammeubange berulien niuB, dann bestebt die Frage : woher der Znsammenh;
wie alt ist das Grnudmuster? Haben wir es bier vielleicbt mit einem uralten maleisiscben Webmuster
zu tun? Und nocb weitere Porschung hattc sich mit dem ornamentalen Ursprunge des Grundmusters zu

beschaftigen, Vielleicbt wird aber aucb in diesem Eall eine serienbildende Untersuciiune
von vornberein dadurch unnotig, daB ganz analoge Muster

analoger Ansfuhrung auf Geweben von Vo]'der Indien nachgewiesen werden. Diose Losuno-

der Erage schoint nicbt ganz ausgeschlossen, wenn man z. B. folgende Muster vergieicht: J. A. Loeber
Hetlkatten 1902 S. 12 (vorderindisches [?] Tjindetucb mit Ebombenband), A.B.Hein Die bildenden Kiinste

der Dajaks auf Borneo 1890 S. 96 Fig. 62 (Frauenkopftuch aus Delhi, Band aus aneinander scblieBenden

"^13g,

an analogen Stellen und in

Rhomben und zu deren Seiten parallelen Zickzackbandern) und 63 (dsgl, mit ahnlichem Muster) sowie

S. 42 Fig. 10 (Ornament — Bhonibus mit gebrochenen Haken an der obern und untern Ecke — von
einem Daghestan-Teppiche).

Fur die Verbreitung gewisser Erscheinungen wird man wohl den Gang voraussetzen dlirfen, daB
sie, von den Maleien iibernommen, wie in der Gegenwart so schon in alter Zeit durch die Bugis welter

getragen wurden. Eouffaer macbt Cat. Tentoonst. Rotterdam 1902 S. 19 darauf aufmerksam. dat al deze

[bugischen] doeken geruit zijn evenals . . . bij de Maleische weefsels van Borneo . . .; en voorts, dat alio

kapala's[-)] rechtlijnig zijn." Hierzu gehort nur scheinbar die Tatsache, daB eine bestimmte, im Anhange
von Publ. Xiy, 130 if. bcsprochene, gemeinmaleisische Ornamentik mit Vorlicbe an Teileu des Web^-estells

(Brustbaum, Spulenscheiden, Zaugenspule, Fitzruton) auftritt. Wenn wir aber in Gorontalo und anderwarts
Spulenscheiden mit densclben Variationen aus dor a. a. 0. besprocheuen Ornamentik linden so wird es sich

hier allerdings um eine Ubertragung durch die Bugis handeln (vgl. Publ. XIV, i;]7b)/') DaB einmal die

t

1) Um iins nur auf abgebildetc Stiicke zu beschninken, flihren wir folgende Beispiele an: fiir Atjeh J. A. Loeber,
Het Ikatten' 1902 S. 6, fiir Borneo A. II. Ilcin, Die bildenden KUnste der Dajaks auf Borneo 1890 S. 94 Fig. 59 and Taf. l'

IB, 15, 16 und 17, fur Satvu Loeber a. a. O. 9, H. ten Kate lAE. YII 1894 Taf. XVII Pig. 7 (wozu Text S. 244), fiir Timor
Loeber S. 8, ten Kate a. a 0. Taf. XVIII Fig. 1 (?), wozu S. 244, Sal. Mullor, Land- en Volkcnkundc 1839—44 Taf. XXXI

Y

(Hock des Mannes), XXXIX Fig. 1 (wozu S. 255), fiir Rati Sal. Muller a. a. 0. XXXIX Fig. 6, wozu S. 285, XLIII Fio-. 2

(Oberkleid des Mannes) und 4 (Rock dor Frau).

[2)] fiber die Kapala und ihre Formen s. Gr. P. Rouffaer in: Encycl. Xed-Indic III, 519 119021.

=*) Fiir Gorontalo kommt vielleicht nocli in .Betracht, daB wir hier dasselbe Wort fiir Sarong finden wie im Bugisclien
und Makassarischen: lipa. Bug., mak. lipa, lijxik ist der Ersatz fiir ein felilendes eigcntliclies Wort fiir Sarono' und bedeutet

:^
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Maleien^ und sodaim die Biigis Kulturfortschritto verbreitot haben, dafiir haben wir in Publ. XIY wieder-

liolt Ecweise beigebraclit.

;

-#

uud weiter weshvarts die alte AVeisc der Zusauuncnsctzung axis zwei Bahnen, weil liier das AVebgestell sclunaler (?, die Wcb-

o-estellc aus dem Grorontaloo'ebiet ini Drosdncr Museum sind z. T. schr brcit. s. obcn S. 49 u. 50) ist, hingogen besteht der Sarong

mehr ostwarts, wo das AVebgestell breiter wird[?], nur aus einer Balm. Drei Baiinen, wie sie z. B. der Kain Bentenan

Xr, 68 der Sarasinschen Samndung (Publ. XIV, 27a) besitzt, erwaluit Rouffaer Diclit. Vgl. aucli die oben S. 55 Anm. 1

angozogcne Sfcelle.

Tafelerklarung zu Tafel I

s

Fi2\ 1: Miihle zum Entkernen der Baumwollej aus dem GorontalogeUete^ Mus. Dresden 1772^

14 n.Gr, Ygl S. 19.

von Gorontalo^ ]\lus. Dresden 11790 und 11792, 7j

Fig. 2 und 8: Klopfef zuni Reinigen und Auflockern der Baumwollej
— Fig. 4: Bo gen zum Reiuigenu. V. n.Gr. Vd. S. 20.

und Auflockern der
1'

Baunnvolle. von Gorontalo^ Mus. Dresden 11808, "/,^ n . Gr. Ygl. S. 20. - Fig. 5:

Handspindel aus Holz niit Wirtel aus KokosnuBscliale, von Talatd, Mus. Dresden 15842, ^7 i^- Gr.

— Fig. 6: Handspindel aus Holz mit angesclinitzteui (?) und kattunbezogenen Wirtelj

von Bnol, Mus. Dresden 17474 = Slg. Sarasin Nr. 188, V^ n.Gr. Vgl S. 21. — Fig. 7: Weife von Sungei-

Vgl. S. 21.

Z agu in Mitlel Sumatra, nacli Midden-Sumatra, Etlm. Atlas Taf. OXIY Fig. 4 1881. VgL S. 22.

Haspel aus dem GoyontalogeUete, Mus. Dresden 11938, ^ii^-Gr. Ygl. S. 24.

— Fig. 8:

Fig. 9 : Garnwinde von

1

10 n . Gr. Yd. S. 38.

Tapa im Goronlalogebide, Mus. Dresden 11937, etwa V,^ n.Gr. Ygl. S. 35. — Fig. 10: Spul- (auch Spinn-)

rad, von Tapa im GovonialogcUete, Mus. Dresden 11934, etwa 7^^ n.Gr. Ygl. S. 22 und S. 35. — Fig. 11:

Scherrahmen (Modell?) von Batadaami Gorontalogcbiete, Mus. Dresden 14055, 7^3 n.Gr. Ygl S.32. — Fig. 12:

Rlickenlager eines Webgestells von Telaga im Gorontalogebiete, zu Mus. Dresden 11933 geliorig,

Fig. 13: Brust(Zeug)baum eines Webgestells von Telaga im Gorontalogebiete,

— Fig. 14: Blatt (Kamm) eines Webgestells

von Telaga im Gorontalogeblele, zli Mus. Dresden 11933 gehorig, V^^j n.Gr. Ygl S. 43. — Fig. 15: Sperr-

und Scblagschiene eines Webgestells von Tela.ga im Gorontalogebiete, zu Mus. Dresden 11933 gehorig,

Fig. 16: Aufheber eines Webgestells von Telaga im Gorontalogebiete, zu Mus.

Fig. 17: Scbieber eines Webgestells von Telaga im

zu Mus. Dresden 11933 gehcirig, 7,^ ^^-Gr. Vgl. S. 38.

^\,-^ n.Gr. A^gl. S. 45.

Dresden 11933 gehorig, V,,,
'i- Gr. Ygl. S. 48.

Goro}(talogebiete, zu Mus. Dresden 11933 gehorig, 7io ^- Gr. Ygl. S. 48. Fig. 18: Leisten (Einlege-

schiene) eines Webgestells von Telaga im Gorontalogebiete, zu Mus. Dresden 11933 gehorig, 7io ^i- Gr.

Ygl. S. 48. Fig. 19 u. 20: Fitzruten eines Webgestells von Telaga im Gorontalogebiete, zu Mus. Dresden

11933 gehorig, 7^o ^^-Gr. Ygl. S. 48. — Fig. 21: Spannstab eines Webgestells von Tapa im Gorontalo-

gebiete, zu Mus. Dresden 11826 gehorig, 10 n. Gr. Yd. S. 49 Anm. 1. Fig. 22: Kettenbaum (mit

Larmvorrichtung) eines Webgestells, zu Mus. Dresden 11933 gehorig, V^^ ^^-Gi". VgL S. 42. -

Spule von Timor, ziim Webgestelle Mus. Dresden 11079 gehorig, 7^ n.Gr. VgL S. 50.

Fig. 23:

— Fig. 24: Spule

von Talaut, zum Webgestelle 15824 geliorig, 7^ n.Gr. VgL S. 50. — Fig. 25: Spule aus dem Gorontalo-

gebiete, zum Webgestelle Mus. Dresden 2401 gehorig, 7, n.Gr. VgL S. 49. — Fig. 26: Spulenscheide aus

dem Goroidalogebieie, Mus. Dresden 11800, V7 "• Gr. VgL S. 53. — Fig. 27: Spulenscheide aus dem

Gorontalogebiete, Mus. Dresden 11778, V7 "• Gr. VgL S. 53. — Fig. 28: Spulenscheide aus dem Gorontalo-

n.Gr. Vgl. S. 53.

frame"), von Goronialo, Mus, Dresden 12570,

geschnitzt. Ygl. S. 56.

gebiete, Mus. Dresden 11827, 7, n.Gr. VgL «. 53. — Fig. 29: Rost fiir Gitterrahmenweberei („heddle

^'e
n. Gr. EinschlieKlich der Ketten aus einem Stilcke Holz

Fig. 30a und 30b: Rost fiir Gitterrahmenweberei von den Bugls {Sild

Celebes), emporgezogen und gesenkt, urn die Faciibildung zu zeigen. Die Schleife oben und die Beschwerung

unten (jedoch nicht deren Befestigung) sind erganzt. Mus. Dresden 179G3. n. Gr. VgL S. 56.
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5. Die Kains Bentenan

Mit Tafel III

Mit dem Eocke Nr. f)8 cler Sarasinsclion Sammlung, clen Avir Piibl. XIV Taf. VIII Fi©-. 1 abgebildet

habon, stimmt sehr Mas. Dresden 12(>70 iibereiiij \^on dem wir Taf. Ill Pig. 2 ein Stiick abbildeii. Es ist ein

langer Rock (kahibu) aus drei BahneUj von den Bantllcs bei Manado. Grand rotbraxin. Muster in Querstreifen

gelbj weiBlich und indigoblau. Ahnlicb sind ferner 12667, ein kurzer Rock {Icaliihn) ans einer Babn ( klced

dat op de vloer wordt nitgespreid door priesters & priestcrossen [bij liet medicineeren]''), von dem wir Taf . Ill

Fig. 1 ebenfalls ein Stiick abbilden^ audi von den Ba//tiks, mit blaBrotem Grundton, in weiBem und blaB-

blauen Muster quergestreift; und 12669, ein aus zwei Babuen zusammeiigestiickter Rock UmUhu) o-ieich-

falls von den Bantlks, mit gauz hellblaBroteni Grand und farbigem (weiB, blau) Quermnster scbeinbar aus-

gewaschen. AuBerdem befindet sich ebeudaber im Drosdner Museum uatej- Nr. 12668 ein lano-er Rock (kahibu)

aus diinaem, korublumenblauen (europaischem) KatUiiij oben und unten mit angestiicktcm 31-5 cm breitem

Streifen eines sebr feinen Gewebes von dor Art der aufgefiibrten in Dunkeiblaurot init Muster in Quer-
streifen (Farben: weiBlich, bell- und dunkelblau^ Iiellrot), nur leicbter und scbeinbar von iiino-erm Datum
(vielleicht aus eingefilhrtem Game gewebt). Zu 12667 bemerkt ein zugeboriger Brief des Sammlers:
„Yroeger op Bentenang bij Belang vervaardigd, hebben nu geene weeftoestelen meer." Danacli
baben also die Bantiks friiher von der Insel Bentenan Gewebe odor Gewauder bezogen die dort ber-
gestellt waren.

Ein Rock, ahnlicb Slg. Sarasin Nr. 68 und Mus. Dresden 12670, war auf der „Teutoonstelliiig

van Nederlandscli Oost-Indische Kunstiiijverheid (Derde Groep) te 's-Gravenhage" 1901 ausgestellt Das
Stiick stammte aus der schon damals aufgelosten ethnographischcn Sammluug der Ind. lustelliuff in Delft
(ygl. deren Catalogus 1888 S. 23 Nr. 281: „Geweven kleedje, kain Bentenan"). Es heiBt dariiber im
zugehorigen „Catalogus der Oost-Indische Weefsels, Javaansche Batik's en Oud-Indische Meubelen" fvon
G-. P. Rouffaer] S. 53 unter Nr. 373 wie foigt: „Een zoogeuaamdc 'kain Bentenan^ d. i. een antiek.

Minahasa'sch geweven dock uit Bentenan (Z, W. Minahassa, aan zee). Samengenaaid als saroen^ uit

3 banen, waarvan 2 elk 64^2 cM. en de derde 61 cM. breed is; wijdte van bet kokerdoek 1 72 M. Kleuren-
donkor indigoblauw, diep roodbruin en uitgespaard grijs, in prachtige ornamentatie elkander afwisselend in

r

overiangsche effenkleurige of fijngefigureerd doorweven strepen. Langs den eenen kant waar bet dock tot

saroeng werd samengenaaid loopt een effener gehouden dwarsband over den ganschen saroeno- die wel als

een primitieve kapala is op te vatten. Zeer zwaar katoen. Het type van bet kokerdoek in den ^eest der
Timoreesche en Bataksche saroengs. Grooto zeldzaamheid[^)]; en daarom en om zijn schoonheid buiten-

gewTjon interessant doek."

Die Bezeichnung „kain Bentenan" tragen folgendo weitere Stiicko:

Mus. Bat. Gen. Nr. 6308 (Cat. cthn. verz. Bat. Gen.^ Spl. 1894 S. 130): ,.Kain bentenan Bwool" •

Mus. Bat. Gen. Nr. 6320 (Cat. ethn. verz. Bat Gen.* Spl. Nr. 6320): „Kain bentenan, poesaka van de familie

ManopOj als zijnde afkomstig van den Sultan van Bolang-Mongondo (omtreeks 1800)"; endlicli, wie es

scheint, auch ein solches Gewebe im Museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam, vgl. Rouffaer
a. a. 0. 54 Anm. 1.

^) Dazu wird die Anm. gemacht: „Alleeti een andere 'kain I3entcnan ken ik nog maar nit Eotterdam in het Museum
voor Land- en A^olkenkunde daar." Avich aus der obigcn Zusammenstellung der uns bokanutcn Stiicke geht liervor daB es

sich um groGe Seltenheiten liandelt und daB das Drosdner Museum in seiuen 4 dej'artigon Gcweben einen reichen Schaiz besilzt.
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Nacli den Aiigaben zu Nr. 68 der Slg. Sarasin, Nr. 12667 des Dresdner Museums uud dem auf

der Ausstellung im Haag zur Scliau gebrachton Stiicke der Ind. lustelliug in Delft (vgi. audi die Angaben

zu Nr. 6320 des Cat. der Bat. Geuootschap) handelt es sich um Altertiimer.

Da es yon vornherein Mar ist, daB die kontrollierbaren Stiicke wegen ilirer tatsachliclien Gleich-

artigkcit (und die nichtkontrollierbareu Avegen der vermutlichen Identitat ilirer Bescluiffenbeit mit der jener)

aus einer Quelle stammen mlissenj die Herkunftsangaben aber augenscheinlich auseinandergeheuj so gilt

eSj den gemeinsamen IJrsprungsort zu bestimmen.

Auf Grund der zu den bekannten Geweben dieser Art gemachten Angaben kommen als Herstellungs-

gcbiete in Betraclit: entweder Bolaang Mongondou oder Bentenan in der Minahassa oder die Insel Bentenan

odcr mehrere dieser Gebiete.

Piir Bolaang Mongondou spreclien: Nr. 68 der Sarasinsclion Sammlung (vgl. aucli Nr. 67) und

auch Nr. 6320 der etlinograpliisclien Sammhmg der Bat. Gcnootschap (s. aber imten!). Ferner hat Herr

Dr. Biedel nach einem Briefe des Plerrn G. P. Eouffaer vom 24. Sept. 1901 diesem letztern kurz vorlier

versichertj daB der „kain Bentenan" der Ausstelluiig im Haag von Bolaang Mongondou stamme. Auch

scheint dafiir die Ubereinstimmung dieser Gewebe mit dem allgemeinen Charakter des Gewebes Nr. 67

der Sarasinschen Sammlung, das in Kottahangun gearbeitet ist^ zu sprechen (vgl. Pub 1. XIV, 27 a). DaB

in Bolaang Mongondou in Baumwolle (kapot) und mit Streifen „van jonge bladen van den wilden pinang"

gewebt wird, ist Tatsache; vgl. Wilken & Schwarz MNZg. XI, 10, 326 u. 377 1867, wo es u. a. heiBt: „De

-\veYevij gaat achteruit, wcgens de vele lijnwaden uit Europa aangebrachtj die veel goedkooper zijn dan men

die in Mongondou kan leveren; maar de eigen geweveuo, schoon niet zoo fraai op hot oog, zijn meestal fijner,

digter en sterker dan de europesche, Het spinnen, verwen [vgl. dazu noch S. 326] en woven geschiedt

door vrouwen. De boomwol in Mongondou is niet zoo goed als die te Mariri. De Mongondouer gaat daarom

gewoonlijk dit product bij de Maririers koopen of inruilen. De worktuigen om de boomwol van de vele pitten

te zuiveren, het spinnewiel, de haspel en het weefgetouw zijn zeer eeuvoudig; men ruimt op, neemt het werktuig

onder den arm, brongt het elders, en begint daar weder te zuiveren, te spinnen, te haspelen of te woven.

Behalve boomwol bezigt men in Mongondou de lanoet bij de wcverij. Deze wordt bereid van de jonge

bladeren van den wilden pinang, in Mongondousch lanoet gcnoemd. Eerst worden deze bladen aan reepen

gescheurd; men maakt in hot vleesch eene fijne insnijding, en ontdoet de draden van het vleeschachtige

gedocltc, hetgeen zeer voorzichtig meet geschioden. Voorts laat men ze droogen, verwt ze, rolt ze op, en

weeft daarna de la7ioet or van. Deze stoff bruikt men voor kussensloopen, kleederen bij het werk, enz."

Ebenso ist Tatsache, daB die ToumBulus nach ihrer eiguen Aussage in alter Zeit Zeugo von Mongondou

bezogen liaben. In oiuer alten bei J. G. F. Piedel lAE. YIII, 106 1895 mitgeteilten Formel dieses Stammes

L^

wird namlich '/Aim Toten gesagt: „nimm Dein Tuch aus mongondouschem Fabrikat." Desgleichen tauschten

55

die aus der Minahassa Ausgewanderten in Bolaang Mongondou von den Lenten daselbst auBer Pedas

inlandsch lijnwand" ein (s. Wilken & Schwarz MNZg. XI, 17 1867).

Fiir „Bentenan" sprechen: Nr. 12667 des Dresdner Museums, Nr. 373 des Cat. d, Oost-Ind.

Weefsels, Tentoonst. v. „Oost en West" 's-Gravenhage 1901 (aus der Sammlnng der Ind. Instellhig in

Delft) Nr. 6308 und auch 6320 (siehe oben) der ethnogj'aphischen Sammlnng der Batav. Geuootschap

und vielleicht auch (s. oben) das Sttick der Sammlnng in Rotterdam. DaB in der Minahassa gewebt wird,

ist mehrfach bezeugt. Dabei handelt es sich aber zunachst um eine primitive Paserweberei; s. dariiber

die Ausfiihrungen PubL XIV, 5 a Anm. 7. AuBer den Angaben zu Nr. 12667 des Dresdner Museums

liber Weberei auf Bentenan berichtet unsers Wissens nur N. Graafland (De Minahassa- I 1898 S. 352,

vgL S. 134), daB im Minahagsagebiete auch Baumwolle^) und zwar in ,,Bentenan" verwebt wird. Es

1) Im Cat. V. voorwerpen en modellen verzameld in het zendelinghuis van het Nederlandsch ZendeHnggenootschap

[in Rotterdam] 1874 S. 66 wird an kattunenen Geweben aus der Minahassa unter Nr. 16-18 angefiihrt: „een tjidako, mina-

hassisch maaksel, misschien reeds 200 jaren oud, bij fosso's gebruikt" ; ferner ,,een Aa-ouwenhoofddoek" und „eeu priester-

wambuis". Vgl. auch G. P. Rouf faer, Oat. Tentoonst. Oost-Ind. AVeefsels 1902 S. 21 Kr. 122 und 123. Ohne eine genaure

Priifung dieser Stiiclte selbst laBt sich iiber ihre Herknnft natiirlich nichts aussagen. Ebensowenig dariiber, ob Nr. 296 des

Cat. ethn. Yerz. Dell't S. 24 1888 liierher geliort: .,Buikband, zijnde echter niet de gewone dracht van inlanders daar ter

plaatse. 13ent6nan, Minahassa, res. Menado".
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lioiBt dariiber bei ilim an der ziierst aiigefulirto]i Stello wic folgt^) : „IIet audere wecfscl is een Beuto-
nanscli fabrikaat^ dat veryaardigd woordt van boomwol — (kapas, Mai.) — waarvan in de Minaliassa een
inheemsclie boom gevonden wordt. Die wol is goed eii fijn genoeg, maar de draden^ die zij er van
maken, zijn grof en ongelijk, en daardoor wordt ook liet weefsel zeer grof. Wij zouden de klcedjes
daarvan vervaardigd kiumen bezigen tot yloerkleeden, en als zoodanig zouden zij zelfs goed staan: in de
Minahassa werden zij editer gebrnikt om de zetols van grootcu en priesters te bedekken. Een stoel van
zulk een kleed voorzien was een teeken van rijkdom van den bezitter. Men gebruikte ze ook wel tot
sarong's. De aardigste figuren treft man daarop aan, dikwijls eene nabootsing van de fignren op de liuid
van den patola-slang".-) Audi I, 195 werden „grove katoenen stoffen" fiir „Bentcnan" bezeugt.

Auch in diesom Falle stimmt die Schilderung der Beschaffenheit der Gewebe vorziiglicb zu dem
Charakter der vorliegcnden Stiicke. Ferner stimmt zu don Angaben liber ihren Gebrauch genau was die
Angaben zu Mus. Dresden Nr. 12667 bemerken. Neu ist die Notiz, daB als Muster dei- Kains Bentenan
auch eine Nadiahmung der Zeichnung der Patola-Sdilange vorkommt; vgl. aucb S. 46. An letzterer
Stelle werden neben den baumwollnen Kains patola vou:^ Bentenan nodi seidne Kains patola ^enannt
die in Manila angefertigt soin sollen, und S. 135 wird erzahlt,, daB die seidenen oder halbseidnen Kains
patola (zunachst in Sender) beim Kabesaran getragen werden. Nun ist soviol sicLer, dafi die seidenen
Patolatiicher ans Yorder Indien stammen und vielleicht iiber Manila in die Minahassa gekomnien sind
(worauf wir an andrer Stelle zuriickzukommen hoffen); ferner handelt es sich bei den halbseidnen"
Kains patola dodi wolil um baumwollne Tiiclier. Baumwollne Kains patola sind in Nord Celebes
zunachst wissen wir das nur von dem Gorontalogebiete —
AnschluB an vorderindisdic. Dariiber s. Bouffaer a. a. 0. 26^^'i. und 51*; vgl. auch S. 51ff. a a und oben
S. 55 Anni. 4. Umnittelbare Nachahmungen der Zeichnung der Patolasclilange in Geweben liegt sicher nicht vor

Was nun wahr ist^ ob dies, daB die Kains Bentenan in dem Bentenan des Festland{?s gowobt
werden oder gewebt worden sind, wie eine Quelle behauptet, oder, daB sie in Bolaang Mongondou, oder
daB sic auf der Insel Bentenan hergestellt werden, wie zu Mus. Dresden 12607 angegeben ist und ob auch
in „Bentenan" die seidnen Kains patola aus Yorder Indien"^) in Kattun, d. h. in grobem'^) Ka,ttnn nach-
gcmacht worden sind, also ge'ikattet wordon ist,^) das bedarf einer grtindlichen Untersuchung an Ort und Stello.

Tins schehit es, als werden oder wurden derartige Gewebe zunachst auf der^'lnsel Bentenan
(vgL PubL XIY, 5 Anm. und27a) und vielleicht auch auf dem gegeniiberliegenden Pestlande der
Minahassa gewebt; moglicherweise kommen auch die anscIiIieBenden Teilo von Bolaang Mongondou in
Betracht. Indessen ist die letztero Annahme nicht sehr wahrscheinlich, da wir fiir Bolaang Mongondou
wohl auch einheimische, baumwollne Gewebe mit Sicherheit nachweison konncn aber doch von^einer
andern Art;^) s. PubL XIY, 27a 1903.

'

tatsachlich hergestellt worden, und zwar im

Es ist nicht einzusehen, welclie Veranlassung Rouffaer Cat. a. a. 0. S. ^V^ hat, ubcr Graaflands Notizcn so
abfallig zu ui-teilon: „Zoekt men eenige opheldering over deze en dergclijke zaken in Graafland's bock 'De Minahassa', wat
in 1898 zijn tweeden druk beleefdc, dan vindt men . . .

eigenlijk niets; prulwerk als het is, ^zoet gekout', nog zoetor gekauwd".
G-raaflands Bemerknngen mogen an ihrem Ende Unriclitigkeiten enthalten, abcr anderseits bicten sie eine sehr wertvollej
sonst nirgends in solcher Ausftihrlichkeit gegebene Notiz iiber Baimiwollenweberei in der Minahassa

2) N. Graafland fahrt a. a. O. fort: „Het is inderdaad jammer, dat zij cr zich iiict op toclcggen dit fabrikaat
menigvLildiger te vervaardigcn, en cr con tak van industrie van te maken. Vrocger was daartegen een groot bezwaar, — en
zelfs thans zou dit wellicht bij sommigen Jiog bcstaan. Toen zouden zij niet gewaagd hebbeu aan dlt work te beginncn,
dan na eerst behoorlijk hunne omslachtigc en dure fosso te hebben gemaakt. Dat maakte de kosten zoo groot, dat zij cr
zelden aan konden denken die kicedcrcn te vervaardigen, — en altijd er bij verloren".

2) DaB auch baumwollne Patola-Ttichcr aus Vorder Indien in die Molukken und Nord Celebes eingefiihrt worden sind
wie Konffaer a. a. 0. 26=-' annimmt, ist nicht nachgewiescn. Man Iconnte es mir ans den a. a. 0. 25'-'= angcluhrten Stcllen
bei Barbosa (1516) herauskombiniercn.

*) Nach Cat. d. Oost-Ind. Weefsels S. 52 ist Nr. 369, angeblich aus Limbotto (Gorontalo), eine Nachahmuug von
Tschindeseide „in grof katoen".

