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Uer besondere Reichtum, den das Dresdner Museum sowohl von Arten der Gattung Arachnopiis

als audi von der durch ihre GroBe und Farbenpracht auffallenden Gattung JEaphohcs aufzuweisen hat, sowie

eine Reihe von Arten, die bereits 1898 von E. Weiske in Britisch Neuguinea gesammelt worden sind

und in meinem dritten Beitrag 1

) zur Papuanischen Kaferfauna nicbt beriicksichtigt werden konnten, und

endlich eine Bestimmungssenclung, entbaltend die von der hollandisehen Expedition unter R. Wichman '03

mitgebrachten Riisselkafer, gaben ursprfinglich den AnlaB, niich neuerdings mit dieser interessanten Inselfauna

zu befassen. •

Die an verscbiedene Museen gericbtete Bitte am einschlagiges Untersucbungsmaterial fand nicbt

nur bereitwilliges Entgegenkommen, sondern batte weiter aucb zur Folge, daB Arten aucb anderer als

der erbetenen Gattungen zur Bestimmung eingesandt wurden, und so Anregung gegeben wurde, den Umfang

der Untersucbungen immer mehr auszudebnen. Besonders wicbtig war in dieser Beziebung u. a. eine

Sendung von Riisselkafern aus der Sammlung des Herrn Gouverneurs R. v. Bennigsen, die eine Reihe

interessanter neuer Formen enthielt; wahrend den Sammlungs- beziehungsweise Abteilungsvorstanden der

Museen in Berlin (Ent. Nat.-Mus.
?
Kust. Schenkling), Briissel (Kons. Severin), Budapest (Dir. v. Horvath),

Genua (Dir. Gestro), Leiden (Konserv. C. Ritsema), London (Waterhouse), Stettin (Dr. Enderlein), Stockholm

(Prof. SjoStedt) und Wien (Dir. Ganglbauer) aufrichtiger Dank gebiibrt fiir die Unterstiitzung durch

Darleihen von vielfacb aucb typischen Exemplaren, wodurch es allein moglich wurde, gewisse synonymische

Fragen zu klaren.

Der vorliegende Beitrag behandelt ausschlieBlich nur Curculioniden der Papuanischen Region

und sind die als neu bescbriebenen Arten, mit Ausnabme von Clidlcocybebas leai, durchwegs in der Sammlung

des Dresdner Museums vertreten; die hier bescbriebenen oder besprochenen Formen sind folgende:

Brachytlerin ae

1. Parexophthalmus g. n. semiohis sp

2,

3

4

6

7

:
8

9

n. Neu-

pommern

Rhinoscapha ganglbatieri sp. n. Neuguinea

Immboldtiana sp. n.

oblita sp. n. Viti Inseln

Holl. Neuguinea

5. Eupholtts Immeralis sp. n Brit. Neuguinea

bmnigseni sp. n. Neupommern

modestus sp. n. Brit. Neuguinea

Splienomorplia puldhra var. idlerans n. Neuguinea

— wallacei fasciolata subsp. n. Halmabera

Holl. Neuguineadohertyi sp. n.

dohertyi var. melanaria n. Holl. Neuguinea

10. Ottistira stiracromia sp. n. Holl. Neuguinea

Otiorhynchinae

11. Behrensielliis siibstriaiiis sp. n. Neupommern

12. — glabratas moluccanus subsp. n. Molukken

Idiopis perplexa Faust Deutscb Neuguinea

13. Coptorhynclms perorhatus sp. n. Holl. Neuguinea

14.

15.

valens sp. n. Brit. Neuguinea

carbunciilus sp. n. Brit. Neuguinea

Hypevinae

16. Lamprohypera g . n. cobaltina sp. n. Neulauenburg
*

Molytinae

17. Carbonomassida g. n. glaberrima sp. n. Brit. Neu-

guinea

1) Der erste Beitrag zur Papuanischen Kaferfauna erschien 1894/95, als Nr. 16, der zweite 1896/97, als Nr. 11

und der dritte '02/03, als Nr. 2 des betreffenden Bandes dieser „ Abhandlungen und Berichte". AuBerdem besch'aftigen

sick mit der Coleopteren- Fauna Neuguineas meine Arbeiten in der Festschrift dieser Abhandlungen 1899 Nr. 4 und in der

Deutschen Ent. Zeitschr. '03 p. 305— 314 und '05 p. 65— 76. '
v76.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 1
1



2 K. M. Heller: Vierter Beitrag zur Papuanischen Kaferfauna

Eurhynchinae

18. Chalcocybebus leai sp. n. Holl. Neuguinea

Tylodinae

19. Tragopas anaballoides sp. n. Salomoinseln

20. Ectatocyba (?) gibbosa sp. n.

21. Trichoxymus turpis sp. n.

Brit. Neuguinea

Brit. Neuguinea

Cryptorhynchinae

22. Eudyasmus planidorsis sp. n.

23. Orphanyasmus g. n. lechis sp. n

24. Conomalthus g. n. balanophorus sp. n. Brit. Neu-

Brit. Neuguinea

. Brit. Neuguinea

guinea

25. Odosyllis major sp. n. Deutsch Neuguinea

Zygopinae

26. Mecopus laihni sp. n. Key Insel

27. capillatus sp. n. Batjan

28. Arachnopus phaleratus frater subsp. n. Amboina
— persona perspicuus subsp. n. Halmahera29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

tristis sp. n. Brit. Neuguinea

subcostatus sp. n. Brit. Neuguinea

rugosus sp. n. Brit. Neuguinea

gazella var. vitticollis n. Holl. Neuguinea

fortis sp. n. Brit. Neuguinea

ferns sp. Brit. Neuguinea

tenuisignatus sp. n. Deutsch Neuguinea

Trypetinae

37. Tyrpetes ottonis sp. n. Salomoinseln

Haridinae

38. Pseudocholus combinatus sp. n. Neupommern
39. -
40.

longimanus sp. n. Brit. Neuguinea

glaber sp. n. Halmahera

Parexophthafomis g. n.

Cyphinarum
Rostrum capite aequilatum, latitudine longiore, apice parum dilatatum. Oculi laterall, globosi.

Antennae sat robustae, scapo compressiuscido , oculorum marginem posticum hand superante, funiculi articulo

secundo primo longiore, clava elongata, quadriarticidata . Scrobes basin rostri versus dilatati ac evanescentes,

margine superiore ad oculorum medium ducto. Prothorax trapezoidalis , basi bisinuatus. Scutellum distinctum.

Elytra prothorace latiora, deciens-striata. Mesosternum inter coxas intermedias in tuberenlo conico productum,

Segmentum abdominale secundum tertio distincte longius, duobus sequentibus unitis brevius. Tibiae anticae

rectae, apice sine unco horizontali. Gorbulae tibiarum posticarum cavernosae, glabrae, margine breve setosae.

Coxae posticae elytrorum marginem tangentes. TJnguiadi liberi. Tarsi articido secundo transverso.

Die Gattung ist zwischen Exoplithalmida Faust und Exoplithalmiis einzureihen, von letzterem

unterscheidet sie sich durch den kiirzeren und relativ breiteren Riissel
;
die grubenformigen

;
wie bei Exopli-

thalmida, undeutlich begrenzten Fuhlergruben, durch das zwischen den Mittelhuften in einen konischen

Zapfen. nach vorn ausgezogene Mesosternum, das zweite Bauchsegment, das kurzer ist als die beiden folgenden

zusammengenommen, die geraden innen an der Spitze nicht in einem Haken ausgezogenen Vorderschienen

und die auBen den Deckenrand erreichenden Hinterhuften; von Exophthalmida ebenfalls durch den relativ

kurzen und breiteren Riissel, den langeren Kopf (der Zwischenraum zwischen Augenhinterrand und Hals-

schildvorderrand kommt mindestens dem Augendurchmesser gleich)
?

das trapezformige Halsschild, die

konische Bewehruno- der Mittelbrust, die geraden, an der Spitze nicht hakenartig bewehrten Vorderschienen

und das quer-trapezoidale zweite Tarsenglied. Typus der Gattung ist:

1. Parexophthalmus semiotus sp. n. (Fig. 14)

Aterrimus glaber, macidis cobaltino-sauamosis ornatus; rostro utrinque sidcis duabus parallelis,

dorso vix punctato inter oculos puncto impresso; capite pone oados transversim strigoso, ut rostro lateribus

parce cobaltino-sauamosis; prothorace trapezoidali, transverso, disperse subtilissimeque punctato, vitta marginali

cobaltina; scutello subquadrato, latitudine paidlo longiore, apice rotundato; elytris thorace multo latioribus, apice

singidis acuminatis, seriato -punctatis , seriebus solum apicem versus subimpressis , seria decima supra coxas

posticas breve interrupta, macida minuta utrinque pone scutellum, maculis 3— 4 pone humeros, seria transversa

pone medium e maculis punctiformis formata, et nonmdlis macidis apicalibus cobaltino-sauamosis; abdomine

subtile ac crebre punctulato, parce albo-setoso, corpore lateribus hie et inde macidatim cobaltino-squamoso.

Long. 16 lat. 6 mm.

Ratria. Nova Rommerania, peninsida Gazelle, „Baining-Rerge u
(ex coll. R. v. Bennigsen).
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Gestalt etwas gedrungener als bei Exophthalmus spliacelatus Boil, glanzend schwarz, mit smalteblauen

Punktmakeln, aus haarartigen Schiippchen. Rlissel langer als breit, undeutlich, der Scheitel fein zerstreut

punktiert, beiderseits mit zwei parallelen Furchen, in der auBeren Furche mit blaulichen Schiippchen.

Kopf hinter den Augen fein querrunzelig. Fuhlerschaft von vorn nach hinten zusannnengedriickt, zweites

GeiBelglied langer als das etwas gebogene erste, die folgenden kegelformig, allmahlich an Lange abnehinend,

das letzte fast so breit wie lang
;

die Keule so lang wie die fiinf vorhergehenden GeiBelglieder zusammen,

viergliedrig. Das quer-trapezoidale Halsscbild am zweibuchtigen Hinterrande mit eingedriickter Randlinie,

Seitenrander fast gerade
;
mit kobaltblau beschupptem Langsstreifen. Scliildchen langlich, parallelseitig mit

abgerundeter Spitze. Fliigeldecken an den Schultern am breitesten, breiter als das Halsschild, hinten spitz

ausgezogen, fein gereiht- punktiert, die Punkte zumeist urn halbe Spatienbreite voneinander abstehend, die

der auBeren Streifen grober, zehnter Streifen iiber den Hinterhiiften kurz unterbrochen, achtes Spatium vor

Zwei kleine quadratische, die Spatienbreite einnehmende Makeln an

der Wurzel des ersten Spatiums, drei, eine schrage Querreihe hinter der Schulter und mehrere ebenso groBe

hinter der Deckenmitte eine Querreihe bildende, so wie der Spitzenrand und die Spitzen des dritten bis

siebenten Spatiums kobaltblau beschuppt. Abdomen undeutlich punktiert, mit Querreihen von groBeren, ein

weiBliches Borstchen tragenden Punkten ; letztes Segment auBerdem mit langeren grauenHaaren sparsam bedeckt.

dieser Unterbrechung etwas gewulstet.

2. Rhinoscapha ganglbaueri sp. n.

Nigra, glabra, scutello punctisque in elytris albo-squamosis; rostro thorace aequilongo, dorso sulcata,

area in emarginatione apicali siibconvexa (hand sulcata); proihorace sabtransverso , irregulare punctato, sidco

mediano macidaque in margine laterall pone medium albo-squamosis; scutello oblongo-pentagonali, albo-squamoso;

elytris in duobus trientibus basalibiis rude, in parte apicali subtilius seriato -
punctatis , spatiis intemis punctis

vix latioribus, transverse subrugosis, spatio secundo octavoque in apice lineatim macidisque irregulare in elytris

dispositis
>
circiter 10, albo-squamosis; corpore suiter in epistemis mesothoracis ac metailioracis in apice, metastemo

lateribus, segmentis tres primis abdominalibus utrinque albo-squamosis.

Long. 18, lat. 7 mm.

Patria. Nova Guinea (sine origine exacta) ex coll. V. Plason, in Mus. Caes. Vindobonense et Dresdense.

Von gedrungener Korperform wie Eh* chloropunctata m.
;
glanzend schwarz

;
mit weiBen Schuppen-

makeln. Rlissel sanft gebogen, so lang wie das Halsschild, die auf dem Grunde mit einer undeutlichen

Leiste versehene Dorsalfurche die Spitzenausrandung des Riissels nicht ganz erreichend, das trapezoidale

Feld in der letzteren ohne Langsfurche, flach gewolbt. Riisselpunktierung eine doppelte, namentlich

beiderseits der Dorsalfurche zerstreute groBere schiippchentragende Punkte. Fiihler schwarz, zweites GeiBel-

lied kaum langer als das erste, erstes Keulenglied fast von halber Keulenlange
;
Keule so lang wie die drei

Halsschild leicht quer, in den basalen zwei Dritteln mit

parallelen Seiten
;
Scheibe mit tiefer, den Vorderrand nicht erreichender, weiB beschuppter Mittelfurche

;
im

der Mitte des Seitenrandes mit weiB beschuppter Makel.

vorhergehenden Glieder zusammengenommen.

iibrigen unregelmaBig gehauft-punktiert,

Schildchen langlich funfeckig
7
weiB beschuppt. Fliigeldecken hinter der Mitte am breitesten

?
grubig gereiht-

punktiert, die inneren sechs Spatien in der Basalhalfte kaum breiter als die Punktreihen und daselbst die

der einzelnen Punkte voneinander sferin^er als der Langsdurchmesser eines Punktes. ImEntfernung germger

Spitzendrittel der Decken die Punkte feiner
?
die Spatien viel breiter. Spitze des zweiten und achten Spatiums

mit streifenartiger weiBer Beschuppung, auBerdem jede Decke mit ungefahr zehn weiBen Punktmakeln (von

Je zwei Punkte
7

einer vor und einer hinter der Mitte auf dem ersten undkaum halber AugengroBe

zweiten Spatium
?

einer in der Mitte des dritten Spatiums , drei auf dem vierten Spatium, einer an der

Schulter und einer vor der Mitte auf dem sechsten Spatium, einer vor und hinter der Mitte auf dem

siebenten und einer nahe der Wurzel auf dem achten Spatium. Unterseite maBig dicht mit Schuppen-

piinktchen besetzt. Prosternum auBerhalb, iiber den Yorderhuften, mit einem weiB beschuppten Langsstreifen,

ebenso die Mittelbrust-Episternen und die Spitze der Hinterbrust-Episternen, sowie die drei vorderen

Bauchsegmente an den Seiten weiB beschuppt. Beine sparlich weiB beschuppt, mit zerstreuten groBeren

gelblich braunen Schuppen. _

1 *



4 K. M. Heller: Vierter Beitrag zur Papuanischen Kaferfauna

3. JRhinoscapha hurriboldtiana sp. n. s (Fig. 9)

s

Ex affinitate Eh. schmeltzi Fairm., rostro sulco dorsali, in fundo tenuiter carinulato; prothorace disco

subrugidoso, in angidis posticis macula vittiforme, ochracea; elytris nigris, sutura, praesertim in dimidia parte

antica, albo-tomentosa, fascia postlmmerali, maxima latitudine in margine Memo, ac hie stria tertia determinata,

altera postmediana, subangidose fracta, lateritio-tomentosis ac albido-marginatis; pedibus subtiliter granulosis,

glauco -tomentosis

.

Long. 16 lat. 6.5 mm.

Patria. Nova Guinea, Humboldt Bai, 8.— 9., 1893 W. Boiierty legit.

Aus der Verwandtscliaft von Eh. schmeltzi Fairm. und biundidata m. Schwarz, sehr fein und sparsam

ockergelb behaart, Fliigeldecken mit zwei schmutzig ziegelroten Querbinden. Riissel so lang wie das Hals-

schild, ziemlich glanzend und maBig dicht punktiert, vor den Augen ohne Langseindruck, die breite Riissel-

furche anf dem Grunde mit feiner Langsleiste. Das vierte GeiBelglied deutlich das kiirzeste von alien.

Halsschild in der Mitte mit kleiner Schwiele, davor mit flaehem Eindruck, im iibrigen ziemlich dicht

punktiert und namentlich nach dem Seitenrande zu verworren gerunzelt. Schildchen fast kreisrund, weiB

tomentiert. Fliigeldecken auf den nicht tomentierten Stellen grob punktiert- gestreift, das zweite Spatium,

namentlich in der Basalhalfte, leicht gewolbt, die Naht in der vorderen Halfte dicht kreideweiB, hinten

sparlich tomentiert, hinter der Schulter eine breite Querbinde, die innen vom dritten Punktstreifen geradlinig

begrenzt wird und hier am breitesten ist, hinter der Deckenmitte eine zweite stumpfwinkelig geknickte
?

vom Seitenrand bis zur Naht reichende, von mindestens Schenkelbreite, schmutzig ziegelrot tomentiert,

erstere am Hinterrande, letztere am Vorderrande weiB gesaumt. Seitenrand der Decken dicht, Spitzendrittel

sparlich ockergelb tomentiert, auf letzterem an den Grubchen der Punktstreifen hier und da Tomentpunkte.

Korperunterseite, namentlich die Seiten der Hinterbrust, gelblich tomentiert, die fein und entfernt gekornelten

Beine graublau.

Die Arten aus der Verwandtschaft von schmeltzi (mit mehr oder weniger rotlichen Querbinden

auf den Fliigeldecken oder doch mindestens an den Augenlappen) lassen sich wie folgt unterscheiden:

Seiten des Riissels vor den Augen ohne deutlichen Langseindruck

Halsschild am Vorderrand hinter den Augen mit breiter tomentierter Querbinde

Flugeldeckenbinden lehmgelb, Spitze des vierten Spatiums dichter, mit der hinteren Querbinde gleich-

farbig und mit ihr zusammenhangend tomentiert. Eine der veranderlichsten Arten, da bei den cTJ

die Deckenbinden oft ganz fehlen, bei den 99 dagegen auBerordentlich verbreitert sein konnen und

schmeltzi Fairm.

A'

B'

die Quermakel an den Augenlappen zuweilen statt gelblich rot ist:

C Flugeldeckenbinden rotlich

D' Vordere Querbinde breit, makelartig, sehr schrag gestellt, bis zum dritten Streifen nach innen reichend

und langs des vierten Spatiums mit der hinteren, den AuBenrand nicht erreichenclen Querbinde verbunden

Spitze des vierten Spatiums mit scharf markierter schneeweiBer Punktmakel: tricolor Faust

D Vordere Querbinde, bandartig, ziemlich weit hinter der Schulter gelegen, fiber den dritten Streifen

hinaus nach innen reichend, mit der hinteren, vom Seitenrand bis zur Naht reichenden, geschwungenen

Querbinde nie verbunden. Spitze des vierten Spatiums nur sehr seiten mit kleiner weiBer Punktmakel:

maclayi M'Leay

B Halsschild am Vorderrand, hinter den Augen ohne Tomentquermakel

E' Vordere Querbinde am, vom dritten Punktstreifen begrenzten Innenrande am breitesten, daselbst so

breit wie ungefahr fiinf Spatien zusammen, hinteres Querband etwas breiter wie die Hinterschenkel:

humboldtiana sp. n.

E Vordere Querbinde bandartig, stark gewellt, bis zum zweiten Punktstreifen nach innen reichend, hintere

Querbinde kaum so breit wie die Hinterschenkel

F Fliigeldecken in den vorderen zwei Dritteln, abgesehen von den Tomentbinden, kahl schwarz, Spitze

F

des vierten Spatiums mit weiBer Punktmakel, vordere und hintere Querbinde haufig langs des vierten

Spatiums miteinander verbunden: biundidata m.

Fliigeldecken iiberall ziemlich dicht rosenfarbig tomentiert, Querbinden undeutlich, blaB rot, erstes

Spatium mindestens 3—4mal so breit wie die erste Punktreihe: ' fausti m.
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A Seiten des Riissels vor den Augen mit Langseinclruck

G ! Vorderrand des Halsschildes hinter den Augen ohne Tomentquermakel

H f Spitzendrittel der Fliigeldecken gleichmaBig dicht mit gleichartigen Schiippchen bedeckt, Spitze des

vierten Spatiums nicht oder nur nndeutlich makelartig tomentiert: (cruenta Faust =) bifasdata Cheyr.

H Spitzendrittel der Fliigeldecken sehr fein tomentiert, die Spatien auBerdem mit Langsreihen yon

groBeren Schiippchen, Spitze des vierten Spatiums mit weiBer Tomentmakel: impexa m.

4. Rhinoscapha oblita sp. n.

JRh. lagopygae Fairm. affinis, differt thorace ruguloso, lateribus rectis, ante convergentibus , linea

mediana subelevata, obsoleta; elytris ad humeros hand tubercidatis, ubique aeqiialiter cupreato-ochraceo-squamosis,

punctis seriatis minoribus ad elytrorum basin hand profundioribus , spatiis hand transverse rugidosis.

Long. 24 lat. 10 mm.

Patria, Insulae Viti (in Mus, Drcsdense et Hamburgense).

Etwas groBer als die groBten mir vorliegenden Stiicke von lagopyga Fairm. und von dieser Art

vor allem dadurch unterschieden, daB das Halsschild und die Fliigeldecken iiberall mit kupfrigen, stellenweise

etwas goldigen Schiippchen, die nur an der auBersten Deckenspitze und Nahtspitze in ockergelbe Farbung

iibergehen, bedeckt sind; Zwischenraume mit entfernt gereihten, gelblichen, anliegenden Stachelborsten.

Punktstreifen selbst nicht an der Deckenbasis eingedriickt, feiner wie bei lagopyga. Schultern nicht hocker-

artiff abgesetzt.

Bei lagopyga ist die vordere Deckenhalfte vollkommen kahl und die Beschuppung sowohl der

Unterseite des Riissels, als auch des Kopfes und der Deckenspitze haarartig, nur eine bandartige, das dritte

Drittel der Decken einnehmende Zone, ist mit blut- oder rostfarbigen Schuppen bedeckt. Die Schenkel

dieser Art sind im Spitzendrittel kobaltblau beschuppt, wahrend sie bei der neuen Art dunkelrotbraun und

nur sehr sparsam und klein gelblich oder griinlich-weiB beschuppt sind, dagegen sind bei letzterer im

Gegensatz zu lagopyga die Episternen der Hinterbrust der ganzen Lange nach ziemlich dicht kupferig beschuppt.

EtipJiolus

Diese clurch ihre Farbenpracht und GrroBe so ausgezeichnete Gattung, deren Arten wohl zu den

schonsten zahlen, die die Tropen aufzuweisen haben, ist wiederholt Gegenstand besonderer Veroffentlichungen

gewesen. Die erste zusammenfassende Arbeit findet sich im Magasin de Zoologie, Paris 1842, von Guerin.

Es sind daselbst fiinf Arten nach Anordnung der Deckenbander gruppiert und kurz charakterisiert, sowie

fiinf Arten auf zwei Tafeln abgebildet. Auf Taf. 97 ist die Figurenerklarung leider irrefiihrend, da Fig. 3

nicht cuvieri, sondern tupinieri vorstellt, wahrend fur Fig. 4 (cuvieri) die Erklarung fehlt. Die von

J. Thomson (1857) im Arch. Ent. v. 1, p. 439— 443 gegebene Synopsis ist kaum als eine wesentliche

Erweiterung der Artkenntnis anzusehen, cloch ist der dort als neu hinzugefiigte E. linnei eine unbestrittene

neue Art, die leider spater das Schicksal gehabt hat, noch zweimal beschriefcen zu werden, einmal von
Snellen v. Vollenhoven (1871) als bandanus Tijdschr. Entom. (2) v. 6 p. 102 und von Chevrolat (1880)

Bull. Soc. Ent. France p. XCI als thomsoni. Mit den Veroffentlichungen Kirschs (Mitth. Mus. Dresden II, 1877),

Gestros (Ann. Mus. Genova, 1875) und Chevrolats (Naturaliste 1880) war die Artzahl so angewachsen,

daB RlTSEMA 1881 (Notes from the Leyden Museum p. 85— 88) 22 Eupholus - Arten aufzahlen konnte.

Leider hat Chevrolat in seinen letzten Lebensjahren nur auf unbedeutende Farben- und Banderabanderungen

hin neue Arten aufgestellt, so daB aus Ritsemas Liste minclestens sieben Arten als Svnonvme wegrfallen

Eine der Fundortangaben Chevrolats, namlich Celebes, beruht sicher auf einem Irrtum, so daB sich die

Verbreitung der Gattung Eupholus auf Neuguinea und die nahe gelegenen Inseln Ceram 1
), Key, Aru und

Neupommern beschrankt, sie wird von der ihr nahe verwandten Gattung Bhinoscapha , die im Siiden von
Java, Timor und Tenimber, im Norden von den Molukken aus iiber ganz Neuguinea bis nach den Salomonen
unci Viti Inseln reicht, ubertroffen; auf Celebes wird Bhinoscapha durch Celebia ersetzt, doch ist es eine

1) Es ist nicht ausgeschlossen, daB auch diese Fundortaugabe auf Irrtum beruht, auBer dem typischen von
dort herriihrenden aurifer Yollh. habe ich kein weiteres Stuck der Gattung aus Ceram gesehen.
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bemerkenswerte Tatsache, daB im Siiden von Celebes sich eine echte Bhinoscapha (bonthaina m.) findet. Da

mir ein umfangreiches Material von Eupholus - Arten , dank der Liberalitiit der im Vorwort erwahnten

Museumsvorstande, durch die Hande ging, nehme ich keinen Anstand, die beschriebenen Formen ilirem

systematischen Wert entsprechend zu reduzieren, so daB mit den liier beschriebenen nenen Arten die

Anzahl der bekannten Eupholus 23 betragt und in alphabetischer Reihenfolge folgende Namen, von welchen

23 Arten, 8 Varietaten, 10 Synonyme und 2 nicht in die Gattung gehorende Arten bezeichnen, und die

Synonyme und Varietaten in Klammern gesetzt sind, umfaBt:

—

(admirandus Kirsch, 1877, Mitth. Mus. Dresden v. 2, p. 150 — Rubi, Holl. Neuguinea = becearii Gestro)

altemans Kirsch, 1877, Mitth. Mus. Dresden v. 2, p. 149 Rubi, Holl. Neuguinea

amaliae Gestro, 1875, Ann. Mus. Genova v. 8, p. 1004 — Ramoi, Holl. Neuguinea

(v. arfriJd Chevr., 1880, Le Naturaliste v. 2, p. 333 — Arfak - Gebirge)

(v. aurifer Voll., 1864, Tijdschr. Ent. v. 7, p. tab. 12 fig. 3 — Ceram = schonherri Guer.)

amreus M'Leay, 1884, P. Linn. Soc. N. S.W. p. 704 — Astrolabe Bai, Deutsch Neuguinea

(bandanus Voll., 1871, Tijdschr. Ent. (2) v. 7, p. 102 tab. 4 fig. 2 — Banda L — linnei Thoms.)

beccarii Gestro, 1875, Ann. Mus. Genova v. 7, p. 1005 fig. p. 1006

bennetti Gestro, 1876, Ann. Mus. Genova v. 8 —
Arfak- Gebirge

Brit. Neuguinea

Liebliche Inseln, Stidkuste Neupommerns

Brit. Neuguinea, von bennetti)

Neulauenburg

bennigseni m. sp. n.

(v. bicolor Faust, 1899, Ann. Mus. Genova v. 40, p. 12

(v. bilineellus m., n. von amreus M'Leay)

broivni Bates, 1877, P. Zool. Soc. London p. 155 tab. 25 fig. 2

bruijni Gestro, 1875, Ann. Mus. Genova v. 7, p. 1007 — Hattam, Arfak- Gebirge

(v. caesius Faust, 1899, Ann. Mus. Genova v. 40, p. 12 — Havery, Brit. Neuguinea, von cinnamomeus Pasc.)

(celebesus Chevr., 1880, Le Naturaliste v. 2, p. 133 [Celebes, per errorem!])

chevrolati Guer., 1829-32, Voy. Coquille II, v. 2, p. 117 - 1842, Mag. Zool. p. 4 tab. 96, fig. 2

— Amboina, Aru
— Brit. Neuguineacinnamomeus Pasc, 1888, Ann. Nat. Hist. (6) v. 2, p. 410

cuvieri Guer., 1829— 32, Voy. Coquille II, v. 2, p. 118 tab. 6 fig. 4 - 1842, Mag. Zool. p. 4 tab. 97, fig. 4

(Holl. Neuguinea)

(eyphoides Pasc, 1881, Cistula Entomologica v. 2, p. 588 — Aneiteum

(desmaresti Chevr., 1880, Bull. Soc. Ent. France (5) v. 10, p. XVIII

geoffroyi Guer., 1829— 32, Voy. Coquille II v. 2, p. 115 tab. 6 fig. 4

= JElytrocallus sp.)

Amboina = schonherri Guer.)

41842, Mag. Zool. p

tab. 97, fig. 2 Deutsch Neuguinea

(guerini Chevr., 1880, Bull. Soc. Ent. France (5) v. 10, p. XVI — Amberbaki — latreillei Kirsch)

Jiumeralis m. sp. n.

humeridens Hllr., 1895, Abh. Ber. Mus. Dresden Nr. 16, p. 12 — Sattelberg, Deutsch Neuguinea

(v. intermedins Rrcs., 1881, Notes Leyd. Mus. v. 3, p. 87 von geoffroyi Guer.

(v. jugatus Bits., 1881, Notes Leyd. Mus. v. 3, p. 87 Anmerk., von quadrimaculatus Kirsch)

latreillei Kirsch, 1877, Mitth. Mus. Dresden v. 2, p. 148

linnei Thoms., 1857, Arch. Ent. v. 1, p. 442 tab. 17 fig. 4

Passim, Holl. Neuguinea

- Aru. Key

magnificus Kirsch, 1877, Mitth. Mus. Dresden v. 2, p. 148 — Ansus, Ins. Jobi

(mirabilis Boisd., 1832—35, Voy. Astrolabe v. 2, p. 364 — geoffroyi Guer.)

modestus m. sp. n. Aroa-FluB

{petiti Guer., 1841, Revue Zool. p. 216— 1842 Mag. Zool. tab. 97 fig. 1

Sud v. 4, p. 214 tab. 13 fig. 10 Triton Bai, Holl. Neuguinea

— 1853, Blanch. Voy. Pole

schbnlierri Guer.

Arfak -Geb.quadrimaculatus Kirsch, 1877, Mitth. Mus. Dresden v. 2, p. 149

(quinquefasciatus Chevr., 1877, Ann. Soc Ent. France (5) 7, p. 173 tab. 4 fig. 6 = latreillei Kirsch)

(raffrayi Chevr., 1880, Bull. Soc. Ent. France (5) v. 10, p. 91 = magnificus Kirsch)

{v. salawattensis Vollh., 1871, Tijdschr. Ent. (2) v. 6, tab. 4, fig. 3 = schonherri Guer.)

schonherri Guer., 1829— 32, Voy. Coquille II v. 2, p. 116- , 1842 Mag. Zool. tab. 96 fig. 1. 1832—35
Boisd. Voy. Astrolabe v. 2, p. 365 Holl. Neuguinea
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(v. tupinieri Guer., 1838, Voy. Favorite p. 32 — 1838, Mag. Zool. v. 9, p. 65 tab. 233 fig. 1

Mag. Zool. tab. 97 fig 3, von geoffroyi Guer.)

(thomsoni Chevr., 1880, Bull. Soc. Ent. France p. 91 = linnet Thoms.)

(vilis Voll., 1864, Tijdschr. Ent. p. 168 = Ehinoscapha vilis Vollh.)

1842

Zur Bestimmung der Arten diene folgende Tabelle

A' Riisselriicken in der Mitte mit Langsfurche

Bm Fliigeldecken grim, blau oder blaulich-gnin beschuppt, haufig mit schwarzen Binden oder Makeln

C !

Fliigeldecken nnr mit schwarzen Querbinden, hochstens an der Wurzel des zweiten Spatiums ein

kurzer schwarzer Langsstreifen, dann aber immer auch vor der Deckenmitte eine schwarze Querbinde

D ! Spitzenausrandung des Riissels mit scharfem Mittelkiel, zweites Deckenspatium an der Wurzel faltchen-

artig erhaben und als schwarzer Streifen in das erste griine Deckenquerband eindringend, Basalrand

zwischen Naht und drittem Deckenstreifen wulstartig kakl, Schulterschwiele immer kahl

E' Naht mindestens bis iiber die Mitte hinaus, gewohnlich aber ganz schwarz und die schwarzen Quer-

binden verbindend, erste schwarze Querbinde so breit wie der griine Basalteil der Decken
;

o-erade und
nur nach den Schultern zu eckig vorgezogen: (bandanus Vollh. = thomsoni Chevr. =) linnet Thoms.

E Naht mit den Decken gleichfarbig, griin, erste schwarze Deckenbinde viel schmaler als der o-rune

Basalteil und vom Schildchen aus nach den Schultern zu halbkreisformig gebogen: chevrolati Guer.

F
J'

o &

D Spitzenausrandung des Rlissels nicht, oder nur undeutlich gekielt, zweites Deckenspatium an der Wurzel
nicht, oder wenn faltchenartig und schwarz kahl

7
dann die Decken nur hinter der Mitte mit einer

oder zwei schwarzen Querbinden

Ff Halsschild ohne feinen
;
glatten Mittelstreifen

G' Das zweite griine Deckenquerband viel breiter (mehr als doppelt so breit) wie das erste (basale),

dieses viel breiter als das darauf folgende erste schwarze Band. Halsschild und die breite

Schuppenbinde hinter der ersten und die hinter der dritten schwarzen Kahlbinde, sowie die

Schenkelspitzen smalteblau, die iibrigen Schuppenbinden und die Deckenspitze hellgrun: schonherri

Guer. typ. (= petiti var. salawattensis Vollh.), oder die Fliigeldecken mit Ausnahme der schwarzen

Kahlbinden gleichfarbig hellgriin
;
nur zuweilen schwachblau angeflogen, beschuppt, Schenkel o-anz

griin: var. petiti Guer. (= celebesus Chevr. = desmaresti Chevr.), oder die basale und die dritte Schuppen-

binde goldig-, die iibrigen blaBgriin: v. arfahi CheviL (= aiirifer Vollh.) schonherri Guer.

G Das zweite griine oder blaue Deckenquerband nur so breit, oder annahernd so breit wie das darauf-

folgende schwarze Kahlband

H7 Deckenspitze mit einer herzformigen schwarzen Makel an der Naht, oder wenigstens die Spitze des

ersten Spatiums mit schwarzem Langsstrich, das Halsschild und die ganzen Beine, in der Kegel auch

das zweite und vierte Schuppenquerband smalteblau; nur ein Stuck aus Korido leg. Beccari 1875

das statt der schwarzen herzformigen Spitzenmakel nur einen Langsstrich an der Spitze des ersten

Spatiums zeigt, hat blaBgriinliche Schuppenbinden: (raffrayi Chevr. =) , magnificxis Kirsch

H Deckenspitze hinter der vierten stark gekriimmten Apikalbinde ohne schwarze Makel, die beschuppten

Deckenquerbander, die Wurzel der Schenkel und die ganzen Schienen griin: (giierini Chevr.

fasciatus Chevr. =)
= quinque-

latreillei Kirsch

Halsschild mit feiner, kahler, schwarzer Mittellinie

Zweites und drittes GeiGelglied gleichlang, Fiihlerkeule rostbraun tomentiert, Schulter mit groBer,

den Seitenrand erreichender Kahlmakel: hunteralis sp. n.