5) Das Ikatten (s. oben S. 24ff.) hat fiir die Minahassa Kouffaer, Over Ikat's, Tjinde's, Patola's en Chine's S. 27
1902 angenommen (vgl. dazu PubL XIV, 5b Anm.).

r

*^) Kouffaer hat sich nach seinem oben genannten Brief auf Grund der Aussage von Herrn Dr. Piedel eiuseitig fur
Bolaang Mongondou entschieden, nachdem er vorher (vgl. auBer der angefiihrten Stelle seines Catalogns noch S. 51* desselbon)
iiborhaiipt nicht an Bolaang Mongondou, sondern nur an das Bentenan der Minahassa gedacht hatte.
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Abk u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 6 71

*

Nacli AbscliluB unsrer kloinen Studie haben wir vom Herrn Koiitrolleur A. 0. Veenhuizen in

Kottabai'oe (Bolaaiig jMongondoa) aiif eiue von unsrer Seite gegebene Anregiing liin folgende wertvoUe

Zusclirift (13. G. 1903) erluilteUj durcb die dor zu Mus. Dr. 12GG7 gegebene Vermerk bestatigt wird:

,/Seidene und baumAvollene Patola-Tiiclier' komen bier nog al voorj lioewel na verloop van tijd

ze niet meer verkrijgbaar zullen zijn, evonals de 'Kains Bentenan", welk doek, eveneens bier voorkomende^

boewel speciaal destijds in de Minabassa (eiland Bentenan^ gelogen voor Belangj ^/^ Zuidkust der

Minabassa) gefabriceerdj bier meer voorkomt dan in de Minabassa en bier bet boogst geprijsd is van alle

soorten lijuwaden. De inbeemschej d. w. z. niet uit do Minabassa afkomstige lijuwadeu, noemt men alien

titria. Nu vormt de turia, met de oude scbeukbladeuj de oude {&- jongere) borden, oude zwaarden, dito

— 'bet' materiaal, waariu bij

Yoorkeur de bruidscbatj boeten enz. betaald -woordcn. Al die zaken beeten op zicb zelf harta (in

algemeenen zin: bezittingenj eigeudomij rijkdom en in engeren zin: preciosa), of ook wel harta Mongondou.

lanseUj lela'Sj geweren. Gongs (bekkens v. metaal) en de kain-Bentenan

l>;Temands verniogen wordt in liarta belegd. Kapitaalvorming in andcren zin, is bier niet bekend.

stelsel is bier nog onbekend. Handel is bier nog niilbandel (bebalve ^/d kusten) en de betaliug gescbiedt

Alle harla's zijn gewaardeerd in een denkbeeldigo munt, de reaal (Spaanscbc br.). Kwamin harta.

+ * Alle turia, 66k de kaiii Bentenan, worden niet

destijds de reaal bier van zelf veel voor, evenals tbans nog in't Gouvernement van Makassar eeu 3-taI

soorten daarvan werdon gevonden en waarin men't liefst den bruidscbat betaalt, bier is die munt niet

meer te vinden. Slecbts ouze zilveren munt en de oude kopereu duit (de doeit boerocng, zeer scbaarscb)

zijn bier in omloop. In 't Z. (Makassar) doet de reaal f 2, bier wordt die denkbeeldige munt geprijsd

op f l.GO. De turia nUj een van de zooeven opgenoenide harta Mongondou, komt bier minstens in

G2 soorten voor, welke van 3^30 realen per stuk doen. 30 Realen kost bv. 1 kain Bentenan. Ofscboon

een stuk turia in tbeorie niet in prijs daalt, al mocbten er wat gaatjes of scbeuren in gekomen zijn, in

de praktijk der laatste jaren beeft dergolijke factor wel degelijk waardc bij de prijsbepaling, die — boofd-

zakelijk van vraag & aanbod afbankelijk is ,

meer geweven."

Eine zweite Bestatiguug bildet eine eben erst in Kol.^Veekl. Ill, 37 (2G. Nov. 1903) 8. 3 Sp. 3f.

abgedruckte, ausfiibrlicbe Auskunft des Herrn Gouvernements-onderwijzer J. Nerdon in Liwutung. Dieselbe

beginnt mit deu"VVorten: „In vroeger tijden waren alle vrouwen van bet district Batabau [Pasan-Rataban-

Pouosakan] gewoon kains te weven, die 'kain bentenan' geuoemd worden, naar bet oord, waar ze voor
bet eerst vervaardigd Averd, n. L bet eilandje Bentenang". Sie beweist also, daB aucb auf dem Fcstlande

Kains Bentenan bergestellt werden. Verwendet werden zwei Sorteu BaumwoUe: „die met een pit en die

met twee pitten." Nerdon bescbroibt eingebend das Weben und, was ibm vorausliegt, sagt aber nicbts

davon, daB gcikattet wird,-) so daB bier der Forscbuug an Ort und Stelle nocb eine Aufgabe zu losen

bleibt. Nerdons Bericbt scblieBt, wie folgt: „Siecbts enkele oiiden van dageii bouden sicb nog met bet

weven van de Kain Bentenan bezig, die wel niet glad en fijn, maar daarentegen zeer sterk is. Yroeger

werden er baadjes, broeken en sarongs van gemaakt, die jaren lang konden gebruikt worden. Jammer,

dat dit soort Aveefsel spoedig gebeol zal verdwijnen. De jongemeisjes zitten tbans liever op een stoel

kantjes te bakon van weinig of geen waarde. En zoo gaat 't met zoovelen in de Minabassa. zij misacbten

bet werk der ouderen, dat zoo fraai en nuttig is."

2) Man kann daraiif auch nicht etwa aus einer StoUe in Kerdons Bericht schbeBen, wo gesagt wird, daB es auch

„gebloemde kaius" gibt; denn audi eiu Master wie das von Nr. 68 der Sarasinschen Sammlung, clas iticbt mit geikattetem

Faden bergestellt ist, macht den Eindruck des Gebliimelten.
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TafelerklSrung zu Tafel

Pig. 1: Teil (n. Gr.) vom Rande eines Kain Bentenan, bei den Bantiks {Minahassa) erworben,

Mus. Dresden 12667. Fig. 2: DsgL, Mus. Dresden 12670.
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6. „Bronze"-Zeit in Celebes

L Der Gelbgufi in der Gegenwart

A. Kdrperschnmck

1. Pingerringe
F

111 Publ. XIV, 94b 1903 ist in don Ausfulirungen zu Nr. (il8 nnd 619 der Sarasinschen Sauimhmg
(vom Matano See) daranf hingcwiesonj daB Fingcmnge aiis Messing, wie wir sie axis Ost Celebes kenni^n

in ganz ahnlichor Form audi bei den Binnonleuten^) im nordOstlichen Telle der Sildhalbinsel (Palopo)

vorkommen. Hierbei bernht die Ubcreinstininjung vielloiclit, aber nicbt gerade wabi'scb(>iiilicb aiif Ent-

lebnung der Gegenstande aus dona Osten; vgl. dazn S. 64 b a. a. 0. die Bemorkungen iiber die Amibiindor
Nr. 320 und 321 (von don ToOndaes) und 324 (vom Siidnfor des Posso Soos), von dencn die orstern

als aus *Tomori' stammend bei^eiclmct sind und der letztere mit dieson iiberoinstimmt. Wir stollteu fcrnor

ebenfalls fiir die Pingerringe, Beziohungen fest zwisohen Mittel Celebes^ wo die ToKulawis ToNapns,
ToBadas und ToBesoas gieJ^on, und Ost Celebes-^ vgl. die Ausflihrungen zu Nr. 319 S. 56 a a. a. O. Ob in

der Minahassa je Pingerringe g(!gossen wurdon (und welcbo Porm sie batten), vermogon wir nicbt zu sagen.

2. Arm- und Beinbander

^

*

ahnlicb wie Nr. 637 der Sara sin scben

In ganz abnlicber Weise lasson sicb aucb fiir die Arm- und Beinbander nabe Beziebungon von
hittel und Ost Celebes zu Sud Celebes nachweiseii. Das Dresdner Museum besitzt aus Mittel Celebes
einen flacbon, scbmalon Armreif aus Messing (12571), der,

Sammlung (vom Matano See, Publ. XIV, 93 b), die Nacbabmung
. einer godrobten Scbnur ist ^) so

auf seiner AuBensoite eine scbon beim Gnsso bergestcUte, sicb aus vertieften Linieu znsammcnsetzende
Ornamentik tragt, die ein aus Liano geflocbtenes Armband (wie z. B. Mas. Dresden 12580 eins ist) nacb-
ahmt. In abnlicber "Weise scbeint einc erbaben ornamentierte PaBspan're aus Slid Celebes im Dresdner
Museum (5130 ^ Czurda, Cat. seiner Etn. Privatsammlung Nr. 656 S. 158. von Kindern niederu Standes
getragen), die dieselbe GroBe wie die Armringe besitzt, einen geflocbtenen Eing nacbzuabmen. Aucb sie

ist an einer Stelle offen, die Endon sind knoteuartig vordickt. Pernor bositzt ein zweiter als PuBring
bczeicbneter Messingring aus Slid Celebes, Mus. Dresden 5131 (= Czurda a. a. 0. Nr. 657') eine Porm
die auBerordontlicb an die Poi-m von Nr. 632—636 der Sarasinscben Sammlung (vom Mataiio See) erinnert

(vgL PubL XIV, 93 a und Taf. XXI Pig. 1-5), indom aucb bier eine ebiem Quadrat eingescbriebene
Pigur (abnlicb der von Nr. 635 = Taf. XXI Pig. 5 a. a. O.) je einmal an den Enden, dagegen zweimal
nebeneinander in der Mitte anftritt, wabrend dazwischen allordings die Ornamentik eine Porm zeit^t, die

wir fiir Ost Celebes nicbt belegen konnen. Aucb ist der Eing etwas scbmaler als die ostcelebesiscben

Arnispangen und seine Ornamentik nocb unvollkommner ausgefilbrt. Dieso Unterscbiede beweisen daB
aucb in Siid Celebes der GuB beimiscb ist und die gegossenen Messingringe nicbt aus andern Teileu der

Insel zugewandert sind, wabrend die Ubereinstimmungen uns lebren, daB wir aucb diesen Eing nicbt von

1) TTLV XXXII, 524 1889 bezeugt van Braam Morris Fingerringe aus (Gold. Silber und) „Kupfer" auch fur die

Bugis von Luu (Palopo).
"

.

2) Das Dresdner Museum besitzt einen aus Messingdraht gedrehten Eing von Siid Celebes (5129 == Czurda Cat.

seiner Etn. Privatslg. 1883 Nr. 655), der ebenfalls an einer Stelle offen ist und dessen Enden verdiokt sind Obwohl also

aucli bei den Ringen aus Messingdraht Ubereinstimmungen zwisclien Mittel und Ost Celebes (s. die Ausfiihruna-en zu Nr 602
von den ToBelas am Towuti See, S. 93 b in Publ. XIV) und weiterhin auch Siid Celebes vorlicgen so ist es weeen des
zweifelhaften Ursprungs des Materials doch ratlich, hier von dem Gedanken innerer Zusammeniianoe zunacbst abzusehen.
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Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 6 73

den Erzeugnissen des est- und Biittelcelebesischen „Kupfergusses" loslosen diirfen. Ob es iu der Minahassa
beute Oder fruher almliche Arm- und Beinbander gibt odor gegebeu hat, Avissen wir nicht; die Pnbl. XIY.
6 b erwahnten baben eine andre Form.

3. Grlockcben

Aus Messing gegosseno Glockcben siiid in Nord-, Mittel- und Ost Celebes naclizuweisen. Ibr GuB
liat sicb vielleicbt allentlialben so lang gehalteu, weil sie jederzoit als ein wirksames Mittel zur Yer-
sclieuchung ubehvollender Geister und znm Bangemacben des Feindes galten. Dazu vgl. Publ. XIY, 25b.
Uber das A^orkommeu in der Mmahassa s, Publ. a. a. O. 25 a (wozu Taf. YII, 5). Nach den xlngaben
zu Museum Dresden 12652, 12653 und 10305 sollen die miuabassasclien Glockcben, die unornamentiert
sind und zumeist silbrig glanzeu, von Mongondon-Leuten gegosseu sein. Flir Boladng Mongondou konnen
wir aber, Yorlaufig wenigstens, nur groBe, „bronzenc'' Schellen am FuBe von Lanzenschaften nachweisen,
vgl. Nr. 2-5 der Sarasinschen Sammlung in Publ. XIY, 28 nebst Taf. XII Fig. 1-4. Fiir Mittel Celebes

vgl. die Angaben yon Adriani & Kruijt MNZg. XLII, 498 1898 liber den MessiugguB der ToKulawis
und fur Ost Celebes (Matano See) Nr. 630 und 631 (mit einer einfachen, gleich beim Gusse hergestellten
Ornamentik) der Sarasinscben Sammlung (s. Publ. XIY, 95af. und Taf, XXI, 28 und 29) und Kruijt
T. Aardr. Gen. (2) XYII, 460 1900.

i)
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B. Gegenstdnde des nutzlichen Bedarfs

Bei dem gegenwartigen Stand unsrer Kenntuis vermogen wir nur auf die „kokertjes om sirih-

pinaiig in fijn te stampen (voor tandeloozen)" zu verweisen, die nach Adriani & Kruijt MNZg. XLII,
498 1898 die ToKidmuis gieBen. Dock ist dieser Beleg nicbt obne Bedeutung, weil, wie wir im Ab-
scbnitte II selien werden, in Ost Celebes der GuB solcber GefaBe aucb nachweisbar, aber
bereits ausgestorben ist. Eine Yermutung iiber das Yorkommen einer andern Art bauslicber Gegen-
staude aus Messing s. im Abscbnitte 11.^)

C, Wajfen und Wajfenzieraten

1. Lanzenspitzen

von SiXd Celebes eine messingne Lanzenspitze (12872) und eine

ferner B. F. Matthes, Etbn.Atlauten 1874 und 1885 Taf. YIII

Das Dresdner Museum besitzt

Lanze (12830) mit solcber Spitze. Ygl

Fig. 6 u. 7.

Wie aus Abschnitt III bervorgeht; sind „bronzene" Lanzenspitzen in Celebes nicbt etwa eine

junge, auf gelegentlicber Eingebung berubende Erscbeiming, sondern bis in prahistorische Zeit
zuriick verfolgbar.

2. Lanzenzwingen

Hierbei sind auszuscbeiden die von Bugis und Makassaren (iu Slid Celebes) gegossenen, mit
gravierter Ornamentik versebnen Lanzenzwingen aus Messing, denn diese geben auf (sumatra-)maleiscbe

Yorbilder zuriick; vgl. dazu Publ. XIY, 37 n. Aucb die aus zwei Ringen zusammcngesetzte Messingzwinge
der Prunklanze Nr. 267 von der Minabassa (Tomobon) in der Sarasinschen Sammlung (vgl. PubL XIY, 6f.

und Taf. I Fig. 2) muB beiseite gelassen werden, da sie weder in Form nock Yerzierung sicb in einer flir

wertvollen Weise an die Stiicke aus Ost und Slid Celebes angliedern laBt.'^) Hingegen geboren viel-uns

1) Fiir die Bugis voa Lim (Siid Celebes) bezeugt van Braaui Morris „oorbellen" aus (Grold, Silber oder) j,Kupfer"

TTLY. XXXII, 524 1889. Yielleiclit geh5reii aucb sie liierber.

'^) Hierlier gebort vielleicht auch j,allerlei kopere huisraacb^ den nadi P. Yaleiitijn III, 2: Bescbr. v. Macassar
S. 138b 1726 die Mal^assarcu berstelleu.

^) Die vorstebenden Bander beider Binge erinnern allerdings an die gezackten der Zwinge von Xr. 7 der Sarasin-
schen Sammlung, s. PubL XIY, 29a.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etliu. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd. X Nr. 6 10
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1) DaB es in Nord Celebes gediegen als Sand vorkommt. ist Tatsache.

Gorontalo S. 96 1855 findet sicli im Bette des Sumalatta Tlusses (Kwandang)

Knpferraincn in Pagiiat s. J. G. F. Kiedel TTLV. XIX, 59 1870.

Nach V.Rosenberg, Heistogten in de Afd.

gediegner Kupfersand (mastomhahf). Tiber

fl

?

74 Ethnographische Miszellen II: 6. Meyer & Eichter, „Bronze"-Zeit in Celebes \
1

-I

I

J '

i i

i !

leicht liierher die mil e rh ab e n e r
, g eg o s s e n e

r

Ornamentik verseliiien Zwiugen der sudceleOesisch en
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(bugischen) Lanzen Nr. 7 (yon Kottabangun) und 460 (vou Palopo) iw der Sarasinsclien Saniniluiig (vgl.

Publ.XIV, 29a ii. 121 bf. und Taf. XXVII Fig. 6 ii. XXVII Fig. 2). Mit Siclierbeit ist imr die Zwinge der

aus Ost Celebes (Tombuku) stammendeu Lanze 12834 des Dresdner Museums (s. Pub 1. XIV
Abb. 15 S. 96b = uiisrer Abb. 5 hier) als hcrgehorig anzuselieUj deven Ornaiueutik geuau mit

der Verzierung der ostcelebcsischen Armspangen Nr. 6o2-636 und der ebenfalls ostcelebe-

sischen Schwertzwiiige von Nr. 549 der Sarasiiisohen Sammlung ubci-eiustimmt. vgl. Publ.

XIV Taf. XXI Fig. 1-5 und Taf. XXII Fig. 9.
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Abb. 5 : Zwinge

einer Lanze von

3. Scliwertzwingen

Hier ist nur die durch ihre Ornamentik genau zu den ostcelebesisclien Armspangen

Nr. 632-636 (s. oben) der Sarasinschen Sammbuig und zu der in Abb. 5 wiedergegebcnen

Lanzenzwinge stimmende Zwinge des Scliwertes Nr. 549 derselben zu nennen^ vgl. Publ. XIV
Taf. XXII Fig. 9.

D. Material der gegenwartig nocli gegossenen celebesischen ,,Bronzen'^

Nach den Erkundigungen von N. Adrian! (s. Publ. XIV, 56a) und A.C. Kruijt

T. Aardr. Gen. (2) XVII, 460 1900 wird Kupfer in (Mittel und Ost) Celebes nicht ge-

funden.i) In Mittel Celebes dient nach den Ausfillirungen in Publ. XIV, 56a zur Her-

stellung gelbkupferner Gegenstaude das Material aus Java eingeflibrter Teller usw., zur

Herstellung rotkupferncr Oegenstande Duiten (ahnlichc Angaben zu Mus. Dresden 12571).

Vermutlidi dienen aucli in Slid Celebes aus Java eingefiibrte Teller, Becker und Topfe, dit;

bei den Bugis und Makassaren im Gebrauclie sind (vgl. J. A.Czurda, Cat. seiner Etn.

Privatslg. S. 35 1883)^ dcm heimiscben Gusse zum Material. In Matano in Ost Celebes werden

nacb P. &F. Sarasin Verb. Ges. Erdk. Berlin XXIII, 346 1896 eingcfiilirte, cbincsiscbe

Miinzen verwendet, wie wir sie z. B. an den Pauzorjacken dieser Gegond als Knopfe an-

gebracht, linden (vgl. Nr. 554-556 der Sarasinschen Sammlnngj s. Publ. XIV, 90), in

Mori nach A. C. Kruijt (vgl. Publ XIV, 100a) ganz wie in Mittel Celebes aus Java ein-

gefiihrte Messingwaren und auch Miinzen.

Gegenstaude aus unvermischteni Kupfer (wie z. B. das Armband Nr. 315

der Sarasinschen Sammlung, von den TePebatos erhalten, s. Publ. XIV, 55b und Taf. XIV
Fig. 11) sind sehr selten (vgL Publ. a. a. 0.), also ganz wie in der europaischen Ur-

geschichte. Doch stammen sie — mit Ausnalime eines wahrscheinhch aus Ost Celebes

herriihrenden Beiles „van geslagen rood koper" (s. Publ. a. a. 0. und uuten), falls dioso

Angabe llberhaupt richtig ist — nicht wie in dieser aus einer iilteru Zeit.

Beim Gussc wird das aus eingefiilirten Gegenstanden gew^onnenc Eohmaterial

augenscheinlich nicht immer ohne weiteres in der Mischung, in der es vorliegt, verwendot,

sondern es werden willkurlicli (weitere) Lcgierungen vorgenommen, Avie denn auch Gegen-
staude aus anderm Material als dem der eingefuhrten Waren vorkommen, namlich aus

Ost Celebes ^^^^^ ^^^^ "^^^^ .(^^^^ ^^'^ Fingerring Mus. Dresden 12554,. von Mittel Celebes). Darauf

weist schon das AuBere der oben erwahnten Lanzenzwinge von Ost Celebes, die den Ein-
^^2 n.Gr.

druck macht, als wenn die Mischung der verwendeten Metalle schlecht vollzogen sei, so daB

das unvermischte Zinn zwiscJ-ien Stellen vermischten Metalls hindurchlauft. Der Fingerring Mus. Dresden

12549 von Mittel Celebes bestelit aus einer stark kupferhaltigen Mischung, ahnhch Mus. Dresden 12557,

ebenfalls ein Fiugerring (dsgl.). Im iibrigen habcn die Stiicke einen melir messingartigen Charakter. Die
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Abb. u. Ber. d. K. Zool. u. Antbr.-Etbn. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr. 6 75

moistoii sind bart, gescbliffeii (abgefeilt) uiid von der golbeu Farbe des Messiiigs. Die Scbollen voni

Matauo See Nr. 630 and 631 besitzen ebeiiso wie die Pingerriiige Nr. 613, 616, 619, 623, 624, 628 imd

das Aj'iitbaiid Nr. 637 (obendaber), die samtlicb ungescbliffeu sind, eiue rotlicb goldige AnBciifarbuug, die

violleicbt durcb Sahuiak erzeugt ist (vgL unteii) und bestebeu scbeinbar ans einer Aveicbeni Metallmasse

als die aiisgcsprocbcn messingfarbigeii GegcDstaiide. Die Scliellen an dem Priesterscbraucke Nr. 672 der
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Sarasiuscben Sammlung (vgL PubL XIY, 24b und Taf. IV Fig. 15) babeii ebenso wie die an abnlicben

Gebangen von don Bantiks im Dresdner Mnsonm (s. Publ. a. a. 0.) in Verbindung mit der rotlicben oder

gelben Parbnng nocb einen mebr silbrigen Scbiller, der vielleiclit nicbt voni rascben Abkiiblen, sondern

von der Art dor Legierung berriibrt. Docb bandelt es sicb wolil nicbt um die, anch fllr die Minaliassa

bezougtOj „Suassa" genannte Metallniiscbung, liber die G. Rumpbius, D'Amboinscbe Eariteit-kamcr S. 202ff.
4 *

1705 anstubrlicb geliandelt bat. Ubrigens wissen wir nicbtj ob diese Glockcben aus der Minabassa auf

dieselben GieBer zu bezielien sind wie die unten abgebildete Minaliassafigurj die ganz den Cbarakter des

ostcelebesiscben ,5Knpfer"-Gusses tragt.

1

i
•i

I
r
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II. In historischer Zeit erioschener GelbguR

Es bandelt sicb bierbei zumeist nm Zieraten, die gegenwartig nocb gebrancbt werden, deren GuB

aber in laistoriscber, nicbt vorbistoriscber Zeit anfgebort babcn miiB. Sic waren, wenigstens z. T.,

nacbAveislicb in nicbt allzu wait zuruckliegender, bistoriscber Zeit (namlich in der Zeit vor der Uberbandnabme

des Cbristentums) nocli in groBer Menge vorbanden, wiibrend sie beute zu Seltenbeiten geworden sindj

wenn audi nocb nicbt in dem MaBe wie die im III. Absclmitte besproclienen Gegenstande. Ancb sind

die letztern auf dor Stnfenleiter der Wertscbatzung nocb weiter vorgescbritten als die erstern: sind diese

ein zwar wertvoller, aber docb eben nur Beiclitum bedeutender BesitZj so werden jene mit mytliologiscbeu

4
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AugoUj d. b. als Trager magiscber Krafte betracbtet.

Bei dem augenblicklicben Stand unsrer Kenntuis kommt fiir Zieraten nur die Minahassa in Prage.

Wir balten es jedocb nicbt fiir ausgescblossen, daB es ancb in Od Celebes^ wo sicb der alte GelbguB bis

in die Gegenwart binein lebendig erbalten bat, uns unbekannte Zieraten gibt, die beute nicbt mebr

gegossen werden.
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A. Aorperschmuck
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Piir die Minabassa sind nacbweisbar

1. Glieder von Glirtelketten

Ygl. Cat. etbn. verz. Bat, Gen.* 1885 S. 168 Nr. 2745: „Koperen ketting, als gordel om bet lijf

z
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gedragen".
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2. Halsacbmnck

Vgl. Gat. Bat. Gen.* 1885 S. 168 Nr. 2757: „anticke dito [balssnoer] (kelana) . , . uit koperen

riugeuj groote zwarte kralen en tanden van verslagen vijanden zaniengesteld", ferner die Publ. XIV, 6a

1904 angefiibrte, bandscbriftiicbe Pandbemerkung in unserm Exemplaxe von P. Bleekers Eeis door de

Minabassa: „de l-elana, d. z. balskettingen met kopereu scbakels (soms zijn deze scliakels een mengsel van

goud, zilver en koper en beeten dan roode), ook deze dracbt is een teeken van rijkdom" und die

Publ. XVI, 6b angezogone Stelle aus Padtbriigge (1679): „Die Manner haben . . . eine Menge Ketten

um den Hals hangen, woran sic . . . 'kupferne' Dinge bangen, so groB und ancb von Gestalt so wie eine

WallnuB. Die Ketten sind aus allerlei rasselndem Zeuge zusammengestiicktj aus Knocbeloben, Steincben,

Glasstlicken und -perlen, Muscbeln und gemiscbtem Metall".
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3. Arm- und Beinbander

Ein Arm- und ein Beinring sind MNZg. VI 1862 auf der zu S. 87 geborigen ersten Tafei Pig. 10a

und 10b (ungeniigend) abgebildet, beide je ein Stiick eines Paares. Die beiden Paare befinden sicb

gegenwartig im Rotterdamer Museum fiir Jjander- und Volkerkunde. Es sind breite, an einer Stelle offene
^.
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Abb. 6: a uud 6 Armspangeii vom Matano See in Ost Celebes (etwa
'5 n. Gr.), c Stabkopf von der Minahaseaj Nord Celebes (n. Qr.),

d Stabkopf von den Bataks in Nord Sumatra (etwa % n. Grr.)

Spangen mit erliaben gcgossenem Ornament
auf der Aufienseite. Bei den Armspangen,
die von Priestern bei .Fossos gotragen

wurden, laiifen rings berum zwei mit ihrcn

nach innen gericbteten Spitzen aufeinander-

stoBonde Zickzackbander und an den
Eandern bei den Kniepiinkten sowie iiber

und unter den ZusammenstoBstellen der

Zickzackbander Punkte; desgleicben be-

findeu sich Punkte inmitten der von den
Zickzackstrcifen gebildeten, schnigen Yier-

ecke. Bei den BeinspangeUj die etwas
breiter als die Armspangen sind^ laufen mn
die Bander in dichter 'Eo\gQ je eine Punkt-
reihe und in der Mitte ringsum eine Keilie

sich nicbt beriibrender Rbomben, dariiber

und darunter, mit den Seiten der Bliomben
parallel, je ein Zickzackband. AuBer dem
genannten Museum besitzt die Sammlung
der Bataviaasch Genootscbap in Eatavia
(vgl. Cat. Bat. Gen.^ 1885 S. 168 Nr. 2750
und 2751) von den TonSeas ein Armband
{ivente) und zwei FuBbander {ivkmLuan) . Da-
211 vgl. man Padtbriigge 1679 (s. Publ.
^lY; 6 a,): „Sich selbst pntzen sie [die

Frauen and Madchen] auf mit einer Menge
von Arm- und Beiuringen^ womit die Frauen
vom Biunen- und vom Berg-Sec [See von

Tondano] in auBerordentlichcm MaBe ver-

selien sind, wobei einige iiber die 20 Pfund
'Kupfer' am Korper haben . . . Die Manner
haben keine Einge an den BeineUj wobl
aber an den Armen". S. 317 erwalmt er

Armringe am Arme der Krieger und S. 319
als Beute und KriegsbuBe.

Mit den Stlicken des Rotterdamer
Museums sind die Publ. XIY Taf. XXI
Pig. 1-5 abgebildeten Armbander Nr. 632-
636 vom Matano See in Ost Celebes in der

Sarasinscben Sammlung and Mus. Dres-
den 5131 von Slid Celebes insofern ver-

gleichbar, als jene wie diese 1. an einer

Stello

Bander

offene Armspangen , 2. breite

3. mit erbaben gegossener Orua-
mentik verziert sind.

4. Ohrsclimuck^)
ft •

Uber den alten Ohrschmnck der
Minaliassa und scino Tra.o^wpisp, Latscmo Tragweise

*) Yon Padtbriigge nicht erwahnt.
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Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antlir.-Etlm. Mus, zu Dresden 1902/3 Ed.X Nr. 6 77

N. Graaflaud, De Minaliassa II, App. S. XCIIIf. gehandelt. Daselbst heiBt es. wie folgt: ,,Timbega, d. s.

Ohrs^ieraten der Alifureiifrauen vor der neueni Gesittimg. Der allgemeine Name ist timhega.- Davon gibt

es verschiedene Sortoiij wie: timhega [iiii engern Sinue], d. i. dlinn, platt, geblumt. d. h. mit Figurerij jnnaria =
wie die Papare-Frucht (Momordica Cliarantia L.)j Jcinokd = von Vogelfornij loinatol- == wie die getrocknete

PinangfiTichtj linomjnas =- wie die Baliiiibingfrucht, toinalengkos = wie ein Korkzi(dierj paiiika -- wie eino kurze

Sirihfraclitj miikiJi ^ wie ein Rikin. Alle diese Zieraten wareu in der Eegel von Gold, man liatte sie

aber anch von Knpfer. Sie warden an den Ohren in durcbgebohrteu Lochern befestigt, und zwar wie

folgt untergebracht: a) die timhega unten im Olirlappclien, b) die sodb am AuBenrand in der Mitte,

c) die iket in einem Loch oben in der Ohrmnscliel. Dieso drei Arten waren fiir ein Ohr bestimmt und

wnrden bei festliclien Gelegenlieiten zugieich gebraackt. Sie konnten audi, wie folgt, gebrauclit werden:

sosio und ikei

Mancli-

a) timhega konnte mit pinaria^ Mnoko^ winatok u. a. vertansckt werden, aber h und e

durften nie vertausclit werden. Die Eeicben beliiiigen beide Oliren mit den geuannteu Zieraten.

mal risseit die Locher durcli und muBteu dann neue Loclier gestoclien werden. "Weniger vermogende

konnten sicli genligen mit timhega odor pinaria oder loinatok u. a. im Ohrlappclion, wahrend.Zj und c

beiseito bleiben diirften. Bei groBen Fossos kalf man alle Segel beisetzen. Die sosih glichen gewohn-

lichen Ohrknopfen selir und die iket mehr Olirgiockclieu, sie lioiBen so, weil sie 'lierabliangen'"^

„Kupferne^^ Fingerringe sind fiir die Minabassa tiicbt nacliweisbar. Vielieiclit wurden ehodem

z. B. in der Minabassa oder in Ost Celebes auch Kamme aus „Bronze" gegossen.

f

f-

--. ' '
-—
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B. Gerateschmuck tmd GegensUinde des yi'utzlichen Bedarfs

1. Stabkopfo. In der Minahassa gibt es figiirlich aus „Bronze^' gegossene Kopfe von Priester(innen)-

stocken, die olme Frage nicht mehr nachweisbare, aus Holz geschnitzte Stabkopfe fortsetzen^) und von

denen wir Publ. XIV, 24 drei Stiicke nachgewiesen uiul Abb. 7 abgebildet haben. Das schouste von

alien, das- die Sammlung der ehemaligen Instelling in Delft besitzt, geben wir hier in Abb. 6 c (neben

Mus. Dresden 1819 — Pig. d, einem bronzenen Stabkopfe von den Bataks in Nord Sumatra, woriiber unten)

noch einmal wieder. Dabei verweisen Avir besonders auf die Gleichlieit der GuBrohoit und des Spiral- und

Schnlirenornaments an diesem Stiicke mit dem an der oben erwaluiten Lanzen- und Schwertzwinge und

den hier ebeuMls noch einmal abgebildeten Armbaudern Nr. 632 und 634 der Sarasinschen Sammlung

(Fig. a u. b) aus Ost Celebes.

2. In Ost Celebes (Mori) warden friiher, wie heute noch bei den ToKulawis (s. oben S. 73), auch

Morser fiir Sirih-Pinang usw. aus Mossing gegossen (vgl. A. C. Kruijt T. Aardr. Gen. (2) XVII, 460 1900).

Vermuten mochten wir, daB auch einmal in der Minahassa Sirihpinang-Morser aus Bronze gegossen wurden,

and daB es auch audro in Celebes gegossene Gegejistandc des haushchen Bedarfs (wie z. B. Dampen)

geben mag.^)

»fl^

III, Prahistorischer Gelbgu6

Hierbei handelt es sich am Gegenstande, die, soweit wir in historischer Zeit zuriickzuschauen

vermogen immer Seltenheiten gewesen imd immer als Trager magischer Krafte und zwar derselben, wie

sie die stcinzcitlichen Ecste besitzen, angesehen worden sind.

\

I

A. Gegenstande des mtzUchen Bedarfs (Belle)

1. G. Rnmphius, D' Amboinsche llariteitkamer 1705 S. 213 f. Nr. 1: „Mir ist ein Donnerschippchen

r Donder-schopji^"] vorgekommen, das sehr genau die Form einer kleinen Schaufel von der Form eines

abgerundeten Vierecks besaB, mit dem Rest eines Stiels daran, an der Schneide war es 5 Finger breit,

an den Seiten 3 Finger hoch, und der Stiel noch 2 Finger lang, und innen holil; beim ersten Ansehn

das 1

^) Darauf weist das geflochtene Bliude andeutende Schnlirenornameut des Delfter Stiickes. Man denke iibrigens

Jebeneinander geschnitzter und gegosscner Stabkopfe bei don Bataks in Nord Sumatra.

-) Alte kapi'erue" Lampen erwahuen Wilken »& Schwarz MNZg. XI, 10 1867 von Boladng Mongondou.
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erscliien es schmutzigschwarz wie verrostetes Kupfer, uud stank audi wie andres Kupfcr, das niau mit
fettigen tind scliweiBigen Handeii anfaBt, aber, iiachdeiu es abgescbeuert war bekam es die .Farbe

cmigc
gewohidiclieu Eotkiipfers, doch otwas lieller uiid nach dem Gelbeii binneigendj bier mid dort
schwarze Eleckeii and G-riibchoa bebaltend^ die man nicbt rein bekommen koimte and die von andrei
Snbstanz zu sein scbienen: An dor Scbneide war es ziemlicb scliarf und barter als gewohnlicbes Kupfer,
von den Sclimalseiten des Stiels liefon 3 oder 4 bervorstebende Adern nacb den Breitseiten der Scbaufel
zuj an der einen Seite sehr gloicbformig, als ob sie von Mcnscbenband gemacbt waren; der Stiel war wie
gesagt hoblj docli lief die Hoble an der einen Seite etwas krumni in die Scbaufel, der Stiel war audi
nicbt rund, sondorn zusammengedi-uckt, an seinen Sclimalseiten mit ei'ner stumpfen Kante, und am obern
Ende der (Mnung war er aucb imroffdmaBaDig.

zu

Im Jahre 1679 sandte der Konig von Tarnhocco einige
Gesandte nach Ambon, damit sie einige Gescliafte verricbten solltoii, die brachten diese Scbippe mit und
von ibnen babe icb sie auf gro(k Bitten und gegen gate Bezablung bekommen; sie versicberten auf ibr
Manneswort, daB diese Scbippe voi- 3 Jabren bei Tomadano, einer Negorei der Ostkiiste von Celebes
gefunden war, wo ein groBer Binuensee und viel Eisenliiltten sind, so daB scbier die ganze Negorei aus Eisen-
schmieden bestelit; als nun im selben lG7Gsten Jabr in einer Nadit (un schweres Donnerwetter vorgekommen
war, und der Radja dieses Platzes des Morgens ausging, um zu seben, wo der Donner eingescldagen batte
fand er einige Baume in Stiicke gescblagen und dabei eine Grube vol! scbmutzigen Wassers, die man
zuvor nie geselien batte, darin wiiblte er so lauge mit den EiiBen um, bis er diese Scbippe fand: Zwei
Jalire danacli luiben die von Tambocco sie ibm abgenommen, als sie im Krioo-e mit ilim waren und
dieweil icb mit dem Radjab von Tambocco gut bekanut war, und ibn sdion einige Jalire lang um der-
gleidien Donnorstelno instandig gebeten batte, hat er sich bewegen lassen^ sie mir abzutreten: Als nun
die genannte Donnerschippe hierhergebradit war and unsern Handwerksmeistern gezeigt wurdo, konnten
sie sie als nichts andors ansehen als cine Arbeit von Menschcnhand, wozu sie vor allem durch die vier
vorgenannteii Rippon oder Adern, die so gleichformig liofen, l)cwogeu warden, aher auch durdi die Stid-
hohle: Sie haben es aucb nalier gepriift and befanden es als von angleichartio-er Substanz d. i. an der
dnen Seite barter als an der m adern, in den Griibdien so grob und schwai^z wie rostiges Eisen- Sie
untersuchten auch die Seiten von dem Stide, der nicbt gelotet war, fa,nden da jedod. kdne Spur
davoii, bescblossen also, daB sie gegossen sein mliBte, was aber auch nidit moglicb schdnt well die
Hohlung so krumm lief: Die Bringer oder Tamboccantm lachtcn sie was aus, indem sie frugen, was wohl
die Meoschen m ihrem Lande beweg(m sollte, soldi ein uabrauclibares Werkzeug zu Schmieden oder
gieikn, was doch weder zum Graben noch zum Fechten geeignet sei. und das dazu in dnem Lande wo
man Eisen in UberfluB hat, und ob sio nidit sabtm, was fiir Miihe und Arbeit es dnem Menschen ko'sten
sollte, ein soldi nnniitzes und unordentlidies Werkzeug zu verfertigen, insbesondere die vorgenannten
hervorsteheuden Adern, die doch zur Vollkominenhoit uad Schonheit des Werkzeags nichts beitrligen, da
das Werkzeug selbst so unordeutUch, voller Gi'iibchen and Buditen: Uberdies ware bei ibnen und iliren
Vorfahren keine Erinnerung, daB dergleichen ungeschickto Werkzeugo, sd es nun von Kupfer
oder von Eisen, bei ibnen gemacbt waren; um nun zu untersudien, von was fur Substanz diese
Kupfcrscbippe war, habe icb, da icb ofters gdiort batte, daB das meiste Metall, was durch den Donner
abgesdilagen Avird, ungeschmddig oder brocklig wa,r, von dem obern Ende des Stiels ein sdnnales Strdfchen
absiigen und es Schmieden lassen, was uns beini zweiten Mai unter Beifugung von etwas Borax dilckte
indem es ein viersdtiges Stiibchen wurde, 4 Qucrfinger [Vlwars fingers^] lang und 1 ^schaft^ dick: Icb lieB
auch ein andres Stabchen von gewohnlichem Rotkupfer und von dersdben GroBe machen; erst hierbei
fanden wir einigen Unterschied in dor Earbe, indem das Doanerkupfor bleicher und gelber als das
gewohnliche ist, an Gewicht untorsdiiedeu sie sich ulcht viel, auBer daB das Donnerkupfer uno-efabr
einen Stiiber [20 St. ^ 1 fl.] schwerer wog, aber der groBte Unterschied bestaud in dem KJange, der beim
Donnerkupfer viel feiner und heller war als beim gemeinen, indem er dem Klange des Goldes nabe kani
wesbalb wir meinten, daB Gold mit darunter sein muBte, wie es denn auch mit Spiritus Salis bestrichen
Bicht so schwarz ausfid als das gemeine." Dazu S. 215 a. a. 0.: „Die oben beschriebene Schippe im
J. 1682 unter nidnen andern Raritaten an Cosmus, den dritten GroBherzog von Toscanen gesendet."

2. Rumphius a. a. O. 214: „Einer mdner Leute, dor in Loeho oder Toloeho [hm] zu Hause
war, emer Landscbaft in der groBen Siidbucht vou Celebes gelegen, erzahlte mir, daB in demselben Land

1^
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J

ein Strom soi, der rotliclics Wasser flilirt uiid aus dom Gebirge komrat [vgl. dazu unten Nr. 7 n. 8]^ ^vo Eiseii

iind Kupfer vorkommt, langs dieses Flusses, sagte or, sei er mit seinem Olieime gereist, und als sie an

eiiie Stelle kamcn, vou der sie wuBtcrij daB dort zuvor der Conner eingesclilagen, fanden sie einen

schragen Spalt oder eiue Grabe in der ErdO; wo sie nacbgrnbeu, und eine Donnersdiippe, die mit dem

vorbergohenden [1] fast libereinstimmte, sein Obeim lieB sie scbmelzen, ohue etwas dazn zu tun, nnd

maclite Eiuge davon, die er an dem Zeigefinger trug, imi gliicklicb im Kriege zu sein".

3. Rumphius a. a. 0. 2141: „Eines Cbinesen Sobn, dor in Mal-assar wobnte^ erzablt, daii er

mebr solclie Donnerscbippen geseben batte von derselbon Substanz und Form Avie die meine; u. a. liatte

der Donner einmal durcb einen groBcn Waringiubaam gesclikgeUj der ebedem vor dem Kouigsliaus in

Bontuala stand, wo, wie man vermutete, die friibern Konige ibre Scliatze vergraben liatten: Eadja Palacca

lieB an dieser Stelle sucben, naclideni der Baum umgescJilagen war, dort fand er einen Teil des Scbatzes

nebst einer solclien Donnerscbippe, die er dem Niederiandischen Prasidenten zeigte, urn ibn zu iiberzeugen,

daI3 solclie Dinge mit dem Conner uiedergescblageu wiirdeu: Genannter Eadja wollte sie sclinielzen lassen^

um einen Bescbbig fiir seinen Kris davon zu macben. aber sie wollte nicht zu einem Klumpen zusammen-

flieBeu, wie man es audi anstellte : Er liatte uodi verscbiedene andre geselin^ einige rot^ andre

gelb von verscbiedonen Formen, uud [beobaditet], daB meist alle DonnerkeilOj die in Makassar

niederfielen, entweder aus Metall oder mit Metall gemiscbt waren, wie er audi auf Java eine

solobe Sdiippe, die durch den Donner nicdergesdilageu war. geseben liatte bei der Stadt Demack:

Genannter Eadja Palacca^ der ein mutiger Kriegsmann war, dessen Tapferkeit sicb im javasdien Krieg

genugsam gozeigt bat, tnigt (wie man mir bericbtet) bestandig eine soldie Donnersdiippe bei sida^ wenn

er im Krieg ist, und man weiB nidit, daB or je verwuudet worden ist, obwobi er in Gegenwart unsrer

boUandiscbeu Offizicre viol mutige Anfalle auf den Feind geraadit bat^ indem er beim Anfall a-uf sie nur

balb bckleidet war und nur bewaffnet mit einem kleinen Scbilde, Sabel und 'toraan' [?] in der Hand:

Dergleidien liorte idi vou den tauiboksdien Gesandten in ihrem Kriege mit denen von Boeton [Buton]^

well aber ein Scbein von Eigenlob mit unterlief, hnbo idi es selbst bier nidit anfiibren wollen".

4. Eumpbius a. a. 0. 215 Nr. 2 u. Taf. L Ictt. C^): „Im vorgenannten Jalire 1679 babe idi die

zweite Scbippe von denselben Tamhoccanischen Gosaudten bekommcn: Diese war etwas kleiner als die

erste^ sie war vorn nicbt viereckig^ sonderu rund mit einer scbarfeu Sdmeide, und so bart, daB niau

nur mit Millie etwas davon absdiabeu konute. Hire Substanz war nocb blaBgelber, audi mit ver-

sdiiedeneu Flecken und Gmbcbenj die sicb iiidit giatt scbeuern lieBen^ woraus man scliloBj daB es ein

gemisdites Metall war; von dem Stiele liefen audi an gegeniiberliegonden Soiton zwei krumme und

erbabene Adern zadconartig nacb den Kanton zu, der Stiel war abgeplattot rund mit einigen Adorn und

innen bolil^ und dariu stak ein Stilck Holz [IJj von dem die Verkaufer mir niclit zu sagen -wuBteUj

wie das dabinein kam; sie vormuteteu aber^ daB einer ilirer Konige einen Stiel daran gemaclit ba,ben

milBte um sie in der Hand zu tragen, was aucb walirscbeinlicb war^ denn als man das Sttickdien beraus-

o-ebolt hatte befand man es als gutes Ciaten-HolZj das mit einem Messer gescbnitten und der Hoblung

ano-epaBt war: Die Verkaufc]- sagten aus, daB der Donner sie durdi den Kopf eines Odisen in die Erde

^ ca 30 gr], war gut eine Hand breit, und lief

balbrund zu wie ein Halbniond: Der Stiel liatte aucb zwei Spitzen oder Knopfe an jeder scliarfeu Kante".

5. Eumpbius a. a. 0. 215 Nr. 3: „Die dritte Sdiippe liabe icli im J. 1683 erhalten, audi von

Tcu)ibocco und fiir 6 Eeiclistaler gekauft. Diese war groBer und sdiwerer als die beiden vorlier bescbriebenenj
/

im iibrio-ou aber von derselben Pornij voru rnndlicb mit dergleicben erliabonon Adern, die vom Stiele lier-

Die Substanz uuterscbied sicb etwas von der vorhergebenden

esdilagon batte, und sie wog ungefabr 8 Unzen [1 Unze

kommen uud nacb den Seiten laufen:

fd. i der vou Nr. 2 bei Eumpbius =^ Nr. 4 bei uns], denn sie glicli mebr der Giockenspeise als dem

Kupfer und an den Seiten waren einige Eckeu ausgestoBen^ auf der Oberflacbe waren einige scliwarzlicbe

Stelien uud sie rocb sebr wie Kupfer. Sie ist in Bonsoni gefunden, das vier Meileu siidlicli Tambocco

•ele"-en ist in hartem, steinigeu Grunde, durcb den Donner selir tief bineingescblagen: Diese Schippe ist

^y -
z- -

g^

im selben Jabre gescliickt untcr anderu Earitaten an Hcrrn Cbristian MentzeliuSj kurflirstlicben Eat uud

Leibmedikus in Berlin''.

1) Danacli die AbbilduDg- bei J. J. A. Worsaae Mem. Soc. Ant. du Nord 1878—83 S. 196 Fig. 3. Die Beschreibung

von Rumphius stimmt nicht zu der Abbildung.
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^

Abb. 7 : Bronzebeil von Ost Celebes,

nacb Gr. E. Rumpluus

6. Eumpliius S. 215 Nr. 4 u. Taf. L lett. D^) = unsrcr Abbildmig 7: ^Dieses war die kleinste
Schippe yon alien, 2 Finger breit und 2 Glieder lang, mit einem natlirlichen Loch an der einen Soite
des Stiels, der selir plattgedriickt nnd bohl war, rait scliarfen Kanten an den Soiten und mit nur einor
Ader oder Eippe an jeder Seite [die Abb. hat 31j: Das vorderste Ende liof rnnd platt zu ziemlich scharf
doch mit einer ausgestoBonen Ecke. Die Substanz war gemischt aus Kupfer (das so lioch 'toetste' wie
Gold) und Eisenblech. Sio ist durch die Alplioerozen hviter Tanihocco

gefunden, wo sie durch den Donncr in . . . einen Calappus-Baum ge-

schlagen war, dessen ganze Krone der Blitz versengt hatte: Drei Eigen-

tiimer nach einander batten sie an iliren Krisen getragen, woduj-ch sie

so glatt und schmierig war, daB sie wie gofiruiBt aussah^'.

7. ,,Een bijl van gestagen rood koper reeds sterk vorweerd"

sah A.C.Kruijt in Tanaronqw (nordlich von Wotu); s. MNZg. XLII, G3

1898. ,,Die Lange war 11, die der Sclmeide 8 cm. Das Loch dieses

Beils lief parallel seiner Langsrichtungj wie bei einem Spaten. Das
Stiick war in einem kleinen Flusse [s. dazu Nr. 2 u. 8] gefunden, nnd
man sagte, daB os ein Schneidezahn von dem Geiste Longga ware. Diese

bosen Geister (denn ich glaube, daB es niehrere sind) warcu tiber die

ganze Erde verbreitet. Wenn man sie

aber in einem Augenblicke schieBen sie hoch auf, sodaB ihr Haupt in die Wolken raot. Von dem Golfe
von Boni an bis an die Bucht von Tomini glaubt man an
diese Geister (s. MNZg. XL, 29 1896 unter seta, wo longga

aufzunehmen vergessen worden ist). Dann und wann vor-

lieren sie einen Zahn, und wenn der gliiekliche Finder den
Gegenstand im Krieg um den Leib tragt, entgeht er glucklich
alien Schlagen und StoBen".

8. „In Loewoo zag ik indcrtijd roodkoperen bijlen,
die govonden waren in riviertjes [vgl. dazu Nr. 2 u. 7], en
waarvan men beweerde, dat het tanden waren van longga,

wions eenigo tand jaarlijks uitvait [s. Nr. 7], Eenige lieden
van Petasia nu vertelden ons, dat deze koperen bijlen ook
nn en dan in liet Morische worden gevondcn in riviertjes.

Men ziet ze liier aan voor dondorsteencn, en gebruikt ze
als voorbehocdmiddel. Wij konden er echter geen van te

zien krijgen'^ Kruijt MNZg. XLIV, 242 1900.

9. u. 10. In der Celebes Sammlung, die vor etwa,

zwanzig Jahren (1885/86) die Herren H.Klihn und C.Ribbe
nach Europa brachten, befanden sich auch zwei Bronze-
beile von Banggai. Dieselben hatte Herr Kuhn von einem
makassarischen Handler (Goldarbeiter) bekommen, und dieser

wiedcr hatte sie von Inlandern auf Banggai mit der An-
gabe erhalton, daB sie in der Erde gefunden worden seien.

(H. Kiihn dixit 19. 9. 03.) Ihro Form wai* ungefahr die

des Belles Taf. L Fig. A bei Eumphius (-= unsrer Abb. 10).

Siehe unsre Abbildung 8 nach einer s. Z. angefertigten Skizze.

Das eine Beil war groBer a,ls das andre. Die Schnclde war
krumm; beide Breitseiten flacli, die eine schmaler als die

andre, die beide verbindenden Seiten batten also eine schrage

Lage und waren kantig begrenzt. Der Durchschnitt besafi

demnach etwa die Form eines symmetrischen Trapezes.

Abb. 8: Zwei Bronzebeile von Banggai, nach

einer nach den Originalen angefertigten Skizze

1) Danach die Abb. bei J. J. A. Worsaae Mem. Soc. Ant. du Nord 1878—83 S. 196 Fig. 2.
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Bei dem groBern Beile war die gekiiimmte Linie der seitliclieii Begrenzung in einiger Entfenmug vor

der Schneide gekiiickt. Beide hatteii eine griine Patina und waren mit erliaben aufliegender Orna-

meutik verselien. A¥o diese beiden Stiicke hingekommen sind, gelang uns bis jetzt niclit festzusteileu.

In den etlniographischen Mnseen Yon Berlin, Dresden oder Leipzig sind sie nicht, ebensowenig in den

praliistorischen Sammlungen der beiden znerstgeuannten Stadte. Die Herren Kiihn nnd Ribbe wissen

niclit zn sagen, wo sie sicli befinden. Sie meinen jedoclij sie seien in ein Mnseum gekommen.

*
* I:

I

I

Hier nioge noch angefligt sein; was Rnmphius S. 215 f. iiber den Gebrauch solcher bronzenen Beile

erzahlt: „Im vorhergeiienden Hauptstiick ist gesagt, daB alle diese lieidnischen und mohammedanischen

Eingebornen dem Donner die Gestalt eines Stiers oder Pferdekopfes zuschreibenj nnd daB nnter anderm

diese Donnerschippen seine Backzahne sind, die mit dem Stiel oder dem holilen Teil in der Kinnlade

stecken, und die der Donner a,usspuckt, wenu er sehr zornig ist [vgl dazu Nr. 7 und 8]: Mit bessern Griinden

kann man mutmaBen, daB beim Blitzfener ein starker Wind sei, der diese Scliippen von liinten vorwartstreibt

nnd dadurch diese Holiinng bildet, wahrend das umgebende Blitzfener die Stoffe von auBen her znsammenhalt

und die Schneide formt, wie man es an einigen abgescliossenon Kugeln sielit, die von hinten ein Griibchen

habeuj wenn sie in reine Erde faliren. Vom Gebrancli ist ungefalir dasselbe zu sagen, was wir oben von

den Donnersteinen gesagt haben [s. unten], d. h.j daB sie sie am Leibe tragen oder Ringe davon machen

und sie an den Zeigeiinger stocken, wenn sie in den Krieg gelien, inshesonderc wenn sie eine Bestiirmung

W
War

unsre Hande gefallen bei dom herrlicben Siege, den wir im J. 1667 auf Boeton iiber die groBe makassarische

Arniee davongetragen haben: Denn keine Nation geht so viel mit Kriegskiinsten nm wie die von Makassar

nnd andre Bewohner von Celebes; daruni ist es anch dem gemeinen Manne nicht eilanbt, diese Dinge bei

sich zn haben oder zu verbergen, sondern sie miissen sie an ihre Obersten oder Radjas geben; ja wenn

sie infoige einer Missetat dem Tode verfallen waren, dann wiirden sie manchmal ihr Leben behalten

durch das Geschcnk eines Donnersteins: Nach ihrem Glauben machen sie [die Donnersteine] den Trager

nicht nur nnerschrocken und 'Cabbar oder unverletzbar, sondern schon Stlickchen von einer solchen

Schippe, die man in einem Krishefte verbirgt, und wenu man den Kris mit einem Donnersteine scharft,

lasson denselben durch alle zauberhafte Eestigkeit hiudurciidringen: Desgleichen lassen einige Stlickchen

von Donuerkupfer. die beim GieBen von Kugeln nnter das Blei gemengt werden, durch alle Waf£en und

Eestigkeit hindurchdringen. In der Medizin gebraucheu sie diese Schippen auf dieselbe Weise wie die

Donnersteine, indem sie sie ins Wasser legen und darin erst ein w^enig umrilhren, woven sie dann jemandem

zu trinken treben und' von auBen den damit waschen, der mit einem heiBen Eieber behaftet ist, nm alien

inwendi'^^en Brand zu loschen, doch wiirde es mich nach diesem Wasser nicht geliisten wegen des garstigen

Geschmacks nach Kupfer, den es davon bekommt, und ich wiirde in diesem Ealle lieber die Steine

gebrauchon".