J Zweites GeiBelglied langer als das dritte, Keule schwarz tomentiert, Schultern griin, wie die Decken
beschuppt, diese, auBer mit dem haufig kahlen Basalsaum, mit vier schwarzen Kahlbinden, von welchen

die zweite an der Naht in der Regel unterbrochen ist {geoffroyi typ.), oder die zweite Querbinde ist auf

eine kurze, vom zweiten bis vierten oder funften Punktstreifen reichende Quermakel reduziert (v. inter-

medins Bits.), oder sie fehlt ganz (var. tupinieri Guer.), auBerdem liegen mir Stiicke aus Kaiser

Wilhelmsland vor, bei welchen die kahlen Querbinden feiner als die FiihlergeiBel sind, und eines,

bei welchem die erste Binde ganz fehlt und nur feine Andeutungen der beiden hinteren Binden

vorhanden sind: geoffroyi Guer

fP-
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B" Fliigeldecken mit kahlen Langs- und Querbinden, oder nur mit einer Querbinde hinter der Mitte

K f Fliigeldecken schwarz mit hellgriinen oder blaulichen Schuppenbandern, oder hellgriin mit schwarzen

Kahlbandern .

L" Zweites Spatium, wenn iiberhaupt, dann nur im ersten Drittel kahl

M7 Fliigeldecken in der Spitzenhalfte mit drei kahlen Querbandern und einer mit der dritten Binde haufig

zusammenhangenden apikalen Quermakel, Hals schildscheibe mit zwei schwarzen Langsstreifen:

compositus Faust

M Fliigeldecken hochstens mit zwei Querbinden in der Apikalhalfte

W Halsscbild einfarbig, oder die schwarzen Kahlstreifen viel schmaler als der von ihnen eingeschlossene

Mittelstreifen, Fliigeldecken nur mit einer Querbinde hinter der Mitte, Halsschild einfarbig (azwreus

M'Leay typicus), oder das Halsschild mit zwei, auf dem zweiten Deckenspatium sich fortsetzenden Kahl-

streifen, sehr selten in der hinteren Deckenhalfte mit Andeutung einer zweiten Binde (var. bilineellus nov.):

azureus M'Leay

N Halsschild .immer mit dunkeln Langsstreifen, die mindestens so breit sind wie der von ihnen ein-

geschlossene beschuppte Mittelstreifen

0' Erstes bis drittes Spatium im ersten Drittel grim beschuppt, erstes Spatium nur mit einer kurzen

Langsmakel zu Beginn der Deckenabschrligung, zweites Spatium im ganzen Spitzendrittel griin beschuppt,

L'

Q
R f

Halsschildmittelstreifen gleichbreit

:

browni Bates

Drittes Spatium im Basaldrittel nicht griin beschuppt, zweites Spatium im Spitzendrittel mit in der

Mitte breit unterbrochenem griinen Schuppenstreifen, Halsschildmittelstreifen hinten dreieckig erweitert:

bennigseni sp. n.

Zweites Spatium iiber zwei Drittel seiner Lange hinaus kahl, schwarz

Die schwarze Langsbinde steht mit einer bis zum Seitenrand reichenden Querbinde in Verbindung

und ist wie diese von einer weiBlichen Schuppenlinie eingefaBt: bennetti Gestro

P Die schwarze Langsbinde steht mit dem Querband gewohnlich nicht in Verbindung, letzteres ist immer

in zwei Quermakeln aufgelost, und die schwarze Banderzeichnung der meist schon smalteblau beschuppten

Decken ist nicht von weiBlichen Schiippchen umsaumt: bennetti var. bicolor Faust

L Zweites Spatium ganz beschuppt *

Q' Halsschild in der Mittellinie so wie zwei randstandige Langsstreifen schwarz, Decken an der Schulter

und im Spitzendrittel des vierten Spatiums mit streifenartiger schwarzer Kahlmakel:

qtiadrimaculatus Kirsch

Die Kahlmakeln sind durch das kahle vierte Spatium miteinander verbunden: var. jugatUS Rits.

Halsschild in der Mittellinie so wie die Seiten breit blaulich beschuppt

Fliigeldecken an der Naht, auf dem ersten, dritten, fiinften und sechsten Spatium bis iiber die Mitte

letzteres an der Spitze zu einer Quermakel erweitert, auBerdem eine

alternans Kirsch

hinaus streifenartig kahl,

Spitzenquerbinde kahl schwarz, sonst blaulich griin beschuppt:

blau beschuppt, Punktstreifen in der Deckenmitte breiter als die Punkte:

R Fliigeldecken an der Basis mit gebogener, vom Schildchen ausgehender und vor der Spitze mit

geschwungener Querbinde, auBerdem ein Streifen an der Spitze des ersten Spatiums, der durch das

vorletzte Spatium auBen mit der Querbinde verbunden ist, und die hintere Halfte des Deckenrandes

amaliae Gestro

B' Fliigeldecken ganz einfarbig blau beschuppt, Schulter und Spitze des vierten Spatiums stark hocker-

artig vortretend: - bruijni Gestro

B Fliigeldecken vorwiegend zimmetbraun oder schmutzig gelbbraun beschuppt

S f

Halsschild und Schenkel graubraun, Schultermakel, postmedianes Querband und Deckenspitze grau

cinnamomeus Pasc.beschuppt:

S Halsschild, Schulter, Schenkelmakel, Deckenquerband und Spitzenteil schmutzig blaugriin beschuppt:

.

' cinnamomeus var. caesius Faust

A Riissel mit feiner, glatter, zuweilen etwas erhabener Mittellinie

Tf Halsschild und Decken ohne Kahlbinden, letztere an der Schulter mit zapfenartigem Hooker:

humerideus Hllr.
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T Halsschild und Decken mit Kahlbinden, Schultern nur mafiig vorspringend

U7 Schildchen von der Naht nicht ganz umschlossen, die Decken mit blau beschuppter, schwarz gerandeter

Langs- und mit einer mit dieser in Verbindung stehenden eben solchen Querbinde im zweiten Drittel

der Deckenlange: {admirandus Kirsch =) beccarii Gestro

U Schildchen von der Naht ganz umschlossen, seehstes Spatium im Basaldrittel erhaben und kahl an

der Spitze mit schwarzem Kahlpunkt. Halsschild mit dunkelm Mittel- und Seitenstreifen: modestus sp. n.

Die drei neu zur Gattung hinzugekommenen Arten seien wie folgt charakterisiert:

5. Eupholus hwmeralis sp. n.

Eupholo chevrolati similis, rostro dorso late sidcato, emarginatione apicali sine carinula mediana;

antennis funiculi articido tertio secundo aequilongo, clava ferrugineo tomentosa; prothorace in medio pone marginem

anticum foveola oblonga; elytris margine basali utrinque usque ad striam tertiam elevato, spatio secundo basi

liaud convexo, quarto pone medium liaud plicato, striis punctis minoribus quam in chevrolati, macula transversa

liumerali a margine laterall usque ad striam quintam expansa, fascia mediana alterisque duabus postmedianis,

sutura liaud attingentibus
,
fascia apicali maculaque suturali in suturae apice nigro-denudatis.

Long. 19, lat. 8 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, Daru (H. Rolle communicavit)

.

Bei nuchtiger Betrachtung dem E. chevrolati zum Verwechseln aknlich, aber durch die angefiihrten

Merkmale, die ieh bei vier, von derselben Ortlichkeit stammenden, Stiicken ubereinstimmend vorfand, sicher

artlich verschieden. Dorsale Riisselfurche weniger tief wie bei chevrolati und nicht zwisclien der Fiihler-

insertion plotzlich abgebrochen. Spitzenausrandung des Riissels ohne Mittelkiel. Piihlerkeule rostgelb, nur

an der Wurzel blaulich griin tomentiert. Fliigeldecken feiner als bei E. chevrolati gereiht punktiert, das

zweite Spatium an der Wurzel nicht gewulstet, das vierte in der Spitzenhalfte nicht scharf gekielt, ein

gerades Querband
;
in der Mitte der Decken

;
zwei in der hinteren Halfte, die an der Naht breit unterbrochen

sind
?
und von welchen die zweite der Mittelbinde naher steht als der dritten Binde, sowie ein querer

?
vom

Seitenrande bis zum fiinften Punktstreifen nach innen reichender SchuIterfleck kahl schwarz. Naht an der

Spitze ,
ahnlich wie bei E. chevrolati, mit schwarzer Langsmakel. Auf der Unterseite ist das zweite Bauch-

segment nur am Hinterrande griin beschuppt, im iibrigen gleicht sie der von chevrolati.

6. JEupliolus bennigseni sp. n. (Fig. 13)

Ex affinitate E. brown i Bates; differt: antennis funiculi articulis 4°— 6° fere sphaericis; prothorace

latiore, linea mediana viridi- squamosa, ad basin triangulariter ramoso - dilatata ; elytris fortius punctato- siriatis,

ad basin transverse impressis, similiter ut in broivni lineis arcuatis ac vittiformibus , cliloro - squamosis , ornatis,

sed spatio tertio in triente basali, ut callo liumerali, liaud squamosis, spatio quinto ad basin vitta intrdimmerali,

cum fascia transversa, arcuata, conjuncta, spatio primo in triente apicali fere toto (apice excepto), secundo pone

declivitatem et in apice, quinto in apice, margine laterali solum in triente apicali laete, viridi-squamosis.

Long. 21' 5, lat. 10 mm.

Patria. Insulae amoenae (Liebliche Ins.) litorales Novae Pommeraniae meridionalis (149°long. 6° 1' lat. or.)

ex coll. R. v. Bennigsen.

Dem Eupholus browni Bates nahestehend und abgesehen von der abweichenden Zeichnung, wegen

der abweichenden Fiihlerbildung und Deckenskulptur abzutrennen. Glieder der FiihlergeiBel, vom dritten

oder vierten ab bis einschlieBlich des sechsten Gliedes, kugelformig. Halsschild mit ringsum abgesetztem

Vorderrande, wie bei broivni mit doppelter Punktierung, aber kiirzer und breiter als bei diesem, der griin

beschuppte Mittelstreifen an der Basis gabelartig gespalten und ein Liniendreieck bildend, Seitenrandstreifen

mehr oder weniger je in zwei L'angsstreifen geteilt. Fliigeldecken grob gereiht -punktiert, viertes Spatium
%

ahnlich wie bei browni kielformig erhaben, drittes Spatium aber weder an der Wurzel vertieft, noch im

ersten Drittel griin beschuppt, so da8 die hellgriinen Schuppenlinien folgenden Verlauf nehmen: eine Linie

geht vom Schildchen aus schrag iiber das erste und zweite Spatium nach hinten
7
biegt vor der Deckenmitte
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auf dem zweiten Spatium nach. vorn urn und lauft auf dem fiinften Spatium, innerhalb der Schulter, zur

Deckenwurzel zuriick, indem sie hinter der Schulter einen diese umkreisenden Ast nach vorn und einen

nach dem Deckenseitenrand zu nach abwarts entsendet; auBerdem ist das achte Spatium auf dem Ver-

bindungsstiick zwischen dem vorderen und hinteren Deckenquerband griin beschuppt (bei browni ist das

achte Spatium bis an die Wurzel und auch das neunte, mit Ausnahme eines kurzen Wurzelstiickes und

einer kleinen Unterbrechung iiber dem zweiten Bauchsegment, griin beschuppt). Die zweite Bogenbinde

yerlauft wie bei brownij nur erscheint sie weniger zackig. Die hellgriin beschuppten Linien auf der

Deckenspitze unterscheiden sich bei der neuen Art hingegen im wesentlichen dadurch, daB der innerste

Schuppenstreifen auf dem ersten Spatium der liingste und der zweite in der Mitte breit unterbrochen ist.

Unterseite wie bei der verwandten Art, jederseits auf dem ersten und zweiten Bauchsegment mit einer

groBen gemeinsamen nierenformigen Kahlmakel.

Die Art ist Herrn Gouverneur R. v. Bennigsen gewidmet, dem ich ihre Kenntnis verdanke.

7. JEupholtis modestus sp. n. $

E. cuvieri parum affinis, niger, laete viridi-squamosus, rostro linea dorsoli subelevata, inter oculos

ptmcto impresso; antennis funicidi articulo tertio primo aequilongo, clava nigra; prothorace vitta mediana

impressa ac utrinque laterali nigro-denudatis; scutello minuto sutura incluso; elytris hameris paulo promimdis

(minus quam in E. cuvieri), punctato - striatis , spatio sexto in dimidia parte basali costato ac nigro-demidato.

Long. tot. 19, elytrorum 12, lat. elytror. 6 • 8 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, ad fiumen Aroa, E. Weiske legit.

In GroBe und Korperform dem E. cuvieri am ahnliehsten, aber sofort durch die erhabene Mittel-

linie auf dem Riisselrucken (ahnlich wie bei admirandus Kirsch) und die mit Ausnahme des in der Basal-

halfte des sechsten Spatiums gleichmaBig griin beschuppten Fliigeldecken zu unterscheiden. Zweites GeiBelglied

lander drittes GeiBeMied so lang wie das erste, Keule schwarz. Halsschild wie bei cuvieri entfernt zerstreut

punktiert in der Mitte der Lange nach eingedriickt und daselbst, sowie an den Seiten mit kahlen Langs-

streifen. Schildchen klein, ganz von der Naht umschlossen, diese in der Basalhalfte schmal kahl gesiiumt

(abo-erieben?). Schultern etwas zahnartig vorspringend und so wie das in der Basalhalfte etwas wulstartig

vortretende sechste Spatium kahl schwarz, auBerdem vor der Spitze dieses Spatiums ein kleiner Kahlpunkt.

Punktreihen entfernt und seicht punktiert, nur der erste Streifen an der Wurzel etwas, der sechste im

basalen Drittel deutlich eingedriickt, letzterer daselbst mit einer Reihe von ungefahr fiinf sehr groben

Punkten Zwischenraume auBerdem fein unordentlich gereiht- punktiert. Unterseite und Beine, sowie die

Oberseite hell blaulich £riin beschuppt.

SpJienomorpha

Die Arten der namentlich in Hinblick auf den kurzen Fiihlerschaft, von W. Behrens 1887

in der Ent. Zeitschr. Stettin p. 222 von Apocyrtus Erichs. abgetrennten Gattung, sind vom genannten

Autor auch synoptisch behandelt und urn drei vermehrt worden.

Das mir vorlie^ende Material laBt jedoch mit groBer Wahrscheinlichkeit vermuten, daB das von

Behrens zur Trennuno- der Arten herangezogene Merkmal, nach welchem das Halsschild bald helle Schuppen-

linien aufweist bald nicht einen sekundaren Geschlechtscharakter darstellt, und zwar zeigen die Weibchen

wohl der meisten Arten solche Schuppenlinien, die dem Mannchen fehlen. Es wird erst mit groBerem

Material als mir zur Verfiigung stand, moglich sein, die Synonymie der Arten dieser Gattung zu klaren.

Soweit es mir moo-lich war, iiber die Arten der Gattung einen Uberblick zu gewinnen, wiirde sich dieser

wie folgt gestalten:

A' Halsschild ohne hell beschuppte Langsstreifen

B' Randfurche am Vorderrande des Halsschildes im oberen mittleren Teil sehr undeutlich oder ganz

erloschen meist nur bis in die Hohe des Augenoberrandes hinaufreichend , vorletztes Spatium im

Basaldrittel nicht beschuppt

^m
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C f Flugeldecken £riin, glutrot iibergossen, beim cf mit kaum wahrnehmbaren, beim 2 mit feinen Punkt-

streifen, ein hinter den Hinterhiiften beginnender und iiber dem Hinterrand des dritten Bauchsegmentes

auf das yorletzte Spatium umbiegender Randstreifen, der an der Spitze verbreitert 1st, sowie meist

auch eine elliptische Makel, von halber AugengroBe, an den Seiten, in der Mitte der Decken, griinlich

E'

F'

pulchra Behrens

var. tolerans n.

weiB bescbuppt (Neugninea):

C Fliigeldecken schwarz mit schwachem Purpnrschimmer (Mafor
;
Roon):

B Randfurche am Vorderrand des Halsschildes in gleicher Tiefe ringsum laufend

D' Fliigeldecken mehr oder weniger fein gereiht punktiert, die Punktreihen, ausgenommen an der Spitze,

nicht furchenartig vertieft

Riisselabschragung von dem immer tief grubig eingedriickten Rilsselriicken hockerartig abgesetzt

Vorletzter Deckenstreifen an der Spitze nur wenig nach innen gebogen, so daB das letzte Spatium
*

an der Spitze zwar verbreitert, aber da annahernd gleich breit ist

G7 Fliigeldecken metallisch griin, glutrot iibergossen, achtes Spatium im ersten Drittel, das auBerste so

wie bei pulchra beschuppt, auBerdem eine langliche Makel in der Mitte des sechsten Spatiums und

ein auf den Kopf sich fortsetzender Langsstreifen iiber den Vorderhiiften weiBlich beschuppt. Beim

$ ist zuweilen das zweite Spatium bis zu zwei Drittel der Lange beschuppt: dohertyi sp. n.

Schwarzliche Stiicke der Art (aus Ansus, Insel Jobi) wurden bezeichnet als var. melanavia

Gr Fliigeldecken schwarz. schwach purpurn iibergossen, zweites Spatium in den basalen zwei Dritteln

und die Naht in geringer Ausdehnung zu Beginn ihrer Abschragung weiBlich beschuppt, achtes

Spatium ganz unbeschuppt (Jobi): (soror Faust i. c. ==) pulchra var. tolerans n.

F Vorletzter Deckenstreifen bogenartig nach innen gekriimmt und tief eingedriickt, auch der Randstreifen

an der Spitze verbreitert und tief eingedriickt, das auBerste Spatium daher an der Spitze keulenformig

oder elliptisch erweitert

H f Fiinfter bis neunter Punktstreifen in der basalen Deckenhalfte ganz erloschen, Decken schwarzlich

purpurn, Fliigeldecken auf dem zweiten Spatium zuweilen (?) vor und hinter der Mitte, das vierte

Spatium in der Mitte mit griinlicher Schuppenmakel (Waigeu): glaberrima Chevb.

H Fiinfter bis neunter Punktstreifen hochstens an der Wurzel etwas undeutlich, Decken schwarz mit

oriinlichem Schimmer, zweites Spatium vor und hinter der Mitte, Naht zu Beginn ihres abschiissigen

Teiles, viertes Spatium in der Mitte und das sechste an der Spitze je mit einer langlichen blaulich

beschuppten Makel (Holl. Neuguinea: Ramoi, Sorong, Dore, Hum): nitidula Pasc.

B Riisselabschragung nicht hockerartig abgesetzt, sondern allmahlich in den Riisselrueken iibergehend

J f Halsschild glutrot, die Decken dunkelerzgriin, schwach rotlich schimmernd, drittes und fiinftes

Spatium im Spitzendrittel griinlich beschuppt, viertes Spatium, zuweilen auch das zweite in der

Mitte mit griinlicher Schuppenmakel (Batjan): . wallacei Pasc.

J Halsschild sowie die Fliigeldecken erzgrtin (selten blau), jede Decke in der Mitte mit einer von der

Mitte des zweiten Spatiums bis iiber den vierten Streifen hinaus reichenden goldgriin beschuppten

Querbinde ebenso eine Makel hinter der Mitte auf dem sechsten Spatium, das dritte Spatium nur im

Fiihlerkeule des cf nur so lang wie die fiinf vorhergehenden GreiBelgliederSpitzenteil beschuppt.

zusammen (Halmahera, Neuguinea): 8. wallacei fasciolata subsp. n.

atra BehrensD Fliigeldecken furchenartig gestreift (punktiert-gestreift) schwarz (Waigeu, Gebe.)

:

A Halsschild jederseits mit einem Streifen von hellen Schiippchen

K! Decken etwas vor der Mitte mit einer Querbinde, von Schenkelbreite, auBerdem das Spitzendrittel

der Naht eine Punktmakel an der Nahtwurzel und ein Punkt vor der Spitze auf dem dritten Spatium

weiBlich beschuppt, Deckenspitze des ? wenig ausgezogen und nicht nach aufwarts gebogen : fasciatus Faust

K Decken ohne weiBe Querbinde, Naht der ganzen Lange nach weiBlich beschuppt, auBerdem jede Decke

mit clrei Schuppenneckchen, zwei rundliche in der Mitte der Decken nebeneinander, der eine auf dem

dritten der andere auf dem siebenten Spatium, der dritte, etwas langliche, an der Spitze auf dem

flinften Spatium. Deckenspitze des ? in eine nach aufwarts gekriimmte Spitze ausgezogen: (suturalis

Behrens = satelles Pasc. —

)

wallacei Pasc. ?

2*
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9. Sphenomorpha dohertyi 1

) sp. n.

Sph. pulchrae similis, sed sulco thoracis in margine antico totus circumcurrente ; rostro parte basali

(ab oculorum margine antico usque ad declivitatem) transverso
; prothorace utrinque supra coxas anticas vitta, in capite

usque ad scrobes continuata, albo-squamosa; elytris in utroque sexu distincte striato -punctatis ; spatio octavo

in triente basali apiceque, spatio sexto pone medium macula oblonga, margine laterali in parte mediano, meso-

thoracis epimeris, metasterni lateribus, albo-squamosis.

Long. 8' 5 (6) -10 (<$), lat. 3 ($) - 4 ($) mm.

Patria. Nova Guinea: Batava, Andai et Hattam, L. M. D'Albertis, 8.
;
1872 (in Mus. Genova) et

W. Dohertt 1892 legerunt (ex coll. Br. Nickerl).

10. Ottistira stiracromia sp. n. (Fig. 7 u. 7 a)

Nigra, albido- ac macidatim griseo-squamosa, antennis rufo-testaceis, oculis ipsorum diametro

transverso clistantibus ; rostro dorso linea impressa, maris utrinque in medio cornu brevi, conico armato, feminae

subelevato; prothorace longitudine latitudine subaequali, maxima latitudine ante medium; elytris punctato-

striatis, spatiis remote ac subtilissime seriatim granidatis, spatio sexto in triente basali crista arcuata instructor

tibiis quatuor anticis arcuatis.

Long. 4, lat 2 mm.

Patria. Nova Guinea: Batava, Moaif 6. '03 (expeditio Batava, duce Bom. A. Wichmann).

Von der GroBe der Ottistira pulchella Pasc. (Journ. Linn. Soc. v. 11, p. 441) nnd von alien bisher

bekannten Arten durch den Schulterkiel ansgezeichnet. tTberall weiBlicb beschuppt, je nach Erbaltungszustand

und individueller Abanderung mit mehr oder weniger ausgedehnten, dunkelgrauen Flecken nnd Binden, am
regelmaBigsten treten solche an den Seiten der Decken nnd vor deren Spitze anf. Fiihler rotgelb, Keule

schwarzlich, zweites GeiBelglied V/
2
mal so lang wie das verdickte erste. Riisselrucken mit feiner vertiefter

Mittellinie
;

vorn etwas trapezformig verbreitert, nur wenig langer, als der Langsdurchmesser des Auges
betragt, sein Rand beim 2 iiber der Fiihlerinsertion etwas aufgeworfen, beim S beiderseits mit einem konischen

Horn, von ungefahrer Lange des zweiten Flihlergliedes. Augen mindestens so weit voneinander entfernt,

als ihr Querdurchmesser betragt. Halsschild so lang wie breit, oder ein wenig breiter, vor der Mitte am
breitesten, beim 2 auf der Scbeibe mit einem schwachen, undentlicb geteilten Buckel, deutlich, aber entfernt

punktiert, die Punkte kleiner als die Zwischenraume, am Grnnde je mit einem keulenformigen Borstchen.

Schildcben gleiebseitig dreieckig, oft matt sebwarz abgerieben. FMgeldecken punktiert -gestreift, die Punkt-

streifen nach hinten zn feiner, der 4. und 5. sowie der 5. und 6. an der Spitze miteinander verbunden,

Spatien mit entfernten und sebr feinen Kornchen, das 6. Spatium im basalen Drittel leistenartig erbaben

und eine auffallende, bei Seitenansicbt nach oben konvexe Scbulterkante bildend. Die vorderen

Scbienenpaare gebogen.

zwei

Behren
B. glabrato affinis, differt scapo robustiore plus aequilato, rude longitudinaliter ruguloso -punctato

;

prothorace plus elongato, subopaco, remote subtileque punctato, punctis in margine antico thoracis majoribus,

disco utrinque pone medium subtilissime transverse strigoso; elytris punctato - striatis , striis paidlo impressis,

sutura quarta parte basali excepta, parce albo-setosa, stria octava basi impressa.

Long. 13—15, lat. 6—6' 8 mm.

Patria. Nova Pommerania, peninsula „Gazelle C(
montes Baining et Warangoi, ex coll. R. v. Bennigsen.

Die bisher bekannten Formen dieser Gattung, die sich sehr ahnlich sehen, lassen sich wie folgt

unterscheiden:

A' Fuhlerschaft fein zerstreut punktiert Halsschild kaum wahrnehmbar, am Vorderrand nicht groberr unierscnaii iem zersweuu jjuxiivuicxu, naiMumiu .naum wctm.Lieiiiij.ucti, am v oruerrana nicnt grober

punktiert, 8. Deckenstreifen fein, an der Wurzel nicht eingedriickt, Naht hochstens im Spitzendrittel

mit gereihten Borstchen

1) W. Doherty, verclienstvoller Sammler, gestorben 44 Jahre alt am 25. Mai 1901 an Dysenterie im Hospital

zu Nairobi (Brit. Ostafrika). Nekrolog: Novitates Zoologicae 8, '01, p. 504.

-
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B' Fliigeldecken eiformig, 3.—7. GeiBelglied wenig langer als breit, Riisselriicken dicht und grob punktiert
;

hinten durch eine tiefe Basalfurche begrenzt, Halsschildseiten bis zur Mitte hin nahezu parallel

C Fliigeldecken tief schwarz, auf cler Scheibe, mit freiem Auge nur schwer kenntlich, gereiht punktiert:

glabratus Pasc.

deutlich gereiht -punktiert:C Fliigeldecken schwaeh griinlich und rot irisierend
;

mit freiem Auge

12. glabratus molnecanus subsp. n.

B Fliigeldecken lang gestreckt, eiformig, an der Wurzel nicht breiter als das Halsscliild
?

3. 7. GeiBelglied

mindestens lV2
nial so lang wie breit, keulenformig, Riisselriicken fein punktiert, basale Querfurche

sehr undeutlich groBte Halsscbildbreite an der Wurzel, Seiten nach vorn konvergierend, Decken ohne

Punktstreifen, beim ? an den Seiten mit aus drei langiichen Punkten bestehender, weiB tomentierter

Quermakel: elongatus m. 1

)

Fiihlerschaft grob langsrunzelig punktiert, Halsschild fein und besonders am Vorderrand deutlich

punktiert, auf der Scheibe beiderseits hinter der Mitte fein querrunzelig, achter Deckenstreifen an der

Wurzel deutlich eingedriickt, alle Deckenstreifen leicht vertieft, Naht von der Spitze bis weit iiber

die Mitte hinaus nach vorn mit weiBlichen Borstenreihen: sribstriatus sp. n.

Idiopsis perplexa Faust (Fig. 2)

Faust hat 1897 in der Ent. Zeitschr. Stettin p. 293 auf die Coptorhijnchus

-

Arten disjunctus und
quinarius Pasc. (1885, Ann. Mus. Genova p. 213 und 214), bei welchen der Kopf hinter den Augen ab-

geschniirt ist, die Gattung Idiopsis errichtet und noch folgende Arten an erwahnter Stelle und 1899 in

den Ann. Mus. Genova p. 26 u. 27 dazu beschrieben: grisea, coendea, omata, maculosa und excellens.

Da namentlich perplexa vielfach verkannt und in den Sammlungen unter Coptorhynchus vermeno-t

steckt, schien es erwiinscht, eine Abbildung dieser, in Deutsch Neuguinea nicht seltenen Art zu geben.

13 Coptorhynchus peromatus sp. n.
*

Niger, delicate viridi-, pedibus signaturaqite in elytris roseo-albido-squamosis; prothorace globoso,

gramdoso, parce viridi -squamoso , dorso vittis duabus pallidis, obsoletis; elytris maris breviter ovatis, feminae
ovatis, punctato - striatis , spatiis remote seriatim gramdatis, minute viridi-squamosis, fascia dihita basali, altera

postmediana in margine lateral! et pone suturam retrorsum ducta, roseo-albido-squamosis; femoribus, praesertim

maris, elytrorum apice superantibus , basi dense albido, reliquis roseo-albido-squamosis.

Long. 5'5— 6'5, lat. 2— 2'5 mm.
Patria. Nova Guinea: Batava, Mamldon, 2., 1903 (expeditio Batava, duce Bom. A. Wichmann).
Von Korpergestalt des Spliaeropterus albolineatus Guek., nur etwas kleiner. Riissel nach vorn

allmahlich verdickt ungefahr doppelt so lang wie hoch, sowie der Fuhlerschaft weiBlich beschuppt. Zweites
GeiBelglied beim <? so lang, beim ? deutlich langer als das erste. Halsschild. kugelig, gekornelt, jedes
Kornchen mit eingestochenem Borstchen, die Zwischenraume maBig dicht mit griinlichen Schiippchen aus-

gefiillt, zwei undeutliche Langsstreifen an der Basis weiB beschuppt. Fliigeldecken mit aufgeworfenem
Basalrand, ziemlich grob punktiert -gestreift, Naht und Spatien mit entfernt gereihten Kornchen, im iibrio-en

maBig dicht mit kleinen goldig- griinlich oder gelblich glanzenden Schiippchen bedeckt, an der Basis mit
einer am Hinterrande verwaschenen Querzone und hinter der Mitte mit einer bis zum ersten Punktstreifen
reichenden Querbinde aus weiBlichen, oft rosenfarbig angehauchten Schiippchen. Deckenrand von der
Querbinde ab nach hinten zu und die Spitze des zweiten, dritten und achten Spatiums in groBerer oder
geringerer Ausdehnung weiB beschuppt, so daB im Verein mit der Querbinde eine fast ganz ringformig
geschlossene weiBe Zeichnung gebildet wird. Schenkel langer als bei irgendeiner anderen bisher beschriebenen
Art dieser Gattung, die des Mannchens etwas, die des Weibchens bei weitem die Deckenspitze iiberragend,
in der Basalhalfte dicht weiB, im iibrigen Teil maBig dicht rotlich weiB beschuppt. Vorderhiiften zusammen-
stoBend, Interkoxalfortsatz des Mesosternums parallelseitig und so wie das ganze Metasternum und die

Episternen der Mittelbrust weiB beschuppt.

1) Abh. u. Ber. Mus. Dresden 1903 v. 10, Nr. 2 p. 11 (sub Cataphractus).



•

14 K. M. Heller: Vierter Beitrag zur Papuanisehen Kaferfauna.

Diese zierliche Art ist insofern bemerkenswert, als sie von den vielen aus Neuguinea bekannten

und so den Ubergang zu den malaiischenArten die erste mit metallisch griinlichen Schuppchen ist

Coptorhynchus- Arten bildet, die fast durchwegs, nur meist dichter und prachtiger, griin bescbuppt sind.

**

14. Coptorhynchus valens sp. n. (Fig. 6).

Coptorhyneho sui Faust subsimilis, sed rostro fere ut in C. cruet at o formate-, dorso cannula ante

evaneseenti, latitudine longitudine (sine mandibidis) aequali, oculis globosis, fronte pone ocidos albosquamosa,

linea mediana laevi; prothorace rude sat remote rugidoso -punctato
,
punctis sctidis clavatis, transverse directis,

instructis, lateribus vitta albido -squamosa ; elytris punctato - striatis , spatiis seriato-granidatis, gramdis sekdigeris,

in disco rugulis transversis confluentibus , margine laterall fasciaque transversa postmediana dense, facia

indistincta posthumerali apiceque remote, albido - squamosis ; corpore suiter parce albo-setoso, metasterno lateribus

setis claviformibus.

Long. 8, lat. 4 mm.

Batria. Nova Guinea Britannica, Astrolabe-monies, E. Weiske legit.

Dem Coptorhynchus sus Faust etwas ahnlich, doch gedrungener und von ganz anderer Riissel-

bildung. Russelriicken an der Wurzel mit kurzem Langskiel, im basalen Teil so lang wie die Riissel-

abschragung mit den Mandibeln, am Hinterrande der Abscbragung am boebsten (bei sus ist der Riissel an

der Basis am dicksten und die Seiten konvergieren nacb vorn). Halsscbild so lang wie breit, ziemlicb grob
*

punktiert, die Punkte mit quergestellten Borstchen, die Zwischenraume etwas quer-runzelig
;
an den Seiten

mit breitem, dicbt weiBlicb bescbupptem Langsstreifen. Fliigeldecken punktiert-gestreift
7
die Zwiscbenniume

gereiht gekornelt, die Korner mit von binten eingestochenem weiBen Borstcben und auf der Deckenscbeibe

zu Querrunzeln die sicb meist iiber zwei Spatien erstrecken
;

zusammenflieBend. Seitenrand der Decken

und eine mit ibm zusammenbangende Querbinde binter der Mitte dicbt mit gelblicb-weiBen
;
der Spitzenteil

und eine undeutlicbe Querbinde binter der Scbulter mit zerstreuten
;

stellenweise gebauften, kreisrunclen

Scbiippcben bedeckt. Unterseite glanzend
;
sebr sparsam weiB beborstet, die Borstcben auf der Hinterbrust

etwas keulenformio-. Scbenkel sparsam, Schienen dicbter und liinger weiBlicb bebaart.

15. CoptorhyncMis (?) carbunciiliis sp. n.

Niger, depressiuscidus (habitu fere ut in genere Trigonospario Faust), rostro latitudine paido longiore,

dorso distincte carimdato, longitudine dorsali altiore; seapo sublineari, longitudinaliter carimdato, spatiis rude

punctatis ac setis arcuatis sat longis, squamtdisque perpaucis obsitis; antennis funiculi articido primo cylindrico,

secundo aequilongo; prothorace globoso, disco subdepresso, crebre subtiliterque granidoso, squamulis glauco - albidis

remotis; elytris subacuminato - ovatis , depressiusculis
, margine basali elevato, spatiis remote seriato-granidosis,

stria prima, secunda tertiaque apice fortiter impressis, macula basali subrotundata alteraque transversa apicali

dense, elytris reliquis parce albo - squamosis ; femoribus subter spimdis 2 — 3 armatis.

Long. 9, lat. 4 mm.

I'atria. Nova Pommerania, peninsula „Gazelle u
, Baining - monies (ex. coll. R. v. Bennigsen).

Diese Art entfernt sich durch die unterseits mit einem deutlicben und ein oder zwei undeutlicben

Dorncben bewehrten Schenkel, sowie durch die an Trigonospartus , oder an einen kleinen Elytrocheilus

erinnernden, depressen Fliigeldecken, den mit Langsleisten versebenen Fuhlerschaft und dem zylindrischen

ersten GeiBeMied von alien ubrigen Arten der Gattung, docb wurde vorlaufig davon abgesehen, auf Grund

dieser Merkmale auf eine einzelne Art eine neue Gattung zu erricbten, die erst nacb Bekanntwerden

mebrerer Arten ausreichend cbarakterisiert werden kann.

Scbwarz, sparsam blaulicb weiB bescbuppt. Riissel mit scbarfem Langskiel. Halsscbild kugelig,

Scbeibe etwas flacb gedrfickt, kurz vor der Mitte am breitesten, dicbt gekornelt und sparsam blaulicb weiB

beschuppt. Decken mit erbabenem Basalrand und jede an der Wurzel und vor der Spitze mit dicbt

bescbuppter Quermakel, die vordere, querovale Makel tangiert innen den ersten Streifen
;

die Apicalmakeln

flieBen bei einem Stuck zu einer Querbinde zusammen und steben mit dem bell bescbuppten Spitzendrittel

des Seitenrandes in Verbindung. Der erste bis dritte Deckenstreifen ist an der Spitze tief eingedruckt, die

Zwischenraume sind flach und entfernt gereiht -gekornelt, die Kornchen sind rundlich und tragen ein von
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hinten eingestochenes Borstchen. Schenkel fast glatt, sparsam beschuppt, unterseits vor der Spitze mit

einem groBeren und neben diesen mit zwei bis drei, kaum wahrnehmbaren kleineren Dornchen. Schienen

mit feinen Langsleisten, dichter beschuppt und bekaart als die Schenkel.

Der audi aus Neupommern beschriebene, aber viel kleinere, habituell ganz den iibrigen Coptor-

hynchus - Arten gleichende albidoplagiatus Fairm. zeigt auf der Schenkelunterseite auck ein kleines Dornchen.

Eine Ubersickt der auf Neuguinea vorkommenden Coptorhynchus

-

Arten zu geben, behalte ich

mir fiir spater vor.

Lamproh/ypera g. n.

HyperidaruTvi prope Tylopterus

Hostrum fere cylinclricum , thorace aequilongum, supra carimdatum, apice utrinque longitudinaliter

impressum. Scrobes antemedianae , ante basin deorsum directae. Antennae funiculo apicem versus sensim
incrassato, articulo secundo primo aequilongo, clavae hand distincte separato. Ocidi planiusculi in fronte valde

approximate Profhorax sultransversus , lateribus subparallelis , ante convergentibus. Scutellum minidum,
siibtrigonum. Elytra thorace latiora, basi truncata, decies striata. Femora robusta, clavata, inermia. Tibiae

latae, compressae. Tarsi (ut in genere Chloropholo) validi, arlicido tertio profunde lobato.

Die neue Gattung wurde nach Capiomont (1867, Ann. Soc. Ent. France p. 439) infolge der
Flihlerbildung in die Nahe von Tylopterus zu stellen sein. Die auf die Unterseite des Riissels libergehende

Fuhlerfurche, die stark kompressen Schienen und robusten, wie bei ChloropJwlus gebildeten Tarsen, im
Verein mit dem relativ langen Riissel, lassen jedoch die Gattung als ganz isoiiert stehend unter den
Cepuriden erscheinen.

16. Lamprohypera cobaltina sp. n. (Fig. 4)

Nigra, nigro-tomentosa, maculis cobaltinis ornata; rostro dorso subtiliter quinque-carinidato, fronte
sat crebre subtiliterque punctata; protlwrace subtiliter punctata, disco rugidoso, utrinque vittis duabus cobaltinis

(una in margine laterali); elytris punetato -striatis , apice maculis punctisque irregularibus cobaltino-tomentosis,

una macula ad basin in spatio secundo, altera transversa utrinque ante ac post medium; corpore subter ut

femoribus in medio parce cobaltino squamosis.

Long. 10-5—11, lat. 5'

5

— 6 mm.
Patria. Nova Lauenburgia {ex coll K, v. Bexnigsen).

Schwarz, schwarz tomentiert, Halsschild streifenartig
;
Fliigeldecken makelartig kobaltblau tomentiert.

Riissel auf der Oberseite mit fiinf feinen Langsleisten, zwischen diesen mit blaulichen quer gestellten

Schuppenborstchen. Augen bis auf die Breite der Schaftspitze einander genahert, zwischen ihnen ein

kurzer Langseindruck. Stirn fein und ziemlich dicht punktiert. Halsschild quer, zwei Drittel der Seiten-

rander fast parallel, Spitzendrittel konvergierend, seine Scheibe etwas runzelig, beiderseits, in der Ver-
langerung des zweiten Spatiums und auf dem Seitenrand mit je einem blau tomentierten Langsstreifen.

Fliigeldecken langer als breit (5:
8
'5) punktiert -gestreift, neunter und zehnter Streifen liber dem Hinterende

der Hinterbrustepisternen tief eingedriickt, achtes Spatium in der vorderen Halfte etwas kielartig vortretend
Spitzenrand sowie einige groBere und unregelmaBig verteilte kleinere Makeln kobaltblau tomentiert. Reo-el-

miiBig vorhanden scheint je eine Makel an der Wurzel des zweiten Spatiums und je eine Quermakel vor
und hinter der Deckenmitte zu sein, letztere kann in zwei Langsstriche, je einer auf dem zweiten und
vierten Spatium, aufgelost sein. Unterseite sparlich und mehr griinlich-blau tomentiert. Schienen sehr

breit und nach gedriickt, die vorderen auBerdem etwas gebogen und um ihre Langsachse gedreht.

Carbonomassula g. n.

Cyelote/i'idartmt

Bostrum elongatum, cylinclricum, arcuatum, apice depressiascidum , scrobes lateralis, oculorum
mgulum inferiorem versus directi, scapus ocidum hand attingens; funicidus septem-articulatus, articido septimo

clava hand conjuncto. Oculi plani, laterales, transversi, elUptici. Prothorax basi truncatus, lobis ocularibus
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fere ntdlis. Scutellum deficiens. Elytra late ovata, globosa. Coxae anticae intermediaeque globosae, posticae

transversae, anticae contiguae, intermediae parum distantes. Pedes mediocres, femora mutica, parum clavata;

tibiae rectae, apice mucronatae, corbulis pseudocavemosis. 1
) Tarsi articulo primo oblongo-clavato, secundo

latitudine longiore, tertio bilobo, ultimo praecedenti duplo longiore. Unguicidi tenues, liberi. Mesostemum

margine antico in medio sinuatum. Metastemum brevissimum. Abdomen segmentis duobus basalibus elongatis,

confasis, secundo duobus sequentibus unitis aequilongo.

Diese neue Molytiden-Gattung muB zufolge Lacordaires Teilung in Gruppen (Gen. Col. v. 6 p. 354)

weo-en der kurzen hoch gewolbten Decken zu den Cycloteridae gestellt werden, und zwar in die Nahe von

Adexius von dem sie sich durch den langeren glatten Riissel, die schlankeren Fiihler, das langere Halsschild

und vor allem durch die falschen Korbchen und schlankeren Tarsen, die mehr genaherten Mittelhiiften,

zwischen die sich ahnlich wie bei Trysibius, Liparus und Liparobius das Mesosternum einschiebt, unterscheidet,

sie diirfte auch in Wirklichkeit naher mit diesen Gattungen als mit Adexius verwandt sein.

*

17. Carbonomassula glaberrima sp. n. (Fig. 1

Aterrima, nitido-glabra, rostro thorace aequilongo ut capite vix perspicue punctato, dorso inter

antennarum insertionem lineola brevi, impressa; prothorace latitudine distincte longiore, lateribus fere parallelis,

ante medium subampliatis ,
subtilissime punctulato; elytris vix punctulatis, stria marginali impressa; corpore

subter ut pedibits impunctatis, femoribus posticis elytrorum apice attingentibus.

Long. 7'5, lat. 4— b' 5 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa, B. Weiske legit (Mus. Dresd. 14525).

Glanzend tief schwarz
;
kaum bemerkbar punktiert. Riissel so lang wie das Halsschild, auf dem

Riicken zwischen der Fuhlerinsertion mit kurzem
;
eingedrucktem Strichelchen, Fuhlerschaft die Augen nicht

erreichend, zweites GeiBelglied etwas langer als das erste, die folgenden wenig langer als breit, das letzte

ungefahr so lang wie breit
7
Keule elliptisch, doppelt so lang wie dick

7
dicht weiBlich tomentiert. Hals-

schild langer als breit, vor der Mitte am breitesten, am geraden Basalrand mit Randfurche. Flugelclecken

hoch eiformig g;ew6lbt
;
mit Randfurche (innen neben dieser

?
nur bei dem groBten der drei mir vorliegenden

Stucke mit kurzer Pimktreihe in der Deckenmitte
7
das gleiche Exemplar zeigt auch an der Deckenwurzel

beiderseits der Naht einen rundlichen flachen Eindruck). Unterseite sowie die Beine unpunktiert
;

die

Schenkel leicht keulenformig, vor der Spitze unterseits ausgebuchtet. Schienen gerade
;
Tarsen fein grau

behaart, das 3. zweilappige Glied langer als breit.

18. Chalcoeybebus leai sp. n.

Aeneus, elytris viridi-aeneis, vitta postrorsum sensim dilatata maculaque apicali dense ochraceo-

tomentosis; antennis basi rufa, reliquis nigris; pedibus obscure rufis, tarsis nigricantibus ; rostro subtilissime

alutaceo ac remote punckdato, basi, ut capite pone oculos, parce ochraceo -pilosis; inter oculos stria impressa;

prothorace nitido, vix observando remote punctulato ; elytris remote ac subtile striato -punctatis, ordinaliter bispinosis;

corpore subter viridi-cyaneo, partim purpureo -lavato , lateribus luteo - maculatis

.

Long. tot. U, lat. elytror. 8 mm.

Patria. Nova Guinea borealis, Arfah (coll. R. Oberthur ex. mus. Lansberg).

Von der GroBe des Ch. bispinosus Boisd. und ahnlich wie dieser fein skulptiert, namentlich auch

die Punktstreifen so entfernt und fein und hinter der Schulter, an den Deckenseiten, fast erloschend wie bei

diesem. Riissel auBerst fein chagriniert und entfernt fein punktiert, beiderseits an der Wurzel
;
sowie der

Kopf hinter den Augen mit zerstreuten, ockergelben Harchen, letzterer auf der Stirn zwischen den Augen

mit einem vorn vertieften Langseindruck. Halsschild glanzend erzfarben, seine groBte Breite vor der Mitte,

kaum wahrnehmbar punktiert, nur am Vorderrande mit deutlichen Punkten. Fliigeldecken wie bei bispinosus

^eformt und ebenso punktiert, die aufrechten Dornen aber mehr seitlich nach abwarts geneigt, so daB ihre

verlangerte Achse das drittletzte Spatium der gegenuberliegenden Decke schneiden wurde (bei bispinosus

meist den Deckenrand tangierend), von der Wurzel ab mit einem das 3. und 4. Spatium einnehmenden,

hinten verbreiterten, dicht ockergelb behaarten Langsstreifen, der durch den Riickendorn unterbrochen wird,

1) Faust, 1883, Deutsche Ent. Zeitschr. p. 82.

g



Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antlir.-Etlm. Mus. zu Dresden 1908 Bd. Xn Nr. 1 17

hinter diesem aber sich als eine vom 2.— 5, Spatium sich erstreckende, fast eiformige Langsniakel fortsetzt

und nur durch einen schmalen glatten Streifen von der, kaum halb so groBen Apicalmakel getrennt ist.

Unterseite blaulichgriin, purpurn ubergossen
;
Vorderbrust auBen neben den Hiiften, Mittelbrust in der Mitte

streifenartig, Seitenteile der Mittel- und Hinterbrust ganz, die Bauchsegmente an den Seiten gelb behaart,

die Behaarung auf dem 1. und 2. Segment Makeln fast von AugengroBe bildend, die folgenden Segmente

mit viel kleineren Makeln.

19. Tragojpus anaballoides sp. n.

Ovatus, fuscescenti -squdmosus, maculis nigro-velutinis ornatus; rostro confertim fortiterque pundato,

fronte sidco mediano impresso, utrinqiie supra ocidos gramdis acervatis; antennis subrufescentibus
, funiculi

articidis dudbus basalibiis elongdtis, secundo primo longiore, reliquis submoniliformibus ; prothorace ante plus

quam postice attenuate, granulis irregulariter dispersis, linea mediana haud granidata, maculis nigris sex,

quatuor in disco, dudbus utrinqiie lateralibus; elytris ovatis, sutura ad basin impressa, singulis maculis nigro-

velutinis circiter quatuor, oblongis, ornatis, dudbus in spatio secundo, postica puncto pdllido interrupta, dudbus

in spatio quinto ante ac post medium; striis dudbus intemis in dimidid pdrte bdSdli subfoveolcdim, reliquis vix

punctatis, spdtio primo basi nodoso, id reliquis minute subseriatim nitido -granulosis ; corpore subter dense

fuscescenti -tomentoso
,
femoribus gramdatis, ante apicem aTbido - annidatis

.

Long. 11, Idt. 6 mm.

Pdtrid. Insidae Salomonis, Kieta, Kaptlnt. Kurtz, et Hermits - Insidae (ex coll. R. v. Bennigsen)

Von gedrungener Korperform wie Anchithyrus oder Nechyrus, hellbraunlich beschuppt
;

mit

schwarzen, sammetartigen Makeln. Riissel grob und dicht punktiert, Fuhler rotlichbraun, zweites GeiBelglied

legerunt.

viel langer

Langseindruck

.

als das erste. langer als die drei folgenden kugeligen. Stirn zwischen den Augen mit tiefem

Kopf mit kleinen zerstreuten, liber den Augen etwas gehauften
;
glanzenden Kornchen.

Halsschild breiter als lang, mit Ausnahme der Mittellinie und der schwarzen Tomentflecken, iiberall zerstreut

mit glanzenden Kornchen besetzt, beiderseits der Scheibe in der Mitte mit flachem
;
ungekorntem Eindruck.

Vier Langsmakeln
;
in einer Querreihe, in der vorderen Halsschildhalfte und vier an der Basis sammetschwarz,

von letzteren sind die inneren dreieckig, die auBeren strichformig. Fliigeldecken an der Nahtwurzel ein-

gedriickt, die ersten zwei Streifen in der Basalhalfte mit groBen, flachen Griibchenreihen
?

erstes Spatium
an der Wurzel etwas wulstartig erhaben und so wie die iibrigen ziemlich klein und etwas unregelmaBig

gereiht gekornt
7
in der Basalhalfte der Naht sind die Kornchen durch die Griibchenpunkte in Gruppen zu

je 2 3 geteilt. Das lehmfarbige Deckentoment wird durch sammetschwarze, wolkenartige Makeln unter-

brochen
7
von welchen zwei langliche auf dem 2. Spatium stehen, und von welchen die hintere durch eine

helle Punktmakel unterbrochen wird. Eine andere dunkle Streifenmakel befindet sich an der Wurzel des

5. Spatium s, eine mehr viereckige im zweiten Drittel auf dem 4. und 5. Spatium und ein, fast die ganze Decken-

lange einnehmender
?
wolkenartiger Streifen auf dem 7. Spatium. Unterseite braunlich beschuppt, eine Makel

vor den Vorderhliften, dicht am Russelkanal
7
schwarz. Schenkel fein gekornelt, vor der Spitze mit weiB-

lichem Schiippchenring.

20 Ectatocyba (?) gibbosa sp. n. (Fig.

Breviter ovdtd, aterrima, glabra, elytris gibbosis; rostro utrinque subtilissime, basin versus fortius

pundato, oculis profunde circumsulcdtis ; antennis subrufescenti-nigris, funiculi articulo primo secundoque elongatis,

reliquis submoniliformibus; prothorace transverso, lateribus in dimidia parte basali rotundato-convergentibus,

basi truncato, subtiliter sat remote punchddto; elytris subtiliter remoteque seridto -punctdtis, spdtiis sublilissime

disperse punctiddtis, spatio primo secundoque in dimidia parte basali tuber is duobus, humeris spatioque quarto

in medio tuberis minus prominentibus ; corpore subter glabro, segmento primo secundoque abdominali infldtis

ac conndtis, dispersissime punctdtis
; femoribus subflexuosis, creberrime dc rude punctdtis, tibiis acute pluricarinatis

,

spdtiis seridto -punctdtis
,
punctis setigeris.

4

Long. 7, Idt. 4 mm.

Pdtrid. Novd Guinea Britdnnicd, dd flumen Arod, E. Weiske legit.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antlir.-Etlin. Mus. zu Dresden 190S Bd. XII Nr. 1 3
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Glanzend schwarz, Fliigeldecken in der Basalhalfte mit vier quadratisch angeordneten, gleich

roBen rundlichen Hockern. Riissel so lang wie das Halsschild, leicht gebogen, an den Seiten yorn sehr

fein, an der Wurzel grober punktiert, auf dem Riicken glatt. Ftihler etwas rotlichbraun, Schaffc das rund-

liche, flache und tief umfurchte Auge nicht erreichend, 1. und 2. GeiBelglied verlangert, fast gleichlang,

die funf folgenden kurz elliptisch, perlschnurformig, Keule elliptisch, so lang wie 3 vorhergehende GeiBel-

glieder. Halsschild breiter als lang, bis zur Mitte fast gleichbreit, dann verengt, Basalrand gerade, ober-

seits fein zerstreut punktiert. Fliigeldecken wenig langer als breit. ohne den etwas ausgezogenen Spitzen-

teil fast kreisrund, kugelig, mit feinen, entfernt gereiht-punktierten Punktreihen, die Spatien auBerst fein

und zerstreut punktiert, 1. und 2. Spatium in der vorderen Deckenhalfte, dicht an der Basis und kurz vor

der Mitte mit einem rundlichen Hocker, ebenso die Schulter und das 4. Spatium hinter der Deckenmitte

Hiiften und Schenkel sehr dicht und grob punktiert, die Schienen mit 6

(je zwei auf der Innen- und AuBenflache, je eine am Vorder- und Hinterrand) scharfen Langsleisten, zwischen

diesen mit groben Punktreihen, die Punkte je mit einem Borstchen. 1. und 2. Bauchsegment gewolbt, ihre

Naht verschmolzen, sehr entfernt zerstreut punktiert, das 2. Segment so lang wie die 3 folgenden Segmente

mit schwieliger Erhabenheit.

zusammengenommen.

Die Art weist eine Reihe von Unterschieden yon der typischen Art der Gattung {tuberosa Faust)

auf, die zur Abtrennung einer neuen Gattung Veranlassung geben wiirden, doch dlirfte eine solche zurzeit aus

praktischen Griinden nicht unbedingt notig sein und mag einem spateren Bearbeiter der Tylodini vorbehalten

bleiben. Als Gattungsmerkmal sind das aufgetriebene erste und zweite Bauchsegment, deren Naht verschmolzen

und von welchen das zweite so lang wie die drei ubrigen Bauchsegmente ist, und die mit Langsleisten versehenen

Schienen anzusehen, wodurch sich vorliegende Art von Ectatocyba unterscheidet. Die Anzahl der Decken-

streifen ist bei ihrer Feinheit und bei der Unterbrechung durch Hocker nicht leicht festzustellen, dlirfte

aber im Gegensatz zu Ectatocyba nur neun betragen. Das von Faust fur Ectatocyba besonders betonte

Merkmal der unterseits gefurchten Schenkel habe ich bei beiden Arten (von tiiberosa liegt mir der Typus

vor) nur schwach ausgepragt gefunden.

Trichoxymus g. n.

CryptovhyncMdartim prope Hexymtis Pasc.

Bostntm parum arcitatum, acute quinque-carinulatam, sulco laterali ocitlum tangente ac in froute

continuato et hie incurvato ac profunde intruso; scrobes laterales. Oadi late circarnsidcati. Antennae ante

rostri medium insertae, funiculo septem - articulato . Prothorax transversus, lateribus rotandatis, lobis ocidaribus

vix productis, dorso carimdato. Scutellum nullum. Elytra ovata, seriato -punctata , indumento villoso ac

penicillato-setoso tecta. Femora (antica fortius) dentata, subter haud sulcata, postica elytrorum apicem hand

attingentia. Tibiae carimdatae. Tarsi lineares, sat breves, articido primo secundo tertioque unitis haud longiore.

Rima pectoralis et abdomen ut in genere Hexymus Pasc.

Die deutlich gezahnten Schenkel verweisen die Gattung aus der Nahe von Poropterus in die von

Hexymus Pasc. (conf. Lea, 1898, Proc. Linn. Soc. of N. S. Wales p. 178), mit der sie jedoch nur wenig

Ahnlichkeit besitzt und sich von ihr vor allem durch die scharfen Langsleisten auf dem Riissel und

den Schienen unterscheidet. Ein weiteres auffallendes Merkmal besteht darin, daB sich die zwischen der

auBersten und vorletzten Riisselkante befindliche Furche, indem sie den inneren Augenrand tangiert, auf
7

die Stirn fortsetzt, hier nach innen umbiegt und tief grubig eingedriickt ist, so daB die rechte und linke

Seitenfurche des Riissels durch eine tiefe, in der Mitte nur kurz unterbrochene Bogenlinie, quer auf

der Stirn, miteinander verbunden sind. Die Fuhler sind in der Mitte zwischen Riisselmitte und Spitze eingefiigt,

GeiBel siebengliedrig, fast perlschnurformig, nur das erste und zweite Glied verlangert, fast gleichlang,

ersteres dicker als letzteres. Keule elliptisch, so lang wie die funf vorhergehenden GeiBelglieder zusammen-

genommen (aus der Figur 5 sind diese Verhaltnisse infolge der perspektivischen Verkiirzung nicht ersichtlich).

Bildung des Russelkanals und des Hinterleibes wie bei Hexymus.
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21. Tvichoxymiis turpis sp. n. (Fig. 5)

Niger, fusco-penieillato-villosus, antennis tarsisque rufis; rostro acute quinque-carinulato; prothorace

transverso , lateribus fortiter rotundatis, carinula mediana ante abbreviata, alterague utrinque brevi subarcuata;

elytris ovatis, basi thoracis basi vix latioribus, rude seriato -punctatis , villositate fusca ac penicillata, setis

lengioribus intermixta; femoribus subclavatis, rude crebreque punctatis, anticis dente acuto, reliquis minus acute

armatis, posticis elytrorum apicem haud attingentibus.

Long. 5, lot. 3 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa, E. Weiske legit

Das einzige mir vorliegende Stuck ist nicht sehr gut erhalten, es diirfte wahrscheinlich fur

gewohnlich die Skulptur der Decken, die aus ziemlich groben Punkten bestekt, unter der diehten busclieligen

dunkelbraunen Behaarung, die auBerdem durch zerstreute borstenartige Schuppen uberragt wird
;
nicht (wie

auf der Abbildung) zu erkennen sein. Im iibrigen ist der Kafer schwarz, nur die Fiihler und Tarsen sind

braunrot. Die mittlere dorsale Riisselleiste erlischt im basalen Drittel unter einer sehr groben Punktierung

;

die von der tiefen Bogenfurche umschriebene Stirn ist schwielenartig, glatt. Das an der Basis und an der

Spitze abgeschniirte Halsschild zeigt eine scharfe, vorn abgekiirzte Mittelleiste und beiderseits der Scheibe

ein kurzes etwas nach innen gekrummtes Langsleistchen. Die eiformigen Fliigeldecken sind grob gereiht-

punktiert, an der Basis kaum breiter als die Halsschildwurzel und mit biischelartiger Behaarung bedeckt.

Die Schenkel sind sehr grob und dicht, etwas runzelig punktiert, jeder Punkt mit einem abstehenden

Borstchen. Die mit Langsleisten versehenen Schienen sind in den Furchen mit zerstreuten, etwas gekeulten

Borsten besetzt.

22. JEtidyasimis planidovsis sp. n. (Fig. 3)

Oblongo - ellipticus , niger, partim ocliraceo-tomentosus; maris rostro acute ruguloso -granoso , utrinque

in dimidia parte basali sulcato, feminae longiore, crebre, apice subtilius punctato, utrinque subbisulcato
, fronte

longitudinaliter ac late carinata, inter oculos impressa; proiliorace transverso, maxima latitudine ad basin,

confertim rude rugidoso-punctato, punctis setula parva gerentibus, in medio carina longitudinali , in parte

mediana obsoleta; scutello transverso; elytris thorace haud latioribus, ad suturam depressiusculis , rude striato-

punctatis, punctis quadratis, spatiis striis multo angustioribus, serratim granidatis, supra episterna metathoracis

lateribus impressione albo -squamosa
; femoribus elytris longioribus, tibiis intermedins posticisque in parte mediana,

ut tarsis totis, albo -pilosis.

Long. 8'

5

— 11, lat. 3'

5

— 4' 5 mm.
Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa, E. Weiske legit.

Schwarz, maBig dicht lehmfarben tomentiert. Riissel in der Basalhalfte grob runzelig , fast

gekornelt, mit zwei kurzen
7
den Augeninnenrand tangierendeu Langsfurchen, im Spitzenteil feiner punktiert,

mit undeutlicher glatter Mittellinie. Zwischen den Augen ein Eindruek, Scheitel mit einer Langssckwiele.

Erstes und zweites GreiBelglied verlangert, gleichlaug, das zweite langer als die beiden folgenden, die

iibrigen kugelig. Halsschild grob, netzartig punktiert, mit haarfeiner Mittelleiste , die zuweilen nur im

vorderen Drittel ausgepragt ist. Fliigeldecken etwas kahnformig zugespitzt, an der Nahtwurzel breit ein-

gedriickt
7

die Zwischenraume gekerbt- gekornelt , etwas schmaler wie die Punktstreifen, die Punkte an den

Deckenseiten fast quadratisch. Seitenrand der Decken oberhalb des Hinterendes der Hinterbrustepisternen

mit weiBlicher Langsmakel. Schenkel fein und dicht runzelig gekornelt
?

die hinteren um die Halfte die

Deckenspitze iiberragend. Schienen in der Basalhalfte nach gedriiekt und erweitert, im mittleren Teil etwas

ein£eens;t und weiBlich behaart, Tarsen ganz weiB behaart.

Orphanyasmtis g. n.

Cryptovliyncliidarum prope JEudyasmtis Pasc.

Postrum longum, metastemum attingens, apice depressmscidum. Scrobcs laterales. Antennae ante

medium rostri insertae, funiculo sexies - articidato , clava breviter ovata. Prothorax subtrapezoidalis , maxima

latitudine ad basin, basi subsinuata, lobis ocularibus instructus. Scutellum distinctum. Elytra decies- striata,

3*
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thorace midto latiora, maxima latitudine ad humeros, lateribus inflexis. Femora elongata, sublineares, subter

hand sidcata, antica suiter spina mimtta armata. Tibiae eompressae, basi curvatae. Bima pectoralis profunda.

Episterna metasternalia lata. Coxae anticae remotae. Lamina mesosternalis fere quadrata, margine antico

deflexo, ciliato ae profunde emarginato, utrinque angulum dentiformem formante. (Fig. 12 a.) Tarsi elongati,

articido tertio bilobo.

Die neue Gattung, die habituell etwas an Protopalns erinnert, gehort zu jenen wenigen Cryptor-

hynehiden- Gattungen, bei welchen der tiefe, durch die weit von einander entfernten Vorderhtiften hindurch-

gehende Riisselkanal hinten offen und die Mittelbrust nicht ausgehohlt, sondern mehr oder weniger eben
ist; letztere bildet bei der neuen Gattung eine vorn und an den Seiten fast quadratisch umfurchte Platte,

an deren Vorderrand , der tief halbkreisartig ausgerandet ist, sich beiderseits ein zahnartiger und bewimperter
Lappen befindet (Fig. 12 a). Nach Lacordaire (Gen. Coleopt. VII, p. 50) wiirde man diese Gattung, ebenso
wie die seinerzeit von mir veroffentlichte Autillia (D. E. Z. 1903, p. 310) in die Gruppe der Ithyporiden
bringen, wahrend ich numnehr dazu hinneige Pascoe zu folgen, der seine Gattung Eudyasmus (Ann. Mus.
Civ. Genova 1885, p. 275), die ebenfalls keine ausgehohlte Mesosternalplatte zeigt, zu den Cryptorhynchiden
stellt, urn so mehr, da sowohl Orphanyasmus als auch Autillia einen so tiefen Riisselkanal besitzen, wie
ihn Eudyasmus nicht aufweist.

Eine Klarung der verwandtschaftlichen Beziehungen der erwahnten Gattungen ist zurzeit nicht
ohne weiteres moglich (conf. A. Lea, 1899, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, p. 204), ich muB mich daher hier

darauf beschranken, diese auffallende Form moglichst kenntlich zu beschreiben und es spateren Studien
iiberlassen, diesen Gattungen eine endgiiltige Stellung im System zuzuweisen. Die einzige bisher bekannte
Art der Gattung ist:

23. Ovphanyasimis lectus sp. n. (Fig. 12)

Niger, nigricante squamosus, squamulis ochraceis adspersus; rostro sat remote ae tenui, basin versus

fortius punctato, linea mediana angusta laevi, inter oculos puncto impresso; antennis obscure rufis, funiculi

articido secundo primo longiore, clavae articido primo conico, reliquis unitis ovalibus, primo duplo, longioribus;

prothorace basi longitudine latiore, lateribus antrorsum convergentibus , vix rotundatis, disco linea mediana laevi,

utrinque in medio tuberculo parvo maculaque transversa in angidis posticis, ochraceo - squamosis ; scutello ovato,

ochraceo-squamoso; elytris rude seriato -punctatis
, punctis in striis sex externis spatiis latioribus, spatio sexto

marginali, costato, spatio secundo pone basin ac mox post medium tubercutis majoribus, spatio quarto in primo
quarto basali. in medio ac ad apicem tuberculis minoribus maculaque apicali dense ochraceo -squamosis; femoribus
crebre punctatis, posticis elytris superantibus ; tibiis compressis, squamulis spatuliformibus erectis, tarsis dorso

albo setosis.

Long. 12, lat. 5 • 8 mm.
Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa, E. Weiske legit.

Schwarz, Fuhler dunkelrot, Oberseite schwarzlich beschuppt und mit kleinen lehmgelben Schuppen-
punkten gesprengelt, die Schiippchen sind auf dem Halsschild mit ihrem breiteren Ende nach vorn gerichtet

und die hellen groBer als die dunkeln. Halsschild auf der Scheibe mit kurzem, kahlem Mittelstreifen, beider-

seits davon ein heller Schuppchenhocker, Hinterecken mit hell beschuppter Quermakel. Fliigeldecken tief

gereiht-punktiert, die Punkte in den 6 auBeren Streifen breiter als die Spatien, das 6., den Seitenrand
bildende Spatium in der Basalhalfte gekielt, 2. Spatium hinter der Wurzel und gleich hinter der Mitte mit
je einem groBeren, 4. Spatium im ersten Viertel, in der Mitte und an der Spitze mit kleinerem hellen Schiippchen-
hocker. Unterseite maBig dicht grob punktiert, die Punkte je eine ockerfarbige Schuppe tragend, Mesosternal-
platte glatt. Schienen seitlich zusammengedriickt, mit fast rechtwinkelig abstehenden schwarzen
spatelformigen Schiippchen besetzt. Tarsen oberseits weiBlich behaart.

Conomalthus g. n

Cryptorhynehidartmt prope Dysopirhimis
Bostrum validum, apice depressum. Antennae fradae, mox ante medium insertae, scapo ocidos

liaud attingente, funiculo Vll-artiadato, articulis duobus basalibus elongatis, reliquis subrotundatis , clava

*> ,.
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elliptica. Oculi laterales, margine postico circumsulcati
, frons planiuscula. Prothorax supra caput produdus,

lobis ocularihus instrudus. Scutellum distinctum. Elytra decies- striata, tuberculata, spatio odavo (laterali)

carinato. Bima pectoralis coxarum margine postico secimdi parts superans. Metasternum coxarum inter-

mediarum diametro vix aequilongum . Segmentum secundum abdominale duobus sequentibus unitis aequilongum
sutura antica arcuata. Femora elongata, linearia, minute dentata, subter hand sulcata, postica segmenti quarti

marginem posticum attingentia . Tarsi elongati, articulo tertio bilobo.

Die breiten Hinterbrustepisternen verweisen die neue Gattung zu den echten Cryptorhynchiden,
die den Hinterrand der Mittelhiiften nicht erreicbende Mesosternalaushohlung in die Nahe von Dysopirhinus.

T

24. Conomalthus balanopliortis sp. n. (Fig. 10)

Niger, sat dense albido-squamosus; rostro robusto, thorace aequilongo, rude rugidoso-, apice remote
minuteque pundato; antennis funiculi articulo primo secundo longiore, tres idtimis fere sphaericis, clava oblongo-

eUiptica; prothorace transverso, apice constrido, margine antico bituberoso; elijtris thorace latioribus, seriato-

punctatis, singulis tuberis coniformibus , subgramdosis , sex armatis; spatiis 2.-6. granulis remote seriatis, setu-

ligeris; femoribus dente minuto armatis, anticis intrinsecus apicem versus longitudinaliter strigosis; corpore

subter perparce ochraceo-squamoso.

Long. 15, lat. (ad tub. humer.) mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa, E. Weiske legit.

Schwarz, maBig dicht mit gelblich weiBen Schiippcben bedeckt. Rtissel so lang wie das Hals-
sckild, beiderseits vor der Fiihlerinsertion mit einem Langseindruck, an den Seiten und in den basalen
zwei Dritteln grob und runzelig, das Spitzendrittel oberseits glanzend, fein zerstreut punktiert. Stirn ab-

geflacht mit zerstreuten, schuppentragenden Punkten, Innenrand der hinten umfurchten Augen mit einio-en

langeren aufgerichteten Keulenschiippchen. Fiibler dunkel rotbraun, erstes GeiBelglied langer als das zweite

das zweite so lang wie die zwei folgenden, kurz elliptischen, zusammengenommen, das siebente fast ku^elio-

dicker als das vorhergekende. Keule elliptisch
;
doppelt so lang wie diek

;
erstes Glied nur ein Drittel ihrer

Lange betragend. Halsschild kaum breiter als lang, in der Basalhalfte mit fast parallelen, geraden, in der

vorderen Halfte stark konvergierenden Seitenrandern
;

Vorderrand liber den Kopf vorgezogen mit zwei
stumpfen Hockern. Schildchen kreisformig, gewolbt, glatt. Fliigeldecken, ohne die Hocker, doppelt so

lang wie breit, an den Schulterhockern so breit, wie das Halsschild lang ist
;

gereiht- punktiert, jede mit
sechs konischen, hier und da flach gekornten Zapfen besetzt, drei auf dem zweiten Spatium

;
einer vor

einer binter der Mitte und einer an der Spitze, einer in der Mitte des vierten Spatiums und je einer auf
dem seehsten Spatium an der Schulter und hinter der Mitte. Unterseite sparsam mit braunlich crelben

Schiippchen bedeckt. Mesosternalholilung am Rande bewimpert. Beine schlank, Scbenkel mit kleinem Zahn
unterseits

;
die Hinterschenkel den Hinterrand des vierten Bauchringes erreichend, ziemlicb dicbt und etwas

runzelig punktiert, Vorderschenkel innen an der Spitze mit' einigen Langsfurchen.

25. Odosyllis major sp. n.

Nigra, fusco-, ac nigro-irrorato- squamosa, rostro in dimidia parte basali carina dorsali, postice

evanescenti; antennis funicido longe ciliato, articulo secundo duobus sequentibus longiore; prothorace irregulare

ac perremote glabro -
granidoso

,
granulis utrinque ante medium spinulosis; scutello subrotundato

,
glabro, interdum

parum concavo; elytris seriatim glabro -granulosis, apice conjundim breviterque acuminatis; femoribus apice

tibiisque in dimidia parte basali nigris; tibiis anticis margine intemo longe fimbriatis.

Long. 12— 15, lat. 5'

5

7 mm.
Patria. Nova Guinea Germanica, Sattelberg (ex coll. Hauser et coll. R. v. Bennigsen).

Aus dem papuanischen Faunengebiete sind auBer den kleinen Arten vitiosa (4 mm) und irrorata

(6 mm) von Pascoe noch ingens, gemmata und crucigera, von Faust opposita beschrieben worden. Diese

durchweg iiber 10 mm groBen Arten lassen sich in zwei Gruppen teilen, solche, die eine tomentierte, und
solcr±e

7
die eine nicht tomentierte Keule haben; crucigera, opposita und major gehoren zu den ersteren.
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0. crucigera hat die Apicalhalfte, opposita die Basalhalfte der Decken weiBlich beschuppt, wahrend major

brauu und scliwarz gefleckt bescliuppt ist. Ihr Riisselrucken hat zwischen der Fiihlerinsertion einen leichten

Langseindruck, hinter dem sich eine feine Langsleiste auf dem dicht punktierten Basalteil des Riissels

findet. FiihlergeiBel lang und fein sparsam bewimpert, ihr zweites Glied langer als die beiclen folgenden.

Auf dem braunlich beschuppten und sparsam gekornten Kopf zwei schwarze Scheitelflecke. Halsschild

sehr entfernt und ungleichmaBig glatt gekornt, jederseits der Scheibe ein Langsstreifen, innerhalb des

Seitenrandes ganz ohne Korner, in der vorderen Halfte beiderseits je ein schwarzer Schuppenfleck, auf dem

die Kornchen fast dornartig, mit ihrer Spitze nach vorn gerichtet, entwickelt sind. Schildchen rundlich,

glatt, zuweilen etwas konkav. Flugeldecken gemeinsam in eine kurze Spitze ausgezogen, die Zwischenraume

schwach gewolbt, mit entfernt gereihten runden Kornchen , die eine relativ groBe, von hinten eingestochene

Schuppenborste tragen, in der hinteren Halfte des achten Spatiums flieBen die Kornchen zu einer feinen

Langsleiste zusammen, neuntes und zehntes Spatium nur an der Wurzel mit einigen wenigen Kornern.