B. Wa/fen

Von einer Lanze mit bronzener Spitze in lomlmku horte Herr Kiihn 1885. Das Stiick war

nnerhaltlich. Der Eigentiimer sagte, daB ihn, solange er sie besitze, der Blitz nicht treffen wiirde.

H. Kiihn dix. 19. 9. 1903.

I

IV. Ergebnisse der Materialzusammenstellung

Die vorstehende Zusammenstellung ergibt

auf Gattung, Eorm und Verzierung erstreckende1) eine sich in verschiedencr Weise

t'lbereiustimmung des historischen Gelbgnsses in Nord Celebes (Miuahassa), in Mittel Celebes (bei

Abli. u. Ber. d. K. Zool. ii. Antlir.-Etlm. Kus. zu Dresden 1902/3 Bd.X Nr.6 11
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den ToKulawis and den Bergstammen), in Ost Celebes (Mori und Matano See) und in Sild Celebes^) Eiir

die Verzierung ist charakteristisch: a) daB sie beim Gusse liergestellt ist (vor allem erhaben dem
Grrund aufliegt) und b) das Spiralornament. Dafiir, daB iniierbalb Celebes Bezieliungeu etAva in

dem Sinne festznstellen waren^ daB die GieBer der einen Gegend aus einer andern^ wo gegossen wird.

stammten,^) gibt es. wenigstens gegonwartigj keine Aubalte.

2) einen von der Gegenwart bis in prahistorische Zeiten hinaufreiGhenden Zusammen-
hang des Gelbgusses in Celebes. In boheni MaBe lebendig ist er heute nocli in Ost Celebes, wie

aus der Sarasinscben Sammlung bervorgebt (vgl. aucb Kruijts Angaben liber Mori) und in Mittel-

Celebes bei den ToKulawis, bei deneu Adriani und Kruijt (MNZg. XVII, 497 1898) eiiie alte Frau sabeu,

die ,.aan elken benedenarm met 12 van deze zwaren kopercn ringeii uitgedosclit was", vielleicbt auch

bei den Bergstammen. In historisclier Zeit erloscben ist der GelbguB der Minabassa. wo noch K. Padt-
briigge 1679 Frauen und Madclien mit einer solclien Mcnge von ,,bronzenen" Arm- und Beiuringeu auf-

geputzt sab, daB einige iiber 20 Pfund „Kupfer" am Korper batten (s. obon). Sparlich sind heute die

Nacbwoise von GelbguB in den alten Formen in Slid Celebes. — AViibreud wir den MessingguB (in uicbt

maleiscb-sumatrascben Formen) in Siid- und Mittel Celebes nicbt weiter baben zuriickverfolgen konnen,

was aber bei weiterer Durchforscliung alterer Literatur fiir Slid Celebes moglicb sein durfte^ ist der Gelb-

guB der Minahassa bis in das 17. Jahrbundert nacbweisbar und sind von demjenigen in Ost Celebes urn

dieselbo Zeit schon Formen bekannt gewesen, die damals scbon prabistoriscb waren.

Der GelbguB muB also in Celebes weit vor das 17. Jahrbundert zurilckgeben. Ja,

die Tatsacbe, daB es in Celebes Beile aus Bronze gibt, weist auf eine Vergajigenheit, in

der man Beile noch nicht aus Eisen herzustellen verstand.

,>

V. Die Herkunft des Gelbgusses in Celebes

Vergleiche mit dem Gelhgup. andrer maleisischer Vo

1. Flores

I

3

A

V

In hohem MaB auffallig und fur die Beurteilung der Herkunft des Metallgusses in Celebes von

Interesse ist die tJbereinstimmung desselben mit dem in Flores, wie ihii M.Weber in lAE. Ill Spl.

S. 19f. 1890 beschrieben hat, wozn Taf. lY. Schon eine ganz obcrflachliclLe Betracbtung dieser Tafel

erweckt die Vorstellung eines Zusammenhangcs des Metallgusses von Flores mit dem von Ost CelcbeS;

wie er durch die Herren Sarasin bekannt geworden ist (vgl. Publ. XIY Taf. XXI). Wir findeu da

ebenfalls eine erhabene Verzierung (vgl. dazu auch S. 19 bei Weber) und vor allem die Spiralornamentik

wieder, vgl die Fingerringe Fig. 1 und 6, aus „Kupfer";=^) an dem letztern Stiicke hat sie sogar die

charakteristische Form, die Nr. 632 =
Zum Ornament einer gcflochtenen Schnur an Fig. 11 anf Taf. IV bei Weber vgl. die Armspangen Nr. G33-G35
=- Taf. XXI Fig. 3-5. An sich woniger fur einen Zusammeidiang etwas bcweisend sind andre Dberein-

stimmungen der Erzeugnisse: an die Armbander mit prismatiscb begrenzter Oberflachc, wie z. B. Nr. 638-40

der Sarasinscben Sammlung = PubL XIV Taf. XXI Fig. 7-9 (vgl. auch Nr. 609 = a. a. 0. Fig. 10), orinnern

Fig. 4 und 11 (aus „Kupfer", sowie Fig. 30^ aus Silber), auch sind diese z. T. wie jene und wie die

PubL XIV Taf. XXI Fig. 1 der Sarasinschen Sammlung aiifweist.

#

.

^ _.- ^ r

1) Nach Verh.Ges.Erdk. Berlin XXIII, 843 1896 salien P. und F. Sarasin Arm- und Boinringe aus Metal! auch bei

den ToBelag westlich vom Matano See. Fiir dieWestkiiste von CclGbes sind messingne Arm- und Beinringe der Frauen durch

D. Woodard, Narrative^ 1805 S. 99 bezeugt. Vermutlicli geliort diese Metallarbeit auch hierher; da aber iiber sic nichts

Kaheres bekannt ist, muB sie fuglich zunachst bei Seite gelasscn werden.

2) Xach A. 0. Kruijt T.Aardr.Gen. (2) XYII S. 460 Anm. 1 1900 („Sommige lieden in hot Possosclie, die zich op

het kopergieten hebben toegelegd, laten de daarvoor benoodigde leem uit Mori lialen") scheint es, als ob der GelbguB in

„Posso" vom Osten her eingefiihrt sei. Es ist aber ganz unklar, was unter „het Possosche" zu verstehen ist, scheinbar nicht

die Bergstamme; vielleicht sind vereinzelte, morischem Vorbilde folgende GieBer der Bareestamme, fiir die im allgenieinen der

Gq.lbguJ^ nicht glaubhaffc bezeugt ist, gemeint. ,. _

o-..]-:-:: ay j)^g m'it „Kupfer" eine Legierung gemeint ist, geht aus Jacobsen, Reiso in die Inselwelt des Banda-Meeres

Sv61 1896' bervor, wo von Flores neben Fingerringen aus Silber auch solche ans „Messing" erwabnt werden.

I
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broiteriij fiachcn Arnivinge aiis Ost CelebeSj an einer Stelle offen. Hingegcn ist os von Wicbtigkeitj daB

uns in Pig. 21c (ygl. anch Fig. 20) eine ganz aliuliclie Form fiir eiuen Ring, in Fig. 21b ein alinlicherj

kleiner, stielloser Schmelzloffel begegnet. Dazn vgi. man die Schilderung des GnByerfahreuSj die mit der

diirch Kruijt gegeboncn des ostcelebesischen Vcrfabrens (s. Publ. XIV, 100a) ilbereinstimmt. Das an-

gofulirte Schmolzgerat gcliorte nun freilicb einem Goldsclimicdej der wirklich mit Gold arbeitetej waiirend

die zugezogenen Scbmuckgegenstande aus „Kupfer" (oder Silber) bergestellt sind. Aber Weber sagt
* *

a. a. 0. S. 20 selbst. daB das AuBere dor manuigfach verzierten und geformten „kupferueu" Armbander

und Fingerringo dafiir sprechej daB sie in derselben Weise wie die Goldarbeiten gemacbt wei'den. Das

„Knpfer" selbst, sagt er, werdo als Draht von auswarts eingeflihrt. Ubrigens finden wir^ wie in Mittel-

Celebes (s. oben S. 74), so audi in Flores ZinnguB; vgl. Weber a. a. 0. S. 15f. u. 17 und Jacobsen,

Reise in die Inselwelt des Banda-Meeres S. ()0 1896.

Wenn wir einmal ganz von den Arten der Erzeugnisse/) ihrer Form und Ornamentierving abselin,

so erfahren wir bei Weber auBer dem, was wir bereits in Ost Celebes kennen gelernt baben. iiber den

MetallguB in Flores noch eine Reihe TatsacheUj von dencn die einen scheinbare Unterscliiode von Ost-

Celebes darstellen, wabrejid wir andre olme weiteres als Erganzungen unsrer Kenntnis der ostcelebesischen

Verlialtnisse betrachten diirfen. Zu den Untorscliieden gehort vor allem der Umstand^ daB in Flores audi

Gold und Silber gegossen wird; sodann die interessante Tatsacbe, daB bier neben dem GuB a dre perdue

die Anfange zu einer bloibenden GuBl'orm vorliegen (S. 20 a. a. 0.). Es ist fiir uns unbeurteilbar, ob es

sicli bier um wirklich bestelieude Unterscliiede handelt, oder ob niclit etwa unsre Kenntnis der ost-

celebesisciieii Yerlialtuisso eine unvollkommne ist. Als Erganzungen dieser unsrer unvollstandigeu Kenntnis

diirfen wir aber vielleicbt folgende E.(ube von Tatsaclien betrachtcuj die Weber zunixclist fiir den MetallguB

in Flores festgesteilt bat. Das Handwork ist, wie ja zu erwarten, in den Handen bestimmter Kunst-

arbeiter, Weber bcmorkt zweifellos mit Eecbt, daB bei der Einfacblieit der Industrie und der Primitivitat

des Werkzeugs manclimal gewiB audi „minder Eefugte", d. b. ungelelirte Krafte den gelernten Kiinstlern

in das Handwerk pfusclien mogen. Soil ein Gegenstand bergestellt werden, so wird das Waclis mit Hilfe

eines kleinen, rolicn Messers auf einem glatten Holzbrettclien zu einer gieichmaBig diinnen Platte aus-

gestricben. Davon wird ein scbnialer Streifen abgeschnittenj wie er fiir den Gegenstand benotigt wird,

and zu der Ringform zusammengebogen. Mit einem eisernen Pfriemen, den man, wenn erforderlicb,

erwarmt, werden die erliabenen Verzierungen aufgetragen. Handelt es sicb um einen Fingerring, so wird

das Wadismodell an einer Stelle (speziell, wie in Celebes^ auf der dem Scbilde des Ringes gegenltberliegenden

Seite>) mit einem Waclisstiele versehen, und bier bildet die Umkleidung der Form mit der feinen Erdmasse

die lippenartige Aufstiilpung, aus deren Hoblung das Wacbs ausgeschmolzen und durcli die das fliissige

Metall eingegossen wird. Durcli dieso Xotiz wird der Aufbau der Sclimelzform Nr. 581 =^ Taf. XXI
Fio'. 30 der Sarasinsclien Sammlung klargestellt. Die irdene Sclimelzkelle wird mit einer Pinzette (aus

einem Bambusspaliu, aus Eisen oder „Kupfer") gehalteu. Der aus der Erdform herausgescbaite Ring

wird ein weuig abgefeilt; soli er einen rotlichen Farbton, der beliobt ist, erhalten, so wird er mittels

cines Pinsels aus zusanmiengebundenen Hllhnerfedern mit Salmiak bestridien, den der GieBer in einem

kleinen Napf (aus Holz, oder aus einem PlaiAvirbel) aufbowalirt. Durcb dieses Verfahren ist wabrscheinlidi

die rote Farbung der Fingerringo Nr. 613, 616, 619, 623, 624, 628, des Armbands Nr. 637 und der

Schellen Nr. 630 u. 631 aus der Sarasinscben Sammlung zu erklaren (s. oben).
•

Bei einer so weitgelienden I^bereinstimmung des Handwerksgerates, des Yerfabrens und der Kunst-

erzeu"uisse kann an einem Zusaumienhange des Gelbgusses von Celebes mit dem Metallgusse von Flores

i
T

>

t

K
."

?

fi -

M Ganz aus „Kupfer" sind: Haarnadeln (Weber, Taf. VI, l-i), Sj^iralen (aus „Kupfer"draht), die als Olirschmuck

dieuen (IV. ei), einfache Olu'riuge (IV, 27), flache, am auBern Kancle gesagte Ohrringe (IV, 3), Ohrgehange aus Kette und

rautcnformigem Blattcheii-Beliange (IV, 3), flaclie Arniriuge mit gesagtem Rande (IV, 2), flaclie, liohlgewolbte Armspangeu

(IV, 10 a), massive Armringe (IV, 11 u. 13), dgl. Armspangen (IV, 4), Fiugernnge (IV, 1, 5, 6 u. 8). Beschlage aus „Kupfer''

komnien vor: an Bilchseu (III, la, 4, 6, 8), Haarnadeln. (VI, 6 n. 13), Kammen (VL 4 u. 7), Sckuiireu (III, 6 u. 9; vgl.

VII 4a) Maultrommeln (III, 10), Schwertgnften (VII, 5; vgl. VI, 11, wo anBerdem nocli eine £ette und eingescWagene Nagel),

Lanzen (VIII, 9). Ferner sind aus „Kupfcr": Scheibeu, die iiber Sclniiire gesieckt sind (III, 7; vgl. auck III, 8), Deckelgriffe

(III 4) Stabchen, die oinen Teil eines Bchanges bilden und eine rohrenformige Spirale, durcli die das obere Ende eines

Sackes liiuft, mit einem liing am obern Ende {\L 3), Spiralcn an Kammen (VI, 6 u. 7), groBe Perlen (neben andern an

den Scbniiren von III, 7), Gehangc aus Kettcn mit Plattcken- u. a. Behang (UI, 8 u. V, 3).

7'
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von der Art dieses Zusamnienlianges ein

1

01lies

nicht wohl gezweifelt werdeii, Preilich ist es seliwer^ sich

bestimmtes Bild zu macheii. Drei Arten des Zusammeuhanges sind denkbar:

1. Der MetallgaB ist voii der eineii Insel nach der anderu iibertragon; dann ist die JFnio-e iiacl

seinem Ursprung an der ersten Stelle uicht beantwortetj sondeni mir hinausgoschobeii.

2. Der MetallguB ist in Celebes und Mores diirch Einwandening vou MetallgieBern von einer

dritten Stelle her eingefiihrt worden.

3. In dem GrelbguB von Celebes and dom Metallgusse vou Mores sind die letzten Eeste
urmaleisischen Metallgusses zu erkennen.

Von einer Ansiedelung colebesischer KupfergieBer anf Flores oder umgekelirt fioresischer anf
Celebes wissen wir nichts. Wir kennen derartige Wanderungen von Celebes-Leutou nacli Plores oder um-
gekebrt iiberhaupt nicht. ^) Es liegt aliem Anscheine nach durchaus keine Mogiichkoit vor eine Uber-
tragnng von der einen anf die andre Insel anzunehmen.

Was die an zweiter Stelle genannte Denkbarkeit aniangt, so stellt sie sich gewiB als die wahrschein-
lichste daxj nnd bei der AiiSAvahl der hier sich darbietonden Moglichkoiteu wird man da sich fiir die Chinesen
oder Araber als Importeure der Kxinst nichts beibringen laRt^ gewiB zunachst an E. Andree Die Metalle
bei den Naturvoikern (1884) S. 91 ff. denken^ der in seinem BucJie die Kunstj das Kupfer zu sclnnelzen

und zu gieBen, von Yorder Indien aus in den ganzeu Archipel gedrungon sein laBt. Damit ist gewiB nicht

gemeintj daB sie die Inder selbst uberall bin gebraclit haben^ sondern daB die Inder sie an 2'ewissen

Stellen des Archipels heimisch machteUj und daB die Kunst von di(?sen aus ilbcr andre Gebiete verbreitet

wurde. Andre e stiitzt sich dabei nur darauf, daB „im ganzen Archipel das aus dem Sanskrit stammende
iamhaga'^ als Name fiir Kupfer gilt. In wie weit diese letztre Behauptung zurecht besteht bedarf nocli

einer genauen Priifung. Ist Andrees Auffassmig richtig, dann wird man allenthalben, wo Kupfer geo^ossen

wird, auch Anklage an indische Formen in den Erzeugnissen des Kupfergusses envarten. Nach diesem
Gesichtspunkte gepriiftj stellt sich aber die Annahnie, der KupferguB in ganz Indonesien verdanke Vorder-
Indien seinen Ursprung, als eine Verallgemeincrung der Tatsache heraus, daB fiir den Siiden des Archipels,
vor allem fiir Java, und zwar fiir eine iiltere Zeit tatsachlich aus Yorder Iiidien stamraender BronzeguB
feststelit, dessen Erzeugnisse auch ganz und gar indischen Charakter tragen. Yo-1. Publ. lY 3ff 1884
Yon dieser von Yorder Indien in Zusammenhang mit dem Brahmanismus und Buddliismus ausgehenden
Einfiihrung der Bronze ist zweifellos der moderne KupferguB in Ost Celebes und Fh)res ganz unabhangig.
Deren Erzeugnisse sind mit denen des javaschen Bronzegusses

S. 76 Abb. 6 c wiedergegebene Minahassafigur —
man denke z. B. nur an die oben

nicht vergleichbar. Auch, daB an zwei verschicdenen
Orten dieselben andern Pormen vorkommen, Pormen, die dem indiscli-javaschen Bronzegusse fremd
sind, spricht nicht fiir Abhangigkeit von dem letztei-n. Bestatigt sich Andrees Behauptung von der
allgemeinen Yerbreitung des indischen Namens fiir Kupfer liber den Ostindischen Archipel so scheint
sie jedenfalls nicht im Zusammenhange mit einer sekundareu Yerbreitung- der Kunst des
KupfergieBens erfolgt zu sein.

b

2. Sumatra

Miissen wir uns demnach von Indien und dem von ihm beeinfluBton Gebiet im Siiden des Archipels
abkehren, so wird, wenn wir die Moglichkeit eines Urspruiigs von dritter Stelle aus nocli nicht aufgebeu
wollen, unser nachster Gedanke ausgewanderten und ansassig gewordenen, muhammedanisch-maleischen
Gold- und „Kupfer"schmieden aus Mittel Sumatra gelten. Sind es doch gerade die Maleien die sich in

spatern Zeiten in mehrfacher Hinsicht als fruchtbare Yerbreiter einer hohern Kulturstufe im Ostindischen
Archipele betatigt zu haben scheinen, wofiir wir in Publ. XIY wiederholt Belege bei"'ebracht haben wenn
sich auch nicht immer ihr EinfluB, mit voller Sichorheit und reinlich nachweisen laBt. Der Gedanke an
einen Zusammenhang, mit mittelsumatrascher Metallkunst ist also einer eino-ehendern Priifuno- wohl wert
un,d. zwar um so mehr, als es Midden-Sumatra, Yolksbeschr. 1882 S. 404, wie fol^'t hciBt: Hier kan

1) Wie, das Schwert -von Mittel Celebes, das der Krieger von Ost Mores bei Jacobsen, Keise in die Inselwelt
dea Banda-Meeres 1896 S. 75 in der Hand halt, nach Flores gekommen ist (wenn die Abbildung wirklich wahre Verhaltnisse
wiedergibt), wissen wir, wie schon. Publ. XIV, 68a gesagt ist, nicht,

!
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ik er nog bijvoegeii, dat do goudsmedeu in alle Maleische landen zeer geachtc personen zijn. In bijna

iedere negari van eenige beteekenis, ook bniten het Nederlandsch grondgebiedj treft men een of nieer

gondsmeden aan, en opnicrkelijk is het zeker dat de meesten banner Koto-gadangers van afkomst zijn^'.

Von den Kupfersclimieden wird uus das namliche nicbt beiicbtetj indessen konnte ja von ihnen ahnliches

gelten oder die Goldschmicde konnten da, wo sie kein Gold finden, zn GelbgieBern werden. Ubrigens

sail F. Einne (F. & E. Rinnej Kasana Kamari 1900 S. 125) in Rataban (Minabassa) tatsacblich einen

maloischen Goldscbmied bei dor Arbeit. Er sagt darliber folgendes: „Gelegcntlicb traf ich einen malayscbon

Goldscbmied bei seiner Arbeit, die er mit hocbst einfachen Mitteln goscbickt voUzog. Ein Holzkasten

niit Stenapel diente als Geblase, ein Thontopf mit Holzkoblen als Ofen, in dem in selbstgemacliten. klcinen

Tiegeln Miinzen nmgescbmolzen wiirden. Die Schmelze wurde in flache HoMnngen anf geoltem Kork
ausgogossen nnd die gewonnenen Metallbarren in Imndertfaltiger Wiederbolung in Salzlosung getauchtj

erhitztj scbnell etwas abgekiihlt und allmablicb in die gewiinschte Form gebammert".^)

An sicb ware demnacli eine Beziebnng von celebesiscbem und fioresiscbem Metallgnsse zu suniatrasch-

— und andre Zeugnisse bestatigen

daJ3 es sicli bei der maleischen Goldscbmiederei nm etwas andres handelt: namlicb urn ein wirk-

:

maleiscbem sebr wobl moglicb. Docb zeigt uns schon jene Scbilderung

dies —

,

licbes Scbmieden (Hammern) der endgitltigen Erzeugnisse, nicbt um eine fertige Herstellung derselben

durcb GuB mittels GuBformen. In einem abnliclien Sinne werden v. Hasselts Worte liber die Arbeit der

Knpferschmiede zu versteben sein (Midden-Sumatra a. a. 0. S. 405): 5,Het koper wordt deals gegoten

deels gestagen en het daarvoor gebezigd materiaal bestaat grootendeels uit geel koperdraad (lojang), dat

uit Europa wordt ingevoerd." Andernfalls wllrde man bei ihm eine Scbilderung des GuBverfahrens finden.

Audi die Arbeit der Knpferschmiede wird also (weuu wohl audi nicht immerj so docb in der Eegel)

eine gehammerte sein.

Zu demselben negativen Ergobnisse gelangen wir, wenn wir eine sicli auf das einzelne erstreckende

Priifuug der messingnon („kupfernen") oder goldnon Sdnuuckgegenstande und der GuBgerate in Celebes

und Flores und des Metallschmucks sowie der GnBgerate in Mittel Sumatra anstollen. Da. fallt zunachst

der Umstand auf, daB wir in Mittel Sumatra 1) Fingerringe der Art^ wie wir sie aus Celebes und Flores

kennen, und 2) die Spiralornamentik, die Avir in Celebes so ausgepragt fiudcn und nuch in Flores vorhanden

seheUj nicbt nachweisen konnen. Inwieweit diese uiisre Unfahigkeit in dem Mangel an Yergieichsmateriale

begriindet ist, konnon wir nicht feststellen. Mit der Ornamentiernng der scheibenformigen Verzierung der

Fingerringe konnte man allenfalls die Ornamente der a. a. 0. Taf. XXI Fig. G u. 7 abgebildeten Ohrzierate

vergleiclien, indessen sind diese Ubereinstimmungen

MaB auf wie die zwischon Celebes und Floi-es. Einige andre Ubereinstimmungen erldiiren sich augen-

scheiulich anders. Taf. XII Fig. 2 ist ein Eing aus Silber nbgebildet, der wie viele der celebesischen

Armringe an einer Stelle often ist Indessen ist dies eine Idee^ die sicli aus der Natur dor Sache ergibt,

auBerdem werden an dem Eiug in ganz europaischer AYeise die Enden durcli einen SchnappverschluB

miteinander verbunden. Den Armringoji mit prismatischer Oberfladie vergieicht sidi Taf. XII Fig. 1; ganz

abffeseheii davon, daB dieser Eing goschlossen ist, kanii sich diese Form der Oberfiache gewiB selir leicht

gosucht und dra.ngen sich dem Ange nicht in dem

« «

an verschiednen Orten^) selbstandig ergeben. Schlagend ist nur eine Ubereinstimmung: Metallglockchen

mit drei SpalteUj ganz so wie die Schellen aus Ost Celebes, besitzt ein a., a. 0. Taf. XII Fig. 10 abgebildeter

Schamgiirtel kleiuer Madchen. Man wird kaum geneigt sein, darans alleiii einen nnmittelbaren Zusammeuhang

zwischen Celebes and Sumatra zu erschlieBen, wenn nicht andre schlagende llbereinstimmnngeu hinzukommen.

Wenn man das Gebiet des Schmuckes verlaBt und andre ,,Ivupfer"gegenstande aus Ost Celebes

mit den entsprecliendon in Mittel Sumatra vergieicht, springt ebcnfalls der Unterschied^ sofort in die Augen.

Leider kennen wir durch Anschauung bis jetzt nur zwei solcher Gegcnstande axis Ost Celebes. Es ist

einmal die Zwinge des Schwertes Nr. 549 der Sarasinsehen Sammlung (s. oben), sodann die Zwingo

einer Lanze des Dresdner Museums (Nr. 12834), die oben S. 74 abgebildet ist. Bcide tragen wieder

die in Sumatra flir uns nicht nachweisbare Spiralornamentik. Wir haben Publ. XIY, 37 af. eine ganz
_ _ .

*

^) An Metalischmuck werden von Rinne a. a, O- erwahnt; machtige, silberne Fingerringe der Manner mit un-

gescliMuen Steinen, silberne und goldne Armbander der Erauen (meist in Gestalt einer Schlange), FuBringe kleiner

Madchen, Haarnadeln, Halskettchen aus Silber und Gold,

'^) AVir finden sie z. B- auch an Musclielarmringeu aus Mittel Celebes, vgl Publ XIV, ()4a.^
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eiige Beziohuiig zwischen mcssingnen Lanzenzwiiigcn aiis Slid Celebes unci solchen aus MittoJ Sumatra

nachgewiesen, luicl S. 121b noch andre Uboreinstimmiingeii in den Metallarbeiteu von Slid Celebes iind

Mittel Sumatra festgestellt und erklart. Aber welclier Unterscliied in der Ornamentierung der Lanzen-

zwingen von Mittei Snmatra - Slid Celebes iind von Ost Celebes! Dort sind sie zudom graviortj bier

gegossen. Nur insofern liegt vielleicht oin Znsammenhang mit jenem Gebiete von tJbereinstimmungen vor,

als die Idee einer langen^ ..kupfernen" Lanzenzwinge in Osfc Celebes den weit liber ganz Celebes verbreiteten

bngiscben Lanzen entlehnt ist, worauf aucb die allgenieine Gliedernng der Zwinge zu weisen scbeint; vgl.

Publ. Xiy, 37af.

Wenn wir endlich noch einen Vergleich des in Ost Celebes und in Mittel Sumatra gebrauchten

Handwerksgerates anstellen, so ergeben sich bei genauer Priifung auch bier keine nahern tjbereinstimraungen.