Vorder- und Hinterbrust sowie die Beine dicht , die Episternen der Hinterbrust weniger dicht braunlich

beschuppt
;
Schenkel entfernt gekornt, im Spitzendrittel sowie die Schienen im Wurzelteil schwarz. Erstes

Hinterleibsegment braunlich , in der Mitte schwarzlich, das folgende beiderseits an der Wurzel braunlich,

die weiteren vorwiegend schwarz beschuppt, nur mit einer einfachen Querreihe von entfernten hellen

Schuppen. Letztes Segment mit tiefem, braunlich behaartem, rundem Eindruck {ST).

26. Meeoptis huhni 1

) sp. n. s, ?

M.

pallide ochraceo-squamosus, prothorace vittis quahwr obscure nebulosis; elytris spatiis altematis subcostatis,

secundo praesertim post medium et Me quinque - spinoso , spatiis reliquis externis partim seriato-granulosis,

macula oblonga postmediana lateribusque variegatim nigro-squamulosis , squamulis certo situ niridi-micantibus;

corpore subter albido, sutura epimero - metasternali litura fusca; segmento abdominali primo secundoque in medio,

ultimo apice, nigris; femorihus gracillimis, posticis fere dimidio parte elytris superantibus , bidentatis.

Long. 6 (?)
— 5*5 (S), lat. ad turn. 2— 3'2 mm.

Patria. Insula Key, legit H. Kuhn. Mm. Dresden. Nr. 18090.

Zufolge des an der Spitze mit einem Dorn versehenen zweiten Spatiums, sowie der mit zwei

Zahnen bewehrten Hinterschenkel gehort die Art in die Verwandtschaft des australischen Mecopus terrae-

reginae m., sie ist aber groBer als diese und mehr vom Habitus des caledonlcus m., besitzt hinter der

Mitte auf dem Spatium vier bis fiinf statt wie terrae-reginae zwei Dome und ist anders, viel heller, beschuppt.

Das ganze Schuppenkleid ist namlich vorwiegend hell ockergelb, am langlichen Schildchen und auf dem

ersten Spatium weiBlich. Das Halsschild zeigt eine derartig mit braunlichen Schuppchen untermischte

Beschuppuno-, daB vier breite, verschwommene, dunkle Langsbinden gebildet werden, die durch schmale

helle Streifen unscharf begrenzt werden. Die Decken, ahnlich wie bei trilineatus Guer., mit dunkeln Makeln

hinter der Mitte, auBerdem sind die Seiten mehr oder weniger schwarzlich gesprengelt, die schwarzen

Schuppen in o-ewisser Beleuchtung metallisch griin schimmernd. Unterseite weiBlich, Metasternum auf der

Epimerennaht mit dunkelm Wisch. Hintertibien in der Apicalhalfte weiBlich.

27. Mecopus eapillatus sp. n.

Oblongo-ellipticus (habitu generis Ghirozetis), ater, thorace dorso lineis tribus, elytris sutura vittaque

in basi spatii quinti, altera longiore, obliqua, in dimidia parte apicali striae sextae, albo-squamosis; rostro sat

robusto, capite thoraceque longiore, crebre mgidoso-punchdato, lateribus longitudinaliter impressis, dorso sab-

carimdato; antennis rufis, funiculi articulo secundo primo midto longiore, clava peduncido longo, sutura inter

articulis fortiter undulata; prothorace latitudine longiore, remote subtileque gramdoso, ante basin fasciado

transverso e pilis longis nigrisque; corpore subter ochraceo-squamoso, segmento primo in medio, ultimo apice

1) Benannt nach dem verdienstvollen Sammler Heinrich Kuhn, geboren 1860 zu Erlbach i. S., gestorben 1906

in Surabaja. (Ygl. Nekrolog in der Deutschen Ent. Zeitschr. Iris 1906, p. 245, und Novitates Zoologicae v. 14, 1907, p. 340.)

2) Abh. u. Ber. Mus. Dresden 1893, Nr. 2, p. 27.



Ml •'--:-—-'- _ -"..,^>->,:,

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antkr.-Etlm. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 1 23

denudatis; femoribus posticis siibclavatis , elytris climidia parte superantibiis , dente triangularis margine posbico

denticulato, armatis.

Long. 12, lot. 4 2 mm.
Patria. Insula Batjan (ex coll Faust).

Diese ausgezeichnete Art scheint mir am nachsten mit Chirozetes validipes m., der in der Tijdschr.

voor Entomologie s'Gravenhage 1894
;

v. 37, p. 33 beschrieben und auf Taf. 2 Fig. 1 und la abgebildet
ist, verwanclt. Der am Hinterrande gezahnelte groBe Schenkelzahn der Hinterbeine und die entfernten

Vorderhuften veranlaBten mich damals, diese abweichende Form, von der mir nur ein ? vorlag, als Chirozetes

zu beschreiben, in der Vermutung, claB das $ eine Brustbewehrung aufweisen werde. Die neue vorliegende
Art hat viele auffallende Merkmale, wie die Schenkelbewehrung und die eigentumliche Ineinanderfuguno-
der Keulenglieder mit ihr gemein, zeigt aber, obwohl ein Mannchen (das erste Bauchsegment ist der Lange
nach, das letzte rundlich eingeclriickt), keinerlei Brustbewehrung und eng aneinanderstoBende Vorderhuften,
wodurch eine Vereinigung mit Chirozetes ausgeschlossen wird. GroBeres Material von beiden Arten, in

beiden Geschlechtern, kann erst ausweisen, ob Vertreter einer neuen Gattuno- vorlieo-en.

KorperumriB gestreckt elliptisch, an Chirozetes erinnernd; Riissel langer als Kopf und Halsschild,
kraftig dicht runzelig punktiert, in den Punkten je mit einem feinen grauen Harchen, auf dem Riicken
mit undeutlicher Mittelleiste, an den Seiten mit einem Langseindruck. Fiihler rot, die Schaftspitze dem
Kopf bis auf eine Entfernung, die dem kiirzeren Augendurchmesser gleichkommt, genahert, zweites GeiBel-
glied viel langer als das erste, Keule langer als die vier vorhergehenden, gestreckt elliptischen vier GeiBel-
glieder zusammengenommen, lang gestielt, etwas kompreB und die einzelnen Glieder derartig ineinander
gefiigt, daB (wie bei Chirozetes validipes) die distalen Rander der einzelnen Glieder stark wellig ^eschwungen& &
erscheinen. Halsschild etwas langer als breit, mit abgesetztem Vorderrand, an den Seiten sehr schwach
gerundet, auf dem Riicken beiderseits mit einem weiBen, hinten verbreiterten Seiten- und eben solchem
Mittelstreifen, parallel zum Hinterrande hinter der Mitte, mit einem Querstreifen aus langen, wolligen,

schwarzen Haaren, der matte Grund des Halsschildes auBerdem mit feiner entfernter
aufgerichteten

Kornelung. Schilclchen langlich viereckig, weiB beschuppt. Fliigeldecken eiformig zugespitzt, punktiert-
gestreift, die Streifen an der Wurzel ohne Punkte, zweites Spatium etwas erhaben, die wenig eingedriickte
Naht, die Wurzel des funften Spatiums und die Spitzenhalfte des sechsten Streifens weiB beschuppt, sonst
schwarz tomentiert, zweites und viertes Spatium klein gereiht-gekornt, ebenso das erste und dritte, hier
aber mit noch entfernteren und kleineren Kornchen, die auBeren Punktstreifen mit kurzen, weiBen Borstchen.

Vorderschenkel langer als die Fliigeldecken, linear, Vorderschienen etwas geschwungen und
innenseits dicht und fein gekornelt, Hinterschenkel etwas keulenartig verdickt, fast urn die Halfte die

Deckenspitze iiberragend, mit groBem dreieckigen Zahn, dessen Hinterrand sageartig gekerbt und fein
bewimpert ist. Unterseite des Korpers weiBlich beschuppt, erstes Bauchsegment in der Mitte, letztes an
der Spitze kahl, schwarz.

Aratfinopus Guer.

Die von Ternate, Aru, Amboina aus nach Osten bis zur Sudostspitze Neuguineas verbreitete
und somit rein papuanische Gattung wurde 1830 von Guerin auf eine in den Sammlungen verhaltnismaBio-
seltene Art, striga, gegrundet und ist seither durch eine Reihe von Arten von Pascoe und Faust, die mir
fast alle in typischen oder kotypischen Exemplaren vorlagen, vermehrt worden. Mit Ausnahme der mit
lacerta Faust verwandten Arten sind die meisten habituell einander sehr ahnlich und hauptsachlich durch die

Anlage der hell tomentierten Streifen und Makeln zu unterscheiden, so daB abgeriebene Exemplare oft

schwer kenntlich sind.

Gewisse Arten der Gattungen Astjtesta und Eiidyasmus erinnern so sehr an Arachnopus- Arten,
daB sie als solche beschrieben worden sind; so ist Arachnopus compressipes Chevr. = Asytesta trivittata Pasc,
Arachnopus rotundipennis Chevr, = Asytesta gazella Oliv.

Leider war es nicht moglich, alle bekannten Arten zu gleicher Zeit zu meinen Untersuchungen zu
vereinigen. Die beim Hinzukommen neuen Materials sich ergebenden Merkmale konnten daher nicht immer
an alien Arten nachgepriift werden, und so muBte sich die folgende Bestimmungstabelle damit begntigen,
ihren praktischen Zweck zu erfullen, ohne das verwandtschaftliche Verhaltnis der Arten zum Ausdruck

r
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bringen zu konnen. Aus diesem rein praktischen Grunde ist zur Trennung der Arten wesentlich die Anlage

der hellen Tomentzeichnung benutzt worden, obwohl diese nicht immer durchaus bestandig ist.

Von plastischen Merkmalen mochten wir, abgesehen von der Form und Skulptur der Decken,

besonders den mehr oder weniger ausgepragten, zuweilen ganz feblenden Langseindruck der Vorderbrust

der Aufmerksamkeit spaterer Untersucher empfehlen. Er ist am starksten bei patronoides , weniger bei

subcostatus und rugosus entwickelt und fehlt meist jenen Arten vollstandig, die eine den Vorderbrustrand

und den AuBenrand der Vorderhiiften tangierende, hell tomentierte Bogenlinie aufweisen, wie z. B. ivallacei

Pascoe, persona Vollh., perspicims Hllr., patronus Pasc, fossulatus Faust, fortis Hllr., sannio Pasc,

fenestrates Faust, demissus Faust, zu denen sich merkwurdigerweise die habitueil sebr abweicbenden

seetator Faust und anihonyi Faust gesellen.

Ein anderes auffallendes plastisches Merkmal, dessen Wert zurzeit nocb nicbt beurteilt werden

kann, ist eine scharfe Langsleiste, die sich zuweilen in der Mitte zwischen den Mittelhuften auf der

Mittelbrust findet. Bei gazella Oliv. tritt dieses Merkmal auf, ohne, wie es scheint, an diese Art oder an

eines der Geschlechter gebunden zu sein, wahrend es anderseits bei einer dem A. phaleratus nahe stehenden

Form, frater m., Artmerkmal zu sein scheint.

Die bisher und in vorliegender Arbeit beschriebenen Arten sind die folgenden:

acutipennis Gestro, 1879, Ann. Mus. Genova, p. 564 — Fly FluB, Brit. Neuguinea.

alboscapidatus Gestro, 1875, Ann. Mus. Genova, p. 1009 — Korido

anthonyi Faust, 1898, Ent. Zeitschr. Stettin, p. 194

Holl. ISTeuo-uinea.

Mailu, Brit. Neuguinea.

Britisch und Deutsch Neuguinea.

Unotatus Pasc, 1871, Ann. Nat. Hist. p. 258 — Aru Insel.

v. demissus Faust, 1898, Ent. Zeitschr. Stettin, p. 192

disparilis Faust, 1898, Ent. Zeitschr. Stettin, p. 191 — Mailu, Brit. Neuguinea.

(compressipes Chevr., 1877, Petit. Nouv. v. 2, p. 189 = Asytesta trivittata Chevr.)

fenestrates Faust, 1892, Ent. Zeitschr. Stettin, p. 224

ferus m. sp. n. — Aroa FluB, Brit. Neuguinea.

fortis m. sp. n. — • Aroa FluB, Brit. Neuguinea.

frater m. subsp. n.

Deutsch Neuguinea.

Amboina.

Holl. Neuguinea.

frenntus Vollenh., 1866 Tijdschr. Ent. v. 9, p. 228, tab. 12, fig. 5 — Salawatty.

gazella Boisd., 1835, Voy. Astrolabe v. 2, p. 436, tab. 7, fig. 22

geometricus Vollenh., 1866, Tijdschr. Ent. v. 9, p. 227, tab. 12, fig. 4

Korido

interrupts Fairm., 1883, Ann. Soc. Ent. Belg., p. 40

imitator Faust, 1898, Ent. Zeitschr. Stettin, p. 190

guttidifer Gestro, 1875, Ann. Mus. Genova v. 7, p. 1009

Tondano, Celebes.

Holl. Neuguinea.

Neulauenburg.

Humboldtb Holl. Neuguinea.

melanospihts Gestro, 1875, Ann. Mus. Genova, p. 563 — Fly FluB, Brit. Neuguinea.

misoriensis Gestro, 1875, Ann. Mus. Genova, p. 1010 — Korido, Holl. Neuguinea.

olivieri Faust, 1898, Ent. Zeitschr. Stettin, p. 191 — Moroka, Brit. Neuguinea.

- Deutsch Neuguinea.

Waigeu.

patronoides Hllr., 1903, Deutsche ent. Zeitschr., p. 313

patronus Pasc, 1885, Ann. Mus. Genova, p. 281 — Fly FluB, Brit. Neuguinea.

persona Vollenh., 1866, Tijdschr. Ent. v. 9. p. §26, tab. 12. fig. 3

perspicims m. subsp. n. — Halmahera.

phaleratus Pasc. 1871, Ann. Nat. Hist. p. 259 tab. 16, fig. 9 — Ceram.

praevius Faust, 1898, Ent. Zeitschr. Stettin, p. 189. Alexander und Nisbet Berg, Brit. Neuguinea.

(rotundipennis Chevr., 1877, Petit Nouv. v. 2. p. 189 = Asytesta gazella Oliv.)

rugosus m. sp n. Aroa FluB, Brit. Neuguinea.

sannio Pasc, 1871, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 259 — Aru Inseln.

sectutor Faust, 1899, Ann. Mus. Genova, p. 99 — Moroka, Brit. Neuguinea.

simius Pasc, 1871, Ann. Mag. Nat. Hist., p. 258. — Mysol, Ceram.

subcostatus m. sp. n Astrolabe Gebirge, Brit. Neuguinea.

(Deutsch?) Neuguinea.stigmatus Faust, 1892, Ent. Zeitschr. Stettin, p. 223, —
striga Guer., 1833, Voy. Coquille. Ent. p. 128, tab. 6. fig. 5 — Dore

?
Holl. Neuguinea.

: r--"l;
A
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tenuisignatus ni. sp. n. — Sattelberg, Deutsch Neuguinea.

tristis m. sp. n. — Aroa FluB, Brit. Neuguinea

v. vitticollis m. n. (von gazeUa).

tvallacei Pasc., 1871, Ann. Mag. Nat. Hist., p. 258 und Wallace Malay Archip. v. 2, p. 154, fig.

— Grilolo.

Diese Arten konnen nach folgender Tabelle unterschieden werden:

Fliigeldecken mit hell beschuppter Naht und eben solcher Querbinde an der Wurzel und in der

Mitte I

Fliigeldecken an der ganzen Wurzel, oder eine quere Sehultermakel hell beschuppt .... II

Fliigeldecken mit ungefahr dreieckiger Sehultermakel Ill

Fliigeldecken mit runder oder ovaler, von den hellen Deckenstreifen, wenn solche vorhanden

sind, getrennter, heller, oft nur punktformiger Sehultermakel IV
Fliigeldecken kahl, grubig gereiht-punktiert, hochstens mit nur wenigen gereihten Schuppen-

punkten an der Spitze ..." V
Fliigeldecken mit Reihen von weiBen Punktmakeln VI
Fliigeldecken mit hellen Langslinien (ohne isolierten Sckulterneck und ohne Querbinden oder

Quermakeln) VII

Fliigeldecken entweder mit 2—3 hellen, netzartig miteinander verbundenen Querlinien oder mit

sammetschwarzen Makeln, oder iiberall mehr oder weniger dicht einfarbig beschuppt, Hals-

schild in der Mitte hauiig mit einer hellen Querlinie VIII

A' Mesosternum zwischen den Mittelhiiften in der Mitte ohne Langskiel, Fliigeldecken nicht ganz 1% mal
so lang wie breit, die helle Linienzeichnung lehmfarben: phaleratus Pasc.

A Mesosternum mit scharfem Mittelkiel, Fliigeldecken iy
2
mal so lang wie breit, die helle Linienzeichnung

rein weiB: phaleratus frater subsp. n.

A' Halsschild ohne helle Langslinien.

B r

Fliigeldecken ohne helle Langslinien.

C Fliigeldecken mit querer, weiBer Sehultermakel: alboseapulalus Gestro
C Fliigeldecken bis zur Naht hin an der Wurzel weiB: striga Guer.

B Fliigeldecken auf dem 1. Spatium in der hinteren Halfte mit feiner, weiBer Langslinie, Basalrand der

Fliigeldecken gleichschmal, weiB beschuppt: misoriensis Gestro
A Halsschild jederseits mit zwei hellen Langsstreifen: interruptus Fairm.

Ill

A" Halsschild in der vorderen Halfte mit einer Querreihe von vier weiBen L'angstropfen, Fliigeldecken

im zweiten Drittel mit groBer, heller Quermakel, auBerdem an der Spitze des 1. Spatiums und am
Seitenrande mit kleinen weiBen Makeln: ivallacei Pasc.

A' Halsschild mit drei weiBen Langslinien, in der Mitte ohne Querlinie.

B' Fliigeldecken im zweiten Drittel mit weiBer Quermakel, die weiBe Mittellinie auf dem Halsschild hinten

meist verkiirzt: persona Vollh.
B Fliigeldecken ohne weiBe Quermakel, die helle Halsschildmittellinie den Hinterrand erreichend:

simius Pasc.

A Halsschild auBer den Langslinien in der Mitte mit einer von ersteren unterbrochenen Querlinie:

persona perspicusus subsp. n.
*

1) In diese Gruppe wiirde als dritte Art noch eine auffallend sehmale Form gehoren, die mir nnr in einem
defekten, alten Stiick aus dem Britisclien Museum vorlag. Sie stammt von Duivenbode und tragt als Fundort nur die

Bezeichnung: Neuguinea; sie ist nahezu dreimal so lang wie breit, die raspelartig gereiht-gekornten Decken sind 1 8
/ mal

so lang wie breit, die Halsschildscheibe zeigt drei kelle Langslinien, deren mittlere die Halsschildbasis erreicht, der helle
Sutural- und Humeralstreifen sind an der Wurzel und hinter der Mitte durch eine gerade Querbinde verbunden. Das
5. GeiBelglied ist das kleinste, das 7. grofier als das vorhergehende und liinger als breit, 1. Keulenglied von halber Keulen-
lange. Mittelbrust zwischen den Mittelhiiften mit Langskiel.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Xr. 1 a
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IV

A f Schnltermakel groB, weit liber AugengroBe.

B f Fliigeldecken mit weiBem, vorn abgekiirztem Suturalstreifen, in der Spitzenhalfte etwas abgeplattet,

Halsschild jederseits mit zwei hellen Langslinien: patronoides Hllr.

B Flugeldecken ohne bell tomentierten Snturalstreifen.

C f Flugeldecken nicbt 1
1

/2
mal so lang wie breit, anf dem ersten oder zweiten Pnnktstreifen mit weiBem

Toment.

D Erster Punktstreifen in der hinteren Halfte verbreitert, nacb auBen gescbwungen nnd so wie die

Spitze des 5. Spatiums bell tomentiert: paironus Pasc.

C Flugeldecken 1
1

/2 mal so lang wie breit, nur der zweite Punktstreifen in der Spitzenhalfte weiB

tomentiert: acutipennis Gestro

D Erster Punktstreifen sowie die folgenden im Spitzenteil fast verloschend, obne weiBlicbe Tomentierung.

E f Punktreiben fein, 1. Spatium mindestens doppelt so breit wie eine Punktreihe, Scbenkel und Scbienen

scbwarz bewimpert: - - binotatus Pasc.

E Punktreiben an der Wurzel sebr grob
?

daselbst das 1. Spatium kaum breiter als eine Punktreihe,

Scbenkel und Scbienen weiB bewimpert: fossulatus Faust

A Scbultermakel klein, meist weit unter AugengroBe.
*

B' Alle Spatien gleichmaBig schwach-, oder nicbt gewolbt.

C Naht, Halsscbildmittellinie (auBerdem beiderseits davon zwei Langslinien) und das 4. Spatium im

Spitzenteil hell beschuppt: praevius Faust

C Nabt und Halsscbildmittellinie nicbt bell beschuppt.

D' Kornerreihen der Decken fein und gleichmaBig, die Kornchen voneinander entfernt, die Punktreihen

in der hinteren Deckenhalfte ganz erloschen und nicht eingedruckt, Halsschild ganz ohne helle

Langslinien: biguttatus Faust

D Kornerreihen der Decken durch den braunlich-weiB tomentierten zweiten Punktstreifen auseinander-

gedrangt, Halsschildscheibe mit zwei, vorn konvergierenden und tomentierten Langslinien
?
Wurzel des

fiinften und sechsten Punktstreifens mit einer gemeinsamen langlichen Punktmakel. Beine braunlich

bewimpert: tristis sp. n.

B Die abwechselnden Zwischenraume, ausgenommen das Spitzendrittel
7
schmaler und gewolbter als die

tibrigen, Halsschild mit zwei vorn konvergierenden, hellen Langslinien; Flugeldecken fein lehmgelb

beschuppt, Naht hinter der Mitte, vierter Punktstreifen im Spitzendrittel, das sechste Spatium in der

vorderen Halfte mit einer Reihe von hellbraunlichen Tomentpunkten
?
Wurzel des fiinften Spatiums

mit einer eben solchen Tomentmakel: subcostatus sp. n.

V
Vorderbrust in der Mitte der Lange nach und vor den Vorderhiiften der Quere nach eingedriickt:

VI
rugostis sp. n.

Halsschild grob punktiert, erster Deckenstreifen in den hinteren zwei Dritteln mit weiBem, vor der

Spitze etwas nach auBen ausgebuchtetem Langsstreifen, die gewolbten Spatien .mit feinen gereihten

weiBen Schuppenpunkten, Vorderbrust mit hell beschupptem Langseindruck: guttidifer Gestro

VII

Af Flugeldecken je mit einer in der Verlangerung des hellen Halsschildstreifens auf dem fiinften Spatium
von der Wurzel bis zur Spitze verlaufenden hellen Linie: frenatus Vollh.

A Flugeldecken mit mehreren hellen Linien

B' Halsschild mit hell tomentierter Mittellinie

C f Flugeldecken je mit zwei sowohl an der Wurzel als aucb an der Spitze spitzwinkelig vereinio-ten

weiBen Streifen, fiinftes Spatium an der Spitze mit weiBem Punkt, erstes und zweites GeiBelglied

gleichlang, Vorderbrust mit weiB beschupptem Langseindruck: geometricus Vollh.
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C

D'

E'

E

F

G

B
H'

wie bei folgender Art:

Flugeldecken mit weiBen Langsstreifen, die an der Wurzel niclit aus einem Punkt entspringen

Punktstreifen fein, inimer schmaler als die Spatien

Seitlicher heller Deckenstreif kommaformig, hochstens bis zur Deckenmitte nach hinten reichend,

Halssckild auf der Sckeibe mit drei, am Seitenrand mit je einer weiBen Langslinie: olivieri Faust

Seitlicher Deckenstreifen an der Wurzel nicht verbreitert, die Deckenspitze ganz oder nahezu erreichend

Zweites bis viertes Spatium an der Wurzel tomentiert, Basalrand der Decken stark aufgeworfen,

Halsschild unterhalb des Seitenrandes mit heller Langslinie, alle Tomentlinien gelblicher und breiter

imitator Faust

Zweites bis viertes Spatium an der Wurzel nicht tomentiert, Deckenbasis nicht auffallig aufgeworfen

gazella Gtjer.

gazella var. vitticollis

D Die Punktstreifen in der yorderen Deckenhalfte sehr grob, der zweite und dritte an der Wurzel

mindestens so breit wie die Spatien, erster Streifen in der vorderen, erstes Spatium in der hinteren

Halfte und eine an der Wurzel vom vierten bis sechsten Streifen reichende, dann plotzlich verjiingte

Langslinie hell tomentiert: fortis sp. n.

Halsschild ohne hell tomentierte Mittellinie

Erstes, drittes und fiinftes Spatium eben, ohne Kornerreihen, das zweite und vierte erhaben, erstes

Halsschild mit drei hellen Langslinien:

Halsschild mit fiinf hellen Langslinien:

und fiinftes Spatium hell tomentiert, ersteres nahe der Wurzel am breitesten: ferns sp. n.

H Alle Spatien gereiht-gekornelt

J' Der auBere helle Tomentstreifen der Decken sowie der auf dem zweiten Streifen und die hellen Linien

des Halsschildes durchaus gleichfein, Stirn zwischen den Augen mit Langseindruck, Schenkelfransen

weiB: tenuisignatus sp. n.

J Der auBere Tomentstreifen der Decken kommaformig (d. h. an der Wurzel stark verbreitert), Stirn

zwischen den Augen nicht eingedriickt, Schenkelfransen gelblich: dispavilis Faust

[y

f:

C

C

VIII

Fliigeldecken in beiden Geschlechtern von gewohnlicher FormA'

B' Halsschild in der Mitte mit hell beschuppter Querlinie, Vorderbrust mit einer ihren Vorderrand und

den AuBenrand der Vorderhuften tangierenden Bogenlinie

Flugeldecken vorherrschend schwarz mit netzartig verbundenen hellen Quer- und Langslinien:

fenestvatiis Faust

C f Flugeldecken vorherrschend hell beschuppt, an der Wurzel beiderseits mit je zwei, hinter der Mitte

mit einer queren, vor der Spitze mit einer ungefahr dreieckigen Kahlmakel, auBerdem am Seitenrand

sannio Pasc.iiber dem ersten Bauchsegment und an der Spitze eine Kahlmakel:

Flugeldecken ganz hell beschuppt, ohne Kahlmakeln, nur der Wurzelrand stellenweise kahl:
- demissus Faust

B Halsschild ohne hell beschuppte Querlinie, Decken je mit zwei samtartig tomentierten schwarzen

Makeln, je eine groBe quere, dreieckige an der Wurzel und je eine kleinere runde, hinter der Mitte,

sonst uberall maBig dicht und fein weiBlich beschuppt: melanospilns Gesteo

A Flugeldecken des Mannchens entweder in eine auffallend lange gemeinsame Spitze ausgezogen und

der Wurzelrand innerhalb der Schultern tief bogenartig ausgeschnitten und auBen lappenartig vor-

gezogen, oder im zweiten Drittel ihrer Lange an den Seiten mit einem Hocker; Halsschild hochstens

mit nur undeutlicher heller Schuppenquerlinie in der Mitte

D' Flugeldecken an den Schultern mit makelartig verdichteter Beschuppung, die des 6 schwanzartig

lacerta Faustausgezogen:

D Flugeldecken an den Schultern nicht dichter beschuppt

E' Halsschild mit hell beschuppter Seitenrand] inie, Flugeldecken des 6 in der Basalhalfte gewolbt, vor

der Spitze beiderseits mit einer sparlich bewimperten, hockerartig abgesetzten Langsleiste:

anthonyi Faust

E Halsschild ohne helle Seitenrandlinie, Flugeldecken in der Basalhalfte abgeflacht: sectator Faust

4 *
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29. Arachnopus persona perspicuus subsp. n.

A. persona major, prothorace linea mediana basin attingente, lineis lateralihits ultra medium retro

curentibus, disco linea transversa lineis longitudinalibus interrupta; elytris ut in specie typiea signata, fortius granulatis.

Long. 12, lot. 5 5 mm.

Patria. Halmdhera, legit Bruijn 1874 (ex Mus. Genov.) et Batjan (Mus. Stettin).

GroBer als die Stammart, die Fliigeldecken mit groberen, mebr abgescbliffenen Kornern bedeckt,

die weiBe Mittellinie des Halsscbildes den Hinterrand erreicbend, die seitlicben Linien fiber die Mitte hinaus

nach binten reicbend, Halsscbildscbeibe mit einer durcb die Langslinien unterbrocbenen, weiB tomentierten

Querlinie.

30. Arachnopus tristis sp. n.

Niger, opacus, thorace utrinque lineis tenuibus duabus, elytris, puncto liamerali minuto lineaque,

basi abbreviata, in striae secundae dimidia parte apicali, altera brevi pone medium in stria sexta, ochraceo-

tomentosis; prothorace confertim asperato-punctato, transferso, lateribus rotundatis; elytris aequaliter granidatis,

gramdis squamigeris, spatiis inter gramdis subtile ochraceo-squamosis; episternis epimerisque mesothoracis ut

episternis metathoracis ferrugineo -tomentosis ; femoribus posticis ochraceo- ciliatis, elytris dimidia parte superantibus.

Long. 11, lot. 5 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa, E. Wetske legit.

Eine in GroBe und Form sowie in der Deckenskulptur dem tenuisignatus abnlicbe Art, die

Tomentlinien aber mebr braunlicb weiB, die Seiten der Vorderbrust unterbalb der, in der binteren Halfte

abgekiirzten
;
bellen Seitenrandlinie kaum gekornelt- und nur entfernt punktiert. Fliigeldecken gleicbmaBig

und ziemlicb fein gereibt- gekornelt, sowobl die Korner als die Punkte der Streifen mit Scbuppenborstcben
7

namentlicb die bintere Deckenbalfte iiberall sebr fein und maBig dicbt braunlicb weiB bescbuppt, eine

kleine elliptiscbe Makel (weit unter AugengroBe) an der Wurzel des fiinften Spatiums, die bintere Halfte

des zweiten Punktstreifens und ein kurzer Stricb binter der Mitte auf dem secbsten Streifen, sowie die

Seitenstiicke der Mittel- und Hinterbrust und diese selbst braunlicb weiB tomentiert. Das beim Manncben

in der Mitte tief eingedriickte erste Baucbsegment beiderseits am Hinterrande mit ungefabr vier leicbt

s-formig gescbwungenen Langsleisten. Scbenkel und Scbienen braunlicb gelb bewimpert.

31. Arachnojms subcostatus sp. n.

Breviter ovatus, niger, A. rug o so similis, subtile ac parce carptim macidatim squamosus; prothorace

sat crebre ac minute asperato-punctato, disco lineis duabas antrorsum convergentibus , ochraceo-squamosis; elytris

seriato -punctatis , singidis subtricostatis ,
costis spatiisque gramdis asperatis, seriatis, macula puntiforme ad

basin (vitta thoracali opposita) vittaque suturali pone medium, altera in spatio tertio, macidatim dissoluia ut

punctis seriatis infra humeros ochraceo-squamosis; femoribus nigricante ciliatis; prostemo longitudinaliter

impresso et hie ochraceo-squamoso.

Long. 11, lat. 5, 5 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, Astrolabe - monies , E. Weiske et Morola (altitudine 1, 300 m)

Loria legerunt (Mus. Dresd. et Mus. Genova.)

Halsscbildpunktierung maBig dicbt, auf der Scbeibe kaum gekornt, an den Seiten der Vorder-

brust raspelartig gekornt; die zwei weiBlicben Tomentlinien auf der Halsscbildscbeibe vorn stark kon-

vergierend. Fliigeldecken breit und kurz eiformig, aber mebr zugespitzt als z. B. patronus uud binotatus

Pasc, in der Basalbalfte mit groBen entfernt gereibten Punkten, die auf dem Grande ein am Vorderrande

eingestocbenes braunlicbes Borstchen tragen, die abwecbselnden Zwischenraume etwas rippenartig vortretend

und dicbter raspelartig gekornt, Nabt eben, sebr entfernt gekornt, die iibrigen Spatien, namentlicb das

2. und 4. mit unregelmaBigen, zum Teil doppelten Kornerreiben und fein ockerfarbig bescbuppt, Spitzen-

drittel aller Spatien fiacb und unregelmaBig und sparsam gekornt. Naht hinter der Mitte und der 4. Punkt-

streifen im Spitzendrittel mit einer Reibe zusammenflieBender Tomentpunkte, Wurzel des 5. Punktstreifens

mit einem Tomentpunkte und 6. Spatium in der vorderen Halfte mit 5—6 entfernt gereibten Tomentpunkten.
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Epimeren und Episternen der Mittel- und Hinterbrust dieht ockerfarbig beschuppt. Schenkel und Schienen
braunlich bewimpert. Vorderbrust der Lange nach eingedriickt.

*

i

32. Arachnopus rugosus (Fig. 11)

Breviter ovatus, aterrimus, unicolor; rostro basi sex-sulcato inter sulcis seriato -punctata; antennis
funiculi articulis duobus basalibus elongatis, secundo duobus sequentihis unitis longiore, sexto spliaerico, septimo
transverso ant subtransverso ; prothorace sat crebre ac minute asperato-punctato, punctis setida alba instructs,
disco utrinque plaga viUiforme sublaevi; elytris seriato -foveolatis, spatiis alternatis granulosis ac subcostatis
foveolis angustioribus, apice evanescentibus ; prostemo longituclinaliter ac ante coxas transverse impresso; femoribus
tibiisque extus nigro-ciliatis.

Long. 8—11, lot. 4—5* 5 mm.
m

Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa, E. Weiske legit.

Die vier mir vorliegenden Stiicke seheinen alle etwas abgerieben zu sein und durften gut
erhaltene auf dem Halsschild zwei feine

;
vorn konvergierende helle Langslinien aufweisen, im iibrigen ahnelt

die Art sehr dem bier beschriebenen subcostatus
, unterscheidet sich aber von ihm sofort durch die grubige

Deckenpunktierung und die schwarzliche Bewimperung der Schenkel und Schienen. Die abwechselnden
Spatien treten etwas rippenartig vor und sind mehr oder weniger raspelartig gekornt, die Grubchenreihen
breiter als die Spatien, Spitzendrittel der Decken ziemlich eben, nur mit kleinen, gereihten Kornchen; zwei
Stiicke zeigen im Spitzenteil weiBlich beschuppte Punktmakeln.

34. Avachnopus fortis sp. n. (Fig. 15)

Niger, ovatus; fronte inter oculos plana, puncto minuto impresso; antennis robustis, funiculi articulo
secundo duobus sequentibus unitis haud longiore, reliquis longitudine sensim decrescentibus , septimo conico
fatitudine fere longiore clavae adpresso; prothorace sat confertim fortiterque punctato, punctis seta previssima
instructis, disco vittis albidis tribus, praeterea una utrinque infra marginem laterdem et una arcuata coxas
anticas tangente; elytris in dimidia parte basali striato - fossulatis , in parte apicali seriato -punctatis , spatiis
asperato granulatis, vitta in stria prima incipiente ac post medium spatium primum occupante, altera humerali
ad basin dilatata et margine laterali, basi excepta, albido-squamulosis; femoribus pallide ciliatis; prostemo \

medio haud longitudinaliter impresso.

Long. 10, lat. 5 mm.

Patria. Nova Guinea Britannica, E. Weiske ad flumen Aroa et Lokia ad flumen Paumomu
legerunt (Mus. Dresd. et Mus. Genua).

Der Thorax dieser Art zeigt 7 helle Langsstreifen, von welchen 3 von oben sichtbar sind, je
emer unterhalb des Seitenrandes verlauft und einer bogenartig den AuBenrand der Vorderhuften und den
Vorderrand der Vorderbrust tangiert. Fliigeldecken in der Basalhaifte grubig gereiht-punktiert, so daB die

raspelartig gekornten Spatien schmaler als die Punktreihen sind, in der Spitzenhalfte werden die Punkte
viel feiner, die Spatien eben und viel breiter als die Punktreihen. Ein die Wurzel des ersten Punktstreifens

einnehmender, hinter der Deckenmitte auf das erste Spatium iibergehender und daselbst verbreiterter und
nach auBen gebogener Streifen hell beschuppt, ein anderer die Wurzel des 4.-6. Spatiums bedeckender,
nach hinten sich plotzlich verjllngender und nur auf dem 6. Deckenstreifen beschrankter, sowie die hintere
Halfte des Deckenseitenrandes ebenfalls weiBlich beschuppt. Vorderbrust in der Mitte ohne Langseindruck.

in

Avachnopus f\

Niger, oblongo-ellipticus, A. disparili Faust similis, antennis obscure sanguineis, funiculi articido

secundo primo distincte longiore, tribus sequentibus aequilongo; prothorace longitudine latitudine aequali, sat

crebre, vix aspere punctato, linea mediana laevi, disco utrinque vitta, altera in margine laterali, ochraceo-squamosis;
elytris spatiis alternatis convexiusculis , seriato -gramdosis, spatio primo quartoque planis, ochraceo-squamosis,
illo basi, hoc pone medium dilatatis; mesothoracis epimeris epistemisque pallide ferrugineo-squamosis.

Long. 11, lat. 5 mm,
Patria. Nova Guinea Britannica, ad flumen Aroa, E. Weiske legit.

TT —
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Dem A. disparilis Faust sehr ahnlich, von ihm vor allem durch das langere Halsschild und

durch das nicht gereiht
-
gekornte , ebene 3. und 7. Spatium zu unterscheiden. Punktierung des Halssehildes,

sowie der Deckenstreifen kaum gekornelt, 2., 4. und 6. Spatium etwas rippenartig vortretend, nur mit

entfernten Kornern. Die helle Beschuppung auf dem 1. Spatium von der Wurzel ab nach hinten etwas

verbreitert, im Spitzenteil wieder verjungt. Humeralstreifen dicht hinter der Wurzel am breitesten
;
dann

kommaartio- sich verjiingend. Episternen und Epimeren der Mittelbrust dicht blaB, rostfarbig beschuppt.

Vorderbrust mit beschupptem Langseindruck.

36. Arachnopus tenuisignatus sp. n.

Ellipticus, niger, lineis tenuibus albidis in thorace ac in elytris ornatus; antennis funiculi articulo

secundo primo, septimo latitudine, distincte longioribus; fronte inter ocidos longitudinaliter impressa; prothorace

sat confertim subrugidoso -
punctato , disco lineis duabus ante convergentibus albidis, linea altera utrinque in-

framarginali; elytris seriato -punctatis, sat aequaliter granulosis, stria prima, secunda sextaque impressis et ut

margine laterali albido - squamosis
;
femoribus tibiisque albido - ciliatis ;

prosterno longitudinaliter impresso et hie

parce albo-setuloso.

Long. 12, lab. 6 mm.

Patria. Nova Guinea Germanica, Sattelberg, leg. C. Wahnes, etiam in Mas. Caes. Vindobon.,

Mus. Ent. Nat. Berlin et in coll. E. v. Bennigsen.

Eine oroBere, durch die feine Linienzeichnung charakteristische Art, deren zweites GeiBelglied be-

deutend langer als das erste
;
deren siebentes deutlich l'anger als breit ist. Halsschild mit zwei feinen, vorn

konvergierenden Langslinien. Seiten der Vorderbrust, sowie die Augenlappen dicht gleichmaBig gekornelt. 1

Form der Fluo-eldecken ahnlich wie bei A. phaleratus Pasc, die Skulptur aber insofern verschieden, als der

1. 2. und 6. Deckenstreifen etwas breiter, tiefer und zum groBten Teil weiBlich tomentiert erscheint, die

iibrigen Deckenstreifen zeigen hier und da gereihte Tomentpunkte, wahrend die hintere Halfte des Seiten-

randes dicht weiB tomentiert und wie bei den meisten Arten weiBhaarig bewimpert ist. Mesosternalplatte

uno-efa.hr halbmondformio* jedoch ihr Hinterrand groBtenteils gerade (parallel zum Vorderrand), biirstenartig

weiB behaart. Vorderbrust in der Mitte mit weiBlich tomentiertem Langseindruck, der im hinteren Teile

auf dem Grunde Querrunzeln aufweist, zwischen den Vorderhiiften aber geglattet erscheint. Hinterschenkel

um die Halfte die Hinterleibsspitze iiberragend, fein gerunzelt und gekornt, weiB bewimpert. Die mir vor-

lieo-enden Mannchen zeio-en das erste Bauchsegment, das namentlich an den Seiten ziemlich grob punktiert

ist in der Mitte der Lange nach eingedriickt und fein abstehend behaart.

Tyrpetes g. n.

Trypetidarufn

Mostrum subcylindricum , arcuatum, dorso subdeplanatum , thorace aequilongum, suiter sidcis duobus

profundis basi coniventibus . Antennae fractae, ante medium insertae, scapo oculi marginem anticum vix attingente,

funiado quinquearticulaio , articulo secundo longissimo, scrobes sensim deorsum directis. Oculi laterales, sub-

rotundati. Caput pone oculos constrictum. Prothorax convexus, margine antico tubulato. Elytra subcylindrica,

maxima latitudine ad basin. Epimera mesothoracis parva, hand adscendentia , episterna metathoracis parte

anteriore fortiter anqustata. Segmentum primum abdominale secundo connatum. Femora inermia, clavata.

Tibiae apice mucronatae. Mesosternum subquadratum , coxarum diametro angustiore.

Die weit voneinander entfernten Vorderhiiften, das zweilappige dritte Tarsenglied, die nicht auf-

steigenden Mittelbrustepimeren, die geknieten Fiihler, das nicht gefurchte horizontale Mesosternum, der

ziemlich lano-e Riissel und die fast quadratische Mesosternalplatte verweisen diese sehr interessante neue

Gattuno- zu den Trypetiden, von welchen bisher aus der Papuanischen Region noch kein Vertreter bekannt

1) Bei phaleratus und frater zeigen die Seiten der Vorderbrust zwischen Hiiften
.
und Augenlappen eine grofie

gllinzend glatte Flache.
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war. Die walzenformige, nach hinten zu sich leicht verjungende Korperform *), der unterseits mit zwei tiefen,

hinten sich vereinigenden Langsfurchen versehene Riissel, die fiinfgliedrige FiihlergeiBel, die leicht trapezoidale
Mesosternalplatte, deren hinterer, schnialerer Rand den Huftendurchmesser kaum erreicht, die unbewehrten
Schenkel, nicht gestreiften Decken usw. schlieBen eine Vereinigung mit einer bereits bekannten Gattung aus.

ace

37. Tyrpetes ottonis sp, n.

Subcylindricus glaber, ferruginous, elytris dimidia parte majore, apicali abdomineque nigris; rostro

dorso,post antennarum insertionem, impressione lata, ante ocidos evanescent?, inter oculus pancto impresso; prothoi

pidvinato, subtile aequaliterque punctulato, maxima latitudine ante medium, basin versus angustato, margine antico
tiibulato; scutello minuto, elliptico; elytris maxima latitudine ad basin, stria suturali tenui, reliquis subtilitcr seriato-

punctulatis, margine laterali in dimidia parte apicali sidcato, apice scaphoideo, imtruso, plica, ante furcata, instructo;
corpore suiter impunctato, metastemo postice lined mediana impressa; segmento abdominali ultimo ferrugineo-piloso;
tarsis rufescenti-fuscis.

Long. 13, lot. 3 mm. .
-

•

Patria. Instilae Salomonis, Bougainville, Kieta, Dr. Otto Schlaginhaufen 1907 legit.

GUanzend gelbrot, die hinteren zwei Drittel der Flugeldecken und das Abdomen schwarz, der
Vorderrand des Halsschildes und die Tarsen braun. Riissel auBerst fein punktiert, Fuhlerfurche etwas nach
vorn iiber die Fuhlerinsertion hinaus verlangert, Riisselrlicken zwischen der

Fiihlerinsertion mit flachem, hinten erloschendem Eindruck. Erstes Glied

der fiinfgliedrigen FiihlergeiBel kurz, das zweite etwas langer als die beiden

folgenden zusammen, das fiinfte quer. Halsschild etwas lander als breit

die groBte Breite vor der Mitte iiberall, mit Ausnahme des ab«-eschnurten

Vorderrandes gleichmaBig und sehr fein maBig dicht punktiert. Schildchen

klein, oval. Fliigeldecken fast dreimal so lang wie breit, an den Schultern

am breitesten, die Spitze ahnlich der eines Kahnes geformt und derartio-

eingedriiekt, daB die Spitze der Naht und des Seitenrandes kielartig vor-

treten, zwischen beiden ein vorn gegabelter kurzer Kiel. Nahtstreifen fein

unpunktiert, die iibrigen Deckenstreifen fein gereiht- punktiert, jeder Punkt
im vorderen braungelben Deckendrittel auf einem braunlichen, queren Schatten-

flecken stehend, die hinteren zwei Drittel der Decken tief schwarz. Unter-

seite, das schwarze Abdomen ausgenommen, sowie die Oberseite o-elbrot

unpunktiert, Schenkel- und Schienenspitzen sowie die Tarsen gebraunt. Spitze der Vorderschienen mit drei-

eckiger, goldgelber Haarblirste, das letzte Bauchsegment fast ganz goldgelb behaart

38. Pseadocholus*) combinatus sp. u.

Obscure aeneus, bivittato Faust subsimilis, prothorace sat fortiter, latera versus parcius punctate,

utrinque plaga vittiforme glabra, punctis squamulis rotundatis ochraceis instructis; elytris punctato-striatis,

spatiis subtilissime punchdatis, fascia basali, in sutura paidlo retrorsum ducta ac in spatio quinto vittatim

usque ad elytrorum apicem continuata, ocliraceo-squamosis; mesosterni epimeris in margine postico, metathoracis

episternis totis, segmentis abdominalibus ad latera albo-squamosis, metastemo lateribuspunctis squamuligerisperpaucis.

Long. 8— 10, lat. 3-5— 4-5 mm.
Patria. Nova Pommerania, peninsula Gazelle, Herbertshoh et Warangoi {coll, R. v. Bennigsen).

1) Habituell gleicht die hier beschriebene Art der Gattung in auffallender Weise Exarcus pascoei Faust, 1898,
Deutsche Ent. Zeitschr. p. 286, der dem kleinen Tribus der Amalactidae angehort.

2) Die 1907 in der Deutsche n Ent. Zeitschr., p. 59 von mir vorgeschlagene Namensanderung von Pseudocholus Desb.
(nee Lacordaire) in Splialeroclwlus ist hinfallig geworden, da Herr G. Champion bereits friiher in der Biol. Cent. Amer.
Coleopt. Vol. IV Pt. 5 Februar 1907 den Nainen in Pseudambates abgeiindert hat.

--,..„ '; "
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39. JPseuclocholus longimanus sp. n.

Aterrimus, rostro linea dorsali sublaevi, sat confertim ac profuncle, capite tenuissime punctate-

;

prothorace transverse-, lateribus maxima latitudine ante medium, subangidato-rotundatis , disco utrinque sat

foHiter, in medio et latera versus multo pareius ac siibtilius punctato; elytris tenuiter punctato- striatis , sutura

et spatiis 1°- 6° basi rude subrugidoso -punctatis
,
pone humeros et pone medium vage impressis; corpore subter

gldbro mesothoracis epimeris punctis paucis dispersis, metathoracis epistemis subbiseriato -punctatis , metasterni

lateribus punctis perpaucis; femoribus (S) anticis fortiter arcuatis, longitudine thoracis plus elytrorum longioribus

rude ruguloso punctatis, tibiis anticis subundoso
- flexuosis margine interno serrato - denticulatis , dentis mapribus

nonmdlis minoribus alternatis, tarsis villosis, articido primo abdomine longiore; femoribus posticis abdomine

plus dimidia parte supernntibus.

Long, (rostr. exel) 12, lat. 5
' 1 mm.

Patria. Nova Gitinea Britannica, Astrolabe - monies , E. Weiske legit 1898.

40. Pseudoeholus glaber sp. n. .

Aterrimus glaber, rostro solum lateribus distincte punckdato, antennis scapo subrufescenti; prothorace

rectangulato-transverso, parte collari tubidato, vix punctato; scutello trigono; elytris solum ad basin striis 6

tenuibus reliquis subtilissime seriato -punctatis ; corpore subter nigro-glabro, prosterno asperato granuloso; meta-

thoracis epimeris remote, metasterni epistemis haud punctatis; metasterno ut segmento primo abdominali pone

coxas linea transversa- arcuata, seriato -punctata ; femoribus anticis fere laevibus. intermediis et posticis ' remote

punctulatis femoribus anticis rectis, dorso ante medium subsinuato, longitudine elytris superantibus.

Long, (rostr. exel) 7, lat. 3 mm.

Patria. Halmahera (Gilolo) e coll. Faust.

Die bisher bekannten Pseudoeholus -Arten sind in folgender Artiibersieht zusammengestellt:

A' Schildchen quer
?
mehr oder weniger trapezformig •

B f Halsschild auBerst fein punktiert, spiegelnd glanzend, Oberseite metalliscb grasgriin, Flilgeldecken

o-anz ohne Beschuppung, ihr Basalrand aufgeworfen, die Spatien auch an der Wurzel wie im iibrigen

Teil spieo-elnd glatt, kaum punktiert — Brit. Neuguinea: decipiens Lac.

Als in die Verwandtschaft dieser Art gehorig, wurde von Faikmaire aus Viti in den Ann. Soc. Ent.

France 1881 p. 316 beschrieben: holocyanus Fairm.

B Halsschild deutlich punktiert, Flilgeldecken dunkel bronzefarben oder schwarzlick, zuweilen mit Streifen

D

C

von bellen Schiippchen

Flilgeldecken teilweise mit bellen Schiippchen

Halsschild beiderseits innerhalb des Seitenrandes mit gelblichem Schuppenstreifen, im iibrigen dicht

und orob punktiert, Decken im basalen Fiinftel der vier inneren Spatien dicht narbig punktiert,

jederseits mit einem die Basalhalfte des fiinften Spatiums einnehmenden und nach der Deckenspitze

bivittatus Faustverlaufenden o;elblichen Langsstreifen. Neuguinea:

cinctus Pasc.
Hierher g-ehort auch der mir in natura unbekannte, im Journ. Linn. Soc. XII 1873, p. 57 von Sayli,

^

Neuguinea, beschriebene:

Halsschild ohne hell beschuppte Langsstreifen

E Punkte auf dem Halsschilde grober als die an der Wurzel der Punktstreifen , am Grunde mit runden

hellen Schiippchen. Basalrand der Flilgeldecken bis zum sechsten Spatium und das fiinfte Spatium

in der Basalhalfte mit einem zur Deckenspitze hin verlangerten Streifen hell beschuppt. Nieu-
pommern. Gazelle -Halbinsel: combinattis sp. n.

E Punkte des Halsschildes nicht grober als die an der Wurzel der Deckenpunktreihen, Decken nur am

Basalrand weiBlich beschuppt. Halmahera: basalts Pasc.

Flilgeldecken ganz ohne helle Schuppen

Halsschild bis zum Seitenrand hin gieichmaBig dicht und kraftig punktiert, die Punkte grober als

die der Deckenstreifen, Decken erzfarbig, an der Basis karios-querrunzelig. — Neuguinea:

laeovclairel Faust

^^tm^tM^mtmgMggHMymdfedMB^^B^mBHBf ;w
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Hierher gehort auch der mir unbekannte, 1873 im Journ. Linn. Soc. vol. 12, p. 56 beschriebene

:

orichalceiis Pasc.

und der Ann. Mus. Genova 1885, p. 297 von der Jule-Ins. beschriebene: . querulus Pasc.

F Halsschild nach den Seiten zu viel sparsamer punktiert

G r Spatien bis zur Spitze hin sehr fein, aber deutlich zerstreut punktiert, die Punktstreifen an der

Wurzel grtibchenartig vertieft und verbreitert. Amboina: viridimicans
G Spatien bis zum siebenten Streifen hin, aber nur an der Wurzel grob, etwas querrunzelig punktiert,

sonst ganz glatt, Punktstreifen an der Wurzel nicht auffallig vertieft, Oberseite tiefschwarz, Decken
vor und hinter der Mitte leicht eingedriickt. Brit. Neuguinea, Astrolabe Gebirge:

longimanus sp. n.

A Schildchen dreieckig, Halsschild quer, viereckig, glatt, Flugeldecken nur an der Wurzel mit haarfeinen

Streifen, die sich als kaum wahrnehmbare Punktreihen bis zur Deckenspitze fortsetzen. — Halmahera
(Gilolo): glaber sp. n.

,
Moglicherweise ist die mir unbekannte Art aus Ceram, die Pascoe mit einem thorax valcle ampliatus

und dunkel metallisch griinen Flugeldecken beschreibt, hierher zu stellen; sie heiBt: latleollis Pasc.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 1 ' 5
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lm 6. Bande der Publikationen aus dem Ethnographischen Museum zu Dresden (1886, tab. 3)

hat M. Uhle seeks aus A. B. Meyers Sammlung in das Museum gelangte Korware (Karware, Koroware etc.:

Uhle p. 4 a) von der Greelvinkbai abgebildet und (p. 3 und 4 a) nach dem damaligen Standpunkte der Wissen-

schaft gewiirdigt. 1

) Spater, im Jahre 1902, hat das Museum 13 weitere, grossenteils alte und wertvolle

Korware aus dem Nachlasse des Residenten Bensbach erworben (Nr. 15373— 15385), unter ihnen drei

S chad elk orware.

Indem diese Stiicke hier veroffentlicht werden, wird sich Grelegenheit bieten, die von Serrurier

(1898, p. 287— 316) begonnenen Untersuchungen wieder aufzunehmen und fortzufuhren ; eine abschliessende

Arbeit liber die Korware aber ist hier nicht beabsichtigt und zurzeit nicht moglich, da ein grosser Teil des

Materials der Forschung: noch nicht zugangis; cremacht ist. Wenn ich eine Anzahl noch nicht veroffentlichterno o

ihr Grelegenheit gegeben wird,

Exemplare hier verwerten konnte, so verdanke ich es der Liebenswiirdigkeit der Herren Museumsdirektoren

v. Luschan (Berlin), Schauinsland (Bremen), Thilenius (Hamburg), Schmeltz (Leiden), Weule (Leipzig),

Hamy (Paris), Snelleman (Rotterdam), Graf Linden (Stuttgart), Heger (Wien).

Uber Bedeutung und Zweck der Korware sind wir durch eine Reihe von Gewahrsmannern

gut unterrichtet. Hier sei nur das Notwendigste zusammengestellt: Korware sind Ahnenfiguren aus Holz,

selten aus Stein 2
), deren Verehrung auf den Seelenglauben der Papua von der Geelvinkbai zuriickgeht.

Von den zwei Seelen 3
) des Verstorbenen denken sie sich die eine in der Nahe der bisherigen Wohnstatte

herumirrend, bereit, den Hinterbliebenen hilfreich zur Seite zu stehen und Ratschlage zu erteilen, wenn

sich in einem Medium zu offenbaren. Auf der Insel Jobi wird der

Leichnam selbst in konserviertem Zustande aufbewahrt, wohl um als Medium zu dienen 4
), meist aber

wird einige Zeit nach dem Tode eines Verwandten unter grosser Festlichkeit eine A.hnenfigur geschnitzt,

in die man die Seele hineinlockt. Von da an ist das Holzbild, Korwar genannt, der Sitz der Ahnenseele,

wird im Hause des nachsten Augehorigen aufbewahrt und bei Gelegenheit unter feierlichen Zeremonien um
Rat gefragt. 5

) Aber auch den friiheren Schadel wahlt sich die Ahnenseele zum Aufenthalt, wenn er von dem
verfaulten Leichnam abgelost, wohl prapariert und mit Ohren und Nase aus Holz und mit Augen aus

Pruchtkernen oder Glasperlen versehen worden ist; er wird dann ebenso wie das Ahnenbild verehrt und

befragt. 6
) Eine Verbindung von Ahnenschadel und Ahnenbild ist dadurch hergestellt worden, dass man

1) Schon vorher hatte A. B. Meyer (1875, tab. zwischen p. 22 und 23) kleine Abbildungen von vier Korwaren

seiner Sammlung gebracht, die jedoch nicht, wie Uhle (p. 3a) versehentlich angibt, clen von ihm tab. 3, fig. 2, 3, 5 und 6

abgebildeten entsprechen , da nur Meyers 1 und 2 gleich Uhles 6 und 5 ist; 3 und 4 bei Meyer — 4 ist inzwischen im
Tausch an das American Museum of Natural History zu Neuyork gekommen — sind nur dort und in dem Nachdruck
der ganzen Tafel bei Meyners d'Estrey (1881) zwischen p. 148 und 149 abgebildet.

2) Steinerne Korware des Museum voor land- en volkenkunde zu Rotterdam hat J. F. Snelleman ('06b, p. 83)

veroffentlicht; ein steinerner Korwar des Leidener Museums wird erw'ahnt von J. D. E. Schmeltz ('08 in: Yerslag Rijks

Ethnogr. Museum Leiden p. 16); ich konnte in Leiden konstatieren , dass er zum Wandainentypus gehort; ausserdem

besitzt das Museum einen Talisman aus Stein.

3) Yon zwei Seelen im papuanischen Grlauben berichtet J. A. van Balen (1886 a, p. 558).

4) Wilken (1889, p. 92).

5) Earl (1853, p. 84); Goes (1862, p. 162); A. B. Meyer (1875, p. 26); v. Hasselt (1876, p. 195 und 196);

v. Rosenberg (1878, p. 460 und 461); Raffray (1879, p. 251); Meyners d'Estrey (1881, p. 148—150); Wilken (1885, p. 19— 21);

Guillemard (1886, p. 280 und 281); v. Hasselt (1889, p. 260 und 261).

6) Goudswaard (1863, p. 71— 74); Finsch (1865, p. 104 und 105); v. Rosenberg (1875, p. 18); Andree (1878,

P- 141 und 142); v. Hasselt (1885, p. 150); v. Balen (1886a, p. 556— 575 und 1886b, p. 78); Wilken (1887, p.' 611— 614 und
1 ^89, p. 89— 92); Horst (1889, p. 228 und 238); de Clercq- Schmeltz (1893, p. 158); v. Roest (1898, p 161). S. die Literatur-

angaben bei de Clercq-Schmeltz (1893, p. 159 und 185).
<
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auf die Idee kam, den Schadel in den ausgehohlten Kopf einer Ahnenfigur hineinzustellen. Solche Ahnen-

bilder bezeichnen wir als Schadelkorware. So zahlreich die gewohnlichen, so selten sind die Schadel-

korware in den Museen; eine wissenschaftliche Bearbeitung haben sie noch nicht erfahren. Daher stelle

ich sie an den Anfang der Untersuchung.

**

I. Schadelkorware

Durch Abbildungen sind bisher drei Schadelkorware bekannt geworden: Duperrey hat einen

auf der Weltreise der „Coquille" in der Umgegend von Dore erbeuteten, jetzt im Musee d'hist. nat. zu

— 3): er ist hier S. 7 als Fig. C nach

Das Rotterdamer Museum hat ausserdem einen noch nicht ab^ebildeten

Paris befindlichen Schadelkorwar publiziert (1826, tab. 29, fig. 1

einer Photographie wieder abgebildet. Der zweite, der von der Insel Roon stammt und dem Rijks Ethnogr.

Museum zu Leiden gehort, ist von de Clercq-Schmeltz (1893, tab. 36, fig. 15), der dritte, im Besitz

des Museum voor land- en volkenkunde zu Rotterdam befindliche, von Wandamen, ist von Snelleman
('06 c) veroffentlicht worden.

Schadelkorwar, von dem mir eine Photographie vorgelegen hat.

In der Literatur sind ferner erwahnt: ein Exemplar des Museums der Utrechter Zendins'svereenio'mo-

bei der Insel Mansinam aufgefischt (Catal. Nederl. Kolon. Tentoonstelling Amsterdam 1883, p. 327),

nach Uhle (1886, p. 3b) mit dem Pariser iibereinstimmend ; eins von der Insel Roon im Besitze der

Genootschap van kunsten en wetenschapen zu Batavia, erwahnt von Serrurier (1898, p. 314), und
mehrere, die van Hasselt (1885, p. 150) an das Utrechter Museum abgeschickt hat; eins davon befindet

sich nach Auskunft des Herrn Snelleman jetzt im Rotterdamer Museum und ist mit dem obenerwahnten,

noch nicht veroffentlichten, identisch.

Hierzu kommen jetzt drei Schadelkorware des Ethnographischen Museums zu Dresden: einer

(Nr. 15383) von Saukorem am nordlichen Arfakgebirge und zwei (Nr. 15375 und 15376) von der Insel
~' N

;
ferner zwei des Museums fur Volkerkunde zu Hamburg vonRoon hier abgebildet als Fig. 1

Wandamen (E 3199 und 3200), hier abgebildet S. 6 als Fig A und B.

1. Von Saukorem. Nr. 15383 (Fig. 1 und D). 2
) Auf der annahernd kreisrunden Platte 3

) steht

eine menschliche Figur, deren Kopf (oder richtiger: der Rest eines Kopfes) an Hohe und Umfang den

anzen librigen Korper iibertrifft; von oben und vorn her tief ausgehohlt, ist nur ein diinnes Stiick Wand
von ihm stehen geblieben, das, mit defektem Rande, von beiden Seiten des Kinnes schrag nach hinten an-

steigt und oben horizontal verlauft. Aussen zeigt die Wandung die Seitenpartien eines Gesichtes: sorgfaltig
gerundete Wangen und anliegende Ohren; der Hinterkopf ist aussen durch eine horizontale und neun
vertikale Ritzlinien (anscheinend rein ornamentalen Charakters) in Felder geteilt; mittendurch aber ist ein

querovales Loch geschnitten, durch das wahrscheinlich die Enden einer urn den Schadel geschlungenen

Rotanschnur nach aussen gezogen waren. Oben am inneren Rande sieht man noch Spuren von dem
schwarzen Harze, womit der Schadel festgeklebt war. Der ovale Boden des Kopfes ist nach vorn abs-eschrao-t

urn dem Schadel, der mit dem Unterkiefer hineingestellt wurde (van Balen 1886b, p. 78), die dem lebenden

Kopfe naturliche Haltung zu geben*, mittenhinein aber ist eine kleine Grube gebohrt; aus ihr ragte ver-

mutlich ein Stift empor, der, durch das Hinterhauptsloch gesteckt, ein Abgleiten des Schadels verhindern sollte.

Die im Verhaltnis zum Kopfe winzige Figur steht mit gespreizten Beinen und vorgestreckten

Armen da; ihre Ellbogen werden durch je eine abwarts gerichtete Schlange gestiitzt, die Hande fassen ein

vom Boden bis zum Kinn reichendes, durchbrochen gearbeitetes Schnitzwerk, in dem eine mit seitwarts

1) Die Tafelfiguren sind rait Ziffern, die Textfiguren mit grossen Buchstaben bezeicbnet.

2) Masse: Platte 3.2 cm hoch, Durchmesser 19.4 cm: 17.8 cm. Kopf 16.5 cm hoch, 14.5 cm breit, 14.3 cm lano-

iibrige Figur 15 cm rioch, 9 cm breit, 4.4 cm tief; Kopfwand vorn 2.5 cm, hinten 7.5 cm dick, Schnitzwerk 1.7 cm dick,

15.3 cm hoch, 9 cm breit. — Der sehr alte Korwar ans brannem Holze ist vielfach beschadigt; zahlreiche Lehmflecke lassen

erkennen, das's er an der Erde, wahrscheinlich auf einem BegrLibnisplatze, gelegen hat: s. A. B. Meyer (1875, p. 27).

3) Die Platte ist stets mit der Figur aus einem Stiick geschnitten (v. Luschan 1899, p. 504), auch die Stiitzen

fur Kopf, Arme oder Hande, und die Balustrade.

i
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gestreckten Armen in Vorderansicht stehende Figur sichtbar ist; beiderseits von ihr stent je ein Paar auf-

rechter Schlangen, von denen die oberen aufwarts, die unteren abwarts gerichtet sind.

Die Formgebung ist die fur diese Figuren charakteristische: der gewolbte Vorderkorper ist gegen

den platt geschnittenen Riicken scharf abgesetzt, die Arme und Beine sind als kantige Klotze gebildet,

aus denen nur selten eine Rundung herausgearbeitet wird; aussergewohnliehe Ziige dagegen sind die mit

den Spitzen emporgebogenen Fiisse und die Angabe des von den anderen Fingern getrennten Daumens.

2. Von der Insel Roon. 1
) Nr. 15 376 (Fig. 2—2 c). „Korivar bemar broe". Auf der fast kreisrunden

Platte hockt eine Menschenfigur , von deren machtigem Kopfe die hintere Halfte bis auf die Basis mit senk-

rechter Schnittflache weggeschnitten ist. Die Basis ragt, mehrere Zentimeter dick, hinten halbkreisformig vor;

aus ihrem erhabenen Rande ist ringsherum ein Falz auso-eschnitten als Auflager fiir einen in Form des Hinter-O O O
kopfes geschnitzten und gleichfalls ausgehohlten Deckel (Fig. 2 c), in dessen Seitenrander etwas unterhalb

der Mitte je ein Holzzapfen eingelassen war (nur Reste davon sind noch erhalten), um in entsprechende

Locher des von hinten her ausgehohlten Vorderkopfes einzugreifen. Die Figur sitzt mit vorgebeugtem

Oberkorper und steil aufgesetzten Schienbeinen auf dem Boden, ihre vorgestreckten Arme ruhen auf den

Zur Stutze fiir den weit vortretenden Kopf hat man vor den Hals der Figur eine

Art zweiten Hals gesetzt, der von der zwischen den Armen stehengelassenen Basis aufsteigt.

Im Gegensatz zu dem roll geschnitzten Korper, an dem die Hande und Fiisse nichts als Stumpfe

hochgezogenen Knien.

sind , ist das eckige Gesicht sorgfaltig, wenn auch nicht ganz symmetrisch gearbeitet, besonders die lange,

kraftige Nase, die ich so gut gelungen an keinem anderen Korware kenne; in ihrer durchbohrten Scheidewand

steckt ein gerolltes Pandanusblatt. In das Gesicht sind Zierlinien eingebrannt: von der Mitte der Nase nach

den Schliifen hinauf je ein flacher Bogen mit schrag nach oben gerichteten Querstrichen, iiber den Nasenrucken

hinweg vier Querlinien. Als Augen sind weisse Glasperlen in zwei durch die Wand geschmttene Locher,

an denen die Augenwinkel angedeutet sind, eingesetzt, die Augenbrauenpartien sind durch schwarze Farbung

bezeichnet. Ganz singular ist die Bildung des Untergesichtes : die prognathen Wangen reichen nur bis zur

Oberlippe hinab, und so scheint der lange, offene, mit 16 Ober- und 17 Unterzahnen besetzte Mund vom

Oberkiefer herabzuhangen. Die Ohren sind durch zwei nach vorn offene Bogen wiedergegeben
:

die Leiste

durch einen flachen, die Gegenleiste durch einen vorn in der Mitte daran angesetzten klemen, halbmond-

formigen Bogen. Das ist die gewohnliche Stilisierung der Ohren, ungewohnlich aber ist die langgezogene

Form des Leistenbogens und die Angabe des aufwarts sich erstreckenden oberen Gegenleistenschenkels

sowie der Ohrlappchen, durch die hindurch kleine Locher gebrannt sind.

3. Von der Insel Roon. Nr. 15375 (Fig. 3 u. 3a).
2
) Auf der fast kreisrunden Platte hockt eine

menschliche Figur in der Art und Haltuns* der vorigen, nur mit der Abweichung, dass die Beine wie

iiberall, wo der Umfang des benutzten Baumstammes es erlaubte nicht steil aufgesetzt, sondern ein wenig

nach vorn gestreckt sind. Ferner ist hier vom Hinterkopf nur ein kleiner Teil (etwa 1

/8 der ganzen

Kopflange) mit der Basis weggeschnitten, so dass der Schadel fast ganz in dem Hohlraume Platz hatte.

Der das fehlende Sttick erganzende Deckel ist nicht mehr vorhanden; er war mit fiinf Stiften befestigt

(die entsprechenden Locher sieht man hinten am Kopfe (Fig. 3a): zwei am unteren Rande, eins mehr nach

innen am Boden und zwei rechts und links oben an den Innenwanden, ins Holz eingebrannt). Ein kurzer Falz

am unteren Kopfrande verhindert nur das Verschieben des Deckels nach oben. Der grosse Kopf wird vorn

rechts und links durch je einen kurzen, vierkantigen Klotz gestiitzt; als Basis fiir beide dient das zwischen

den Handen stehengelassene Holz, das in Gestalt eines liegenden Oblongs (mit vernachlassigter Ruckseite)

geschnitten und an der Vorderseite mit eino-eritzten Ornamenten und vier in flache Gruben eingelassenen

hoch
1) Masse: Platte 5.9 cm hoch, ca. 20 cm Durchmesser ; Kopf 24 cm hoch, 18.9 cm breit; der ubnge Korper 19.3 cm

, 11.8 cm breit und 4 cm tief. - Der sehr alte Korwar aus leichtem Hoke ist dunkel gebraunt und besonders an

seiner rechten Seite von Russ geschwarzt; er ist gut erhalten, nur ein Stuck des hinteren Kopfbodenrandes xst ab-

gebrochen und die Rinde vom Plinthenrande grosstenteils abgeblattert.

2) Masse: Platte 6.5 em hoch, 22:25.4 cm Durchmesser, Kopf 21.5 cm hoch, 19.2 cm breit ca. 22 cm lang

(ohne Deckel); der ubrige Korper 12 cm hoch, 15.2 cm breit, 4 cm tief. Der Korwar ist aus hellem Holze; der hintere

Kopfrand stark beschadigt, vom Plattenrande die Rinde grossenteils abgeblattert.
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blauen Glasperlen verziert ist (zwei davon sind verloren). Der Kopf bildet gegen das Gesicht einen ab-
gesetzt vorstehenden, 5—10 mm hohen Rand, der an den Wangen senkrecht emporsteigt, an den
Schlafen nach vorn umbiegt und die schmale, platte Stirn horizontal begleitet. Das geo-en die Stirn wieder
abgesetzt vertiefte, platte Vordergesicht verjiingt sich nach unten, springt nach dem Munde zu vor und ist

gegen die, ebenfalls platten Seitenpartien scharfkantig abgesetzt. Der fiber seine ganze Breite sich er-

streckende offene, viereckige Mund hat 13 durch Ritzlinien getrennte Zahne, ohne Teilung in Ober- und
Unterzahne. Mit ihm schliesst der Kopf unten ab, ein Kinn ist nicht ausgearbeitet. Die schmale, o-erad-

linige Nase, deren lange Fliigel schrag nach oben gerichtet sind, geht bis zum Mande hinab; ein gerolltes
Pandanusblatt steckt in der Scheidewand. Blaue Perlen stellen die Augen vor. Die Ohren sind ahnlich o-ebildet
wie an der vorigen Figur, aber ohne Angabe der Lappchen und mit kurzer Leiste; sie sind unten durchbohrt.

Fig. A a Fig. Ab
Fig. B

Schadelkorware von Wandamen. Mus. Hamburg E 3200 u. 3199

4. Von Wandamen. Im Museum fur Volkerkunde zu Hamburg, E 3200. Nach Photographic
hier abgebildet als Fig. A a und AV) Hockende Figur wie vorige, vom Kopf ist aber der obere Teil ab-
^eschnitten, und die Aushohlung ist von oben und von hinten her erfolgt. Aus der Riickseite des Kopfes
war ein fiaches rechteckiges Stuck herausgeschuitten (s. Fig. A b

) und spater wieder festgebunden; es ist

verloren gegangen. Den gleichen Ausschnitt weisen an derselben Stelle auch die beiden anderen von oben
her ausgehohlten Korware des Leidener und des Rotterdam er Museums auf. 2

) Diese Vorkehruno- hat
nach der Auskunft eines Fachmannes einen technischen Grund: da die Aushohluno- von oben her um so
schwieriger wurde, je tiefer man vordrang, musste man die Arbeit von hinten aus fortsetzen, schnitt zuerst
das spater wieder eingefiigte brettartige Stuck ab und splitterte dann von dieser Stelle aus das Holz heraus.
Der Kopf ist so ausgehohlt, dass der hineingestellte Ahnenschadel nur wenig iiber den (stark beschadio-ten)
Rand hinausragt, genau wie beim Leidener Exemplar; im Rotterdamer Korwar verschwindet nach
Snellemans Angabe der Schadel ganz.