Von einer GuBform wird Midden- Sumatra a. a. 0. nicht gesproclien. Ebensowenig wird ein GuBloffel

(einen „Schmelztiegel" nennt Rinne) bescbrieben oder abgebildet. Doch besitzt das Dresdner Museum eiuen

kleinen, griffiosen Goldsc]imiede„tiegel" aus Erdmasse von konisclier Form und mit kleiner Staudflache

(Nr. 1897). Ihm entspricht ganz genau der von Matthes in seinen Ethn. Atlanten Taf. XII "Fig. 35 ab-

gebiidete Schmelztiegel von Slid Celebes. Hier laBt sich ein Zusammenbang zwiscben Sumatra und
Celebes nicht leugnen, aber die spezifisclie Form dieses Tiegelchens steht der des Schmelzloffels aus Ost-

Celebes so fern, daB man die letztere jener andern, gewiB traditionellen nicht vergleichen darf. Zur Er-

klarung jener Ubereinstinimung zwischen Slid Celebes und Mittel Sumatra siehe die Ausfiihrungen in

Publ. XIV, 121b. Wenn ferner die Midden-Sumatra a. a. 0, Taf. Gil Fig. 9 abgebildete Zange (wohl

aus Eisen wie Mus. Dresden Nr. 1867), worauf ihre Form zu weisen scheint, (oder die kurzc, eiserne

Pinzette Taf. CXVI Fig. 17) dem Zwecke gedient haben sollte, das irdene grifflose Napfchen mit dem
fliissigen Metalle festzuhalten, somit den durch M.Weber fiir den MetallguR von Flores bezeugten Pinzetten

(aus BambuSj Eisen^ .jKupfer") entsprachOj so wiirde diese Ubereiustimmung ohne Beweis fiir einen

Zusammenbang sein, da sie durch die Sache selbst gegeben ist. Midden-Sumatra Taf. CVI Fig. 6 ist

endlich ein Goldschmiedeblasebalg aus Bambus (ahulich Mus. Dresden Nr. 1822) abgebildet. Damit gohort

der von Rinne erwahnte „Holzka9ten mit Stempel" des Goldachmieds in der Minahassa zusammen; vgl.

auch Matthesj Ethn. Atlanten Taf. XII Fig. 1. DaB man sich bei dem MetallguB in Ost Celebes eines

solchen bedient, davon wissen wir nichts. Und selbst wenn es der Fall ware^ wiirden wir daraus nichts

lernen iiber den Ursprung des ostcelebesischen Metallgusses, da diese Form dos Geblases nichts fiir die

Arbeit der Goldschmiede Charakteristisches ist. Es ist dasselbe Geblase, das iiberall im Archipol auch
durch die Eisenschmiede benutzt wird; vgl. Andree, Die Metalle bei den Naturvolkern 1884 S. 86ff.^)

,
Von keiner Seite her haben wir also bei dem jetzigen Stand nnsrer Kenntnis der Verhaltnisse

nahere Beziehungen von Mittel Sumatra zu Ost Celebes aufdecken konnen, dagegen haben wir verschiedent-

hch Gelegenheit gohabt, nahere tJbereinstimmungen mit Slid Celebes zu konstatieren, die auf einen

Zusammenliang hinweisen. Wenn wir andrerseits oben S. 72 Beruhrungen von Siid Celebes mit der Ost-

Halbinsel hervorgehoben habeUj so scheint hieraus zu folgenj daB in Slid Celebes zwei Gruppen von
Kupfer-'-Arbeiten zu unterscheiden sind: eine mit klarem AnschluB an mittelsumatrasche Schmiede
und eine zweite mit ebenso augenscheinlichcm AnschluB an ostcelebesische GelbgieBer.

Mit einem Schlag andern sich die Verhaltnisse des (ost)celebesischen Gelbgusses
zum sumatrascheUj wenn wir den Norden der Insel Sumatra zum Vergleich ins Auge fassen.

Hier bogegnen uns Formen, die in unmittelbar einleuclitendem Zusammenhange mit colebesischen stehen.
--i-H.,^^- ^ H 4k

^) Vgl. auBer den scbou bei Andree angefiihrten Belcgen noch fiir Java: Kaffles, Hist, of Java PL IX Fig. 3,

J.D.E. Schmeltz, Ethn. IVIusGa S. 25 1896 n. H. Schurfcz, Urgesch. d. Kultur 1900 S. 163; fiir Borneo: S. Jliiller, Land-
en volkenk. Taf. LXL 2 1839-44, C A. L. 31. Schwaner, Borneo I 1858 Taf. zvv. S. 110 n. Ill (= H. L. Roth, Natives o(

Sarawak II, 235 1896), A. R. Hein, Die bildonden Kiinste bei d. Dayaks 1890 S. 124 nnd A. W. Nieuwenhuis, In Oentraal

Borneo II Taf. LXIII 1900 (zinn Brennen von Sirihkalk bei den Blun Kajans); fur die Minahassa: N. Graafland, De Mina-

hassa^I, 339 1898 (aiis Bambua); ferner Martin, Reiyen in d. Mulukken Taf. XXVIII Fig. 17, wo ein Blasebalg von Tabello-

resen [aus Ilalmahera] in Wahai auf Ceram abgebildet ist, mit dem man die bei AY. Kiikenthal, Forschungsroise 1895 S. 164

beschriebenen einer maleischen Schmiede auf Hahnahera vergleiehe; fiir die Fhilippinen s. F. Jagor, Reisen in den Philippinen

S. 147 1873 (ausgehohlte Fichtcnstanime, nnten mit zwei Banibusrohren, die in eine konische Rohre „aus feuerfesteiu Gestein"
laufen; in einer Igorroten-Kupferschmelzerei) und Meyer & Schadenbcrg, Album von J:*hilippinen-Typen II Taf. XXX
Fig. 1 (Kianganen) 1891.
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In Betraclit koiiimt hior vor allem .der aus Bronze gegossene Koi:)f eines Zauberstabs von den Bataks im

Dresdner Museum (Nr. 1819 = unsrer Abb. 6d S. 76). Audi bier finden wir (neben einer eingravierten

Stricbornamentik) erbaben aufiiegende Spiral- und Scbniirenornamentej wie wir sie in Ost Celebes und in

der Minabassa (vgl. Abb, 6bj c u. a) nacbweisen konnen.^) Ellr den Zusaninienbang mit Celebes ist auBerdem

scbon die Tatsaclie in Recbnung zu Ziehen^ daB es sicb um einen gegosseuen Stabkopf bandelt, wie sie

in der Minabassa Yorkommenj und daB dort wie bier niebrere Figuren (Gesicbter) iibereinander

folgon (vgl. Publ. XIYj 24 Abb. 7b und c). Zur IJbereinanderreibung mebrerer Gesicbter in Bronze vgl.

aucb den .,bronzenen" SchAvertgriff bei H. N. van der Tuuk, Batakscb-nederduitscb AVb. 1861 Taf. Ill, 1.

Das erbaben aufiiegende Spiral- und Scbnurenoruament neben ebensolcbem Kreuzfigurenmuster besitzen

u. a. audi „bronzene" Opiumpfeifen wie Mus. Dresden 1845 und 1846^ vgl. audi van der Tuuk Taf. IV^

1 und 2; ferner „bronzene" Olirscbmudvc, wie sie das Museum von Artis Natura Magistra in Amsterdam

besitztj von der Form des bei van der Tuuk Taf. IV^ 4 abgebildeteUj vgl. audi den goldnen bei B. Hagen
ZfE. XYI 1884 Taf. X^ 3. Zu deni plastisdien Yogelscbmudi an den Fingerringen Nr. 627 und 628 der

Sarasinscben Samnilung (vom Matano See^ s. Publ. XIV, 95a und Taf. XXI Fig. 20 u. 21) vgl. die Scbwert-

griffe auf Taf. XVI bei van der Tuuk.

AuBer diesen bataksdien Gegenstanden lassen sidi mit den von uns flir aitererbten GuB in Celebes

ill x\nsprudi geuouimenen nur nocb vergieidien eine ,,bronzene" Lauzenspitze (zweisdmeidigj beiderseits

ein Gratj unten eine gegliederte Verdickuug), die bei eiuem Dolcbe von Atjeh im Dresdner Museum (1939)
^

als Klinge dieut,, und iibrigens audi eine andre an einer Lanze von Palembang ebenda (2226, kurzes

Blatt mit Grat beiderseits, langer, runder Stielj der unten eine gegJiederte Yerdickung besitzt^ die auf einer

kurzeuj nadi oben zu kissenaxtig verbreiterten Zange rubt).

^1

3. Pbilippincn

Eine verwandte Form des Metallgusses, d. h. MessingguB mit erbabenem Spiralornamente konnen

Avir uocli fiir die Philippinen nadiwcisen. Das Museum in Leiden besitzt unter Ser. 566 Nr. 189 von dort einen

Messingring mit zwei durcb einen Streifen gesdiiedenen Beiben wagerecbt liegend umlaufender umgekehrt-

fragezeidienformiger Doppelspiralcn und einen zweiten, bei dem

Gruppen von je drei einzelnen, senkrecbt unteroinander Uegeudcn

Spiralen durdi breitere, seukrechte Trennuugsstreifen voneiuander

gesdiieden sind. AuBerdem beflndet sicb daselbst ein kleines Messer

(Ser. 566 Nr. 236), dessen Messingbeft in erbabener Ausflibrung uni-

laufendej durcb Streifen voneiuander getrennte Bander mit ueben-

eiuander geordneten, tragezeiclienformig verbuudenen Spiralen und

eiuzelneu Spiralen als Fiiilseln am Eude eines Bandes aufweist.

Hierber ferner ein aus einer sebr liellen und barten Kupferlegierung

gogosseuer Pfeifenkopf von den Lepanto-Igorroten (Suyuc, N.Luzon) Abb, 9: a doppeladlerformiger

im Dresdner Mus. (7484, vgl. Publ.YIII 1890 S. 23b und Taf. XYIII, Scbmuck aus ^Bronze" von Tambarana

in Mittel Celebes, h dsgb aus Gold von

den Philippinen. Etwa Vq t^* Grr.

a h

:J5). Endlicli ist bier auf eine auffallende Ubereinstimmung zwiscben

eiuem in seiner Bedeutuug unklaren Scbmuck aus Messing von Tamba-

rana (Sigi) in Mittel Celebes (Slg. Sarasin Nr. 359, Publ. XIY, 54b

u. Taf. XIY Fig. 4 -= unsrer Abb. 9a bier) und einem Goldscbmucke von den Philippinen-) binzuweisen, den

F. Heger MAGV^ien XXII 1892 Taf IV Fig. 5 abgebildet und S. 217 bf. bescbrieben bat (s. unsere Abb. 9b).

Beide Stiicke siud doppeladlerformig, beide etwa gleicb groB (das erste ist 6 cm 1 und 5 cm br, das zweite

5-1 cm 1 und 4-3 cm br), beide mit erbabener Ornamentik versebeu (darunter das Ornament einer geflocbtenen

Scbnur), beide sind in der Mitte durcbbrocben und beide besitzen an dem den „Kopfen" gegeniiber-

') Als Beschlage besitat iibrigens der Holzschal't oben anch kreuzbbitenformige Kosetten aus Messing, vgl, unten

an der Abbildung 6d.

2) j,Das Stiick wurde nach der Augabe vou Dr. A. Schadenberg in dem Eeldzuge, den die Spanier vor drei

Jahren gegen den Hauptliug Datto Uto unternahmen, einem getoteten Moro . . . abgenommen" (Heger a. a. 0. 217b).

y -
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liegenden Eude (unten) eine kleioe Sanle. Das Stlick von Mittel Celebes soil von Fraiien in der Stunde

einer schweren Geburt getragen worden sein; daher haben die Herren Sarasin bei ihm an die Darstellung

einer sich offnenden Schamspalte (und eines Penis) gedaciit. Piibl. a. a. 0. ist schon ansdrlicklicb betont

worden, daB dies nichts ais eine Verniutiing ist. Die Aliniichkeit beider Gegenstande miteinandor scheint

uns eine so weitgehende zu sein, daB man an einen historischen Zusammenhang denken muB; iiber den

Sinn der Darstellung wagen wir a,ber niclit zai nrteilen.

, 4. „Bronzene" Lanzenspitzcn und Beile aus andern Teilen des Archipels^)

a) Mit Bestiimntlioit vermogeu wir eine venvandte Form des Gelbgussos im heatigon Java iiiclit

nacbzuweisen. Jedenfalls ist der „Kupfer"guB in Java lieute noch zicmlich lebeudig (s. J.E.Jasper
T. Binnenl. Best. XXXIIj :212f. 190:J), und es niuB untersuclit werdeuj inwieweit diese GelbgieBerkunst der

Gegenwart noch vorhinduscbe Formeu enthalty die an die besprochenen aus andern Teilen dos Ost-

indischen Arcliipels anzuscblieBen siud. Zu diesen Eesten vorhinduscber GelbguBkunst gebort vielleicbt

die aucb in Java nacbweisbare Sitte „brouzener" Lanzenspitzen. Eine solcbe befindet sich im Dresdner

Museum (17973); sie ist 14-5 cm hng, mit 10-5 cm langejn Blatt und 4 cm langem Stiele, der in einen Scbaft

eingelassen war. Das Blatt ist selir diinUj verbreitert sich in beiderseitigem Bogen von der Wurzel aus

rasch bis 2-1 cnij nimmt dann etwas allmahlicher wieder an Breite ab und lauft in eine iange Spitze aus.

Die Rander sind schartig. Die Spitze stcckt gegenwartig in einer kleiiien Krisscbeide. Sie war vielleicbt,

wie mebrfach auch alte, eiserne Lanzenspitzen von Java, mit einem Krisgriffe geheftet, und wurde Avalir-

scbeinlich nicbt als AVaffe, sondern als Amulett getragen.

b) Eine „Donnersc]iippe" wird von Java an der oben S. 79 angezogenen Stelle bei Eumphius
erwahnt, die bei der Stadt „Demack" (Eesidentscliaft Samarang) gefundeu sein sollte.

c) Von Amhoina werden Bronzebeile bei G. Eumphius, D'Amboinsche Eariteit-kamer S. 214 1705

erwahnt: „Ein Amboinascher Biirger, aus Makassar gebiirtig, erzalilt, daB er verschiedene Dounerkcile in

seinem Lande gesehon liat, aus einer metaliartigen Substanz, von der oben genanuten Donnerscbippe
betrachtlich verschieden, d. i. die Substanz gleicJit manchmal der Glockenspeiso oder solchem Metalle

woven man die Gesclilitze gieRt, einige von Eisen, einigo aus Eison und Kupfer gemischt: Sie hatte nicht

die Form einer Schippe, sondern von einem MeiBel oder Keil, doch oben in zwei Osen o-espalten : Alles

war brocklicb und lieB sicJv nicht gicBeu, auBor man tat gut die Halfto Gold darunter."

d) Von BuTu bescbreibt Eumphius S. 208 £ ehien „Donnerstein", der ein Bronzobeil gewesen zu

sein scheint: „Er ist auf Booro bei Tomahau gefunden, durcli den Donner in einen Pangi-Eaum geschlao-en,

in der Form von einer alten, gescJiaiten Pinang[frucht], d. h. als eiii stumpfer Kegel, an der Unterseite

mit einer Grube, auch peclischwarz und giatt, aber in der Mitte der Grube, die man an der Pinang[frucht]

das Auge nennt, khing er wie Glockenspeise, woraus man scliloB, daB Kupfer darin war. Ein Imam oder

Priester von Tomahau, der diesen Stein gefunden und in deni Giirtel urn seinen Leib getragen bat,

versicherte mir, daB er im Madjiraschen Krieg einmal von einer Kugel getroffen wurde, und zwar gerade

auf die Stelle, wo er den Stein trug, so daB er umtaumelte, aber weder er noch das Tuch in das der

Stein eingewickelt war, sind davon verletzt worden. Er sagte auch, daB der Stein wenn er ihn in der

Hand hielte, so schwitze, daB davon die ganze Hand innen naB wlirde." Die Beschreibung der Form legt

es nahe, an die Klinge eines Sagohammers zu denken.

e) Von Neira (Banda Tnseln) beschreibt F. Valentijn III 2: Beschr. v. Banda S. 28b 1726 (vgL II:

Beschr. von Amboina 137b 1724) ein Bronzebeil: „Beha]ve deze dondersteenen heb ik 'er nog een op

Neira gezien, die my te koop aangeboden wiert, xloch van een geheele andere gedaante, gelijkende zeer

wel na een bokkenhorentje, eu na gissing omtrent twee en een half vinger lang en een duim dik wat
krom voor omgebogen, en van een glimmeude koperacbtige couleur, ik heb 'er veel, doch noit diergelijken

meer, gezien."

i) „A brass gouge-like impiement^^ erwarb C. Hose, Resident des Baram Distrikts, in Long
Tamala, einem Murik Dorf am Baram in Nord Borneo (A. C. Haddon, Head hunters 373 1901).

* P

^) Uber das groJie, bronzone Had von Bali s. Rumphius a. a. 0. 207: ,jVan 't Metaal Gaua."

\
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B, Ergebnisse der vergleichenden Zmammemtdlung

Bei den mannigfacbeu Ubereinstimmungen, die wir trotz des vorlaiifig nur geringen Umfangs an

verfugbarem VergicichsmateriaP) in dem Brouzegusse yerschiedener maleisiscber Volker habeu feststellen

und die wir aus eiuer sekundaren tjbertragung nicbt erklareu konnen,^) sclieint es wirklich so, als

weiin wir es liier mit den Resten einer vorhistorisclien, vielfach verloren gegaugenen, mehr

Oder weniger durcli das Eiseu verdrangten „Knpfer"- oder „Bronze"kultur zu tun batten,

d. h. mit den letzten tjberlebseln einer urmaleisischen Bronzekultur, die wir uns sebr wobl

zusanimen mit dem indischcn Worte fiir „Kupfer" von Indien her zu den Urmaleisiern in einer Zoit

iibertragen denken konnten, wo die spezifischen Formen des indischen Scbmucks der spatern Zeit^) nocb

nicht eutwickolt waren. Darauf weist ancb der Umstand bin, daB in Celebes und anderwarts

nocb Brouzebeile nacbweisbar sind. Obne Frage trafen jene Leute von Tombuku, die Rumpbius

das Beil Nr. 1 (S. 77 f.) bracbten, das Ricbtige, w^enn sie fragten, was wobl in eineni Lande wie dem ibren,

wo Eisen im tjberflusse vorbanden sei und verarbeitet wurde (vgL dazu Publ. XIV, 70af., 89b und 97a),

die Menscben bewogen baben sollte, ein solcbes Werkzeug zu verfertigen: Leute, die Triiger einer Eisen-

kultur sind, baben Bronzebeile nicbt bergestellt, oder, wenn sie es taten, dann nur im AnscbluB an die

Sitte einer altern, eisenlosen Zeit. Selbst wenn es ricbtig ware, daB in Sumatra das indiscbe Wort fiir

Kupfer feblte,^) und da.fiir allentbalben ein einbeimiscber Name gebraucbt wurde (An dree, Die Metalle

bei deu Naturvoikern 1884 S. 91 im AnscbluB an J. Crawfurd, Hist. lud. Arcb. I, 182 1820), so ist dies

nocb kein Beweis dagegen. Die Tatsacbe erforderte eine andre Erklarung.

Das GuBverfabren jener Bronzezeit war das mit verlorner, in Lebmerde gekleideter (Wacbs-)Form.

m^ GuBgeratscbaft bestand in dem Scbmelztiegel und in dem mit einer Zange gebaltenen Scbmclzloffel.

Das Loten war unbekannt, daflir trat das UbergieBen mit Metall ein. Wabrscbeinlicb wurde aucb nicbt

gebammert, dagegen wurden die friscb gegossenen Gegenstande abgescbbffen und bis zu einem gewissen

Grade geglattct. Die Verzierung wurde mit beim Gusse bergestellt, sie war entwcder erbaben oder riefen-

artig vertieft, nicbt aber graviert. Zu den erbabenen Ornamcnten geboi'ten das Scbniiren-, Band- nnd

Spiralenornament. Violieiclit ist aucb das Rot-Anlasscn nnd eine Emaillierung mit scbwarzer Harzmasse

alt. Gegossen waii'den : 1. Korperscbmuck (Glieder-, Hals-, Obr-, vielleicbt aucb Leibscbmuck und Kamme);

2. Glockcben, die vielleicbt sowobl als Korper- wie aucb als Geratescbmuck vcrwendet wurden; 3. Gerate-

scbmuck (Stabkopfe); 4. Gegenstande des niitzlicben Bedarfs (Beile, ?Morser fiir Sirib-Pinang) und 5. Waffen

und Waffoiizieraten (Lanzenspitzen, Lanzenzwingcn und dgl.).

fiber das zum Gusse verwendete Material laBt sicb fuglicberweise so lange nicbts aussagen,^) als

nicbt Gegenstande der vorausgesetzten, urmaleisischen „Broi)ze"zeit gefundeu Avorden sind. DaB solcbe

'Funde eLmal gemacbt werden, scheiut durcbaus nicbt unmoglich. Die Yoraussetzung daflir ist die

Kenntnis des Wobnsitzes der Urmaleisier und Grabuagen an dicser Stelle. DaB in Hinterindien,

wo dieser Ursitz gelegen zu baben scheiut, Bronzebeile und bronzene Lanzenspitzen gefunden

werden ist Tatsacbe, vgL z. B. das bei E. Aymonier, Le Cambodge I S. 355 unter 2 abgebildete Beil

1) Man soUte nur einmal ia Ost Celebes und anderwarts den Spaten zu Ausgrabungen ansetzen, der Boden wiirde

sick trewiB bi ahnUcher Weise reich an Bronzegegenstanden erweisen, wie der Europas.

2-j Die einzige Mogliclikeifc, die tjbereinstimmnng in Oegenstanden und Ornamenten anders als durch Yoraussetzung

eiuer urmaleisiscbeu „Bronze-zeit zu erklaren, ware die Annahnie, daB die iibereinstimmendeu, aus Metall bestehenden Gegen-

stande Urformen aus anderm Materiale yoraussetzten, die seit alters die an jenen sich zeigeuden Ubereinstimmungen

besaBen. Es gibt fur uns keinen Grund, diese der andern, naher liegenden Annabme vorzuziehen.

3) Siehe L. H. Fischer Ann. Mus. Wien V, 287 ff. 1890.

^\ Wie bat. tomhaga lehrfc, trifft die Behauptung nicht zu. Zum Worte vgl. mal. temhaga, jav. temhaga, sund.

tambaga, tag. u. bis. tumhaga, mak. tamhaga, bug. tdmhaga, parig. tamhaga (hingegen mak. galki7ig, bug. gdllang, bar. gala =

"^^
5) Die Igorroten von Nord Luzon graben das Kupfer selbst, s. E. Jagor, Eeisen in den Philippinen 1873 S. 145ff.

In Flores (s. Weber S. 20) wird, wie in Mlitel Sumatra (s. oben S. 85), von Europa eingefiihrter „Kupfer'draht umgegossen.

Der von Rinue (s. oben S. 85) beobachtete, maleiscbe Goldsclimied in der Minahassa goB Munzen urn. Ubrigens wissen

^v\r z. B. audi von den BronzegieBern der oberbayrisclien Bronzokultur, daB sie ilire Erzeugnisse aus von auswarts- (Italien)

in Eorm von Ringen bezogenera Kolimateriale herstellten. DaB in Europa auch anderwarts aus der Fremde bezogene Gegen-

stande zu neuen Eormen umgegossen wurden, ist zweifellos.

tC.^^-A^
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Yon Samrong Sen iu Kambodsclia (s. auch J.J. A. Worsaae.Mem. Soc. Ant. clu Nord Nouv. Ser. 1878-83

S. 196 Fig. 5) und das Bronzebcii und die bronzeno Lanzcnspitze aiis den Shan Staaten in Barma (jetzt

im Pitt Rivers Museum^ Oxford) bei H. Balfour Man I Taf. G 1901^ wo/ai S. 77f.; s. aucb J. Anderson,
Eep. Exp. Western Yunan Taf.Vj wozu 8. 414f.. 1871. Das bei Balfour abgebildete Beil besitzt

eine so groBe Ahnlichkeit mit den celebesischen sowolil durch seine Form als auch durcli

das Vorhandensein einer erhaben aufliegendon Ornamentik, daB man schwerlich die An-
nahme irgend welcben Zusanimenhanges wird umgelien koinien.

So ware denn audi fiir die Maleisier, die nacli R. Aiidree, Die Metalle S. S-lff. (vgl. aber unten)

schon in ihrer Urzeit eine Eisenkultur besaiien/) C. J. Thomsons Droiteilungssystem (Stein-, Bronze-

und Eisenzeitalter) nachgewiesen. Denn daB bei den Maleisiern sich auch steinzeitliclie Reste finden, ist

laugst bekannt. Uber das, was wir in Celebes von einer Steinzeit wissen^ s. unten.

Es lassen sich eine gauze Reiho von Analogien zwischen dem, was wir von der z, T. bis in die

Gegenwart hineinreichendeUj maloisischen „Bronze''kultur wissen, und der nordeuropaischen Bronzezeit zu-

sammensteilen. Wie dort sind auch hier die (meisten) Bronzegerate gegossen, nicht gehammert. Das
GuBverfahren ist dasselbe; vgl. M. Hoernes, ITrgesch. d. Kunst 1898 S. 316. Das Loten ist unhekannt:

dafiir das UbergieBen mit geschmolzener Bronze (und bei der europaischen Bronzekultur das Nieten);

Hoernes a. a. 0. Wie in Europa die Bronzen mit Bernsteineinlagen (allerdings solteh; S. M till or, Nord.