Haltung und Figur wie bei 2, jedoch ruhen die Arme auf den Knien, und die schrag empor-
gestreckten Hande halten zwei von den drei nebeneinander vom Boden bis zum Kinn der Fio-ur reichende
„Arabesken". Der Kopf entspricht dem von 2, aber die Wangen gehen bis zur Unterlippe hinab.

5. Von Wandamen. Museum Hamburg, E 3199. Nach Photographie hier als Fio-. B ab-
gebildet. Eine hockende Figur wie vorige. Hier ist aber der Gesichtsteil abgeschnitten und der Kopf

1) Die Zeichnungen far die Textabbildungen verdanke ich Herrn Konservator Br. Oeisler.

2) Von letzterem bestatigt es mir Herr Dr. Snellemax, an ersterem habe ich es bei einem, durch Herrn
Dr. Schmeltz in jeder Weise aufs freundlichste geforderten Aufenthalt in Leiden festgestellt.
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von vorn her ausgehohlt. Nachdem dann der Ahnensehadel kineingestellt war, hat man aus einem anderen
Stiick Holz, wie Herr Prof. Thilenius mir freund.lichst mitteilt, ein neues Gesicht geschnitzt und mit

Rotanstreifen vorgebunden. Die Figur halt mit den Handen je eine aufrechte, stilisierte Schlange vor sich.

In der Gresichtsbildung fallen die geschlossenen A.ugen auf. — Der Korwar ist neu und ohne Sorgfalt gearbeitet.

Dies ist das jetzt yorliegende Material an Schadelkorwaren.

In der Literatur finden sie nur selten Erwahnung. In hohen Ehren gehalten, werden sie vor

den Fremden sorgfaltig versteckt, und so konnte selbst Kapitan Fabritius trotz eines fiinfzehn-

monatigen Aufenthaltes auf der Insel Boon, woher vier Schadelkorware bekannt sind oder erwahnt

werden, niehts davon berichten, er weiss nur, dass beim Totenfest der Schadel des Yerstorbenen schon

aufgeputzt auf einem Block zwischen die Gaste gesetzt, dann aber in der Hiitte aufbewahrt wird (bei

1863, p. 73); auch der Assistentresident Horst, der wusste, dass man auf der Insel Biak

t-

GOUDSWAARD
Schadelkorware verehrt, konnte bei einem Aufenthalte daselbst niehts davon entdecken (1889, p. 228).

Wir erfahren daher aus der Literatur nur, dass Schadelkorware auf den Inseln Biak und Roon, und auf

dem Festlande im Kampong Wendesi vorkommen (v. Hasselt 1885, p. 151; Wilken 1889, p. 93-,

v. Roest 1898, p. 161), dass sie nur fur die Erstgeborenen, und auch nur fur die liber 12 Jahre alten,

geschnitzt werden (Goudswaard 1863, p. 71; v. Balen 1886a, p. 562; Wilken 1889, p. 92), und dass der

Schadel auf Roon von oben, in Wendesi von hinten in den ausgehohlten Holzkopf eingesetzt wird

(v. Balen 1886a, p. 562: Wilken 1889, p. 93; v. Roest 1898, p. 161).

Auf Grund des bildlichen Materials konnen wir jetzt diese Angaben in mehreren Punkten erganzen:

Das Verbreitanffsgebiet der Schadelkorware ist grosser als bekannt war, es beschrankt sich nicht auf&~&
einige Inseln und auf einen Punkt auf dem Festlande, sondern erstreckt sich weithin an der Kiiste der

Geelvinkbai: von Saukorem und Dore im W bis in die Landschaft Wandamen im 0, und es wird

wahrscheinlich, dass Schadelkorware iiberall sich finden, wo die gewohnlichen Korware in Gebrauch sind.

Die Angabe, dass sie nur fur mehr als zwolfjahrige Verstorbene verfertigt werden, wird durch unsere Fig. 1

widerlegt: von den Papuaschadeln der Dresdner und den durch Herrn Prof. v. LuSCHAN giitigst durch-

probierten der Berliner Sammlung passte nur je ein Kinderschadel hinein.

Uber die Art der Schadelkorware ferner •

waren wir einseitig unterrichtet. Wir erfuhren nur

von dem einen Typus, bei dem der Schadel in

dem von oben oder hinten ausgehohlten Korwar-

kopfe verschwinclet; solche Korware haben wir
-

jetzt und dazu einen von vorn ausgehohlten. Diesem

Typus liegt die Absicht zugrunde, den Ahnen-

sehadel im Holzkopfe so zu verkapseln, dass er nicht

wieder zutage tritt. Deshalb wird der Schadel am
Rande des Kopfes festgekittet, und wo ein Deckel die

holzerne Hulle schliesst, wird er mit ihr fest ver-

zapft. 1

) In Gegensatz zu diesem, aus dem Wandamen-
gebiete bekannten, tritt jetzt ein zweiter Typus, ver-

treten durch den Dresdner Korwar Fig. 1 und D,

von Saukorem bei Dore, durch das Pariser Exemplar

Fig. C, von Dore, und durch den (nach Uhle 1886,

p. 31

ausgestellt war. Hier bleibt der Schadel frei sichtbar

und wird zur Holzfigur in Beziehung gesetzt: „il fait

partie d'une idole en bois sculpte, dont il forme la

tete" (Quatrefages et Hamy [1882], Crania Ethnica,

Text, p. 263, zu dem Pariser Korwar).

) gleichen Korwar, der in Amsterdam 1883

Fig. C

Schadelkorwar von Dore

Mus. d'hist. nat. Paris

Fig. D

Schadelkorwar von Saukorem

Mus. Dresden Nr. 15 383

::-

1) Nur bei dem schlecht gearbeiteten Korwar Fig. B ist der Deckel bloss vorgebunden.
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Wie man zu dieser Idee gekommen ist, lasst sich noch verfolgen. Wir kennen bereits den, auch

anderwarts vielfach geiibten Branch, dem praparierten Ahnenschadel naeh Moglichkeit das Aussehen des

lebendigen Kopfes wiederzugeben (S. 3). Dazu verwendet man Augen aus Fruchtkernen oder Glasperlen

und holzerne Nasen und Ohren; der Schadel des Pariser Korwars hatte sogar im friiheren, bei Duperrey

(1826, tab. 29) abgebildeten Erhaltungszustande Lippen aus Holz: „les arcades dentaires etaient recouvertes

de deux levres en bois tres proeminentes" (Lesson et Garnot 1826, p. 105). An den beiden Schadelkorwaren

Fig. C und D ist das Verfahren aber noch weiter gefiihrt: die Wandung des ausgehohlten Kopfes ist in

den Schadel einbezogen und zur Erg'anzung der fehlenden Weichteile verwertet. Die Wangen und Ohren

des Holzkopfes werden zu den Wangen und Ohren des Schadels. Am Pariser Korwar (Fig. C) scheint

mir der obere Rand der Wandung die Kurve der Schlafenbeinnaht zu besehreiben, und der hintere, niedrigere

Teil den Ersatz fur den Nacken zu bilden. Am Dresdner Korwar (Fig D) ist die Wand nicht in dieser

zupassenden Weise ausgeschnitten, sondern nach hinten in die Hohe gefiihrt. Indes liegt auch hier die

Zusammenfassung von Schadel und Holzkopf zu einer Einheit klar zutage. Wenn auch die Teile in

Wirklichkeit nicht zusammenpassen, so ist doch die Absicht unverkennbar.

Welcher von beiden Typen der urspriingliche ist

einander entstanden sind -
— da sie doch gewiss nicht unabhlingig von-

-, lasst sich mit dem vorliegenden Materiale nicht entscheiden. Die Wahrscheinlich-

keit spricht fur die Prioritat des ersten, wie sich sogleich ergeben wird; durch allmahliche Erweiterung

des Randes mag man dazu gelangt sein, den Schadel blosszulegen, und schliesslich hat man die Reste der

Holzwand zur Erganzung der Weichteile verwendet.

Man musste darauf bedacht sein, den leicht zerbrechlichen Schadel vor Schaden zu bewahren

und hiillte ihn daher in Tiicher (Earl 1853, p. 84) oder stellte ihn in eine Kiste (de Clercq 1885, in:

Ind. Grids 1888, p. 310; Horst 1889, p. 228). Der schopferische Gredanke nun war der, die schiitzende holzerne

Hiille anthropomorph zu gestalten, und daraus, meine ich, entstand der Schadelkorwar. Wir wissen, dass man
in dieser Gregend Holzkopfe auch allein schnitzte: in einem Heiligtum von Waigiu sieht man nach einer Ab-

bildung bei Duperrey (1826, tab. 27) holzerne Kopfe aufgestellt; ob man auch fur Ahnenschadel Holzkopfe

ohne Korper anfertigt, ist nicht bekannt, wird aber durch die Kenntnis jener Kopfe wahrscheinlich.

Als man aber daran ging, Schadelkorware, d. h. Menschenfiguren mit grossen ausgehohlten

Kopfen, zu schnitzen, benutzte man die gewohnlichen Korware, die neben dem ausgeschmuckten Schadel
entschieden schon im Ahnenkult im Gebrauch waren, wie sie auch anderwarts neben den Schadeln

und gleichwertig mit ihnen als Orakel benutzt werden: z. B. auf Nias und Timorlaut (Wilken 1889,

p. 91—94). Schon das Missverhaltnis zwischen Kopf und Gestalt spricht dafur: der durch den Kult

geheiligte Typus der Ahnenfigur wurde nur insoweit abgeandert, als der Kopf zur Aufnahme des Schadels

vergrossert werden musste. Hatte es sich urn eine Neuschopfung gehandelt, so hatte nichts gehindert,

einen in den Massen zum Kopfe passenden Korper zu gestalten.

Ongetwijfeld is de

(Wilken 1887, p. 614) kann ich also nicht zustimmen. Anderseits ist es nicht zweifelhaft, dass der

— vornehmere — Schadelkorwar formbildend auf den anderen gewirkt hat: der unverhaltnismassig; grosse

Kopf der meisten gewohnlichen Korware hat seinen Ursprung in dem umfangreichen Kopfe des Schadelkorwars

(s. Schurtz 1895, p. 52, Anm. 4) und die Glasperlaugen vieler Korware diirften auf die eingesetzten Augen
des Schadelkorwars zuriickgehen, die dieser wieder von dem ausgeschmuckten Ahnenschadel ubernommen hat.

So ergeben sich formelle Beziehungen vom Schadel fiber den Schadelkorwar zum gewohnlichen Korwar, die

vielleicht auch in der Mundbildung wirksam sind. Die inhaltliche Verwandtschaft driickt sich schon im

Sprachgebrauch aus: Korwar ist die gemeinsame Bezeichnung fiir Ahnenschadel und Ahnenfigur: Goudswaard

(1863, p. 73); Wilken (1889, p. 92).

Dem Satze

:

gewone korwar uit dezen schedel- korwar voortgekomen"

i
1 ^'""".:^^ .'':
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II. Die gewohiiliclien Korware

Gewohnliche Korware besitzen in grosser Anzahl die Museen zu Leiden und Batavia. Die

des Rijksmuseum hat
;

soweit sie aus der Sammlung de Clercqs stanimen, Schmeltz (1893) auf tab. 34
und 35 abgebildet und p. 157—168 ausfiihrlich beschrieben, von den Korwaren der Bataviaasch
Genootschap hat Serrurier (1898) auf zwei Tafeln zwiscben p. 296 und 297 und zwischen p. 314 und 315
eine Reihe publiziert und p. 287—316 besprocben. Ausserdem liegen Abbildungen vor von einigen

Korwaren des British Museum (Edge -Partington and Heape 1890, v. 1, tab. 261, fig. 4—

6

?
cf. Photos

Brit. Mus. by Thompson, Ethn. Series tab. 57), des Rotterdamer Museums (Snelleman '06 b, p. 83), und des

Berliner Museums (v. Luschan 1899, p. 504, fig. 44 und p. 505 fig. 45, mit wertvollen Bemerkungen).

Die Publikation der Dresdner Korware durch Uhle wurde bereits am Anfang erwahnt. Abbildungen

anderer Korware finden sich in der Literatur verstreut. Noch nicht abgebildete Korware besitzen meines

Wissens ausser den Museen von Leiden und Batavia noch die von Amsterdam, Berlin, Leipzig,

Stuttgart, Hamburg und Wien, je einen das Londoner und das Kolner Museum; die meisten leider

ohne nahere Herkunftsangabe; die Photos vieler von diesen Stiicken verdanke ich der Giite der Direktionen.

Serrurier in der genannten Arbeit

Es ist sein Verdienst, eine Anzahl Typen festgestellt zu haben, die beweisen, dass

die Korware nicht eine geschlossene Masse bilden, sondern konstante ortliche Verschiedenheiten auf-

weisen, die ihre Zugehorigkeit zu bestimmten Bezirken ergeben. Die zehn Typen aber, die er aufgestellt

hat, scheint er mir nicht durchweg richtig charakterisiert und nicht in das rechte Verhaltnis zueinander

gebracht zu haben. Zwei Typen stelle ich in den Vordergrund: von Wandamen und von Dore. Schon

an Zahl die anderen weit iiberragend, zeigen sie in Darstellung und stilistischer Behandlung ganz aus-

Eine systematische Untersuchung der Korware hat

unternommen.

gepragte Gegensatze, deren Kennzeichnung der Beschreibung unserer Exemplare teils folgen, teils voran-

gehen wird. Die anderen Typen stehen zu einem von beiden in enger Beziehung.

Unser Museum besitzt, ausser den von Utile publizierten, sechs Korware vom Wandamentypus.

i -

t

A. Korware vom Wandamentypus

6. Von Wamori an der Wandamenbai, Nr. 15 373 (Pig, 4).
1
) Auf der fast kreisrunden Platte hockt

vorgebeugt eine weibliche Figur mit hochgezogenen Knien, senkrecht aufgesetzten Unterschenkeln und

vorgestreckten Armen; die vierfingrigen, gebogenen Hande ruhen, auf die Schmalseite gestellt, auf je

einem vierkantigen, von den Fiissen aufsteigenden Pfeiler mit beschnitzter Vorderseite. • Die Korperformen wie

bei den vorigen Korwaren; der Vorderkorper ist, wie meist, nur roh behauen, da mit dem Instrument schwer

heranzukommen war. Auf dem breiten Halse erhebt sich der orosse Kopf, der vorn bis liber die vorgestreckten

Hande hinausreicht und durch kurze Stiitzen mit ihnen verbunden ist. Von der Mitte der Stirn hangt eine mit

zwolf weissen Perlen besetzte Paserschnur herab, an die unten ein roter Kattunstreifen gebunden ist; sie hat

wahrscheinlich auf die Stirnlocke Bezug, die man, wie v. Balen (1886 a, p. 559) erzahlt, beim Abscheren

des Totenkopfes stehen lasst und selbst zum Zeichen der Trauer tragt (v. Rosenberg 1875, p. 92). Die

Perlenschnur findet sich auch an den Kopfen der von de Clercq- Schmeltz tab. 35, fig. 6 und 7 abgebildeten

Korware (von Wend e si). Die Gesichtsbildung der Figur ist der von Fig. 3 ahnlich; die in zwei kleine

Gruben einst eingelassenen Glasperlaugen sind verloren; der offene Mund hat 6 oder 7 roh heraus-

geschnittene Zahne; durch die Nasenscheidewand ist ein Stuck Pandanusblatt geschoben.

Entsprechende Korware abgebildet und beschrieben bei de Clercq- Schmeltz, tab. 34, fig. 16

(von Siebu), tab. 35, fig. 2 (von Wendesi) und fig. 11 (von Wosimi); hierber gehort auch der Korwar

Mus. Wien Nr. 4663.

1) Masse: Platte 4 cm hoch, 17:18 cm Durchmesser; Kopf 14 cm hoch, 12 cm breit, 15.3 cm lang; der

tibrige Korper 14.3 cm hoch, 10 cm breit, 3.3 cm tief. Der Korwar ist aus hellem Holze; er weist nur geringe Ver-

letzungen auf.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Aiitkr.-Etrm. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 2 2
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7. Von Wamori an der Wandamenbai. Nr. 15 374. Nicht abgebildet, weil mit Fig. 3 und 4

im wesentlicben ubereinstimmend. Zu erwahnen ist nur, dass zwischen Ellbogen und Knie ein wiirfel-

formiges Verbindungsstiick berausgeschnitzt ist, wie bei Nr. 15 380 (Fig. 7) und bei be Clercq-Schmeltz

tab. 35, fig. 2, dass der Kopf auf den Handen ruht, die keine Stxitze unter sich haben, und dass die Unter-

scbenkel wie bei Fig. 3 ein wenig vorgestreckt sind. Ferner ist ganz ausnabmsweise der Mund geschlossen.

8. Von Wamori an der Wandamenbai. Nr. 15 377 (Fig. 5 und 5aV) Auf der fast runden

Platte eine bockende Figur wie Fig. 4, aber mit gekreuzten Unterarmen. Der Hinterkopf ist rohrenformig

nacb hinten verlangert und endet in einen runden Wulst, der den aufgebundenen Haarscbopf darstellt,

wie ibn die Papua an verscbiedenen Orten der Geelvinkbai tragen (A. B. Meyer 1875, p. 29; de Clercq-

Schmeltz p. 159 und tab. 40, fig. 3a). Dieser Versuch, dem Korwarkopf ein cbarakteristiscbes Geprage zu

geben, bat zu einer Missbildung gefiibrt: der Kopf ragt viel zu weit nacb vorn. Stirn und Schlafe sind

von einem schrag nach vorn emporsteigenden, gezackten (sehr bescbadigten) Rabmen umgeben, in dem

icb einen geflocbtenen Augenscbutz sebe (wie bei de Clercq-Schmeltz tab. 4, fig. 6 [ohne das Anhangsel],

und vom Santanisee, im Mus. Dresden, Nr. 15192—15 200). Die Gesicbtsbildung wie bei Figur 4,

nur tritt das Untergesicbt starker vor, und die Lidspalten sind mandelformig eingeritzt; die Glasperlaugen

sind verloren-, der offene Mund bat 16 Ober- und 17 Unterzahne, sorgfaltig als Rechtecke herausgeschnitzt.

Durcb die Nasenscneidewand ist ein Faserbuschel gezogen.

Ahnliche Korware: Mus. Dresden, Nr. 4382, abgebildet bei A. B. Meyer (1875, fig. 3) und

4385, bei Uhle (1886 tab. 3, fig. 6), beide von Weueli; Rijksmuseum Leiden: abgebildet bei de Clercq-

Schmeltz tab. 34, fig. 1 von Rasje an der Wandamenbai, fig. 7 von Wamori; tab. 35, fig. 6 von

Wendesi fi°\ 12 von Siebu in der Landscbaft Jaur.

9. Von der Wandamenbai. Nr. 15 378 (Fig. 6).
2
) Auf der Plintbe hockt eine Figur wie Fig. 4

(mit einem Kopfe wie Fig. 5), deren Hande auf zwei von den Fiissen der Figur aufsteigenden, in Gestalt von

zwei aufgerichteten Scblangen gebildeten Stiitzen ruben. Die Pupillen waren wieder durch zwei weisse

Glasperlen dargestellt, von denen eine verloren gegangen ist, die Lidspalten sind mandelformig eingeritzt.

Im offenen Munde siebt man zebn Ober- und zebn Unterzabne mit bogenformigen Randern. In den

durcb die Obren gebrannten Lochern steckt je ein Stuckchen roter Kattun; auf dem Kopfe ist von binten

nacb vorn ein Rankenornament berausgescbnitzt, wie es ahnlich die Haarkamme ofters baben: A. B. Meyer

(1875) fig. 3 und de Clercq-Schmeltz tab. 2, fig. 7.

10. Obne Herkunftsangabe, wabrscheinlicb von der Wandamenbai. Nr. 15 379. Nicbt ab-

gebildet, weil fast ganz mit der vorigen Figur ubereinstimmend; nur der Kopfscbmuck und

feblen und in unwesentlicben stilistiscben Einzelbeiten zeigen sicb Abweicbungen.

die Stiitzen

11. Ohne Herkunftsangabe, wabrscheinlicb von Wandamen. 15380 (Fig. 7).
3
) Auf der

ormen.ovalen Platte eine hockende Menschenfigur wie^ Fig. 6, abweichend nur durch etwas plumpere F

Zwischen den Ellbogen und Knien wurfelformige Verbindungsstiicke wie bei 15374. Die Hande ruhen auf

vierkantigen, von den Fiissen aufsteigenden Pfeilern, deren Vorder- und Riickseiten so geschnitzt sind, dass

von oben nach unten ebene Strecken mit Einkehlungen abwechseln; in die ebenen Felder sind, wie auch

in die Seitenflachen der Pfeiler, Scblangen- und Zahnornamente eingeschnitten. Zwischen dem Kopf und

den Handen eine teilweis durchbrochene, ungeschickte Schnitzerei, die als Rudiment einer Balustrade auf-

zufassen ist, s. unten S. 11, Anm. 7 und S. 25. Typische Gesichtsbildung der Wandamenkorware, nur die

abstehenden Ohren sind ungewohnlich ; blaue Glasperlaugen, von denen das linke verloren gegangen ist.

-ng, 12.1 cm breit;

der iibrige

der iibrige

1) Masse: Platte 5 cm hoch, 18.5:19 cm Durchmesser; Kopf 10.3 cm hoch, 19.4 cm la

Korper ca. 13.5 cm hoch, 15.2 cm breit, 5.5 cm tief. Aus hellem Holze.

2) Masse: Platte 3.7 cm hoch, Durchmesser 15.4:18.3 cm; Kopf 13.4 cm hoch, 22.1 cm lang, 14.9 cm breit;

Korper 13.4 cm hoch, 9.1 cm breit, 4.9 cm tief. Aus hellem Holze.

3) Masse: Platte 4.4 cm hoch, 13 : 15.2 cm Durchmesser; die Figur 30.3 cm hoch, 11.1 cm breit, 4.7 cm tief.
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Das Bild, das Serrurier (1898, p. 314 und 315) vom Wandamentypus gewonnen hat, wird

Das Verbreitungsgebiet des Typus beschranktdurch das erweiterte Material erganzt und berichtigt.

sich nicht, wie er richtig sah
?
auf die Ktistenorte der Wandamenbai, sondern geht daniber hinaus bis in

die Landschaft Wendesi im W und bis in die Landschaft Jaur im 0; aber aucb die vorgelagerte Insel

Roon gehort dazu
;
wie ihre Schadelkorware erweisen.

Bei den Wandam en figuren fehlt stets die Angabe des mannlichen sexus, das weibliche Geschlecht

aber wird gekennzeichnet, indem vom Boden aus in den Leib der (sitzenden) Frauen eine hohe und breite,

oben abgerundete, von vorn nach hinten durckgehende Offnung geschnitten wird. 1

)

Die Ahnen kauern mit vorgebeugtem Oberkorper am Boden , nur selten begegnet man einer

selten steil
3

) aufgesetzt, diestehenden Figur. 2
) Die Knie hochgezogen, die Unterschenkel schrag

Arme auf den Knien verschrankt 4
) oder nach vorn gestreckt, sitzen sie da und blicken geradaus.5

)

Zwischen den Handen balten einige einen oblongen, kastenformigen Gegenstand 6
), andere eine Schnitzerei,

die als Kummerform einer Balustrade zu betracbten ist
7

); die meisten aber baben die Hande zu Fausten

geballt. Die Balustrade ist im Wandamengebiete so gut wie unbekannt. Daber baben die vorgestreckten

Hande, wo sie weit liber die Knie vorragen, keinen Halt und werden baufig durcb vierkantige, auf den
FuBen stebende Pfeiler gestutzt 8

); einmal findet man an deren Stelle zwei aufgericbtete Scblangen 9
), ofter

erkennt man in der Profilierung der Pfeiler nocb die Scblangenwindungen. 10
)

Aucb die grossen, scbweren Kopfe miissen oft von den Armen ber gestutzt werden 11
); mancbmal

reicben die Pfeiler vom Boden oder von den Fiissen bis zum Kinn der Figur und dienen dann zugleicb als

Stiitze fur den Kopf und als Halt fur die Hande. 12
) Wo die Knie nicbt so weit binaufgefubrt sind, dass die

Arme auf ibnen ruben konnen, ist zwiscben Ellbogen und Knie ein Verbindungsstiick berausgearbeitet. 13
)

Diese Menge Stiitzen ist so cbarakteristiscb fiir die Wandamenfiguren, dass Serrurier mit Recbt sagt:

bier ist das eigentlicbe Gebiet der Doppelstabcben.??
(t

der Figuren.

Grossen Wert legt man im Wandamenbezirk auf die auBere Erscbeinung und den Ausputz

Die Frisur wird baufig im Holz plastiscb wiedergegeben 14
) trotz der tecbniscben Scbwierigkeit,

1) Mus. Dresden 15373 (bier Fig. 4); 15378 (hier Fig. 6); 15379 (hier Nr. 10); ue Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 2.

2) Stebende Figuren: de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 7 und tab. 35, fig. 7 (von Wendesi); mit letzterer ist ver-

wandt der unverdflentlichte Leipziger Korwar Me 4489.

3) Vertikale Sckienbeine, die nach Serrurier hier nicht vorkommen, haben die Figuren Mus. Dresden 15 376
(hier Fig. 2) und 15 373 (hier Fig. 4).

4) Verschrankte Arme haben die Korware Mus. Dresden 4382 (A. B. Meyer 1875, fig. 3); 15377 (hier Fig. 5);

de Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 6.

5) Einige Figuren stiitzen die Kopfe auf die etwas emporgestreckten Hande: Mus. Dresden 15 374; de Clercq-
Schmeltz tab. 35, fig. 2 und fig. 11; Snelleman ('06 b) fig. 1—4: diese ganz neuen steinernen Korware haben ausser den
vorgestreckten Handen noch ein zweites Paar, die von den Unterarmen aus ruck-warts aufgebogen den Kopf stiitzen.

6) Mus. Dresden 15375 (hier Fig. 3); Snelleman ('06b) fig. 5.

7) Mus. Dresden 4381 und 4385 (A. B. Meyer 1875, fig. 2 und 3, Uhle 1886, tab. 3, fig. 5 und 6); die Erklarung
s. unten S. 23; das Schnitzwerk reicht ausnahmsweise nicht bis zum Boden hinab; aueh die Schnitzerei des Hamburger
Schadclkorwars E 3200 (hier Fig. A) ist das Rudiment einer Balustrade: zu den beiden seitlichen Arabesken vgl. Serrurier
fig. S, zur Mittelarabeske die Mittelfigur der Balustrade von Serrurier Fig. P. Zur Schnitzerei des Korwars Mus. Dresden
15 380 (hier Fig. 7) s. S. 25.

.t:icht nur bei Frauen, wie Serrurier meint, sondern auch bei Mannern: Mus. Dresden 15 380 (hier Fig. 7).

Die Figuren halt en auch nicht die Pfeiler, sondern stiitzen die Hande auf sie; die Hande fassen den Pfeiler nur in den
wenigen Fallen, wo er bis zum Kinn hinaufreicht.

9) Mus. Dresden 15378 (hier Fig. 6).

10) de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 7 und tab. 35, fig. 11; Snelleman ('06 c, p. 1); auch Mus. Dresden 15373 (hier

Fig. 4) und 15 380 (hier Fig. 7); de Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 2.

11) Mus. Dresden 15373 (hier Fig. 4), 15375 (hier Fig. 3), 15378 (hier Fig. 6).

12) Mus. Hamburg E 3199 (hier Fig. B), wo die Stiitzen Schlangengestalt haben; de Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 7.

13) Mus. Dresden 15380 (hier Fig. 7), de Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 2.

14) Mus. Dresden 15377 (hier Fig. 5), 15378 (hier Fig. 6), 15379 (hier Nr. 10),, 15380 (hier Fig. 7) und die oben
k. 10 unter 8 aufgefiihrten Korware. Diese Frisur findet sich nicht nur bei den Mannern, wie Serrurier angibt, sondern
auch bei Frauen: hier Fig. 6.

2*
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deren man nicht Herr werden kann, und ofter ragt ein grosser Kamm aus der Haarmasse hervor. 1
) Um

die Stirn herum stent der zum Schutz der Augen dienende Reifen 2
); auf die von der Stirn herabhangenden

fehlt fast durchgehends die Kopfbedeckung. 3

)
Perlenschniire wurde schon S. 9 hingewiesen. Dagegen

Die meisten Figuren naben die von Serrurier schon erwahnten Nasen- und Ohrenzierate. liunde Locher

zogen hat.

werden durch die Ohren gebrannt und gerollte Blatter oder ein Kattunstreifen 4
) hineingesteckt; auch durch

die Nase wird ein gerolltes Blatt 5
) gezogen. Zu diesem Zwecke wird die Nasenspitze bis zum Munde ver-

langert und quer unterhohlt. 6
)

Besonders ausgepragt sind die stilistischen Kennzeichen, die Serrurier nicht in Betracht ge-

Die Verfertiger der Korware sind ja keine Zufallsarbeiter 7

);
die bei einem Todesfalle sich hin-

setzen und mit ihren steinernen Instrumenten darauflos schnitzen, wie der Zufall gerade ihre Hand fiihrt,

sondern geschulte Krafte 8
), die nach uralten Regeln gewissenhaft immer wieder dieselben Ahnenbildnisse

anfertigen, so dass Figuren aus ganz verschiedenen Zeiten einander oft bis in die Einzelheiten gleichen. 9

)

Gewisse stilistische Kennzeichen gehen durch das ganze Korwargebiet hindurch: der kummer-
liche Korper mit dem grossen Kopfe, die scharfe Absetzung des Riickens gegen die Seiten und die Ab-

plattung des Riickens, ferner die runde Kopfform, die Abstufung der Haarmasse gegen das Gesicht 10
);

die meist winzig kleinen, oft eingesetzten Augen; die lange, schmale, nur wenig schrage Nase mit „schwalben-

schwanzformigen" (Serrurier) Fliigein, aber ohne Angabe der Nasenlocher-, der grosse, gewohnlich offene

Mund und das verkummerte Untergesicht.

Daneben haben sich aber in den einzelnen Bezirken ganz bestimmte stilistische Eio-entumlich-

keiten ausgebildet. Fur das Wandamengebiet und die stilistisch dazugehorigen Gebiete (unten S. 17) sind

er ganzen

das ganzliche Fehlen des Kinnes.
g

charakteristisch — ausser dem ungeheuren Umfange des Kopfes, dessen Hohe oft die halbe Hohe d

Figur erreicht — die Gesichtsziige der Figuren: die scharfkantige Absetzung des vier- oder ftinfeckigen platten

Vordergesichtes gegen die zuriickniehenden, ebenfalls platten Seitenpartien; die ganz libermassig lano-e Nase,

deren Spitze bis an oder in den Mund reicht und meist mit der Oberlippe oder den Zahnen verbunden ist

und deren langliche Fliigel, oben vom Nasenbein getrennt, schrag aufwarts sich erstrecken; der breite,

gewohnlich viereckige Mund mit geradlinigen, parallelen Lippen und mit sichtbaren Zahnen; ferner die

Bildung der Ohren: zwei nach vorn offene Bogen, von denen der hintere
?

flache die Leiste und der vorn

in der Mitte daran angeschnitzte, viel kleinere und gewolbtere, die Gegenleiste darstellt n
) ; und schliesslich

2

) Alle Flachen aber in diesen Gesichtern sind eben geschnitten und kanti^

gegeneinander abgesetzt; Rundungen wird man vergebens suchen. 13
) Auch die Arme und Beine sind kantio-

und eben geschnitten, der Vorderkorper nur roh behauen.

Es bleibt noch eine Einzelheit zu erwahnen, die der Aufklarung bedarf. An beiden Unter-

schenkeln unseres Korwars 15377 (hier Fig. 5) sieht man einen gebogenen Haken herausgeschnitzt (hier

1) Mus. Dresden 4381 und 4382 (A. B. Meyer 1875, fig. 2 und 3); auch bei 15378 (bier Fig. 6) weist das ge-

schnitzte Scheitelornament auf einen Kamm hin.

2) Mus. Dresden 15377 (hier Fig. 5), 15378 (hier Fig. 6), 15380 (hier Fig. 7) und oft.

3) Nur einmal findet sich eine spitze Kappe: bei dem auch sonst vom Wand amen typus abweichenden Korwar
de Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 7.

4) Mus. Dresden 15378 (hier Fig. 6); mehrmals ist eine mit Perlen besetzte Schnur durch die Ohren gezogen:

r»E Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 11; s. p. 161. Alle Einzelheiten sind in den ausfuhrlichen Beschreibungen der Leidener
Korware von Schmeltz sorgfaltig registriert.

5) Einmal ein Grasbuschel: Mus. Dresden (hier Fig. 5).

6) Zum Beispiel hier Fig. 3— 8. Nur bei Fig. 2 reicht die Nase nicht ganz bis zum Munde hinab.

7) Wie Raffray (1878, p. 393) und Hollander (Handleiding land- en volkenkunde 1884, v. 2, p. 444) denken.

8) Der „toovenaar u (Wilken 1885, p. 20), die „faiseurs de tours ou diseurs de bonne aventure" (Meyners
d'Estery 1881, p. 148).

9) A. B. Meyer (1875, p. 29) sagt uns, dass die Korware Portrats sein sollen; in den Ziigen liegt das Portrat-

hafte gewiss nicht, aber schon die kleinste Abweichung von der Norm, die unbedeutendste Variante des Ausputzes mag
geniigen, um fur die Angehorigen die personliche Note hineinzubringen.

10) Sie fehlt nur dort, wo ein Stirnreifen das Gesicht umgibt: hier Fig. 5— 7.

11) Zuweilen sind die Ohren durch einen kleinen Bogen dargestellt, z. B. de Clercq-Schmeltz tab. 35, 2 und 6;

an anderen Figuren fehlen sie ganz: de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 7 und 16, und ofter.

12) Als Belege dienen unsere Fig. 2— 7.

13) Nur die Stirn ist gelegentlich ein wenig quer gewolbt: Snelleman ('06 c, p. 1).
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Fig. E), der sich auch an den Beinen des Korwars Mus. Leipzig Me 4584 findet. Wie kommt der Haken
an diese Stelle?

Zur Erklarung sind die Talismane der Geelvinkbaigegend heranzuziehen. Am oberen Ende
des Stabes sieht man gewohnlich eine kleine Menschenfigur auf einem Tiermaule 1

) sitzen, das mit ge-

bogenen Zahnen versehen ist (z. B. Mus. Dresden 4382 , hier Fig. F); ofter (z. B. Mus. Dresden 4406

,

hier Fig. G) sitzt die Figur im Tierniaule, und dann treten die Zahne an die Stelle der Hande und Beine
des Menschen. Schliesslich ist das Tiermaul degeneriert 2

): bei Mus. Dresden 4401 (bier Fig. H), ist nur
der stilisierte Rest des Oberkiefers vor der Figur noch sichtbar, und man sieht einen krummen Zahn an der
rechten Wade des Mecschen. Der Kiinstler ist auf die spielerische Idee verfallen 3

), das gebogene Bein zum
abwarts gerichteten Maul umzubilden und einen Zahn, mit der Spitze nach oben, hineinzusetzen. Diese Idee
kann uns nicht iiberraschen, nachdem Uhle (1886, p. 10 und 11), Kuske ('02, p. 153, fig. 15 und 16)

Fig. E

Beinpartie des Korwars

Mus. Dresden Nr. 15377

Fig. F

Teil einer Talis-

manfigur von der

Geelvinkbai.

Mus. Dresden
Nr. 4382

Fig. G
Teil einer Talis-

manfigur von der

Geelvinkbai.

Mus. Dresden
Nr. 4406

Fig.H

Teil einer Talis-

manfigur von der

Geelvinkbai.

Mus. Dresden
Nr. 4401

als aufund Snelleman ('06a, p. 4— 6) auf das Tierkopfornament — richtiger: das Tiermaul ornament —

.

das, in immer neuen Varianten verwendete Lieblingsornament der Geelvinkbaigegend hingewiesen haben.

Wie tief es hier eingewurzelt ist, zeigt sich darin, dass es sogar auf plastische Darstellungen, auf die

Korware, ubertragen wird.

Im Westen der Geelvinkbai ist ein anderer Korwartypus heimisqh, der zum Mittelpunkt seiner

Verbreitung den Kiistenort Dore hat.

B. Korware vom Doretypus

Den bei weitem grossten Teil der bisher bekannt gewordenen Korware von Dore besitzt das

Museum zu Bat avia; sie sind von Serrurier in seiner oft erwahnten Arbeit auf zwei Tafeln, leider un-
zulanglich, abgebildet. Aus dem Leidener Museum ist bei de Clercq-Schmeltz ein Korwar von Dore
(tab. 34, fig. 24) und einer von dem benachbarten Saukorem (tab. 34, fig. 21) veroffentlicht. Der

1) Ohne Zweifel ist es ein Krokodilkopf, s. Uhle (,1886, p. 5 a).

2) Man kann die allmahliche Verkiimmerung noch verfolgen: bei Talisman Mus. Dresden 4390 ist

kiefer schon stark verkiirzt; bei 4394 ist er kaum noch zu erkennen; bei 4412 ist er ganz weggefallen, aber die

vor dem Menschen bewahrt noch die Form des Oberkiefers; daran schliesst sich 4401, s. oben.

3) Wie auch bei den von Uhle (1886, tab. 4, fig. 14) veroffentlichten und bei anderen Talismanen.

der Unter-

Schnitzerei
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Dresdner Schadelkorwar 15383 (hier Fig. 1 und D) stammt gleichfalls von Saukorem. Aus dem

Amsterdamer und dem Londoner Museum ist je ein Korwar von Dore publiziert: der erstere in den

Bijdrao'en taal-, land- en volkenkunde 1862 (2) v. 5, tab. WW links 1
); der andere in den Photogr. British

Museum by Thompson (Ethnogr. series, tab. 57) und bei Edge -Partington and Heape (1890, v. 1, tab. 261,

fig. 5.
2
) Eine in diesen Kreis gehorige Ahnenfigur von der nahe bei Dore gelegenen Insel Mansmam

**

hat Mantegazza (1877, tab. 5, Nr. 631), eine sieher von Dore oder Umgegend hat Raffray (Voyage en

nouvelle Guinee in: Le tour du monde, 1879, p 250, und Viaje a Nueva Guinea p. 29) abgebildet. 3
)

Unpublizierte Korware von demselben Stile besitzen meines Wissens die Museen Amsterdam, Leiden,

Stuttgart, Wien 4
), meist ohne genaue Herkunftsangabe.

Da unser Museum keinen beglaubigten Korwar von Dore hat, sondern nur zwei, die ich hierher ver-

weisen zu konnen o-laube, so muss dieBeschreibung desTypus nach dem bisher vorliegenden Material vorangehen.

Serrurier nennt als Kennzeichen nur die reiche „Arabeskenverzierung^ und den aufrechten

Stand der Fio-uren. Auf dem Boden kauernde Ahnenfiguren kennt man in der Tat hier nicht; die meisten

sind stehend dargestellt, und zwar spreizbeinig und leicht vorgebeugt. Daneben gibt es aber erne

Reihe die auf einem niedrigen Sitze hocken: der hier als Fig. C abgebildete Pariser Schadelkorwar,

Hiitte bei Dore geraubt wurde; der obenerwahnte Londoner"der«.,« aus emer xmite uci xjvx^ gciauui wuiu.c, uci wuoj.xoxyvajj_ijj.ut/ uuuuuuci Ivorwar mit der

Herkunftsbezeichnung Dore; der Dresdner Korwar 4380 (abgeb. bei Uhle 1886, tab. 3, fig. 1) mit der

Herkunftsbezeichnung Ansus; ein Pariser Korwar (abgeb. bei Duperrey 1826, tab. 20, fig. 20) mit der

Bezeichnung lie Birara, Nouvelle Irlande" und der unveroffentlichte Leidener Korwar Serie 542, nr. 1.

Alle diese Korware gehoren nach Dore. Die Bezeichnung Ansus beim Dresdner Korwar spricht nicht gegen

die Herkunft von Dore: bei dem regen Verkehr zwischen beiden Orten werden Korware verschleppt (Serrurier

p. 307 und 308), und die Bezeichnung He Birara (soil wohl heissen: Birara auf Nordneupommern) berichtet

nur die interessante Tatsache, dass ein Korwar bis zum Bismarckarchipel gewandert ist.

durchaus mit den sieher bezeugten Dore-Korwaren iiberein.

Im Stil

stimmen sie Die_ __ .___ _ Menschen sitzen hier

auf einem seltsamen Gegenstand, auf einem Paar aufrechter, hornerformiger Holzer, die beim Pariser

Exemplar durch eine Bogenleiste zu einem Stiicke verbunden sind; es ist ein ganz ungeeigneter Sitz,

offenbar die missverstandene Nachahmung eines fremden Vorbildes.

Die Ahnen halten ausnahmslos mit den vorgestreckten Handen eine ..Balustrade"
?

d. h.

durchbrochen gearbeitetes Schnitzwerk, das quer auf der Platte stent und meist, parallel mit

ein

dem

Plattenrande , einen zur Figur konkaven Grundriss hat. Sie reicht haufig bis zum Kinn der Figur

hinauf, mit dem sie oft verbunden ist
5
); manchmal geht sie noch etwas hoher6

) vor dem Gesicht hinauf,

in vielen Fallen aber ist sie bedeutend niedriger. 7
) Die Balustrade dient keinem technischen Zwecke und hat

mit den Stlitzen der Wandamen er Korware grundsatzlich nichts gemein. 8
) Ihre Bedeutung wird im dritten

Abschnitt erortert werden. Ein Ausputz der Figuren durch Zierate kommt hier nicht vor; auch der Ver-

such, die Frisur plastisch wiederzugeben, ist niemals gemacht. Als einzigen Schmuck tragen verschiedene

Korware Armbander. 9
) Eine Kopfbedeckung hat nur der Amsterdamer Korwar: er tragt eine kleine

spitze, kantige Kappe.

1) Danach bei S. Friedmann, Die ostasiatische Inselwelt (1868, p. 247, fig. 6) und im Globus (1894, v. 65,

p. 173, von Pleyte) abgebildet.

2) Ein anderer, auf derselben Tafel in sehr schlechter Skizze abgebildeter Korwar (oder Talisman?) bat

die Bezeichnun°- Dore, gehort aber wahrscheinlich nach Wand amen.

3) Danach bei C. Hager, Kaiser Wilhelmland und Bismarckarchipel (1886, p. 97).

4) Es wurden mir gutigst zurVerffigung gestellt Photos der hierher gehorigen Korware: Mus. Leiden. Serie 542,

nr. 1; Mus. Stuttgart 19447; Mus. Wien 14652—14655.

5) Bei den meisten von Serrurier abgebildeten Korwaren; mit dem Kinn nicht verbunden bei den Wiener
Korwaren 14652, 14653, 14655, dem Stuttgarter und dem unpublizierten Leidener Korwar, bei Serrurier fig. P.

6) Bei Serrurier fig. H und L.

7) Bei dem Dresdner Korwar 4380, bei dem Londoner Korwar (Phot. Thompson, tab. 57); bei Serrurier

fig. Q; deClercq-Schmeltz tab. 34, fig. 21 und 24; bei dem nicht abgebildeten Leidener Korwar Serie 542, nr. 1 u. ofter.

8) Wenn auch die haufige Umbildung der Wandamener Armstutzen zur Schlangenform auf die in den

Balustraden regelmaBig wiederkehrenden Schlangen zuruckgehen mag. Wenn die Balustrade den vorgestreckten Handen
einen Halt gibt, so ist das doch nicht ihr Zweck.

9) Die Korware der Mus. Dresden, Leiden, Stuttgart u. a.

\
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t

In stilistischer Beziehung haben die Doreischen Korware
charakteristischen Ztiger

Stiitze nicht bedarf —

— soweit ersichtlich
*)

Der etwa ein Drittel der ganzen Figurlange ausmachende Kopf

folgende

der einer

— sitzt auf einem kleinen, sckmalhuftigen Korper; der Vorderkorper ist gewolbt,
ofter mit einer vertikalen Kante in der Mitte, der Bauch eingezogen, der Riicken platt und meist geo-en

die Seiten abgesetzt. 2
) Die ofter za kurzen 3

) Beine der stelienden Figuren gehen entweder ungegliedert

hinab 4
) oder sind im Knie ein wenig gebogen 5

), die Fiisse als rechteckige Stiimpfe gebildet, Zehen nicht

angegeben. Die meist im Ellbogen gebeugten 6
) Arme richten sich in ihrer Lange nach dem Abstande der

Balustrade von der Figur. 7
) Arme and Beine sind teils kantig, teils rund geschnitten. 8

) Auch in der

Gesichtsbildung gehen beide Stilarten nebeneinander: es gibt Doreische Korware, bei denen das Vorder-
gesicht gegen die Seitenpartien scharf absetzt wie bei den Wandamener Figuren, und andere, bei denen
eine einheitliche, flacke Rundung herausgearbeitet ist.

9
) Auf der schmalen, gewolbten Stirn sind die

Augenbrauenpartien oft durcli Abplattungen, mit bogenformiger oberer Begrenzung, Dieangedeutet. 10
)

Augen fehlen entweder ganz 11
) oder sind durch die uns bekannten, in kleinen runden Gruben befestigten

Glasperlen dargestellt. Die Angabe der Lidspalten ist niemals versucht im Gegensatz zu den Wandamener
Korwaren, wo sie durch Ritzlinien ofter wiedergegeben sind.

12
) Uberhaupt zeigt sich der Gegensatz zwischen

beiden Typen besonders in der Gesichtsbildung. Die leicht gebogenen, meist spitzen Nasen, deren
Fliigel weit ausladen, reichen nie bis zum Munde hinab, wie in Wandam en; der offene, iiber die ganze
Breite des Vordergesichtes gehende Mund hat keine viereckige, sondern eine elliptische oder spitzovale

Spalte. 13
) Den Gesichtern fehlt nie das Kinn; ein kurzes, zuriickweichendes Kinn schliesst unten das

Gesicht ab. Die Ohren sind auf den meisten Abbildungen nicht klar zu erkennen; wo sie deutlich sind,

ist der die Leiste bildende Bogen entweder an beiden Enden eingerollt, und dazwischen der tragus durch
eine knopfformige Erhebung bezeichnet 14

), oder die Leiste — einmal oben, ein andermal unten um-
gebogen und ein kleiner, nach hinten offener Bogen im spitzen Winkel daran angesetzt. 15

) Hierdurch

*

geschnitten:

1) Hier muss ich mich auf die mir bekannten Originale uud eiue beschriinkte Zahl von Abbildungen beziehen
da bei den meisten Abbildungen nur der Kopf iiber der Balustrade zu sehen ist.

2) Beispiele: Mus. Leiden, Serie 542, Nr. 1; Mus. Stuttgart 19447; Mus. Dresden 15383 (hier Fig. D); —
Mus. Amsterdam: Bijdragen taal, land- en volkenkunde 1862, tab. WW, linke Figur; Mus. Paris: Duperrey, 1826, tab. 29;
Raffray 1879, p. 250. Eine vertikale Mittelkante beim Am ster darner Korwar und bei dem von Raffray abgebildeten.
Angabe des Nabels als kreisrunder Knopf beim Stuttgarter Korwar. Ofter sind die Glutei als anmihernd kreisrunde
Abplattungen wiedergegeben: am Dresdner Korwar 4380 und am Pariser Schadelkorwar, bei letzterem mit eingebrannten
(oder eingeritzten) Ornamenten.

3) Bijdragen 1862, tab. WW; Serrurier, fig. B und K.

4) Serrurier fig. B, Raffray p. 250.

5) Mus. Dresden 15383 (hier Fig. D); de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 21. Die Kniekehlen sind meist ein-

bei den eben genannten beiden Korwaren, bei Serrurier fig. K, Mus. Stuttgart 19447 u. a. An den gut
modellierten Beinen des Pariser Schildelkorwars sind auch die Knochel herauso-earbeitet

6) Mus. Dresden 15383 (hier Fig. D) und 4380; Mus. Stuttgart 19447.

7) Die H'ande sind als Stumpfe gebildet: Mantegazza tab. 5, nr. 631; sonst haben sie 4, 5, oder 6 Finger.

8) Kantige Arme und Beine: Mus. Leiden, Serie 542, nr. 1; Mantegazza tab. 5, nr. 631; Mus. Stuttgart
19447; rundliche: Mus. Dresden 4380; der Pariser Schlidelkorwar; Raffray p. 250 u. a.

9) Abgesetzt: Mantegazza tab. 5, nr. 631; Raffray p. 250; bei den meisten von Serrurier abgebildeten
Figuren; de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 21 und 24. Rundlich: Mus. Dresden 4380; Mus. London, Phot. tab. 57;
Mus. Stuttgart 19447.

10) Beim Stuttgarter und Londoner Korwar, bei Serrurier fig. B und J und oft.

11) Mus. Wien 14 653— 14 655; Serrurier fig. B; de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 24.

12) Mus. Dresden 15377 (hier Fig. 5a) und 15378; Mus. Hamburg 3200 (hier Fig. Ab).

13) Elliptisch: Mus. Wien 14654; Mantegazza tab. 5, nr. 631; Mus. Stuttgart 19447; Mus. Leiden 542,
nr. 1; spitzoval: Mus. Wien 14653; Serrurier fig. B, J, L, M, N. Geschweifte Oberlippen haben Mus. London, Phot,
tab. 57 und Serrurier fig. 0. Die Figur de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 24 hat ausnahmsweise einen geschlossenen Mund.
Als lippenlose Platte ist der Mund gebildet bei Mus. Wien 14 655.

14) Mus Leiden, Serie 542, nr. 1.

15) Mus. Wien 14652 und 14653; Mus. Dresden 4380; de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 21. Nur die Leiste
ist ausgearbeitet bei Mus. Stuttgart 19447. Die ungenauen Abbildungen bei Serrurier konnen fur diese Einzelheiten
nicht herangezogen werden.

&
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wird die Ohrmuschel herausgearbeitet, wieder im Gegensatz zu den Wandamener Korwaren, die nur die

Leisten darzustellen pflegen.

Zu diesem Typus gehoren nun folgende Dresdner Korware:

12. Nr. 15382 (Pig. 8).
1

) Ohne Herkunftsangabe. Alter, geschwarzter Korwar. Auf der vorn

kreisrund, hinten viereckig profilierten Platte steht eine weibliche Figur und blickt mit etwas nack recbts

gewandtem Kopfe fiber die, fast bis zu ihrem Kinn reiehende (teilweise weggebrochene) Balustrade, die sie

mit den (auch abgebrocbenen) Armen gefasst hielt. Auf die Figur passen alle stilistischen Kennzeichen

der Doreischen Korware, besonders auch. in der Gresichtsbildung die abgeplatteten Augenbrauenpartien,

die lange, aber nicht bis zum Munde reiehende Nase, deren Fliigel weit ausladen, die spitzovale Mund-
spalte die Lippen sind nicht herausgeschnitzt

?
das kurze Kinn. Die Ohrleiste ist als flacher Bogen,

die Ohrmuschel in Form eines Fragezeichens dargestellt.

Der Korperbehandlung nach gehort der Korwar zu derjenigen Gruppe der Doreischen Korware.

deren Tendenz auf kantige Formen gerichtet ist; er hat die grosste Ahnlichkeit mit Mus. Wien 14655;

selbst die Balustraden zeigen eine weitgehende Ubereinstimmung.

Hierher gehort auch ein nicht aus Bensbaciis Sammlung stammender, sondern von Herrn

Dr. Baelde, Utrecht, dem Museum geschenkter Korwar.

13. Nr. 15753 (Fig. 9).
2
) Ohne Herkunftsangabe. Alter, gebraunter Korwar mit schwarz gefarbtem

Gesicht. Auf der annahernd kreisrunden Platte steht eine weibliche Gestalt, in der fur die stehenden

Figuren charakteristischen Haltung und hielt mit den vorgestreckten Handen (die Arme sind von den

Schultern ab weggebrochen) eine Balustrade, von der nur Reste am Boden erhalten sind. Der Vorderkorper

ist gewolbt, aber von der Brust ab nach unten durch eine vertikale Kante in eine linke und eine rechte

Halfte geschieden. Der flache Riicken geht ausnahmsweise rund in die Seiten iiber. Die zu kurzen, in

den Knien gebogenen Beine sind rund geschnitten. Die Glutei sind als kreisrunde Abplattungen wieder-

gegeben. Der Korwar gehort der ganzen Formgebung nach zum Doretypus, und zwar zu derjenio-en Gruppe,

deren stilistische Tendenz auf runde Formen gerichtet ist. Auch das Gesicht ist rundlich; die Mundspalte

elliptisch. 7 Ober- und (5 Unterzahne sind in dem offenen Munde sichtbar. Augen, Nase und Kinn haben die

im Doretypus ubliche Bildung. Ganz vereinzelt aber ist die deutliche Angabe der Nasenmundrinne. Die

Ohren sind derart gebildet, dass die Leiste oben umbiegt und in eine, die Ohrmuschel darstellende, im Relief

herausgearbeitete Spirale iibergeht.

Der Korwar hat die grosste Ahnlichkeit mit dem Londoner (Phot. Thompson, tab. 57) von Dore.

C. Korware vom Ansustypus

Es bleiben zwei Korware zu besprechen, die zwar nicht die Herkunftsangabe Ansus tragen,

aber sicher von dort stammen.

14. Nr. 15385 (Fig. 10).
3
) Herkunftsbezeichnung Dore. Kleiner Korwar aus hellem Holze. Auf

der unregelmassig profilierten Platte steht eine, mit einem blauen Kattunlappen umwickelte, mit o-erino-er

Sorgfalt ausgearbeitete weibliche Figur. Sie halt eine Balustrade vor sich (S. 22, Fig. Q), die nicht o-anz bis

zum Kinn hinaufreicht. Ihr Kopf ist (ohne die spitze, achteckige Kappe) ebenso hoch wie der ganze ubrio-e

Korper. Die Gesichtsbildung ist die der Wandamener Korware und lasst die Angabe Dore als falsch erkennen.

Dagegen geht der Korwar nach Stil und Balustradenform zusammen mit dem Berliner Korwar VI 13096
abgeb. von v. Luschan (1899, p. 504, fig. 44), der die Herkunftsangabe Roon und Ansus 4

) hat; aus Roon
stammt er gewiss nicht: vgl. unsere beiden Rooner Ahnenfiguren, hier Fig 2 und 3; die Ano-abe Ansus

1) Auf dem Boden cles Korwars steht die, wohl richtige, Bleistiftnotiz : „Mansinam u
. Masse: Platte 2.8 cm

hoch, 10:14 cm Durchmesser, die Figur 29 cm hoch, 8.6 cm breit, 4.4 cm tief.

2) Masse: Platte 3.2 hoch, 10.7 cm : 11.4 cm Durchmesser; die Figur 27.7 cm hoch, 7.4 cm breit 4.5 cm tief.

3) Masse: Platte 3.4 cm hoch; die Figur 22.3 cm hoch, 7.9 cm breit, 4.3 cm tief.

4) Die Doppelangabe bezieht sich wohl auf eine ganze Sammlung.
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aber wird gestiitzt durch den yon Serrurier als fig. C veroffentlichten Korwar von Ansus und durch die

im selben Stil gearbeiteten Leidener Korware, gleichfalls von Ansus, abgeb. bei de Clercq-Schmeltz
tab. 35, fig. 8— 10; wenn demgegeniiber zwei andere in diesen Kreis gehorige (bei Serrurier als fig. E
und H abgebildete) Ahnenfiguren die Bezeicbnung Dore tragen, so werden wir anzunehmen haben, dass

sie dorthin verschleppt worden sind (s. S. 14), zumal ilire Gesichtsbildung durchaus von derjenigen der

Doreischen Korware abweicht.

Serrurier (p. 307 wusste von den Ansuskorwaren nur anzugeben,O 7
dass sie zum „eigentlichen",

stehenden Korwartypus gehoren und aus einer weissen, weichen Holzart geschnitten und unbemalt 1
) sind.

Alle drei Kennzeichen passen auf unseren Korwar. Ausserdem gilt aber von alien Ansuskorwaren, dass

die Gesichtsbildung dersie — neben der Haltung der Doreischen Korware —
haben; ich sehe daher in ihuen einen Mischtypus. 2

)

tragen alle eine, meist spitze, Kappe; in der Formgebung fallen auf

Wandam en er Korware

Ausserdem weisen sie folgende Ziige auf: sie

die unverhaltnismassig

— soweit ich es verfolgen kann
kurzen Beine und das Fehlen der Ohren (oder ganz kleine Ohren: de Clercq-

Schmeltz tab. 35, fig. 8 u. 10; bei 9 sind die Ohren durch Farbe angedeutet).

Zum Schluss erwahne ich nur kurz unseren zweiten, nach Ansus gehorigen Korwar, den ich,

als neu und minderwertig, nicht abbilde:

15. Nr. 15384. Ohne Herkunftsangabe. Stehende Figur, die eine, hier S. 2h als Fig. B 1 ab-

Stilegebildete, Balustrade halt. Soweit die unsorgfaltige Ausfuhrung erkennen lasst, ist der Korwar im
der Ansusfiguren gearbeitet; er tragt auch eine Kappe.

Bei der Beschreibung der Dresdner Korware habe ich bisher die Balustraden nur kurz erwahnt,

da ich es fiir angezeigt hielt, sie in einem eigenen Kapitel im Zusammenhange zu behandeln.

*

III. Die Korwarbalustrade

Da mehrere der hier veroffentlichten Korwarfiguren eine Balustrade vor sich halten, deren Be-
deutung nicht bekannt ist, und deren Ornamentik aus sich heraus nicht verstanden werden kann, ist es

notwendig, auf den Ursprung der Balustrade einzugehen und ihre Entwicklung so weit zu verfolgen, als

es fiir das Verstandnis unserer Korwarbalustraden von Belang ist.

1) Es gibt auch. bemalte Korware aus Ansus: de Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 8— 10. Der Berliner Korwar
ist, wenn ich mich recht erinnere, aus braunem Holze.

2) Die Charakteristik der ubrigen Typen von der Geelvinkbai sei hier kurz zur Nachprufung vorgelegt:

1. An den Wandamentypus schliessen sich an die Korware von:

a) Wiak (de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 6, 13, 14, 18; tab. 35, fig. 16; Serrurier fig. A): Sitzende Figuren
ohne Balustrade oder mit Rudimenten der Balustrade. Gesichtsbildung teils im Wandamen-, teils

im Dore stil. Hermenbildungen : unvollendete Figuren? — Serrurier p. 311 und 312.

b) Kordo (Uhle, 1886, tab. 3, fig. 1—3): Schon von Serrurier p. 312 als mit der vorigen Grruppe iiber-

einstimmend erkannt.

c) Waigiu (de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 22 , 23, 25, 26; tab. 35, fig. 13): Sitzende Figuren im
Wand am en stile, aber gelegentlich mit Balustrade; Gesichtsbildung im Dorestile; charakteristisch

sind die ganz winzig kleinen Korper und die Umrandung des Hinterkopfes. — Serrurier p. 310.

d) Ostriches Japen und benachbarte Inseln (de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 15; tab. 35, fig. 15. Serrurier

fig. F, R, U): Sitzende Figur ohne Balustrade oder mit Rudimenten einer Balustrade; Gesichtsbildung

im Wand am en stil. Fiir Manupu (de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 12 und 27, tab. 35, fig. 4)

charakteristisch die Bildung der Beine: s. Serrurier p. 313. — Die beiden von Liki bekannten
Korware (de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 11 und 20) haben gemeinsam nur die kauernde Stellung

und die, auch von einem dritten Likikorware (bei Serrurier als fig. G**) abgebildete Form der

Balustrade, die auch beini Leipziger Korwar Me 4584 vorkommt.
2. An den Doretypus schliessen sich andere nicht an; die wenigen von der Insel Numfor und aus dem

Arfakgebirge bekannten Figuren (abgeb. bei de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 8 und 9 und tab. 35, fig. 1

und 5) scheinen eine realistische Vorstufe der konventionellen Korwarfiguren zu bezeichnen, wie schon
Serrurier (p. 305 und 306) gesehen hat.

Abh. u. Ber. d K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 2 3
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„schildartigen

Uber ihren Ursprnng sincl verschiedene Ansichten ausgesprochen worden. Schurtz (1895, p. 52

Anm. 4) setzt an den Anfang die pfeilerartigen Kopfstiitzen der Korware und lasst die

Ornamente" und dann weiterhin die in der Balustrade erkennbaren Schlangen und Menschen daraus ent-

stehen. Nachdem die Ornamentuntersuchungen der letzten Jahrzehnte den Beweis erbracht haben 1
), dass

in Neugainea ebenso wie in Indonesien, Melanesien und Polynesien Ornamente, soweit sie nicht durch die

Technik bedingt sind, aus „Abbildern der Natur" 2
) hervorzngehen pflegen, aber nicht umgekehrt, werden

wir die von vornherein unwahrscheinliche Annahme. dass aus einem Pfeiler — in noch so langer Ent-

erst em Ornament und dann weiterhin Tier- und Menschennguren sich gebildet hatten, alswieklung

methodisch falsch zuriickweisen. Serrurier (1898
; p. 290—292) lasst das Schnitzwerk aus einem bemalten

oder beschnitzten Schilde hervorgehen , hinter dem der Mann, ein Krieger, sich verbirgt. Aber der Schild

ist sekundar. Auch an der Geelvinkbai stellt man einen Krieger nicbt dar, wie er
?

(oft) auf der Erde

sitzend, hinter einem Schilde sich versteckt, sondern so, wie es sich gehort, namlich: wie er mit ge-

schwuno-ener Waffe zum Kampfe antritt, z. B. Bijdr. taal-, land- en volkenkunde Nederl. Indie (1887), (5),

v. 2 tab. W. W, rechte Figur.

Foy (1900, p. 36, Anm. 1) fiihrt, unter Zuriickweisung der beiden genannten Erklarungsversuche

die Balustrade mit Recht auf
, ;
naturalistische Darstellungen von Menschen und Tieren" zuriick3

), ohne der

Sache jedoch weiter nachzugehen.

Die in der Ornamentik

(1886, p. 3 a) sah schlangenartige

hervortretenden figurlichen Elemente sind schon festgestellt: Utile

Tiere, Serrurier (1898, p. 290—292) Schlangen im Schnitzwerk,

Wilken (1887, p. 615) spricht allgemein von Tierfiguren, v. Luschan (1899, p. 504) sah den Menschen,

Foy glaubte, wie eben erwahnt, Menschen und Tiere zu sehen. Tatsachlich iindet man in der Balustrade

von Tieren nur die Schlange, mit einem iibermassig grossen Rachen; manchmal ist es nur ein Exemplar

(s. unten S. 21), meist aber zwei, die vor der Korwarfigur in Windungen sich emporrichten; in den

ein Gewirr von Schlangen und aus dem Schlangenleibe ent-komplizierteren Balustraden sieht man

standenen Motiven. In der Mitte der Schnitzerei aber iindet sich ofter eine in Vorderansicht stehende

Ficmr manchmal nur kenntlich an den seitwarts ausgestreckten Armen und den stilisierten Beinen, meist

aber mit einem orossen, offenen, gekrummte Zahne zeigenden Maule versehen* einigemal finden wir an

dieser Stelle einen klar erkennbaren Menschen.

Lassen wir diese, spater ihre Erkl'arung findende Mittelfigur zunachst beiseite; halten wir uns

daran dass sonst nur Schlangen die Grundlage fur die Ornamentik hergeben, und ziehen wir die nicht

geniigend beachtete Tatsache in Betracht, dass die Korwarfigur immer die Balustrade mit den Handen —
selten mit einer, meist mit beiden fasst

.'

so entstehen die Fragen, ob nicht die Balustrade iiberhaupt

aus eben jenen Schlangen entstanden ist, und ob nicht plastische Darstellungen zugrunde liegen, die

einen Menschen zeigen, wie er Schlangen packt. Solche Gruppen lassen sich aus der Geelvinkbai nachweisen.

1. Holzoruppe des Museums zu Bremen, Nr. 585 des alten Kataloges, nach einer Photographie

ersten Male hier abgebildet als Fig. J/zum
2. Holzoruppe des Ethnograph. Rijksmuseum zu Leiden, Serie 175, Nr. 50, nach einer Photographie

zum ersten Male hier abgebildet als Fig. K.

Die beiden Gruppen sind wahrscheinlich nicht zu den Korwaren zu rechnen; sie sondern sich

durch ihre realistische Darstellung, die erste auch durch ihre ungewohnliche Grosse (42.5 cm nach freund-

licher Mitteilung des Herrn Dr. L. Cohn) von den Korwaren ab.

In beiden Gruppen steigt eine grosse Schlange vor einem spreizbeinig stehenden Mann in die

Hohe der sie mit der Linken packt und die einst mit einer Waffe bewehrte Rechte hoch erhebt. Fig. K,

1) Literatur bei Foy, W. unci Richter 0. (1899), Zur Timorornamentik, in: Abh. u. Ber. K. Zool. u. Anthr.-Ethn.

Mus. Dresden, v. 8 (Festschrift fur A.B.Meyer), nr. 3, p. 1; Kuske ('02), mit den Literaturangaben; Snelleman ('06a) u. a.

2) Preuss, Th (1897), Kiinstlerische Darstellungen aus Kaiser Wilhelms-Land, in: Zeitschr. f. Ethnol. v. 29, p. 78

u. v. 30, p. 74 u. f ).

3) Herr Dr. Foy teilt mir mit, dass er jetzt eine wesentlich andere Auffassung hat.

4) Nach freundlicher Auskunft des Herrn Dr. Weissenborn hat v. Rosenberg die Statuette von der Atna-

expedition (1858) mitgebracht.

\
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die an Kunstfertigkeit niclit an die andere heran-

reicht, ist insofern wertvoller, als sie deutlich er-

kennen lasst, wie die (ungegiiederte) Linke den

Schlangenleib in der Halsgegend umspannt, und
die fast senkrecht zn dem horizontal nach der Seite

gestreckten Oberarm emporgehobene Rechte gehohlt

ist. urn eine Lanze zn halten. Wie die Schlange

dicht vor dem Manne emporsteigt, nach seinem

Kopfe zu trachten scheint und von ihm ergriffen

wird ist keine andere Deutung moglich, als dass

nach ihr hin o*ibt.

Fig. J Pig. K
Holzgruppe

des Mus. Bremen Nr. 585

Holzgruppe

des Mus. Leiden
Serie 175. Nr. 50

sie der Feind ist, gegen den der Mann die Lanze

erhebt, obgleich sein Blick liber sie hinweg nach

vorn geht und auch die Hohlung der erhobenen

Rechten der Waffe die Richtung nach vorn, nicht

Man hat eine gebrauchliche,

steife Kampfdarstellung benutzt und die Schlange

ausserlich hinzugefiigt; der Ausdruck des inneren

Zusammenhanges liegt ganz ausserhalb des Gesichts-

kreises dieser primitiven Kunst.

Es ist wahrscheinlich eine mythologische

Szene. Der weitverbreitete Glaube an bose Schlangen,O 7

in denen die Seelen verstorbener Menschen weiter-

leben, 1
) ist auch an der Geelvinkbai lebendig, und

wir kennen von der Insel Roon eine Sage, wie zwei Vorfahren, Semiri und Mandoni, einst eine aus einem
Menschen verwandelte, seit Jahren die Bevolkerung auffressende Riesenschlange mit List herangelockt und
getotet haben. 2

) Die Erinnerung an diese Heldentat wird heute noch durch einen in Schlangenwindungen
ausgefuhrten Tanz wach gehalten. Mit einer Sage dieser Art durften unsere Grruppen im Zusammenhang stehen.

Es gibt zweitens Schnitzereien, die einen Menschen zeigen, wie er mit jeder Hand
Schlange um den Hals fasst, um sie zu erwiirgen: also nichts anderes als

eine Variante jenes Schlangenkampfes. Ausserhalb des Korwarkreises linden

wir diese Szene auf dem oberen Rande eines Schildes (aus Roon: de Clercq-

Sctimeltz [1893] tab. 30
;

fig. 10; danach hier als fig. L wieder abgebildet)

in durchbrochener Arbeit als Apotropaion herausgeschnitzt, doch schon so-

weit schematisiert, dass die Schlangen wie zwei mit Kopfen versehene Stabe

aussehen (wie an dem von Snelleman ['06 b] als fig. 7

Korwar). Der Mann sitzt am Boden, ist also von den Schlangen iiberfallen

zu denken, oder halt vielleicht auch die getoteten Schlangen als Trophaen

erne

abgebildeten

seine Arme und Beine sind zum Zwecke derempor;

auseinandergespreizt, und die

Menschen.

Schlangen

Flachendarstellung

erscheinen daher beiderseits des

Diese Darstellung scheint weit verbreitet zu sein
7
man findet

sie genau so, aber mit klar erkennbaren Schlangen, an einem Steinsarge

der Minahassa (Nordcelebes) im Relief herausgearbeitet 3
)

Im Kreise der Korware nun begegnet der schlan^enwur^ende
Fig. L

Mensch uns ofter: so an dem schon wiederholt erwahnten Korwar des Museums
der Koninklijk Zoologisch Genootschap zu Amsterdam, Serie 1, Nr. 1604

mir Herr Konservator Dr. de Meyere freundlichst(die Nummer teilte

Oberteil eines Schildes von Roon
Mus. Leiden

Nach de Clercq-Schmeltz

(1893, tab. 30, fig. 10)

1) Pleyte (1894, p. 169 u. f.).

2) v. Balen (1886a p. 572—575); Ausziige daraus

(1880, v. 1, p. 408 u. f.) und bei Pleyte (1894, p. 171 u. f.).

3) Tijdschr. taal-, land- en volkenkunde (1864) v.

bei A. Bastian, Allerlei aus Volks- nnd Menschenkunde

14, tab. bei p. 380, in der Mitte der oberen Reihe (Riedel).

3**
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mit); abgebildet in den „Bijdr. taal-, land- en volkenkunde" (1862), v. 5, t. WW; danach liier wieder-

holt als Fig. M,

**

Der aufrecht stehende Mensch fasst mit den vorgestreckten Handen zwei bis zu seiner Brust

reichende Schlangen, die in streng symmetrischer Anordnung sich in der Weise vom Boden erheben, dass

ihre Schwiinze seitlich nach aussen gerichtet sind, wahrend ihre Leiber sich liber dem Boden beriihren,

nach oben zu aber seitwarts auseinandertreten, und die Kopfe senkrecht emporschauen: den der rechten

Schlanffe sieht man von vorn in Vorderansicht, den der linken in Seitenansicht. Der dekorative Charakter

der Darstelluno-
7
der sich in der symmetrischen Anordnung der Schlangen, in der Stilisierung Hirer Zungen

und in der Einfiigung von Ornamenten zwischen die Schlangenleiber kundgibt, lasst den ernsten Sinn der

die Schlangen nicht, sondernkommen: die Hande des Mannes wiirgenSzene nicht mehr zur Geltun

beriihren sie nur leicht am Halse.

Die urspriingliche Gestalt der Gruppe genau heute noch wiederzufinden, diirfen wir iiberhaupt

sich bei den Korwaren, die wir besitzen, nur um spate Wiederholungen von

wahrscheinlich uralten Originalen handeln, umO 7

Nachbildungen, bei denen wir immer mit mehr

nicht mehr hoffen; es kann

oder weniger fortgeschrittener Stilisierung zu

rechnen haben.