Altertumskunde I 1896 S. 293) verziert sind, so in Ost Celebes mit Glasperlen. Dort (vgl. S. Miilierj

a. a. 0. S. 292f.; Hoernes a. a, 0. S. 316) wie hier eine Art Emaillierung, eine Bedeckiing vertieftef

Stellen mit einer dunkeln, harzigen Masse. Dort Avie hier Armspangen, die Schniiren und dgl. nach-

ahmen, ferner Spirah-ohren aus Draht, Hangeplatteu (vgl. Weber lAE. Ill Spl. Taf. HI 8, IV 3 und V 3, avozu

wieder die Obrringe aus Ost Celebes Nr. 600 u. 596 der Saj-asinschen Slg. = Publ XIV Taf, XXI, 26

XL. 27 zu stellen sind, und S. Miiller a. a. 0. S. 391 Abb. 213), Verzierung der Enden eines Gegenstandes

mit freien, eingerollten Spiralen (vgl. einerseits Weber a. a. 0. Taf. VI Fig. 6 und 7, androrseits S. Miiller

1) Die Eisenkultur der maleisischen Volker ist nach Andree a. a. 0. S. 84ff. urmaleisisch. Er erschlicBt dies aus

der Gleichheit des Geblases bei den indonesischen und inadagassisclieu Maleisiervolkern. Ey kanu noch iiiclit fiir aus-

gemacht gelten, dai^ die maleisischen Volker, d. h. die nicht nigritischen Eingebornen der indonesischen Inseln das Schmieden
von proethnischer Zeit her besitzen; es ist imnier noch moglich, daB diese Kunst sekundar zu den Maleisiern oekommen ist

und das Geblase urspriinglich nicht dem Eisenschmieden diente (nach Jagor a. a. 0. L48 benutzten es die Igorroten beim
Ausschmelzen des Kapfererzes, vgl. auch oben S. 86 Anm. 1), oder daB wenigstens nicht alle Unnaleisier den Fortschritt mit-

machten. Die Eingebornen von Halmahera sind z. B. nach W.Kiikenthal, Eorschungsrcise S. 1G4 (anders Kiedel Zl'E. XVII 73

1885) des Schmiedens unkundig (vgl. die Ausfiihrungen Publ. XIV, 87a und 96b). Alle eisernen Lanzeh von Halmahera
sind Eeutestucke. selbst die schwertartigen AValdmesser (pedah) werden von Iljindlern eingefiibrt und sind zumeist tidoreschen

Ursprungs; ein Teil wird allerdings auch in Halmahera angefertigt, aber von maleischen Sclimieden. Eine solche Schmiede
bildet Kiikenthal a. a. 0. 164 ab. Eerner wiirden wir im Falle, daJi die Schmiedekunst urmaleisisch ware, durch den
Archipel durchgehende, gemeinsame Schwertformen erwarten, zum mindesten keine so starken Verschiedenheiten in den Fonnen
der Griffe. Die Grifformen, die wir in den verschiedencn Teilen des Archipels lokalisiert finden, habcn sich, wie es scheint,

nicht nebeneinander in ihrer Heimat selbstandig (d. h. unabhiingig von den an andern Orten entwickelten Eorraen) aus
den von urmaleisischer Zeit her ererbten Eormen entwickelt, sondern, wenigstens z. T., aus einander, indem
eine irgendwoher zu irgend einem Volke gelangte Form dort selbstandig weiter entwickelt wurde. Z. T. sind sie vielleicht

iiberhaupt verschiednen Ursprungs (bestimmte Eormen sind ohne Zweifel vorderindischor Herkunft). tjber Schwertgriffe

in Indonesien s. Publ. XII 1899 and W. Hein Ann. Mus. Wien XIV, B17ff. 1899. DaB bei dem Eindringcn der Eisen-

kultur in ein bestimmtes Gebiet auch daselbst heimische Ideen, die aus einer altern Zeit, einer Voreisenzeit stammten, mit in die

none Kultur hiniibergenommen wurden, geht z. B. aus der Form der merkwiirdigen Lanzenspitzen von Eiigano, auch derjenigen

von den Igorroten und Eianganen in Nord Luzon (s. Publ. VIII Taf. Ill Fig. 1— 5 1890) hervor, die zwei Reihen Widerhaken
haben und auf Lanzen mit Spitzen aus Holz, Bambus, Zahn oder Knochen zurlickgehen. So erklart sich auch die tJberein-

stimmung der von R. Karutz, Globus LXXXIII, 26fif. 1903 verofi'entlichten Lanzen von Engano mit Speeren von der

Maty Insel, nicht aber dadurch, daB durch Maleien oder Bagis Engano-Speere nach Maty gebracht und dort nachgeahmt
wurden (a. a. 0. S. 29f.). Eben daB wir derartige Typen, die auf direkter Ubersetzung voreisenzeitlicher Ideen in die Idee

der Eisenzeit beruhen (vgl. auch die Keule der ToAlas, s. P. & F. Sarasin Globus LXXXIII, 280 1903), nicht zusammen-
hiingend durch den ganzen Archipel hin nachweisen konnen, sondern nur lokal und in wechselnden, nicht identischen Eormen.
weist wiederum auf eine erst nach der gemeinsam durchlebten Urzeit sich verbreitende Eisenkultur. SchlicBlich besitzou wir

ja allenthalben im Archipele noch sehr bedeutende Eeste einer Stein- und Enochenzeit; vgl. fiir Celebes unten. Erst weiter

ostlich, auf Neu Guinea, setzt die heute noch lebendige Steinzeit ein, die von der europaischen Kultur iiberwunden werden wird.
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S. 254 Fig, 116, S. 259 Fig. 124 u. 125, S. 384 Fig. 207, S. 385 Fig. 209) und das A'ogelmotiv (vgL obeii

aus der spatern BroBzezeit S. Miiller a. a. 0. S. 386 nebst Fig. 209 auf S. 385). Dazu, was Yorund

allern auffalltj die Dbereiitstiinmuiigen in der Ornamentik dort (wenigstens in der altera Zeit) wie liier

zwei Gruppen von Ornanienten: 1. Ornamente, die sicb aus Punkteu, geraden Linien und Halbkreisbogen

zusamniensetzeii, vor allem aucb Zickzackbiinder und Bander aus scbragliegeuden Karrees, 2. Ornamentej

deren Element oder Gruudlage die Spirale ist. Diese oniamentalen tjbereiustimmungen erstrecken sich

niclit bloB auf Einzellieiten, sondern aucb auf die Kompositiou, so finden wir z. B. die eigentiimlicbe 3£-forniige

Verbindung von 4 Spiralen, • die wir Publ. XIV, 138 fiir Celebes und Flores fcststellten, aucb in der

nordiscben Bronzekultnr wieder, vgl. z. B. S. Miiller a. a. 0. S. 289 Fig. 158a. Die runde Scbeibe des

Fiugerrings von Flores bei Weber a. a. 0. Taf. IV Fig. 1 ist ebenso wie Gegenstaode der nordiscben

Bronzekultur (vgl. S. Miiller a. a. 0. S. 290 Fig. 161) mit (Spiralen und) Gruppen konzentriscber Kreise

bedeckt, die sicb aus jener entwickelt babeu. Dieso Fiille von rbereinstimmungen, insbesondere das

tiberrascbendoj was die geuaue tJbereinstinnnung in zwei Ornamentsystcmen bat, und der bierzu sicb nocb

fiigende Umstand, daB diese nanilicben Ornainentgruppen aucb auf den erst nenerdings bekannt gewordenen

Bronzeu von Benin in West Afrika wiederkebren (vgl. Publ. XIV, 139b), wird gewifi auf alle die Gemiiter,

die nicbt davor zuriickscbrecken, in kilhner Pbantasie geograpbiscb oder cbronologiscb einander feme

Gebiete zu uberbrlicken, den Eindruck niebt verfehlen, als bandle es sich bier um einen bocbst interessanten,

bistoriscbcn Zusammcnbang oder um die let/ten Nacliklange einer liingst vergangenen Vorzeit, als wenn

insbesondere BronzeguB und jone beiden Ornamentsysteme eiu einiges Band verkniipfte. Der niicbterne

Betracbtor wird liber den Ubereinstimmungen die Ilnterschiede nicbt vergessen.

Wie aber die tTbereinstimmungen zu ei'klaren siud, ob vielleicbt nur dadurch, daB os sicb um ein-
J

fachste Formen des VerfabrenSj dor Ausscbmiickuiig und Yerzierung bandelt, die sicb allentbalben selbstandig

besonders von jenen Ornament-

systemen ~, daB das Einfacbe aucb das Ursprlinglicbe ist), oder ob sie wirklicb einen bistoriscben Zu-

sammcnbang mit der europaiscben Bronzezeit in dem Sinne bedeuten, daB die in Hiuterindien sitzenden

Urmaleisier, wenigstens z. T., an einem sicb iiber Yorder- und Siidasien sowie Europa erstreckenden Fort-

scbritt iiber die Steinzeit binaus teilgenommen baben, das wird dem kritischen Forscber als eine Frage

erscbeinen, zu deren Beantwortung die AVissenscbaft beute noch nicbt vorbereitet ist.

ergeben konnen (womit nicbt gesagt sein soil - und das gilt ganz
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7. Steinzeit in Celebes^)

Mit Tafel IV

I. Prahistorisches Steingerat
L

Steinbeile^ die unzweideutigsten Zeugen eiuer eliemaligen Steiiizeitj koinmeii in ganz

Celebes vor. Wir gcben die uns bekaiint gewordeneii Belege in geograplaisclier Folge.
'J

A. Nord Celebes

1. Minahassa: Cat. van voorwerpen en modellen verzameld in liet Zendelinghnis van liet Nederl.

Zendelinggenootscbap (SA. aus: MNZg. XVIII, 119 ff.) 1874 S. 68

„Zoogenaanide dondersteen (een wigvormige steen). Minahassa

S. 184 des Originals untor XIX Nr. 0:

Volgens verliaal van een' inlander

gevonden in de wortels van een kokosboom. De steen dicnt tot bijgeloovig gebniik en wordt als zoodanig

harkat genoemd. In tijden van droogte omwikkelt nien liem met zekere bladen en legt liem daarna in

in een' pot met water, dien men des naclits op bet erf plaatst, in de hoop dat dit regen zal aanbrengen."

Das Stiick befindet sich gegenwiirtig im Museum flir Lauder- und Voikerkunde in Eottcrdam. Durch die

Glito des Herrn Direktor Snellemaun sind wir in der Lage, es anf Taf. IV Fig. 3-3 b abzubihlen.^) Sein

Gewicht betragt 109 gr. Die Farbe ist „gloichmaBig grau-griinlich Schwarz".

2. Mmahassa: Mauado. C. M. Pley te BTLV. (5) II 1887 S. 593 nebst Abbihlnng anf Taf. Ill Fig. 2

(=Fig. 4u. 4a unsrer Taf. IV), jetzt im Eijks Museum van Oudlieden zu Leiden; vgl. die Beschreibung

bei C. LeemanSj Beschr. ind. ondheden Rijks-Mus. van Oudh. Leiden S. 40 Nr. 27 1885: „Jaspis. Robes

Beil, die beiden Breitseiten glatt poliert, die Schneide von der einen zur andern Breitseite abgeschliffen,

oben und unten wenig bearbeitet; am obern Teile seitiich Einkerbungen fiir die Befestigung an einem

Stiele. Lang 9-5, breit 5 und 6-2, dick 2-1 cm."

1) tjber Steinzeit im Ostindischen ArcMpel im allgemeinen handeln O. Rumphius, D'Aniboinsche Rariteitkamer

S. 207ff:. 1705 (auBer Celebes: Amboina, Buru), J. J. van Limburg- Brouwer TTLV. XVIII, 67-88 (mifc 1 Taf.) 1872,

A. B. Meyer, Publ. Ill, 51a 1883 und Pubi. IX, 76a 1893 (vgl. Ders., The Negritos S. 44 1899), 0. Leemans, Beschr. v.

de Ind. Oudheden v. het Rijks-Museum te Leiden 31-41 (mit 1 Tafel) 1885, 0. M.Pleyte BTLV. (5) U, 586-604 (mit 7 Tatcln)

1887 und H. Balfour in: Archaeologia Oxoniensis 1892-95 (1895) S. 89. Piir Maldka vgl. noch A.Hale JAI. XV, 286f.

1886 mit Abb. 1 auf Taf. XI, Ders., Nature XXXIV, 52f. 1886 und JAI. XVII, 66 1888, fcrner Balfour a. a. O. 85 ff. nebst

Tafel; fiir Borneo A. C. Haddon, Head-Hunters 327 und 369—375 (mit 5 Abbildungen auf S. 369 und 371, darunter

sagobeilldingen- und hakenformige; vgl. auch Globus LXXVI, 20b 1899); fiir Aniboma P. Valentij n II : Beschr. v. Amboina

137a 1724; flir Saparua Not. Bat. Gen. XL, 48 u. 87 1902 u. XLI, 50 1903 (Steiubeil und Pf'eiU oder Lanzenspitze); fiir

5«'W^a Valentijn 1II2: Beschr v. Banda 28b und 37a 1726; fiir Letti J. A. Jacobsen, Reise in die Inselwelt des Banda-

Meeres 146 1896. Das Dresdner Museum bcsitzt Steingerate von Sckivigor in Maldka (8349, Beil aus vulkanischem (icsteiu

und mit ahnlichen natiirlichen Riefen wie das in La Societe, I'ecole et le laboratoire d'anthrop. de Paris a I'exp. do

1889 S. 288 Fig. 2:^3 links und das in Guide to the antiquities of the stone age in the dep. of British of mediaeval antiquities

1902 S. 102 Fig. 113 abgebildete, vgl. auch das von Pleyte a. a. 0. Taf. Ill untcr Type VIlI abgobildete Beil von Java), von

den Bataks in Nord Sumatra (7881. Schleifstein zur Sirihtasche 7880 gehorig, wahrscheinlich europaischer Herkuuft), von Java

(5790 und 5080 Beile aus Feuerstein, 5077, 5078 und 10719 Beile aus griinem Quarze), von den Igorroten in Mancayap in

Nord Luzon (2723, geschafteter Hammer, ehcmals zur Schmiedearbeit gebraucht, abgebildet Publ.VlII Taf. XVI, 12 wozu

S. 19b 1890, s. dariiber auch H.Meyer, Fine Weltreise 272 1885), von den Manohos in Mindanao (5110 aus Quarz?, 5111

aus weiBem Kalk oder Muschel; s. dazu C. Semper, Die Philippinen und ihre Bewohner S. 61 1869), von Ro^na (17850, aus

Hornblende oder Basalt, und viereckig, 17849 aus einem Feuersteingeschiebe oder weiBem Kalkc, groB und mehr dreieckig),

von Tenimher (11442, als „Peuerstein" bozeichnet; gemeint ist wohl, da das Material nicht Feuerstein ist, ein beim Feuer-

schlagen verwendeter Stein) und von Artt (11358, vgl. dazu C. Ribbe Festschr. Ver. Frdk. Dresden 1888 S. 165)

2) Fig. 3b bat der Zeichncr aus Verschen jn umgekehrter Lage als 3 u. Sa, n'amlich mit der Schneide nach oben

statt nach unten gezeichnet.
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3. Mhiahassa: Tondano See. Im Besitze der Bataviaasch Genootscliap in Batavia. Pleyte a. a. 0.

594 (vgl. J. J. Limburg Brouwer TTLV. XVIII, 86 1872): „No. Bp. -40 Lydiet."

4. Minahassa: Tondano See. Im Besitze der Bataviaasch Genootscbap in Batavia. Pleyte a. a. 0.

594 (s. Limburg Brouwer a. a. 0.): „Nr. Bp. 45 Alpbeniet."

5. Minahassa: Tondano See, Im Besitze der Bataviaasch Genootschap in Batavia. Pleyte a. a. 0.

594: „Nr. Bp. 70 Jaspis."^)

6-12. AuBer den genannten drei besalJ die ethnographische Sammlung der Bataviaasch Genoot-

schap schon im J. 1872 nach J. J. van Limburg Brouwer TTLY. XVIII, 71 noch 7 SteinbeilCj die

nordlich vom Tondano See gefunden waren. Davon sind nach S. 87 drei von griinem Jaspis (Bp 71—73)

und nach S. 83 1 von Trachit (A 4), 2 von Basalt (A 5 u. 6), 1 von „metamorphische Meisteen" (A 7).

12a-c. Minahassa: Von hier sollen anch die von A.B.Meyer in Gorontalo gesammelten Stein-

beile Nr. 13—15 stammen. S. unten.

13. Gorontalo.' Taf. IV Fig. 1 u. la, jctzt im Berhner Museum fiir Volkerkunde,^) wie Nr. 14 u. 15

vou A. B.Meyer in Gorontalo gesammelt, angeblich aber aus der Minahassa stammend. Ygl. ZfE Verb. IV,

203 1872 (wo es statt „zwei" vielmehr „drei Steinbeile" lieiBen muB): „Das Vorkommen derselben ist nicht

gerade seliT selten, w^enn es audi schwer halt, sich dergleichen zu verschaffen. Allgemein sagt das Volk,

daB es 'gigi guntur' waren, Zahne des Donners oder Blitzes [=^)] uud daS man sie auf Banmen, meist

hohen, im Holz fande. Selbst die christliche Bevolkerung halt sie als Amulette heiiig. Sie werden in ein

Tuch gewickelt und man gibt ihnen von Zeit zu Zeit Reis n. dgl. zu essen, d. h. legt es zu ihnen. In

Krankheiten legt man sie in eine Scbale mit AVasser und trinkt das Wasser und wascht sich damit."

Nr. 13 ist fiach und von einer Form, die die Klinge in ein urspriinglich etwa rechteckiges Blatt mit

abgerundeten Ecken und einen rechteckigen, gegen das Blatt verschmalert abgcsetzten Stiel zerlegen liiBt.

Schmalseiten flach und gegen die Breitseiten kantig abgesetzt. Eine lange Seite des Bhittes bildet die
r

Schneide (jetzt unvollkommen erhalten). 10-3 cm lang, 7-5 cm breit und bis 1-2 dick. „Dunkelgrau-grunj

fast schwarz. Bruch muschelig." (Mus. Berl.) Material vielleicht Hornblende.*)

14. Gorontalo. Taf. IV Fig. 5 u. 5 a, jetzt im Berhner Museum fur Volkerkunde. Vgl. Bemerkung

bei Nr. 13. Von etwa recbteckigem Umrisse. 4-8 cm 1, 2-4 cm br und 1-4 cm dick. Schneide an einer

der Schmalseiten. Breitseiten ganz flach, der Lange nach gewolbt. Nur die eine Breitseite lauft in

starkerm Bogen auf die Schneide zu. ,,DunkelgL'un mit schwarzem Ncbenton. Geschiefert." (Mus. Berk)

Vielleicht Quarzit oder Quarzitschiefer.

15. Gorontalo, Taf. IV Fig. 6 u. 6 a, jetzt im Berliner Museum fiir Volkerkunde. Vgl. Bern, bei

Nr, 13. 6 cm 1, 2-7 br und 1-6 dick. Gut goglattet und policrt. Beiderseits gewolbt, mit flachen, aber

an den Kantcn abgerundeten Schmalseiten, nach hinten sich zuspitzend. Hinteres Ende scharfkantig und

rund verlaufend. Schneide flach gebogen, mit scharfen Ecken gegen die Seitenrander ahgesetzt. Znr

Schneide ist das Beil von den Breitseiten her in flachem Bogen zugescharft. Schneide durchscheinend.

„Nephritartig-grUn mit Fettglanz. Geschuppt erscheinend". (Mus. Berl.) Sp. Gew. 3-017. Hochstwahr-

scheinlich Jade'it. Dem spezifischen Gewichte nach konnte es Nephrit sein, da dessen spezihsches Gewicht

nach A. Damour und H. Fischer von 2-9-3-18 variiert (s. Abh. Mus. Dresden III Nr. 1, 40 Anm. 1890/1),

das Aussehen spricht aber filr Jade'it. Dessen Gewicht variiert nun freilich zwischen 3-27 und 3-35 (s. Abh.

a. a. 0.), so daB es sich, w^enn das Aussehen nicht tauscht, nur um Jadeit mit dem spezifischen Gewichte

des Nephrit (2-87-3-16, s. a. a. 0.) handeln konnte.

Untersncbung herbeiflihren, die oline Materialverlust nicht anzustellen ist. Da aus dem Ostindischen

Archipele westHch von Neu Guinea bis jetzt keine Beile aus Nephrit oder Jadeit bekannt gewordeu sind,

so ist dies Celebes-Vorkommen der erste Beleg (vgl. llbrigens unten Nr. 16). Voraussichtlich wurd auch

die Fandstiitte des Kohniaterials noch einmal in Celebes bekannt werden.

Eine Entscheidung liiBt sich nur dui'ch eine weitere

^) Nach J. J. van Limburg Brouwer TTLV. XVIII, 87 1872 stammt das Steinbcil Bp 70 von Magetan, dagegen

(s. oben) Bfi 71-73 von Tondano.

") Znsammen rait Nr 11, 15 u. 25 uns giitigst von dort zur Bearbeitung iiberlassen.

[^)] Zum Ausdrucke vcrgleiche Pleyte a. a. 0. 600. Minahassasch entspricht tvatu-mg~kilat.

^) Das Beil kann derartig gescbaftet gewesen sein wie die Klinge der bei C. G. C. Reinwardt, Reis. Ind. Arch.

1821 Taf. XV Fig. 2 1858 abgebildeten Hacke der Goldwascher von Gorontalo.

L

ir- -

r r

1
e -

I

4
y



—^ rr -J I nrrj .•. r _ ^j^-^. ^r__xiJTi^ -^r ^i ^^^^^_mi x r ^T^TLV_i-r Ji - ^ \ ^^ ^ j-rr -.mrvr.^ - ^^ r ^-r —- —- - ^^ — —^^ ^ ^ ^^

^
I

^

--i-_

^4 Ethnographisclie Miszellen II: 7. Meyer & Kichter, Steinzeit in Celebes

/?. Mittel Celebes

16. ToLavtpus, Eei den ToLarapus von Tanaronipo sail A. C. Kruijt eiiieu DouuersteiDj der nacli

der Beschreibung MNZg. XLII, 62 1898 aus Nephrit odei" Jade'it gewescn seiii konute.^) „Dcr Kaboseiija

[Tadajaru, von Tanarompo] liatte geliort^ daB icli in Wotu [s. iiiiten Nr. 17] nacJi Doniiersteiiion geforsclit

hattej und darum liatte er ein Stiickj das er besaB^ einmal mitgebracht, um mich das selien zu lasseii. Er
holte nun einen langliclien Stein hervoi'; an einer Seite platt, 16 cm 1, und mit einem Umfange von
10 cm. Der Stein war griin von Farbo; sehr liart niid aut^ergewolinlicli scliwcr. Er wurde sorg-

sam in einem kattuneuen Sackchen bewalirt. Der Mann fugte folgendo Geschiclite hinzu: 'Yor einio-cn

Jaliren war ich gerade damit beschaftigt, das Unlo'ant in einem Stiicke Euschland aiiszujatenj um dort

ein Eeisfeld anzulegen, als ick die Spitze von diesem Stein axis dom Boden lierausragen sali. Als ich

langer darauf hinsali, kam er von selbst aus der Erdo empor, so daB ich die Uborzeugung gewann,
daB dies ein Donnerstein war; ich nahm ihn also mit nach Hause. Jn der Nacht hatte ich einen Tranm,

7

in dem eine Frau zn mir kam, die sagte: Freuiid, hebe den Stein gut auf, das ist ein Donnerstein nud
lieiBt kedje-ntantL Wenn Du Dein Schwert darauf wetzstj wird nichts fiir das Scliwert zu hart sein. Und
wenn es donnert und blitztj muBt Du den Stein in etwas Wasser abwaschen und von dem Wasser Dir
selbst und Deinen Hausgenossen auf den Kopf sprengen, dann wird der Blitz keinen von euch treffen'.^'

17. Wotu. lo Wotu wurde Kruijt erzahit (vgl. MNZg. XLII, 47 1898), ,,daB wenn der Blitz

in einen Baum oder in ein Haus schlagt, dies mittels eines Steins geschieht. Das ist der Donnerstein,

^Not.'watu lati [s. dazu Nr. 21 nebst Anm. 1 S. 96], possosch ngisi nu hercse. Nach dem Einschlaoe wird

der Stein manchmal gefunden, meistens aber nicht. Meine Bericliterstatter hatten nie einen solchen Stein

gesehuj aber sie kannten wohl Leute, die einen besaBen. Man gebraucht sie als adjiutat [Amulettj.

Andre gebrauchen sie als Schleifstein, Avodurch sie mit ihrem Schwert oder Hackniessei' keinen Fchlschiao-

tun'^. . Spater lernte Kruijt in Wotu einen Mann kennon, der einen watu lati besaB und davon foh>endes

erzahlte (S. 49): „Ich babe ein kniftiges Amulett (adjimai), einen Stein, der aus dem Himniel gefallen

ist . . . Eines Abends als main GroBvater eben verheiratet war, da begann es heftig zu donnern und zu

blitzen; plotzlich fiel ein Stein durch das Dacb, zertriimmerte den mittelsten Bodenbalken und totete

einen darunter sitzenden Sklaven. Ich bewahre diesen Stein noch immer, und der ist ein kraftio'es

Amulett, das mich gegen Schwerthiebe beschiitzt, und wenn ich mein Schwert darauf gewetzt habe treffe

ich alles damit. Und wenn Unwetter ist, dann sprecho ich einen Spruch dariiber aus und kein Blitzstrahl

wird dann mein Haus treffen/^ Den Stein beschrieb der Besitzer als „faustgroB AveiB und sehr hart^'.

18. Fosso. Durch die bei Kruijt, Woordenlijst 46b 1894 und MNZg. XLII^ 47 1898 angefiihrte

bareesche („possosche^') Bezeichnung fiir Donnersteinc ngisi nu berese werden Steinbeile auch fiir die

Gegend nordlich vom Gebiete der ToLampus (speziell nordlich voni Posso See) erwiesen.
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19. Toiidjulai. G. E. Rumphius, D'Araboinsche Rariteitkamer 1705 S. 209 unter Nr. 9: Die
tambokschen Donnersteinc sind meist schwarz Avie Probierstein, jedoch glatter und immer in der Form 4

von einem Schlaginstrumcnt.'* Es muB dahingestellt bleiben, inwieweit dabei Verweclislungen mit Bronze-
beilen vorliegen; s. die Bemcrkung bei Nr. 20. .

20. Banggai, ostlich von Celebes. G. E. Kumphius a. a. O. 208: „1 [= Taf. L Flo-. A-) bei liumphius
und = unsrer Abb. 10 S. 95]. Ist ein Donnerstein in der Form eines flachen HohlmeiBels, 47^ Daumen lang,

zwei Finger breit, jedoch am obersten Ende etwas schmaler, woselbst er vierseitig ist und wie abgeschlagen

aussah, seitlich mit stumpfen Kanten, und in der Mitte am dicksten, doch hier und dort mit Auzeiclien,

als wenn Splitter abgebrochen waren, und die vielleicht entstanden sind, als er mit Gewalt ins Holz fuhr,

obwohl man aus seinen Bcschadigungen schlieBen konnte, daB der Stein aus vielen schuppenartig iiber-

einander liegenden Schichten gemacht war; rund um den Korper liefen schmalc, gebucht(>te Streifen, als

1) Ein griinsteinartiges Grestein fanden P. & F. Sarasin an dem kleinen Flusse Toka bei Palopo anstehend
(Z. Ges. Erdk. Berlin XXX, 316 1895). •

^.

2) Bei J. J. A.AVorsaae Mem. Soc. Ant, du Nord 1878—83 S. 19G Pig. 4 als Bronzebeil aboebildet. " '
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wenn der Stein daselbst zusammengesetzt ware; uud .an der einen Seite war noch eine andre Ader, die

bleifarbig aussah^ nianclimal audi als Eis(Mi sicli erwies, wenn man sie mit dem Probierstein treffen konnte;

so wurde ancb der Essig, wenn nnui ihn anf diese Ader strichj rostrotj woraus man anch scbloBj daB

eisenartiger Stoff in dieseni Steine sein niilLUe, urn so mebr^ da er einen scbarfen Klang gab, wenn man
an den Seiten dagegen schlng; seine Farbe

war dnrcbgeliend dnnkelgriin. fast wie gi-iiner

KasCj und gar nicbt darcbsclieinendj nnd so

Imrtj daB man, wenn man mit eineni Stable

clagegen scblng, kanni ein Fiinkchen Feuer

daraus bekonimen konnte. A Lie MetallOj die

man dara.uf streiclit, 'toetsen' so gnt Avie der

beste Probierstein, und Eisen, wenn daranf

geschliffcu, nimmt vom Steine nicbts weg wie

yon anderu Scbleifsteinen, aber das Eisen

wird scliarf; weslialb man allerlei Watfen da-

mit scharfen kann; an Gowicht war er nicbt

;
ganz so sdiwer wie ein gemeiner Kieselsteiii

anch beini Anfiiblen nicbt so kalt: Ein linnenes
M

Tncbj das so darnm genabt war. daB es liber-

all gbitt anlagj ist auf gliibenden Koblen so

lange unbescbiidigt gebliebenj bis daB nnm
r

Hundert zablen konnte, aber der Stein wurde

selir lieiBj nnd das Linnen rocb znletzt etwas

brandig: Dies balten die Eingebornen filr eine

feste Probe eines Donnorsteins; docb icb babe

erfaliren, daB dies alle barten und giatten

Steine tun. Er [der Stein] ist dnrcb den

Donner in einen dicken Eiscnliolzbanm ge-

scblagen worden, der von oben bis unten

gespalten war, und in dessen Mark stak dieser Stein auf der Insel Gape auf Klein Bangay im Jabre
lG77j im Jauuar. worauf icb folgendes Jabrverscben gemaclit babe:

'ALs Gapes opperlieer boog Voor Kahoiuta ftoVt,

Yoer Lk T3oor DonDers kraCbt In't bart Yan't yfer-boVt.'

Denn zu derselben Zeit muBte der recbte Konig von Gape Yor dem Ternater Cahondo fiieben, der

ibn aus der Herrscliaft vertrieb, besagter Konig wollte diesen Baum fallen, nicbt wissend, daB er vom
Donner gespalten war, nni aus s(nnem Hoke Xadjos fur seine Corre Corren zu machen, nnd so geschali

es, daB dieser Stein in Gegenwart einiger bollandiscber Biirger gefnnden wurde, die ibn mit groBer Mlibe

nnd dringliclien Bitten vom Konige beka.m<m, die audi erklarten, daB er lieber einen Sklaven bergeben

wollte, als diesen Stein".

Abb. 10: Stein-(Bronze-?)Beil von Banggaij

nach G. E. Eumphius

Der Beschreibung nacli scbeint es sicb fast uni ein wegen seiner grilnen Patina verkanntes

Bronzebeil (vgL oben) zu bandeln. Wenn nicbt, dann besitzen wir bier die steinzeitlicbe Vorlage flir die

spater in „Bronze-' ansgeflibrton Beile von Ost Celebes (vgl. z. B. oben Abb. 7 u. 8 S. 80). Pleyte BTLV,

(5) YL, 593 1887 biilt das Stiick flir ein Stdnbeil.^)

x-ryi

"-f-

i-

f

^) S. 208 ist unter Nr. 2 bei Rumphius ein Beil (Donuerstein) uiit der Tafelbezeichiiung L beim 13uehstaben B
beschriebeii: „Dioscr bat die Fonn eiiies krummen, kleinen Fingers, jedocli liinten etwas breiter, knapp 2 Baumen lang,

o'anz glatt und pechschwarz wie Probierstein, wie er audi alle Metalle priifen liiBt, und hat, mit Linnen unmalit, dieselbe

Probe ausgehalten wie der vorige [Nr. 1]." Dny.u von S. 215 die Worte des Herausgebers von Rumpliius Werk: „Bij de

letter B. is de Dondersteen van Bangay^ en is 'dezelvo mot die by letter B in 't voorgaande llooftdeel is aangeteekent."

Taf. L Lett. B ist taisachlich ein Steinbeil, aber die von Bumpliius gegebeue Beschreibung pafH nicbt recht zur Abbildung;

wir haben daher dieses Stiick nicht in die Ileihe der Belege aufgenonimen. Die von Pleyte a. a. 0. 593 fiir Taf. L Lett. B
(„blz. 207") angefiihrten Angaben stehen bei Rumphius auf S. 215 und gehoren zu dem Brouzebeile Taf. L Lett. D.

I
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21. loSadas, MNZg. XLII, 123 1898 gibt N. Adrian! die sad. Bezeicliiuiug fiir Donnersteine:

hatu laate ^^ wot. wata late (^lati); s. Nr. 17.')

22 u. 23. Zim. In Tanaroinpo (s. oben Nr. 16) zeigten nacb MNZg. XLII, 62 1898 Kruijt zwei

Leute von Luu (Palopo) Donnersteine^ die sie besaBen. „Der eine ist golb wie die Scliale einer reifen

Pisangfrucht und hat eine langliclie Form; der andre ist weiB und bat die Form von einem Beile mit

einem Locbe."^) Diesc Kostbarkeiten bewabrte man in den Sirib-Pinangsacken.

24. Makassar. G. E. Eumpbius a. a. 0. 209 unter Nr. 10: ,jEin andrer Donnerstein batte die

Form von einem gemeinen Kiicbenbeile, docb an der Scbneide verlief er etwas gebogen wie ein platter

HoblmeiBelj 7 Daumen lang, bei der Scbneide 3 Daumen breit, bingegen am obersten Encle zwei, wo er

aucb vierseitig war, glcicb wie Nr. 1 [= unsrer Nr. 20] so aucb an den Seiten gerundet, in dor Mitte baucbig

und mit einigen bescbiLdigten Stellen, als wenn da Scbnppcn aiisgebrocben waren. Die Farbe ist eigentlicb

nicbt zu bescbreiben, docb kann man sic nocb am ebesten mit Salzfieiscb, das an den Seiten etwas griin

und blau ist, vergleicben: liber und liber mit dunkelgriinen Piinktcben, die ihn aucb griinlicb erscbeincn

lassen: querliber laufen viele gebogene Adern, wovon die groBton rundum laufen, die andorn sind kurz

und abgebrocben, wciBlicber von Farbe als die librige Substanz, ferner bart, gbxtt und glanzend wie Marmor,

mancbmal einen Widerscbein (Scbillerglauz) von sicb gebend; er ist auf Makassar gefuuden, wo er durch

einen Baum bindurch in die Erde gescblagen war, wo man ibn gefunden bat, nacbdem das Donnerwetter

vorbei war; ein Eigentlimer von Makassar bat ibn wegen Geldmangels an micb fiir 10 Rcicbstaler verkauft,

wabrend er ibn sonst nicbt fur 20 bergeben diirfte/^

25. Makassar. Taf. IV Fig. 2 u. 2 a, jetzt im Berliner Musenm fur Volkerkunde, von A. B. Meyer

I.Nov. 1871 in Kabba nordlicb von Makassar erbalten, angeblicb aber aus Boni stammend. Vgl. ZfEVerli.

ly, 20 1872: ,,Von dem Inbaber (Mubammedaner, Buginese) wurde es nicht sebr bocb gebalten. Hier

im Sliden von Celebes sind diese Steinwaffen aber viel seltner nocb, als im Norden der Insel." 6-5 cm

lang, 7 breit und bis 2-2 dick. Auf den Br(^itseiten gewolbt, jedocb verscbieden stark. Mit stark gokrunimt

verlaufender Schneide, aucb an den Seitenrandern scharflvantig. Gegeniiber der Scbneide querliber auf

einer Breitseite (der gewolbtern) rinncnartig ausgebohltj nach der anderu Breitseite zu sicb abflacbend

und mit unregelmaBig gezacktem Kaude. Die rinnenartigc Holdung ist vielleicbt natlirbcb, nicbt kiinstiich

erzeugt. „Eaucbbraun mit grlinem Grundton, scbwarz gefleckt. Brucb muscbelig.'^ (Mus. Berb)

26. Steingeriit der 7'oAlas im Gebirge von Lamontjong. P. & F. Sarasin Globus LXXXIII, 280b

nebst Abb. 2 auf S. 279 1903 („Messerj Schaber, Lanzenspitzen, Pfeil spitz en").

J
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II, Prahistorisches Steingerat und vormaleisische Bevolkerung

p. und F. Sarasins Entdeckung der ToAlas im Gebirge von Lamontjong und der in den ehemals

von diesen bewobnten Holden gefundenen Steingerate und Steinwaffen scbeint den ScbluB J. G. F. Riedels

aus dem Vorkommen von Steingerat auf eine vormaleisiscbe Bevolkerung von Celebes'^) zu

bestiitigen. Riedel dachte dabei an Stoinbeile, wie sic in Nord Celebes gefunden worden sind. Diese

sind aber mit dem von den Herren Sarasin gefundenen Steingerate nicbt vergleicbbar. Denn auBer

diesem, das palaolitbiscb. ist, bat alios Steinwerkzeug aus Celebes, soweit seine Form bekannt

geworden, mebr oder weniger neolitbiscbe Form. Selbst bei den von den Herren Sarasin aufgefundeneu

Steingegenstanden ist der ScbluB auf eine nicbtmaleisiscbe Bevolkerung, solange die in Aussicbt gestellte

Bearbeitung jener und dor beutigen ToAlas nocb nicbt vorliegt, nur mit Vorsicbt auszusprecben. Denn

erstens ist nocb nicbt erwiesen, dnB die ToAla,s koine Maleisier sind^ und zAveitens bleibt es noch dabin-

gestellt, ob die in den ebemals von ToAlas bewobnten Hoblen entdeckten Steingerate und -waffen wirklich

/
^) Kaeh Adrian! ist laate, late gov. lati „boser Geist", das J. U.F. Riedel TTLV. XVII, 270 Anm.

„geesten-steen".

)
„Donnerstcine'- mit einem Locke konnt Rumphius (S. 207) wolil von Europa, aber niclit von ludlen,

ausdriicklich hervorhebt.

1 1869

falschbch aus arab. Idt abgeleitet haben soil. Der Ausdruck bedeutet

wie er

3) TKL 1871 I, 302.
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von den Vorfahreu der lieutigea ToAlas lierriihreii. Die lieiitigen ToAlas wissen iiichts von eiiier Steinzeit,

sie haben keine Eriuneruiig daran, daB ihre Vorfabreii eiumal die Steingeriite gebraucbt haben. Ans den

eisensplittergespickteu Keulen der ToAlas kann man wohl auf eine vomietallisclie Zeit scblieBen, jedoch

muB inau dabei im Aiige bebalten, daB wir derartige Erinnerungen an eine vormetallische Zeit aucb

anderwai-ts ini Ostindisclien Arcbipel, imd zwar bei maleisiscber Bevolkerung, finden (vgl. dariiber

0. S. 90 Anm. 1), wenn auch der palaolithische Cbarakter der Steingerate gegeniiber dem sonst in Celebes

nacbweisbaren neolitliiscbon die Annabme einer vormaleisiscben Bevolkennw^oabelegt. Ein endgiiltiges

und klares Urteil daruber, ob ganz Celebes einmal. wie es Riedel a. a. O.And P. u. F. Sarasin a. a. 0.

vermiitet haben, von einer nichtmaleisischen Bevolkernng bewobut war, wircl ei'st miiglich sein, wenn alle

jene ais j,wild'* geltenden Volker im Innern von Celebes erforscht sein weixlen. Yon jeher bat man in

Celebes selbst von Binnen- und Bergmenscben erzalilt, die mit den mebr an O^r Kiiste oder in der Ebene

wohnenden Stammen keinen Umgang haben.^) Scbon R. Padtbriigge bericlitet 1679 (BTLV. 3. volgr.

I 309 186G), daB die Binnen(Berg)leute der Minahassa und die Leute von Manado libereinstimmend

erzahlten, „dat op de overkomst van derzeiver inwoonders van ond op bet tegenwoordig Manado, de lieden

lan^en tijd hebben goAveest, zonder van elkander te weten, namelijk: dat de berglieden zelfs niet wisten,

dat aau deze of de Noordzijde eenige zee was, en de strandlieden of Manaders niet wisten, dat er

inwoonders in bet gebergte Avaren; zijnde zulks eerst te weten gekomen door het kaf van de padi, die

door de stroom afdrijven kwann, waaruit zij besloten dat er in het gebergte menschen niogten Avezen, en

dat die ook gezaai van rijst moesten hebben. Zoodat van tijd tot tijd verder en verder te landwaart

inborende, voornamelijk door huune varkensjagt, dezelve ook eindelijk hadden gevondeoj doch hadden

met hen geen vrede of omgang kunnen krijgen, noch hebben, A^oor en aleer door de Castilianen

overheerd, overAvonnen en daartoe gedrongen AA'erdeu." Auch wenn diese Augaben mit dem, was N. Graaf-

land De Minahassa^ I, 82 erzahlt, zn verbinden waren und ilmen eine liistorische Tatsache zu Grunde

liegeu sollte, so ware in diesem Falle der SchluB auf eine Rassenverschiedenheit von Kiisten- und

Binnenleuteu ethnographisch nicht zu rechtfcrtigen: beide Bevolkerungen stellen sich uns ethnograpliisch

als Maleisier dar.

In andern Fallen solchen Geredes von Binnen- oder Bergleuten ist vorlaufig ebensOAvenig wie im

Palie auffallender ethnographischer oder anthropologischer Merkmale ein bestimmtes Urteil moglich, nicht

einmal dariiber, ob dem Gerede liberhaupt eLwas Wirkliches eutspricht, Avenn Avir auch glauben, dafi dies

im allgemeinen der Fall sein kann. Im Folgenden eine Zusammeustellung der einer Aufldarung

bediirftigen Falle:

1. Nach Adriani & Kruijt MNZg. XLII, 517 Anm. 1 1898 wohnen anf dem Gebirge Ngkilalaki

nordostlich vom Lindu See „sedert jareu weggeloopen slaven van Boegineezen te Donggala, Wani en

andere plaatsen, welke lieden niet meer in beAvooiule streken durven terngkeeren. Dit volk is daar geheel

verAvilderd en Avordt daarom met den naam van Lonqioe (AAdld) aangeduid. Aangezien deze Svilden' niets

bii anderen durven gaan koopen, bezitten zij geen kleederen: mannen en vrouAven loopen naakt (volgens

Karandia leniba [GeAvahrsmann von Adriani u. Kruijt]). ZAA^aarden of hakmessen hebben zij ook niet;

hnn eenio-e wapen is het blaasroer. Zij hebben een eeuAvigen haat gezAvoren aan alle andere menschen,

en blaazen hunne pijltjes af op een ieder, die bun in den Aveg komt. Wanneer anderen hen Avillen gaan

bevechten komen dezen Avel aan hunne rijst- en djagongvelden, maar menschen treft men er niet aan,

daar deze Lompoe zich uitstekend Aveten te verbergen. Eene andere vestiging A^an de Lompoe nioet zich

bevinden aan den oorsprong der Woeno-rivier, die voorbij Watoenondjoe stroomt. Dilavijls gaan zij de

zoutbei-eiders aan het strand A^an Tana boa beschieten met hnnne pijltjes, en stelen dan het gemaakte

zout, GoudAA^asschcrs, die dikwijls aan den oorsprong der A¥oeno bun handAverk komen uitoefenen, zeggen,

dat zii veel overlast hebben van de Lompoe. Volgens het beweren A^an Karandja lemba spreken zij onder

elkaar no«" een soort van Boegineesch. Verhalen van menschen, die zich onzichtbaar kunnen maken,

bestaan onder al de ons bekende stammen van Midden-Celebes, en bij alien heeten zij: Lompoe. In de

1) Auch sonst gibt es im Ostindisclien Arc-liipel Erzahlnngen A^on AVilden im Innern. selbst anf Siao. Da soil es

Leute geben, die niclit in die Hauptdorfer koramen und hegavghalo lieifien, d. i. Menschen, die nie die balo gehort haben

(B..C. A. J. Dinter TTLV. XLI. 328 1899).

AMh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antlir.-Etlm. Mus. zu Dresden 1902/3 Bd. X Nr. 6 13
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Posso-streek yertelt men, dat vele alleen reizenden, verdwaald rakende, bij tninen der Lompoe kwamen
zonder menschen te zien. Het is dan zaak niet te zingen, daar dit de Lompoe's zeer yertoorod inaakt'
Persoonhjk hebben wij nog nooit iets erraren, dat ook raaar eeuigszins aan Lonipoe's kon doen denkon
Velen, die wij er naar vroogen, spraken hunne meening nit, dat de Lompoe's afstammelingen moesten
zijn van stamgeuooten, die zicb badden afgezouderd.

2. Die Tolponis im Sigischen, die weglaufen, wenn sie Premde selien, nnd die am Koi-per gauz
behaart sein sollen urid Scbamgiirtel tragen (Adriani & Kruijt MNZg. XLI, 488 1898)

3. Auf deni MoUowo, der ostlicbsten Erbebung des Tamboke-Gebirges (nch-dlich von Borau) wohnen
nacb luuscber Erzablung seit Anfang der Menscbbeit nocb Himmbscbe, uud wenn man sicb dicbt beim
Berge befindet, kanu man des Abends ibren Gesang biiren. „Daarom mag niomand don berg beklimmen-'
(Kruijt MNZg. XLII, 34 1898). ^ l^eklimmen

4. Dicbt bei der Munduug des ifo^wa Flusses (SO. Ufer des Posso Sees) sind ein paar Hiitten
in die Zweige der Banme gebant (Kruijt MNZg. XLII, 92 1898). Da diese Banweise bei einer
maleisiscben Bevolkerung auffallen wuitle, bodarf dor Fall, obne daB wir ein besonderes Gewicbt daranf
legen woUeiij doch einer Aufklarung.

5 Wie.scbonP.&P.Sarasin Globus LXXXIII, 280f. 1903 bervorgeboben baben, ist die Ent-
deckung bumerangartiger Wurfliolzer bei Pangkadjeno dnrcb G.W.W. C. van Hoevell (v-A dazu PublXIV, 35f.) eine sebr bemerkenswerte. P. uud P. Sarasin baben in den Wurfholzern den Post einer fsichemmal iiber ganz Celebes erstreckenden) „Toalazeit" geseben. L, jedem Palle bedarf es einer nabern
Nacbforscbung, von wem jene Wnrfbolzer gebraucht werden, nnd ob neben ibnen vielloicbt nocb andre
auriallencie etlinographische Tatsachen stehen.

anthropo

6. Nacb P. & P. Sarasin Globns LXXXIII, 350 1903 sind iibrigens ancb Leute von Mnna
logiscb merkwiirdig niedngem Typus; ... sie erinnern in mancbem an die Toala, scheinen aber n

von

^ ^ ^ ^Li^uLui^ aci insel lUuna wurde liochsfc mteressant sein".

h Fetische in d Gegenwart

Heute sind die Steingerate wie allcutbalben, wo die Steiiu/pii- ;iKo,., i i •
.

nil T? +• k 1 o 1 -n ,
'

^>^ "^« istemzeit uberwunden worden 1st, so aucb inCelebes zn Fet.scben geworden. Scbon Pnmpbius der selber an den Gewitterursprung dor pr ihistoriscbenStemgerate glanbte (s. oben S. 94f.), bat sicb uber ibren fetiscbistischen Gebraucb, nnd zwa/wie ein Halb"glaubiger znsa.nmenfassend ansgesprocben. „Vom Gebrauche des Donnersteins will icb" sao-t er S 210
allem das erzabler, was icb von den Eingebornen gelernt babe, wobei icb unbestritten I'ass'en werde, wasdavon fur superstitios zu balten .st: Znm ersten Lann man alle Donnersteine als Probiersteine gebraucben,

denn su^ balten das Metall fester als die gememen. Die Mooren Tdie Tnnl,o,v,w, i •
i t^- i -,

-, rr 1 ^. -L- • -,- w ai- i- 1 ,

Laie uiobammedaniscben Eingebornenl scbaifen
ihre Krise damit, bis sie die recbte Scbarfe bekommen, sie glauben d.,R <=;o ^„ •+ n i , i^ .. , ,.„... , ..„ „ - . , _ ' "" giauucn, uaJi sie damit alio bart aeinacbteu

g im Kriege zu

Felle durcbstoBen konnen: der groBte Gebraucb faber], uin doswilb^Ti ^Ip l^ai ..ii.. t t i ^

-, , -, ri 11 , 1 • •
, J. 1-

' ^"-''^"i<-ii sie bei alien Indiern so bocb gescbatzt
werden, ist der zum Cabbal, d. i. sicb fest nnd unverletzlicb zu macben tapfer und muti
sein; was notwendig ist fiir die,_ die eine Verstarkung bestiirmen wollen,' nacb ^velcben Kiinsten die Ein-gebornen besouders streben. Ein gewisser Sengadje vo„ Waytina, der auf Xnla Mangoli regierte, bat anemer Stelle,_die kurz vorber durcb den Donner getroffen war, einen seltsamen Do.merstein gefundon von
dergle.cben icb nie geseben odor gebort babe; er war wie ein dicker Armring, wodurcb man drei Finger
stecken konnte, der Ring selber war ungofabr emen Fmgor dick, rnnd, glatt und pecbscbwarz, als ob es
scbwarzes Glas gewosen ware; or wollte den wedor fiir Geld nocb fiir gnte Worte borgeben, s^ndern tru.
ibn inimer in seinem Gurtel auf dem Nabel, wenn er in don Kampf zog, und bebauptete, dlfi er nie einWunde erbalten batte: Mag nun aucb der EinfluB der Steine bierzu nicbts vormogen und alles furAberglauben gebalten werden. was icb aber nicbt [tue] und sage, so dienon dif.>.o TTiinof

'

•

i .
j„,„ r x^- T -lA 1 rii ^- 1 no-, '

^it."«Ji aicso ivunste zum mindesten
dazu, die Embildung des Iragers zu starken, sodaB er desto tapferer wird uud mit mebr Mut angreift"
(S. 210) . . . „Uberhaupt braucben sie alle Donnersteine in Wasser zu legen und von demselben zutrmken, aucb von auBen damit zu wascben, urn alien inwendigen Loibesbrand damit zu loscben- welcbe
brenesung viel angenehmer ist als die mit den Bronzobeilen'^ (S. 211)

'

I
'
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Auf Gruiid iinsres Materials ergibt sich folgeiides Bild Yon dem Glaiiben an Steinfetische:

1. Die Steine fallen aus dem Himmel (17 Wotu). Sie fahren im Donner nieder: der Blitz

sclilagt mit cinem Stein ein (17 .Wotu). Nach dem Einschlageu wird der Stein mancliraal gefundenj

mancfmial auch nicbt (17 Wotu, 20 Gape, Klein Bauggai, 24 Makassar). Dalier heiBen die Steine mal.

(]igi guntnr ,,Zahne des Donners^',^) minah. loatu-ing-kilat^ bar. ngisl na heve^e (17, 18), lampnscli kedje-ntana

(16), wotuscli ivatn late (17, 21), sadascli hatn laate (21).

2. Wenu der Stein niederfahit, schlagt er in Baume (20 Gape, Klein Banggai); man findet

die Steine daher auf Baimien, meist liohen, im Holze (13-15 Gorontalo), aber audi in ihren Wurzeln (1).

Oder der Stein schlagt durchs Dach in das Haus (17 Wotu) oder (durcli einen Baum hindurcli) in die

Erde (24 Makassar), ans der er, wenu man ihn zn sehen bekomnit, von selbst herauskommt (16 ToLampus).

3. Die Steine sind (schon 1677, vgl. 20) kraftige Amulette-) {harkat, adjiinai), die selbst

die cliristlicho Bevolkerung scbatzt (13-15 Gorontalo) nnd die man nicbt leicbt liergibt (13-15 Gorontalo,

16 ToLampus, 17 Wotu, 20 Gape, Klein Banggai, 22 n. 23 Luu, 24 Makassar). Sie werden sorgfiiltig in ein

Tucb gewickelt (13-15 Gorontalo), audi in Blatter (1 Miuabassa) oder eingenabt (20 Gape, Klein Banggai)

oder in einem Sackcben (16 ToLampus). besonders in dem Sirib-Pinangsacke (22 u. 23 Luu) aiifbewalirt.

Auch zu essen gibt man ibnen (13-15 Gorontalo). A^gl. Eumpliius an der oben angefilbrten Stelle, wo-

nacli der Besitz eines Stcinamuletts audi tapfer und mutig maclit.

4. Wenn man seiu Scbwert darauf wotzt, ist niclits fiir das Scbwert zu liart (16 ToLampus)",

und man tut mit einem solcben Scbwert oder Hackmesser keinen Feblscblag, sondern trifft immer

(17 Wotu). Aucb defensiv stiirkt der Besitz eines solcben Steins: er scbiitzt gegen Scbwertbiebe

(17 Wotu). Vgl. dazu Rumpbius an der oben angefuhrten Stelle. Den AnlaB zu diesem Gebrancli als

Scblcifstein gab natiirlicb die Form der Steine.

5. Die Steine machen blitzfest.' Wenn es donnert und blitzt, muB man den Stein im Wasser

abwascben nnd das Wasser sicb und seinen Hausgenossen anfs Hanpt sprengen (16 ToLampus), oder es

wird iiber deii- Stein ein Sprucli gesprocben (17 Wotu).

6. In Krankbeitsfallen legt man den Stein in eine Scbale mit Wasser, trinkt das Wasser

und wascbt sicb damit, um gosund zu werden (13-15 Gorontalo).- Vgl. dazu Rumpbius an der oben

angefiibrten Stelle.

7. Abnlicb der Gebrauch beim Regenzauber. Li trocknen Zeiten legt man den in bestimmte

Blatter eingewickelten Stein in einen Topf mit Wasser, den man des Nacbts auf die Erde stellt (1 Miuabassa).

./

-^
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IV. Fundstatten und Alter des Steingerats
^>—r^ -j^

Wenu man von den durdi P. und F. Sarasin eotdedden Steingegenstanden in den Hoblen der

ToAlas absielit, dann ist uns koin Steinbeil von Celebes bekannt, das nicbt zuvor als Aniulett
r ^^ ^^ ^^^

gedient liatte, d. b. nur Eiugeborne baben Steinbeile an den primaren Fundstatten gefunden.
r

Als solclie ergeben sicb aus den Erzablungen der Eingebornen:

1. der Erdbodon. Insbesondre dlirften fiir Ausgrabungen und Nacbforscbungen alte Grab-

und Wolinstatten in l^etraclit kommen, wic es z. B. Hoblen sind.-'') Hoblenbestattung ist eine der

jiltesten nacbweisbaren Bestattungsweisen von Celebes (vgl. Etbn. Misz. I, 133 f. und 134 Anm. 1 1901),

deren Braucb vielleicbt damit zusammenbiingt, daB die Hoblen einmal die Wobnstatte der Menschen waren.

2. bobe Baume und die Niihe von Baumen. Die darauf weisenden Angaben der Eingebornen

(iibrigens audi andrer Inseln; vgl. Leemans, Bescbr. ind. oudb. Rijks-Mus. van Oudb. Leiden 1885
r

,

^) IJber flen Mythus vom Donnerzahn s. Ramphius a. a. 0. 207 f. (vgb oben S. 81).

'*) Bar. adjinia ist nach Kruijts Woordenlijst 5a 1894 =^ „voorbelioeclmiddeI, bestaande nit verscliillende dingen,

die om het middel worden gedi'affen, ten einde zicb te vrijwaren voor krokodillen. zwaarden. slagen, enz." Nacli Yersl. en

Med. Ak. Wet. Afd. Lettej-k. (4) 111, 206 wird adjima auch um den Hals getragen. und S. 150 a. a. 0. werden auch „steenen

van bijzonderen vorm" genannt.

^) Auch groBo Grasflachen, die chcinals bewohnt gewesen zu sein Rchcinen, wie die von Adriaui ^ Eruijt MNZG,

XLIV, 142 1900 erwahute.

13*
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S. 32: Java u. S. 41 Nr. 28: Ceram) sinci clurcliaus nicht fiir Fabel, sondern flir voll glaubwiirdig zu nelmien;

so sclion Leemans a. a. 0. 32.

Zu fiiiliGst ist im Celebes-Gebiet (iind zwar im Osten) ein Steiubeil ini Jalire 1677 nacliwcisbar

(20 Gape, Klein Banggai). Schon damals wareii die Steinbeile liochgeschatztej also seltne Amulette. AVie

wir obon geselien haben^ war damals bereits eiae Art auch fur Celebes vorausznsetzeiider Bronzozeit soweit

iiberwundenj daB iin Osten, im eliemaligeii HerstellungsgebietCj Broiizebeile zu Amuletten gewordeu wareii.

Docli liatte die Bronzezeit, die in Auslaufern im Osten noch lieute foTtlcbt, damals wenigstens aucli noch

in der Minahassa, avo sie heute vollstandig untcrgegangen ist, ein zieralicbes Leben, wahrend die Steinzeit

langst vollstandig voriiber gewesen sein muB.

Wir haben uns nach alledem die in Celebes einwandernden maleisisclien Stamme doch wohl aut'

einer Ubergangsstufe von der Stein- zur Metallzeit zu denken.

V. Alte Stein(bau)kunst

Zeugen einer alten Bildliauer- und Steinbaukanst begegnen uns innerbalb von Celebes:

1. in der Minahassa. Hier gibt es aus Stein: Sarge (^^gl. Etlm. Misz. I, 89 ff. 1901), Idole in

Menschengestalt (s. Publ.XIV, 23bf.), sehr groBe in Fels gelianene Bilder (a.a.O. 2Gb Anm. 1), behauene

heilige Stein e (s. unten). In Bclang war friiber ein Bonteng ,,gedeeltelijk gemetseld, gedeeltelijk met

bamboe bijgelapt. Dat verdedigingsmiddel tegen de Mindanaosche zeerovers is geheel en al vervallen"

(N. Graafland, De Minahassa^ II, 62 1898). Dock ist es fraglich, ob dies ein einkeimisches

Bauwerk war. Tiber einen „gemetselden lioeksteen" am linken Ufer dea Mojondok im Greuzgebiete von

Bolaang Mongondou und der Minahassa s. A.C.Veenhuijzen T. Aardr. Gen. (2) XX, 52 1903.

2. in Bolaang Mongondou. Nacli Wilken & Scliwarz MNZg. XI, 25 1867 steken bei der

Miindung des Inobonto an der Nordkuste von Bolaang Mongondou „versckeidene gemetselde graven,

overblijfselen nog van die tijden, toen Bolaang aan de Inobonto stond", und nach S. 237 a. a. 0. gibt es

auf dem Gipfel des Berges Sia in Mongondou „overblijfsclen van graven der vroegere bewoners".^)

3. im GorontcdogeMete. Zur Zelt Padtbriigges 1677 dienten daselbst ,.twee gemetselde bolwerkjes"

als Flirstengraber, s. BTLV. 3. volgr. TI, 167 1867.^)

4. bei den Binnenleuten im Innern der Gegend von Fcdojw, die nack A. P. van llijn T.Aardr.Gen.

(2) XIX, 357 1902 beim Tode von Angesekneu eine Biiste („borstbeeId") aus Stein meiBehi und an das

Kopfende der Leicko in der Grabkokle stellen.

Die Kunst, den Stein ornamental zu bekauen, ist gewiB von vorcelebesisckeni Alter.

:^r^
"_>- -

VI. Heilige Steinblocke
r

GroBe, keilige Steine, die entweder gar nickt oder dock nur gauz unbedeutend bearbeitet

sind, finden sick:

1. in der Minahasm (vgl. dazu Etkn. Misz. 1,121 Anm. 1 1901 und Pubk XIY, 24a Anm. 1).

Heilige Steine, wo sick die G()tter auflialten, erwaknt Graafland, De Minakassa- I, 215 1898; keiiige

Steine, die nickt besckadigt werden diirfen und wo das papasT/nan-Gestell (S. 215) erricktet wird, S. 217.

A. Baessler lAE. IV, 79 1891 fukrt Steine an, „von denen es feststand, dai^ auf iknen einst Menscken
;

gemeiBelt sein. Vgl. dazu') Das S. 241 erwahntc Grab des Konigs Binangkang- soil allerdings durch ]\IinaliassHer

S. 304 a. a. O. Vielleicht sind auch die S. 25 und 237 erwaknten Graber Minaliassaerarbeit. Bei dem Grabe des Binangkang
„staan onder een fif'dak boven dc aarde op eenc stellaadje van 3 voet hoogte twee [holzerne] doodkistcn, waarin de stotTelijke

overblijtselen der prinsessen Bonia en Bocako, sedert een paar honderd jaren welligt, bewaard worden. Men vertelt dat

deze kisten op Siauw en de deksels te Boewool werden gemaakt [dies bericlitet J. G. F. Riedel T. Aardr. Gen. (2) XX, 67

1903 von dem Sarge des Binangkang], zonder maat; dock toen men ze bier op elkander plaatste, pasten de deksels op de
kisten volkomen. Tlians zijn do kisten reeds ten deele verrot, zoodat er groote openingen zijn ontstaan aan het hoofd- en
Yoeteneind, en men in de kisten zien kan, waarin nog een schedel en eenige beenderen ondersclieiden kunnen worden" (S. 242).

2) Nach J. G. F. Kiedel TTLV. XIX, 114 1870 soil es im Limbottoschen eincn Penis (Linggam) aus Stein geben
(ein Monolith?). °

,
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i

aiis dciu Meere gerufeu wurdenj uin den Berg

geopfert waren." Ziir Erinaerung an ihre nach der tlberschreitung des Hundert-Gebirges (an den Grenzen

Bolaang Mongondous) erfolgte Sprach- und Stammestrennung sollen die von dort kommenden Stamme einen

Stein bei Kanonang errichtet haben, der danach benannt wird (Graafland a. a. O. II, 102 1898). Diesen

Stein hat J. G. R Biedel TTLV. XL, 188ff. 1898 besdirieben und abgebildet. Nach den Traditionen

alter Familien sollen seine ,,Inscliriften" iiber 1200 Jahr alt sein. Bei Tanawangko befinden aicli „ont-

zakelijke massa's grootere en kleinere steenen in een breede rij opgestapeld". Daran kniipft sich^die

Legende von den Hilfstruppen, die diirch Pinontoan

Mahawu, den A¥ohnort von Euniengan, zu bestlirnien, und die nacb der Beendigung des Kampfes nacb

dem Meere zuriickkeliren konnten, von denen aber eine groBe Auzahl zuriickgebliebeu ist, die nun das

gauze Bergterrain bis zum Meere mit Steinen bedeckt bat. Graafland (a. a. 0. II, 379) sieht darin dock

wohl mit Reclit ,,de uitweiking van eene buitengewoon groote eniptie van den Lokon in zijnen voor-

historiscben tijd'^; vielleicbt ist die Tatsacbe uiit der Angabe des Anonynius Natuur- en geneeskundig

Archief voor Neerland's Indie III, 603 1810 zu verbiuden, daB in der zwciten Halfte des 14. Jabrlmnderts

nacb den Sagen der Eingcboruen der Lokon eine groRe Masse Steiue in der EiclitungWNW. ausgeworfen

babe. Tiber Verwaudlung von Menscben in Steine am Kap Polisan s. die Erzahlung der Leute von Atinggola

(im Gorontalogebiete) bei J. G. F. Riedel TTLY. XIX, 125 1870.

2. in Bolaang Mongoudou. Nach Wilken & Schwarz MNZg. XI, 16 1867 stelien bei Mariri matani,

einer der Niederlassuugen ausgewanderter Miualiassaer in Bolaang Mougondou, auf dem Opferplatze Lala-

lessau „sleclits drie kleine steenen, die den Roemengan, Katiwiei en Mandei voorstelden. De steenen voor

de zonen, zeiden zij [die Mariris], staan slechts in de goenoeng-tanab (bergen des lands), waarmede zij

bun vaderland bedoeldcn.'" AuBerdcin finden sich beilige Steine beim Berge Lombagin (der Batu Ijan,

S. 26 a. a. 0., auf dem nacb S. 27 besonders ini Falle von Epidemien geopfert wird); beiiu Kap Ompo

(der Batu Toimoi, S. 28, auf dem ebenfalls geopfert wird, und zu dem u. a. eine Legende gebort, „die an

den Linggadienst erinnert'S S. 29 Aum. 1); beim Kap Bilaiigbilang an der Xordkliste (S. 29); am FuBe

des Berges Passi in Mongondou (der Batu Xoloda oder Loloda, S. 237, auf dem Opfer dargebracht werden

und der eine Aushohimig in der GroIJe einer KokosnuBscliale bat, aus der Wasser flieBt, S. 238); an den

Ufern des Dajanen in Mougondou (die beiden Batu Bogani, bei denen aucb geopfert wird, der westliche

beiBt batu perampuwan, der ostlicbe batu lakilaki, S. 210); bei Motoboi besar in Mongondou (ein Stein,

auf dem jabrlich ein Wildscbweinopfer stattfindet, S. 211); ondlicb am FuBe des Ambang Berges (groBe

Steine, die ebedeni meuscbliche Wobnnngeu gewesen sein sollen, S. 313).

3. in Mittel Celebes. Am Ufer einer Bai im SiidostcMide des Posso Sees befinden sich nacb Kruijt

MNZg. XLII, 97 1898 sieben groBe Steine, von denen erziihlt wird, daB sie ans der Zeit stammen, wo alle

Stamme nocli um den Posso See vereinigt waren. Bei ihrem Auseinandergehen stellte jeder Stamm einen

Stein auf diesen Fleck.* Dieser Platz beiBt Tangkadao. AVenn man vorbeifabrt, streut man Reiskorner

und Perlen in das Wasser des Sees als Opfer an die Yorfahren, die am See wobnten. AVie man zum

iVusstreuen von Perlen gekommen ist, wuBte niemand zu erzahlen. Dieser Sitte verdankt der Hauptplatz

von Lamusa, Pantjawu enu, seinen Namen: „Perlenausstreuung". Wenn die Reisernte miBgliickt ist, gebt

man wohl mancbmal zu diesen Steinen; das Ilnkraut, das auf ilmen wachst, wird dann gejatet, und man

streut Rcis darauf, um die Geister der ersten Yorfahren giinstig zu stimmen; von denen nuin meint, daB

sie beim Reisbau mit lielfen oder schaden konnen. Ygl. zur Sage oben die minahassasclie. Bei Kruijt

MNZg. XLir, 97 f. 1898 wird von einem Stein am Ostufer des Posso Sees orzahit, der als der versteinerte

Rumpf eines Biiffels gilt, und von einem im Lande dor ToBadas, der der Kopf dieses Biiffels sein soil.

In der Yolksiiberlieferung der ToToraus spielt n. a. ein Fleck AYatu ngknnga (=- „de gapende steen^'), „twee

groote steenbrokkem'^ eine Rolle (Adriani & Kruijt MNZg. XLIY, 140 1900). Von mittelcelebcsiscben

Erzablungen uber zu Steinen gewordne Menscben borten P. und F. Sarasin durcb ibre bngisclien Begleiter

(Z. Ges. Erdk. Berlin XXX, 327 1895).

'^y.-.-

*

'•

Abgeseben von den mebr verstecktcn, nur mittelbar sich darbietenden Spuren einer ebemaligen

Steinzeit in der Gegenwart (vgl. z. B. die Keulen der ToAlas) kann man eine Reihe von Fallen zusammen-

^ - ir^ - r

^



"<? ^M-m^^^^M^^MMWs^ "^^-/^ ^^,t^^^? -^^m^k^-^mm^^^^^^^m-^^^^w^^^^^mw^^^

1.02 Ethnographische Miszellen II: 4. Meyer & Hichter, Steinzeit in Celebes

stelleiij wo eine ehemalige Steinzeit ganz unmittelbar und lebendig bis in die Gegenwart hineinreicht.

Hierzu gehoren z. B. die Eiiideiiklopfer mit Steiu von Mittel Celebes und die Anker mit Steinbescbwernng

in Celebes mid anderwarts im Ostindischen Arcliipele (s. Publ. XIV, 43 b u. 5^ a). ; ,-;

\^

X

Tafelerklarung zu Tafel IV
.

.

Fig. 1 u. la (der ausgezogene Teil in den Langs- und Querscbnittszeicbnungen von la, 2a, 5a
und 6a bedeutet den Langs- und Querschnitt in der Mitte, die punktierten Liuien deuten auBerdem

gesebene Ein/elbeiten an): Steinbeil, in Goronialo erbalten, angeblicb aber aus der Minabassa stammend,

Fig. 2 u. 2a: Steinbeil, in Kabba n(irdlicb von Makassar ei'balten, angeblicb'

Fig. ;j, 3a und 3b; Steinbeil aus' der Mtmhassa,

n.Gr. Vgb S. 93 Nr. 13

aber aus Boni stammend, n.Gr. Vgl. S. 96 Nr. 25.

n.Gr. Yg]. S. 92 Nr. 1 und Anna. 2. —
nach C.M.Pleyte BTLA^ (5) II Taf. Ill Fig. 2 1887. Vgl. S. 82 Nr. 2.

Fig. 4 u, 4a: Steinbeil aus Manado in der Minahassa, Von.Gr'.,

— Fig. 5 u. 5a: Steinbeil, in

Gorontalo erhalten, angeblicb aber aus der Minabassa starnmend, n.Gr. Vgl. S. 93 Nr. 14. — Fig. 6 u. 6a:

Steinbeil, in Gorontalo erhalten, angeblicb aber aus der Minabassa stainnlend, n.Gr. Vgl. S. 93 Nr.'lS'
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1.

2.

4.

5.

6.

7.

8,

9,

10
11,

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Band VI 1896/97 (IV, 206 S. 20 Taf. u. 24 Abb.)

Bericht iibor(!i(^ 5. --7. Vogelslg. d. Hrn. Sarasiii aus Celebes, iv, 16 8. v. Hrsgb. & L. "W. WigleSAVOrth.
Kin e Vogelstuimi 1 imp- von i^i). Oele bes und den Inseln Peling nn d Bangg'ai, m. 1 Karte. n, 20 8. v. dens.
Neuo Kaf'oj' von Celebes, oosarnmelt v. d. Hrn. Sarasin. m. 1 Taf. ii. 26 S. v. K, M. Heller
Binaenniol Insken yo^'\ den Tahint Inseln. 4 S. v. O. F. "V. Mollendorli'
Schnecken von NO. Celebes vind Hanggai. 4 S. v. W. Kobelt
Saagethiere- A'Om Celebes- und Pliilippinen- Archipel, I, m. 15 Taf. viii, 36 8. v. Hrsgb.
lieptilien und Hatracbier aus Deutsch N eu (J ainea. 4 S. v. O. Boettger
y^vvei neue Beut el thiere aus Deutscli Neu Guinea, m. 2 Abb. 8 8. v. K. M. Heller
Neue l)jpiopo<len, m. 3 Taf. und 22 Abb. u, 24 8. v. F. Silvestri
Neue Kiifei- von Celebes, IL ii. 36 8. v. K. M. Heller
Zweiter Beitrag zur Pap uanisclien Kaferfauna. 8 S. y. dems.

Band VII 1898/99 (vlII, 268 S. 16 ^^af. u. i Abb.)

Ilhacojjhorus rizall, ein ncuer .Pan mfroseli von Mindanao. 4 8. v. O. Boettger
Ans der 22. Jahres versanimlung dor Deutschcn Ornithoi. G esellschaft, m. 3 Taf. viii, 84 8. v. Hrsgb.
Ncue Kafer von Celebes. Ill, ni. I Taf. n, 42 8. v. K. M. Heller
Uber zwcL Eiclilioi-n cli onarten von (Celebes. 4 S. v. Hrsgb.
Lanzen von den Hervc}^ oiler Austral Inseln, m. 1 1'af. 4 8. v. W, Foy
Zur h]thnogrni)hio der n o rd wes tli clien Salome Inseln. iv, 36 8. v. K. Parkinson
Sangethiere ^om Celebes- and IMti ! ippinen- Archipel, IT. m. 11 Taf. viii. 56 8. v. Hrsgb.
Neue Kafer von rl ( n i'hili])pin en, ni. 1 Abb. 8 8. v. K. M. Heller
Dasynrns alhopunctatns Schl. mas, m. 3 Abb. 4 8. v, dems.
Nekrolog auf K. G. Henke. 4 8. v. Hrsgb.

Band VIII 1899 (VI, 194 S. 4 Taf. u. 81 Abb.)

Vej-zeicli.uis pliil i ppiuisclier 8acliAvorter a. d. Gebiete d. Etlmogr. u. Zool. iv, 3(* S. v. F. Blumentritt
Neue Curculioniden Madagaskars. ii, 26 S. v. J. Fanst
Zur Timor-Ornamentik, m. 38 Abb. ii, 14 8. v. W. Foy & O. Richter
Neue und wenig bekajinte Loniapteren, m. 4 Abb. u. 14 8. v. K. M. Heller
Die Voiksstamme Neu Pommerns, m. 1 Taf. u. 1 Abb. ii, 14 8. v. R. Parkinson ^1 W. Foy
Uber die Tatowirung der Oster-Insulaner, ni. 21 Abb. n, 14 8. v. H. Stolpe
Zur Anatomie der cyelornpUen l)ix> terenl ar ven, m. 2 Taf. n. 12 Abb. ii, 40 8.

Hecht, m. 1 Taf. und 5 Abb. ii,

Band IX 1900/1 (vni, 4B6 S. 13 Taf. u. 90 Abb.)

Uber Museen des Ostens d. Ver. St. von N. Amerika, I. New York, ui. 45 Abb. vixi, 72 8. v. Hrsgb.
Reptilien u,ud Hatracliier aus Peru und Holivien, in. 8 Abb. ii, 14 8. y. F.Werner
Zur Tvenntnis der Gattung Draco L., m. 1 Taf. ii, 16 8. v. B. WandoUeck
24 Menschenschildel von der Oster Insel, m. 7 taf. u. 4 Abb. iv, 108 8. v. Hrsgb. & J. Jablonowski
Neue KaJer von Celebes, IT, m. 1 Taf. u. IS Abb. a, 46 8. v. K. M. Heller
Ethnographisebe Mis cell en, I, m. 3 Taf. u. 15 Abb. n, 150 8. v. Hrsgb,, W. Foy & O. Richter

r

Uber die Bildung des Medn 11 arstranges beim
V. B. WandoUeck
18 8. V. J, Jablonowski

i

7. Aepyornis-Eier, m. 1 Taf. ii, 8 8. v. Hrsgb. & K. M. Heller
1. Beiheft:* Uber Museen des Ostens der Ver. St. von Amerika, II. Chicago, m. 59 Abb. vi, 102 8. v

2. Beiheft: ITauptverzeiuhniss zu d en Mittheilu tsgen n. den Abhandluugen u. Beri<.-htcu. 1875-1001.

Band X 1902/3 (vili, ;102 S. 27 Taf. n. 55 Abb.)

1. Uber eiuige Europinsche M.useen und verwandte Institute, m. 40 Abb. vi, 66 8. v. Hrsgb.
2. Uritter Beitrag zur Papuanischen Kaferfauna, m. 3 Abb. ii, 20 8. v. K. M. Heller
3. Das Australier-Becken, m. 1 Taf. u. 1 Abb. ii, 33 S. v. B. Scharlau
4. Zur Nephritfrage (Neu Guinea, J ordansmiihl, Alpeu, Bibliographie), m. 2 Tuf. u. 1 Abb. 32 S.

5. 3. Bericht ilber einige neue Einri ehi ungen des Museujns, m. 20 Taf. vi. 25 S. v. Hrsgb.
6. Ethuographische Miszellen, II, m. 4 Taf. u. 10 Abb. vm, 102 S. v. Hrsgb. ^^ O. Richter

Hrsgb.
II, m S.

V. Hrsgb

J
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Mittheilungen aus dem K. Zoologisclien Museum zu Dresden
> - -

I
-

flerausgcgeben von A.B. ]\reyerj Directo!*

1875—78. 1 iand in 3 Ilei'ton (xx, 412 S. B5 Taf.) Ix^^ J\l
' nIT-

Ornithologisclie Mittheiiuugen, ni. ITaf. 24 S; v. Herausgeber. - K Jifer au.s M:alacca. 34 S. .y.-Th.Kirsch.

tjber 135 Papi'ia-Schadel von jNea Guinea, in. 11 Taf. 110 8. v. Hrsgb. — Einiges iibev die Beekenknoc !ien und

die Becken der I'apuas. 6 S. v. F. Winckel. -- Messungen roii Skeletkn ochon der Papuas. 10;S. y. E. Ttingel.

— Beitrag zur Kenntiiiss der Lepidopteren-Fauna von Neu Guinea, m. 3 Taf. 34 H. v. Th. Kirsch. ' Beitrag

znr Kenntniss der Goleopteren-Pauna ,
von Neu Guinea. 28 8. v. dems. - Notizen iiber .^die. A-n thvopo-

morpiien AfJ'en des j\tuseums, m. 13 Taf. 26 8. v. Hrsgb. - Untorsuchung dor Emgewerd-e- undSdes Gehirns

des 1875 in Dresden verstorbenen (Mrimpausc-AVcibclien. 12 S. v. Th. L. W. v. BisehoffV '

-- i;bcr,.eimge

neue und wenig l)ekanntc Pkilippxnische llexactiucUiden, m. 2 Taf. 20 8. v. W. Marshall n. dem Hrsgb.
— Die neuen eisernen 8c]iranke -des Museums, ui. 2 Taf. 6 8. v. Hrsgb. - .Odonates dc la region de la

Noovelle Guinee. 38 S! par E. de Selys-Longchamps. ^ Verzeichniss der Hacc-8kelette und...8chadel des

Museums. 24 S. v. Hrsgb. & E. Tiingel. - On tdie Collections of Birds made by Dr. Mey^er during his

Expedition to New Guinea, m. 3Taf. 24 8. by H. B. Sharpe. - Keue Vespiden d es Museums. 10 8. v. Th. Kirsch

.i

-S.

I
4

.5
-^

I

i
J

1

1

2.

3.

4
5.

6.

7.

1.

2

3
4
!")

1.

2.

3.

4.

5.

6.

T
2.

B.

4.

o.

6.

Abhandlungen und Bericlite des Koniglichen Zoologisclien und
Anthropologiscti-Ethnograpliischen Museums zu Dresden

Band I

Herausgegeben vou A.B. Meyer,, Directoi;

-Y je 40 M, Yl—YTI u. X je 50 M, YHI 30 M, IX niit 2 Beiheften 82 M
dede (I.er AbJumdlungen ist auck einzeln kauflich

,
Band I 1886/87 (IV, 252 S. 16 Taf. u. 20 Abb.

Keue Einricktunge-n des' Museums. L Eiscrnc 8ckrauko. IP Kisertu; Pulte. IIP Knocheu - Entfettungsapparat.

lY. Sckadelstander. Y. Yogel.stander. M.if 6 Taf. rr, 14 8. v. Herausgeber.
^ ^

Yerzeickniss der \on :n\r im Ostindist-b en Arekipel gesaiu ru e I ten Keptilien. ii, 16 8. v. dems.

tlber 8augetkiere aus dem Ost in (lisck o n Arckipel, m. 1 Taf. n, 30 8. v. B. Hotimann
tiber die etknol ogisek e Kedcutinig der Malayiscken Zaknfeilung, m. 20 Abb.. Ji, 18 8. v. M. TJhie

Die indJsck-Australiseken Myriopoden. P Okiiopoden, m. 6 Taf. n, 118 8. v. E. Haase
Possile Elej)kantenroste von Mindanao, 8uniatra und Malakka, m. 1. Taf. n. 12 S. v. E. ISraumann

Day Praektstiick Altniexicaniscker 'Fcderarbeit im Wiener M.usoum, m. 2 Taf. ii, ^30 8. v. Z. ISfiittali

Band II 1888/89 (lY, 278 S. 10 Taf. u. 39 Abb.)

III. Jakresberickt der Ornitko I. Beobaektungstatione n in Sacksen. iv 124 8. v. Hrsgb. & F. Helm
tiber 8us ceiebensis und Verwandte, m. 2 Taf. u. 15 Abb. n, ^\^- J-

A. Nehinng

Lung-OViian-Yaooder Altes 8eh.don-Po.-zeUan, m. 3 ^laf u. 24 Abb. iv 42 8. v. Hrsgb.

Ooleopteren, gesammelt auf Peisen durck 8. Amerika v. A. 8tube[, m. 4 Xat. n, ;>8 8. v. Th. Kirsch

Nekrolog auf Tkeodor Kirsek, m. Portriit. 8 8. v. Hrsgb.

Band III 1890/91 (lY, 286 S. u. 8 Taf.)

Neue Beitrage zur Kenntniss des Nepkrlt und Jadcit, m. 2 Taf. n, 42 8. v. Hrsgb.

Der ITrbiiffel von Celebes: Anoa de])ressi cornis, m. 3 Taf. ii, 40 8. v. K. M. Heller

Decapoden-8tudien, insb. basiert auf A.B. Meyer's 81g. im O.P Arckipel, m. ITaf. ]i, 50 8.

tiber Yogel von Nen Guinea und Neu Britannien. i.i, 18 8. v. Hrsgb.

Beitrage zur Kenntniss des Antkropoiden-Gekirns, m. 2 Taf. ii, IB S. v. Joh. Moller

Aves Polvnesiae. x, 92 8. v. L. W. Wlglesworth

J. Thallwitz

Band IV 1892/93 (iV, 142 S. u. 24 Taf.)

2. Berickt liber oinige neue Ein ri cktnngen des Museums, m. 20 Taf. iv, 28 8. y. Hrsgb.
-rr^-,,^^

Zygopiden-8tndien. mit bes. Ber iicksi cktigung der Gattuug Mecopus, m. 1.
lab ib 18 8. y. K. M. Heller

Neuer Beitrag z. Kenntniss der Yogelfauna v. Kaiser Wilke Imsland, m. 1 Karte u. 1 lab n, 34 8, v. Hrsgb.

Revision des Hirudinees dn Musee de J)resde. Avec 1 plaucke. 8 p. par H. Blanehard

Eine neue Eidecdise aus 8iidwest- Afrika. n, 2 8. v. O. Boettger

Das Toumbuluksclie Pantkeon. 12 8. v. J. G. F. Biedel

-f.

kV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Iti.

Band V 1894/95 (IV, 216 S. 12 1\af. n. 22 Abb.)

Eine neue Tarsius-Art. 2 S. v. Hrsgb.
a ' ^

Neue Yogel aus dem Ostindiscken Arckipel, m. 1 Taf. u. 1 Abb. 4 8. v. dems.

Ein kennenfedriger (tbelvider) Aaerkakn, m. 1 Taf. 4 8. v. dems.
Neue Yogel von Celebes. 4 8. v. dems. & L. W. Wlglesworth
Zwei neue Paradies vogel, m. 2 Taf. n. 17 Abb. 12 8. v. Hrsgb.

Eine neue Pklocomys-Art. 2 8. v. dems.
Beitrag zur kerpet ologi scken Kenntniss der Calamiauen. 6 8. v. O. Boettger

Berickt liber die vou d en Hrn. 8arasin in N. Gel tVbes ges. Yogel. ii,^20.„8. v. Hrsgb. tSt L,

Eine zweite Sammlung von Yogeln von den Tal aut Inseln. ii 10 8. v. dens.

tiber das Ki oiner unbekannten Oklamyd odera, m. 1 Taf. 2 S. v. Hrsgb.

Zygopiden-Studien IP m. ,1 Tab n, 70 8. v. K. M. Pleller

Zwei Hauwaffen von Matty bei Neu Guinea, m. 1 Taf. 6 8. v. Hrsgb.

Der 8tinkdacks der Pkilippinen (Mydaus marcbei Huet). 4 8. v. dems.

Ein brauner Tsckimpanse irh Dresdner Zoologiscken Garten, m. 1 Pal. 8 8. v. dems.

Die Mangianensckrift von Mindoro, m. 4 Taf. n, 34 S. v. dems., A. Schadenberg & W
Erster P'eitrag zur Papuaniscken Kaferfauna, m. 4 Abb. ir, 18 8. v. K. M. Heller

W. Wialesworth

Foy
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