Das Motiv des zwei Schlangen fassenden

Menschen ist aber auch an anderen Korwaren er-

halten. Ein Korwar des Museums fur Volker-

kunde zu Leipzig, Me 4489, von dem die linke

Schlange hier als Fig. N abgebildet ist (die rechte

entspricht ihr genau, Ornamente sind nicht vor-

handen), zeigt die (als knrze Stumpfe gebildeten)

Hande der Menschenfigur in roher Weise vereinigt

mit zwei senkrecht stehenden Schlangen, deren

Leiber in der Mitte nach vorn gekrlimmt sind.

Diese einfachere Gruppierung der Tiere ist, ob-

wohl sie hier an einer allem Anscheine nach

jungen Gruppe auftritt, vermutlich die altere.

Zwei senkrecht aufgerichtefce, von den Handen

Fig. M
Balustrade eines Korwars von

Dore. Mus Amsterdam,
Serie 1, Nr. 1604. Nach Bijdragen

taal-, land-en volkenkunde (1862)

v. 5, tab. WW

Fig. N
Von einem Korwar

des Mus. Leipzig

Me 4489

des Menschen umklammerte Schlangen hat

ferner der sehr alte Korwar Nr. 4380 des

Mus. Dresden (abgebildet von Utile [1886]

als fig. 1 und la auf tab 3), hier jedoch stark

verlmrzt, da sie auf den Seitenspitzen eines

Unterbaues stehen und nur bis zu den Schultern

des Menschen hinaufreichen. Die konkrete Darstellung ist hier wieder durch die dekorative Tendenz

verdunkelt und zwischen die beiden Schlangen ist ein anderes, rein ornamentales, wie bei Fig. M kom-

poniertes Schlangenpaar hineingesetzt.

Die beiden Schlangen schrumpfen dann weiter zusammen und werden in zwerghafter Gestalt

oben auf die Ecken der Balustraden gesetzt bei den von Seerurier als fig. und von Bahnson (1894,

v. 1, p. 205) als fig. 96 abgebildeten Korwaren. Das sind die letzten, noch als Rundfiguren dargestellten

Rudimente der beiden ursprunglichen Schlangen.

Fassen wir das Ergebnis der bisherigen Untersuchung zusammen, so haben wir an der Geelvinkbai

in plastischen Darstellungen eine oder zwei Schlangen von den Handen eines Menschen so festgehalten

gefunden, wie die Korwarfigur die Balustrade zu halten pflegt, und gesehen, dass es sich hierbei um zwei

Varianten eines Schlangenkampfes handelt, der wahrscheinlich der bildliche Ausdruck einer alten Sage ist

und die Heldentat eines Ahnen wiedergibt. Wir haben weiterhin dieselbe Darstellung, in abgeschwachter

Form, bei einer Reihe von Korwaren gefunden und die fortschreitende Stilisierung und Verkummerung

der Schlangen verfolgt.
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Wenn der in dem Korwar weiterlebende Tote in dieser Szene daro-estellt wird, liegt die Deutuns

nahe, dass er an die Stelle seines beruhmten ' Ahnen gesetzt werden soil und seiner Siegesehre teilhaftig

wird: also eine Art Heroisierung.
7 O

Doch welches der Sinn immer sein maff — auf die formelle Seite der Sache kommt es hier

an: dass die Balustrade von jener Darstellung ausgeht, sollte wahrscheinlich gemacht werden; wie sich ihre

Ornamentik aus jenen Schlangen entwickelt hat, ist nunmehr zu verfolgen.

Drei Reihen lassen sich aufstellen:

sind daher gering.

Die erste ist nur kurz, sie verwendet nur eine Schlange, und die Stilisierungsmoglichkeiten

Die eine von ihnen befindet sichIch kenne nur zwei hierher gehorige Balustraden.

an dem Korwar Nr. 19337 des Wiener Museums und ist hier als Fig. abgebildet.

Dass ihre Bedeutung hier nicht mehr empfunden

Die Schlange ist in

drei Windungen emporgerichtet und hat an Stelle des Kopfes einen machtigen, in Seitenansicht dargestellten

Rachen mit einem nach innen gebogenen Oberzahne.

worden ist, ergibt sich schon daraus, dass die Korwarfigur nicht, wie bei den entsprechenden Grruppen

Fig. I und K die Rechte zum Stosse emporhebt, sondern mit beiden Handen die Balustrade fasst. Parallel

damit geht die, bei alien eigentlichen Balustraden zu beobachtende Erscheinung, dass aus der Rundfigur

eine Flachendarstellung geworden ist: die Schlange verliert, indem sie zum Ornamente herabsinkt, ihr

Volumen und ihre Rundung, und es geniigt, ihre

Gestalt aus einem flachen Brette herauszuschnitzen x

),

Seitenrander stehen gelassen sind (aber

nicht zu Stlitzen fiir den Korwarkopf dienen, sondern

dem Manne nur bis an die Schultern reichen).

Aus einer mit zwei Windungen eniporsteigen-

den Schlange ist das hier als Fig:. P aus de Clercq-

dessen beide

Scttmeltz (1893, tab. 34, fig. 12) wiederholte Balustraden-

ornament eines Korwars von Manupu entstanden, indem

Kopf, sondern auchnur der abwarts geneigtenicht

der nach der anderen, linken Seite aufwarts gebogene

Schwanz zum Rachen

hat

umgebildet worden ist; dabei

man den Zahn jedesmal mit dem Schlangenleibe

verbunden, wodurch runde Locher entstanden sind, die

man auch als Augenhohlen auffassen kann.

Die zweite Reihe verwendet beide Schlangen

zum Ornament. Erstens: parallel nebeneinander auf-

wie bei Fig. N; sie geben das

der im Wandamen-

Fig.

Balustrade des Kor-

wars Mus. Wien
Nr. 19337

steigende Schlangen,

Profilierung

Fig. P

Balustrade eines Korwars

von Manupu
Mus. Leiden

Nach de Clercq-Schmeltz

(1893, tab. 34, fig. 12)

Muster fiir die

typus gebrauchlichen Handstiitzen ab wie bei DE Clercq-Schmeltz, tab. 34, tig. 7 (von Wamori); tab. 35,

fig. 2 (von Wendesi); tab. 35, fig. 11 (von Wosimi); s. oben S. 11. Meistens aber werden zwei mit den

Kopfen einander zugeneigte und mit den Schwanzen ab seewandte Schlangen (selten umgekehrt: bei

Serrurier Fig. C, von Ansus) zur Balustradenbildung benutzt. Hierbei kommt ein wichtiges, von Serrurier

(p. 294) erkanntes Element dadurch hinein, dass die beiden Schlangen meist mit geoffneten, einander zu-

gewencleten Maulern dargestellt werden, deren Lippen man aufwarts, beziehungsweise abwarts weit umbiegt,

um allerlei „Arabesken a daraus zu formen; die beiden Mauler werden an den Stellen, wo die Lippen um-

Serrurier hat mehrere der dadurch entstandenen, nicht leicht erkenn-

baren Neubildungen durch Skizzen auf seinen beiden, nicht numerierten Tafeln veranschaulicht, so dass es

geniigt, darauf zu verweisen. Es sei hier nur bemerkt, dass man die Vereinigung der Mauler bei unserer

gelegt sind, miteinander vereinigt.

Fig. X erkennt, wenn man die von der Basis an den Seiten aufsteigenden Schlangenleiber bis dahin auf-

warts verfolgt, wo sie nach innen umwenden und ihre Mauler gross gegeneinander auftun; so auch bei

Fig. Y und Z.

1) Zum reinen Zierat geworden, kann die Balustrade dann auch an weiblichen Korwar en Verwendung finden.
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s

In diese Reihe gehort die Balustrade des Dresdner Korwars Nr. 15385 von Ansus (hier ab-

gebildet als Fig. Q); sie geht mit zwei anderen zusammen, die bei Serrurier als fig. E und bei v. Luschan

(1899) als fig. 44 auf p. 504 abgebildet sind. Die Unterlippen der beiden aufgerichteten Sehlangen sind

in der Mitte tief hinabgezogen und ergeben, mit den unteren Enden gegeneinander aufgebogen, zwei neue

Schlangenleiber, gruppiert wie bei Serrurier fig. C. In der Balustrade des Berliner Korwars hat v. Luschan

in der oberen Halfte den Mund mit den Zahnen gesehen, ohne zu erkennen, dass er aus der Vereinigung

zweier im Profil dargestellter Sehlangenrachen entstanden ist. Die Oberlippen der Tiere sind bei Fig. Q zu

einem das Schnitzwerk oben begrenzenden Bogen vereinigt; die unregelmassigen Einschnitte darunter sind das

Rudiment der zum linken Schlangenmaule gehorigen Zahne. Die Schwanze der beiden grossen Sehlangen

sind hoch emporgebogen und zu stilisierten Schlangenrachen umgebildet.

Zu einfachen Stilformen fiihrt die Vereinigung der beiden Sehlangenmauler an anderen Balu-

straden: bei Fig. R (nach de Clercq-Schmeltz, tab. 34, fig. 27, von Manupu) sind die oberen Enden der

Tiere zu einem grossen Ringe, bei Fig. S (vom Korwar Nr. 19339 des Mus. Wien) zu einem herzformigen

Ornamente verbunden, ahnlich wie bei Serrurier fig. Gr (von Pawoi); an die Schwanzenden schliessen sich

bei der Balustrade des Wiener Korwars kleine Voluten an.

Fig. Q
Balustrade ernes Korwars

von Ansus
Mus. Dresden Nr. 15385

Fig. R
Balustrade eines Korwars

aus Manupu. Mus. Leiden

Nach de Clercq-Schmeltz

(1898 tab. 34, fig. 27)

Fig. S

Balustrade des Korwars

Mus. Wien Nr. 19339

Fig. T

Balustrade eines Schlldelkorwars

von Saukorem
Mus. Dresden Nr. 15383

Die dritte Entwicklungsreihe aber beginnt
;
wo die Menschenfigur in die Balustrade auf-

genommen wird.

Am Dresdner Sch'adelkorwar Nr. 15383 (Fig. 1 und D) sieht man, wie S. 4 beschrieben, unter-

halb des Korwarkopfes deutlich einen spreizbeinig in Vorderansicht stehenden Mann, der die Arme nach

den zu seinen Seiten sich erhebenden Sehlangen ausstreckt (hier Fig. T). Wenn diese auch ornamental zu

aufeinanderstehenden Paaren verdoppelt sind, und die Hande des Mannes ihre Halse nicht ergreifen, sondern

davor als Voluten nach oben sich kriimmen, ist es mir doch wahrscheinlich, dass hier wieder die

Schlangenkampfszene zugrunde liegt. Der schon durch die Korwarfigur reprasentierte Sehlangenwiirger

tritt zum zweitenmal in die Gruppe als Mittelfigur des Schnitzwerkes.

Die Entwicklung geht nun nach zwei Richtungen.

In der Balustrade eines Berliner Korwars, abgebildet als Fig. U (nach v. Luschan [bei Krieger

1899, p. 505, fig. 45], der dort auch zur Aufstellung dieser Reihe angeregt hat), steht wieder der Mann
mit weit gespreizten Beinen und seitwarts gestreckten Armen, aber nach unten gebogenen Handen, die

Sehlangen sind aber zu Seitenstaben degeneriert. '
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Sie fallen weiterhin ganz weg, und es bleibt nur die Menschenfigur.
Die Balustraden der beiden von Uiile (1886), tab. 3, fig. 5 und° 6, veroffentlichten Dresdner

Korware Nr. 4381 und 4385 (von Weueli), hier abgebildet als Fig. V und W, stellen die Menschen-
figur mit aufgebogenen Handen und Fiissen dar, direkt entwickelt aus einer Gestalt wie Fig. T, aber
schon in die beliebten Schlangenwindungen iibergeftihrt. Die, im Relief nerausgeschnitzten, Konture der
Figuren sind, urn einen ITHLEschen Ausdruck zu gebrauchen, „bandartig" gewunden An die Beine von
Fig. W ist ein zweites Paar Beine unten angesetzt, und an den Seiten sind allerlei Ffillsel angebracht an
Stelle der Schlangen.

A. B. Meyee (1875, p. 30) hatte von einem Papua die Auskunft erhalten, die Schnitzerei be-
deute eine Speise, einen Fisch oder etwas ahnliches, und diese Speise ist dann in die Literatur iiber-
gegangen durch Utile (1886, p. 4), der die Deutung zuriickweist, und durch van der Sande ('07, p. 303),
der sie fur moglich halt. Sie ist naturlich nicht ernst zu nehmen, sondern ein warnender Beweis dafur'
dass man den Aussagen eines Gewahrsmannes niemals trauen darf.

Anderseits schrumpft die Mittelfigur zusammen und nimmt nur noch einen Teil der, jetzt meisten-
teils in mehrere Abschnitte zerlegten Balustrade ein, wahrend die Schlangen sie ganz umrahmen. In der

I.

'A

.

Fig. U
Balustrade eines Korwars

des Mus. Berlin
Nach v. Luschan bei Krieger

(1899, p. 505, fig. 45)

Fig. V
Balustrade des Korwars

Mus. Dresden Nr. 4381

von Weueli

Fig. W
Balustrade

des Korwars Mus.

Dresden Nr. 4385

von Weueli
Fig. X

Balustrade des Korwars
Mus. Stuttgart Nr. 19447

hier als Fig. X abgebildeten Balustrade eines im Museum des Wurttembergischen Vereins fur Handels-
geographie zu Stuttgart befindlichen Korwars (Nr. 19447) ist die Schnitzerei in zwei Etagen ubereinander
geordnet. In der Mitte des oberen Teiles steht eine Figur, die sich durch die, wie bei Fig. U, seitwarts
gestreckten Arme als der an dieser Stelle uns bekannte Mensch erweist, wenngleich der °iibrige Korper
schon fast in die Schlangenform ubergegangen ist; an die bis zu den Seitenrandern verlangerten

,
ge^chweiften

Beine sind nach oben die Haken des Maulornamentes angeschnitzt; von der Mitte der Figur crehen nach
den Seitenrandern linsenformige Fullstucke.

°

Als Mund fur den Schlangenmenschen aber muss die Vereinigung der offenen, in Seitenansicht
dargestellten Mauler herhalten, die zu den an den Seitenrandern von unten aufsteigenden Schlano-en
gehoren; dann ist eine Platte stehen gelassen, in welche die Zahne, seitlich nach aussen gebogen, schematisch
emgentzt smd; an den betreffenden Stellen von Fig. Y und Z sind je vier Oberzahne herausgeschnitzt.
Die Lippen der Schlangenrachen aber sind weiter verwertet: die nach unten umgelegten und seitwarts bis
zu den Balustradenrandern gebogenen Unterlippen bilden die Arme der Mittelfigur, wahrend die durch die
Umbiegung der Oberlippen entstandenen kleinen Offnungen die Augenhohlen anzudeuten scheinen : in Fig. A 1
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sind an dieser Stelle Augen deutlich angegeben. Der untere, durch einen Querstreifen getrennte Abschnitt

enthalt in der Mitte die unteren Halften zweier Schlangenleiber mit nach innen urngebogenen Schwanzen,

die man aber vielleicht auch wieder als Rudimente der umgebildeten Menscbeniigur auffassen kann, wie

bei Pig. Y und Z; aus den oberen Ecken dieses Abschnittes aber ragt je ein, von dem Querstreifen ab-

biegendes, der unteren Halfte der eben genannten Figur entsprechendes, aber kiirzer und breiter geschnitztes

Ornament hervor.

Von hier aus fuhrt der Weg zur Balustrade des Dresdner Korwars Nr. 15382 (hier Fig. Z)

fiber diejenige von Nr. 14655 des Mus. Wien (hier Fig. Y). Wir sehen in der oberen Halfte von Y wieder

die zentrale Figur mit den zu Voluten degenerierten Armen und Beinen

gerollt —

,

Munde und

— diese einwarts, jene abwarts

mit dem offenen, zwei nach links und zwei nach rechts gebogene Oberzahne enthaltenden grossen

der Andeutung der Augenhohlen. Auf den oberen Eckenwenn ich es ricbfcig verstehe —
steht je eine nach innen gekriimmte Volute: die oberen Enden der ursprungiichen Schlangen (s. S. 20), die

an dieser Stelle in winzigen Massen bei Serrurier Fig. noch ausgefiihrt sind, bei DE Clercq - SCHMELTZ

tab. 34, fig. 24, aber schon vollstandig stilisiert erscheinen. Die die Mittelngur einrahmenden und durch

ihrer Mauler deren Mund bildenden beiden Schlangen kann man abwarts verfolgen,

wie sie an den Seitenrandern entlang gehen

und unterhalb jener Figur sich vereinigen;

die Vereinigung

,»••••

Si r

«**

ihre abwarts gebogenen Schwanzenden

Fig.Y

Balustrade des Korwars

Mus. Wien Nr. 14655

Fig. Z

Balustrade des Korwars

Mus. Dresden Nr. 15382

sind gespalten und zu den Armen und

Beinen einer neuen, die obere wieder-

holenden Figur ( ohne den Mund) geworden.

Das Ganze steht auf zwei von der Mitte

der Basis aus schrag nach oben auseinander-

tretenden Spiralen, die von unten her durch

je einen aufrechtstehenden Schlangenschwanz

(klar als solcher kenntlich bei Serrurier

Fig. J) gestiitzt werden.

Von ahnlicher Art ist nun die

hier als Fig. Z abgebildete, zum Teil er-

ganzte Balustrade des Dresdner Korwars

Nr. 15382. In der oberen Halfte sehen

wir wieder die kleine Figur mit grossem

Munde; vier seitwarts nach aussen gebogene

Oberzahne sind herausgeschnitzt, die Mund-

winkel in Dreieckform

grosse Schlangen steigen

Zwei

von der Basis

angegeben.

aus, wo ihre in zwei Enden gespaltenen

Schwanze einander zuo-ewendet quer am Boden liegen; die Schlangenleiber biegen dann mit einem Knie

nach oben um vereinigen sich in der Mitte, gehen nebeneinander eine Strecke aufwarts, um dann wieder

nach den Seiten hin sich zu trennen, die Mittelngur zu umschliessen und oben durch Vereinigung ihrer

Mauler deren Mund zu bilden. Anstelle der urngebogenen Oberlippen ist hier ein zweiter stilisierter Mund

mit einwarts gebogenen Zahnen und aufwarts gerollten Seitenenden oben aufgesetzt. In dem Teile

des Schnitzwerkes, wo die Schlangen die Kurve nach der Mitte hin beschreiben, ist an den beiden

Seiten je ein Paar aufeinanderstehender, nach oben gerichteter Maulornamente herausgearbeitet, von

denen das obere zwei einwarts gebogene Zahne, das untere an derselben Stelle des Oberkiefers ein ein-

geritztes Auge aufweist.

Die Balustraden der anderen Dresdner Korware sind jetzt leicht zu erklaren:

Nr. 4383 abo-ebildet von Uiile (1886, tab. 3, fig. 4), hat die beiden mit den Maulern ver-

einio-ten Schlano-en, deren umgelegte Lippen wieder zu Mundornamenten, mit je einem Zahn, umgewandelt

sind; daruber ein zur Omegaform verkummertes, nach unten offenes, und in der Mitte der Basis ein

gleiches, nach oben offenes Mundornament.

.
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Die Balustrade des Dresdner Korwars Nr. 15 384 (wohl von Ansus, s. S. 17), hier abgebildet
als Fig. Bl, geht zuriick auf Fig. Al (nach de Clercq -SCHMELTZ , tab. 34, fig. 8 hier wiederholt). Der in
den oberen Teil von Fig. A 1 eingeritzte Mund verrat durch die Winkelung der Lippen den Ursprung aus
den vereinigten Schlangenmaulern, wahrend die Schlangen selbst weggefallen sind; die Augen sind als kleine
Gruben in die kreisrund umgebogenen Enden zweier Bogenlinien eingebohrt, die aus den verkummerten
Konturen der beiden aufwarts umgebogenen Oberlippen (vgl. Fig. Y) entstanden sind; die Ohren seheinen
durch zwei halbkreisformig aus den Seitenrandern heraustretende, durchbohrte Vorsprtinge angedeutet zu
sein; die Arme sind in durchbrochener Arbeit wie an den vorigen Balustraden herausgeschnitzt, ebenso die
Beine, die nach unten zu zweimal wiederholt sind. Dreieckige und lanzettformige Ausschnitte durch-
brechen die Flache.

Daraus ist unsere Fig. Bl entstanden: der viereckige Ausschnitt in der Mitte vertritt die
Stelle des offenen Mundes, dariiber dieselben Bogen wie in Fig Al, nur erheblich grosser; die Arme
und Beine aber sind zu zwei nebeneinander auf-

rechtstehenden Spiralen verbunden. Oben ist die

Schnitzerei bis zum Kinn der KorwarfiVur verlangert

und ein zweispitziges Zwischenstiick hinzugefugt.

Mit diesen beiden Balustraden gehen

zusammen die bei Serkurier, fig. S (von Ansus)
und bei de Clercq-Schmeltz, tab. 35, fig. 15

(von Ambai auf Jap en), abgebildeten; auch der

Korwar Nr. VI 2925 des Mus. Berlin hat ein

zwei senkrechten

Die Schnitzerei des Dresdner Korwars

ahnliches Ornament zwischen

Schlangen

Nr. 15 380 (Fig. 7) ist ein Uberbleibsel eines der-

artisen Ornamentes.

Zum Schluss sei auf eine vierte Ent-

wickelungsreihe hingewiesen, die genau zu verfolgen

mit meinem Materiale nicht moglich ist Auf der

Platte des Dresdner Korwars Nr. 15 753, hier

Fig. 9, erkennt man in den Resten der abgebrochenen

Schnitzerei die Fiisse und Unterschenkel einer mensch-

lichen Figur, die vor der Balustrade in Vorcler-

ansicht stehend, zusammenhangend mit ihr geschnitzt

war. Einen Menschen (ohne Arme) sieht man auch

bei de Clercq-Schmeltz, tab. 35, tig. 9 (von Ansus)
aus dem Balustradenbrett im Relief heraustreten

;

seine Arme sind durch gemalte Linien angedeutet.

Einen Menschen mit seitlich ausgestreckten Armen
findet man ferner in der durchbrochenen Balustraden-

Fig. A

1

Balustrade eines Korwars

des Mus. Leiden
von Numfor

Nach de Clercq-Schmeltz

(1898 tab. 34, fig. 8)

Fig. B 1

Balustrade des Korwars

Mus. Dresden Nr. 15384

schnitzerei bei Serrurier, fig. M, wo er das iiber ihr befindliche Ornament roh uberschneidet. Diese
Figur ist, wie man verfolgen kann, in die fertige Balustrade eingedrungen, sie ist ein sekundares Element.
Woher sie kommt, ist noch nicht festzustellen, jedenfalls hat sie mit jener Schlangenkampfdarstellung nichts
zu tun: die Schlange fehlt stets bei dieser Figur. Ich inache nur darauf aufmerksam, dass es ausser
den S. 19 besprochenen noch andere Gruppendarstellungen gibt, die vielleicht zur Ornamentenbildung
gefiihrt haben.

Das Berliner Museum besitzt eine Holzgruppe (VI, 2924), hier nach Photographie zum ersten
Mai (als Fig. G 1) abgebildet. Sie zeigt einen Menschen, der breitbeinig dastehend, in der ein wenig er- .

hobenen Linken einen Speer halt und die Rechte horizontal schrag nach vorn halt. Vor ihm steht eine
kleine Menschenfigur mit im Ellbogen gebeugtem, erhobenen linken Arme.

Die Bedeutung der Grruppe ist nicht klar. Es ist moglich, dass sie jedes tieferen Sinnes entbehrt,
moglich aber auch, dass eine Ahnenseele dargestellt ist, die schutzend vor ihrem Nachkommen steht'

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 2 .
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Fig. C 1

Holzgruppe des Mns.

Berlin VI 2924

Fig Dl

Korwar des Mus.

Leiden vonWar do.

Nach de Clercq-

SCHMELTZ (1898)

tab. 35, fig. 16

worauf ihre wie abwehrend erhobene Linke deuten

konnte. Wir haben dann erne zweite Gruppe (abgeb.

bei de Clercq-Schmeltz tab. 35, fig. 16; hier

Fig. D 1), wo wir wiederum vor einer — sitzenden

Menschenfigur eine kleinere in Vorderansicht

sehen, die schon degeneriert ist und weder Arme

noch Beine hat. Schurtz (1895, p. 53) sah

der Darstellung den Anfang einer Ahnenreihe.

wird mit grosserem Materiale zu untersuchen sein,

— die mit dem schlangen-

ln

Es

identisch isti

fertige

haben.

was diese kleine (restart —
wiirgenden Ahnen offenbar nicht

bedeutet, und ob sie es ist, die in die

Balustrade eindringt.

Von dieser Spezialfrage abgesehen, glaube

ich die Entwicklung der Balustrade klargestellt zu

Wir sahen am Anfang eine unzweideutige

Darstellung und konnten Schritt fur Schritt ver-

folgen, wie aus den Schlangen und weiterhin aus

der Schlangenkampfszene Ornamente sich entwickelt

haben, wie sie dem Charakter der Geelvinkbai-

Ornamentik entsprechen. Tritt man ohne Kenntnis

der ganzen Keihe an die komplizierteren Balustraden

heran und entdeckt, dass die Mittelfigur sich als

eine Zusammenfugung von Voluten darstellt, so kann

man auf den Gedanken kommen, dass die Volute uberhaupt der Balustradenbildung zugrunde liegt. Der

Uberblick iiber die Entwickelung aber lehrt, dass erst in einem spaten Stadium, als die organischen

Balustradenfiguren sich in ein Gewirr der beliebten Voluten aufgelost hatten, diese nunmehr wieder ver-

wendet wurden, um ein

noch bewahrt.

Scheingebilde zu formen, das die Erinnerung an die ursprungliche Pigur

.

IV. Zur Herkunft der Korware
+ <

Die Frao-e nach der Herkunft der Korware kann, da sie die Grenzen dieser Arbeit uberschreitet,

hier nur gestreift werden; ich werde sie binnen kurzem in grosserem Zusammenhange zu behandeln haben.

Uhle (1886, p. 3b und 4a) hat die Frage folgendermassen beantwortet: „Die Ahnenbilder der

Geelvinkbai stehen in der Form den ostlicher vorkommenden fern, sind dagegen solchen des ostlichen

Ostindischen Archipels zum Teil sehr ahnlich und darum im Charakter mit diesen jenen gegenuber zu ver-

binden. Am deutlichsten ist dies bei den sitzenden Figuren, wo Gesichtsbildung, Korperhaltung, mangelnde

Bekleidung, stilistische Auffassung gleich sehr an Figuren des Ostindischen Archipels erinnern . . . Es

taucht damit die Frage auf, ob es nicht moglich ist, dass die ganze bildliche Verehrung von Ahnen in

Neu- Guinea aus dem Westen importiert, nur auch die importierte Form vielleicht an der Geelvinkbai

treuer erhalten ist, eine Frage, welche sich noch nicht weiter diskutieren lasst." Wilken (1887, p. 612— 625)

dao-eo-en steht auf dem Standpunkte, dass der Gebrauch von Ahnenbildern bei den Papuas an der Geelvinkbai

urspruno-lich ist. Denn erstens konne man die Entwicklung von der Leichenverehrung bis zur Bilder-

verehruno- hier noch verfolgen: dann lasse sich die Balustrade bei den Bildwerken aus dem Indonesischen

Archipel nicht nachweisen, und drittens seien die beiderseitigen Bildtypen im Charakter ganz verschieden

voneinander. „Kan men, om slechts dit eene te noemen, iets karakteristiekers bedenken dan den neus bij

de Korwar's, met de zoo uiterst wijde neusvleugels en de meestal naar beneden gebogen spits, terwijl bij

de beelden van Babar en Leti dit lichaamsdeel die kenteekenen mist, wel breed is, doch gelijkmatig afloopt

zonder die plotselinge uitzetting der vleugels, en de punt bij de meesten recht, bij enkelen zelfs een weinig

opgewipt is." Wenn die Figuren von Leti und Baber und weiter westlich bis zu den Philippen mit den

HflH "
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Korwaren in der Haltung ubereinstimmen (deze is

eene zittende . . .), so liege der Grand darin, dass

die Papua von der Geelvinkbai ebenso wie jene

Indonesier selbstandig darauf gekornmen sind
;
die

Hoekerstellung im Bildwerk naehzuahmen.

Serrurler (p. 315) hat zuerst eine klare

Scheidung zwischen einheiinischen Typen und einem

indonesischen gemaclit: als einheimisch galten ihm

die sitzenden Korware vom Wandam en typus und,

vielleicht, die stehenden vom Salawati-Arfak-

Num for- Typus; als indonesisch diejenigen sitzen-

den Ahnenfiguren, die ihre Schienbeine vertikal

aufgesetzt haben und im Mac cluer golf und auf

einigen Inseln der Geelvinkbai: Wiak und Waigiu
vorkommen. Der Gedanke einer Scheidung war

richtig, die Einteilung selbst aber falsch: war es

schon gewagt, auf das armselige Merkmal der „ver-

tikalen Schienen" einen Typus zu griinden, so halt

dieses Merkmal naherer Priifung nicht einmal stand.

In Indonesien sitzen die Figuren gewohnlich mit

senkrechten Schienbeinen da; bei den hockenden

Korwaren aber kommen senkrechte und schrage

Beine nebeneinander vor. 1

)

Indes gibt es tatsaehlich einen indone-

Fig. E l

Ahnenfigur von Leti

Mus. Dresden
Nr. 17 873

Fig. F

1

Ahnenfigur von Luaner
Mus. Dresden Nr. 17 878

sischen Typus unter den Korwaren.

Zwei indonesische Ahnenfiguren des Dresdner Museums werden hier abgebildet: Fig. El
(Nr. 17 873) stammt von der Insel Leti

7
Fig. Fl (Nr. 17878) von der Insel Luang. Sie haben dieselbe

Art Sitzstellung wie die Korware. Wie sie geradeaus blickend auf dem Boden kauern und die Knie hoch

anziehen, so entsprechen sie und mit ihnen alle Ahnenfiguren von der Bandasee 2
) den Wandam en er

und den mit ihnen verwandten (S. 17) Korwaren, die nur durch die etwas vorgebeugte Haltung ein wenig

davon abweichen. Auch die auf den Knien iibereinanderliegenden oder verschrankten Arme findet man
bei einer Reihe Korwaren: von Wendesi (Serrurier tab. 35, fig. 6); von Wandamen (Mus. Dresden
15377, hier Fig. 5); von Weueli (Mus. Dresden 4382; A. B. Meyer 1875, fig. 3); von Waigiu (de Clercq-

Schmeltz tab. 34, fig. 22 und 23), vom ostlichen Japen (de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 15); ohne

n'ahere Herkunftsangabe: Snelleman ('06 b, fig. 11). In den Handen mehrerer Korware ferner haben wir

einen kastenformigen Gegenstand gesehen (S. 11); ein Vergleich zeigt, dass damit der Sirihkorb gemeint

ist, den jene indonesischen Figuren oft in den Handen haben: Cat. Umlaufp fig. 33 und 34 und oft.

Wenn Wilken die Ubereinstimmung in der Haltung auf die gemeinsame Hockerbestattung zuriick-

fiihrfc, so ist es sehr zweifelhaft, ob in Hockerhaltung beerdigte Tote hier dargestellt sind. Denn bei dieser

Beisetzungsart werden an der Geelvinkbai die Hande des Toten auf der Brust gekreuzt; auf den indone-
sischen Inseln entweder die Arme und Hande steif gegen den Oberkorper gedriickt (auf Ceram) oder die

Hande fiber den Schienbeinen zusammengelegt (auf Aru): s. Wilken (1887, p. 619); auf den hier speziell in

Betracht kommenden Inseln Leti, Mo a und Lakor die Arme auf der Brust gekreuzt und die Hande auf

die Schultern gelegt (Riedel 1886, p. 394). Grerade diese Armhaltungen aber kommen bei den indone-

1) Auf Wiak meist Korware mit schragen Schienbeinen: de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 13; tab. 35, fig. 14

und 16; vertikale nur bei tab. 34, fig. 18; auf Waigiu schrage Schienbeine: de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 22, 23, 25

und tab. 35, fig. 13a; vertikale nur bei Serrurier fig. Z. Die vom Maccluergolf bekannten Figuren haben vertikale

„Schienenu : de Clercq-Schmeltz tab. 34, fig. 17 und 18.

2) Siehe Bastian A. (1884), Indonesien, 4. Lieferung, tab. 1 und 2; Jacobsen (1896, p. 138); Cat. Umlaufp ('06)

Nr. 169. Sammlung Lakor und Sermatta. Selten finden sich in diesen Gegenden stehende Figuren, wie die von Hoevell
abgebildete von Timorlaut (1895, tab. 14, fig. 1).

4 *
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siscben Figuren nur ganz selten, bei den Korwaren iiberhaupt nicbt vor. Ferner baben wir geseben, dass

die Korware durcb eingesetzte Augen und durch allerlei Ausputz den Eindrnck des lebendigen Menscben

bervorrufen sollen, und dazu wiirde die Hockerstellung der Toten scblecbt passen. Es geniigt, anzunebmen,

dass die Figuren das wiedergeben sollen, was man siebt: kauernde, ausrubende Menscben. Wenn wir nun

aus den mannigfacben Nuancen der sitzenden Haltung zwei oder drei berausgenommen und in naben Gebieteu

immer wieder dargestellt finden, so ist es methodisch geboten
;

einen Zusammenhang anzunebmen, und

im vorliegenden Falle kann es nicbt zweifelbaft sein, dass das Motiv von Indonesien ber nacb Neuguinea
Und zwar, wabrscheinlicb auf dem Wege iiber den Maccluergolf, nacb der

Wandamenbai und von da aus weiter.

Serruriers Satz (p. 315): „Der indonesiscbe Typus ist im Wandamengebiete entweder nie

gewesen oder durcb den ecbten Korwartypus verdrangt worden", ist in sein Gegenteil zu kebren: der

iibertragen worden ist.

indonesiscbe Typus 1
) ist im Wandamengebiete entweder von alters der einzige gewesen , oder bat was

wabrscbeinlicber ist den einbeimiscben Typus verdrangt.

Im Stile freilicb zeigt sicb ein grosser Unterscbied. Die runden, zierlicben Formen der indone-

siscben Figuren erscbeinen bei den Korwaren ins Plumpe und Eckige iibertragen; und insbesondere ist,

wie Wilken ricbtig gegen Uhle bemerkt bat, die Gesicbtsbildung eine ganz verscbiedene. Die cbarakte-

ristiscbe Kopfform und Gesicbtsbildung der Korware wurzelt eben, wie S. 8 ausgefubrt, in einer auf den

einbeimiscben Scbadelkult zuriickgebenden Tradition und wurde auf die indonesiscben Figuren iibertragen.

Der Umfang und die Sen.were der Kopfe fubrte aucb zur Einfugung von Stiitzpfeilern, die man in

Indonesien nicbt kennt.

Die Wandam en er Korware konnten sicb anderseits dem Einfluss des Doretypus nicbt ganz

entzieben, das beweisen unter anderem die Spuren von Balustraden (S. 11)
7
deren Bedeutung man nie ge-

kannt oder vergessen batte.

Der Doretypus aber, cbarakterisiert durcb den Spreizstand der Abnenfigur und durcb die aus

den Scblangen entstandene Balustrade, scbeint an der Geelvinkbai beimiscb zu sein: zwar kennt man
spreizbeinige Figuren aucb anderwarts, und Scblangen in den Handen einer Figur sind auch sonst gelegent-

licb zu finden, aber die Ausbildung des Typus in langen Reiben und speziell die Ausbildung der

Balustrade kennen wir nur an der Geelvinkbai. Docb bebalte icb mir vor, auf diesen Punkt zuriick-

zukommen.

1) Der richtig verstandene, nicht der auf die ,,vertikalen Schienen u gegrundete indonesiscbe Typus
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Zu der Abhandlung von Dr. B. Oetteking "Ein Beitrag zur Kraniologie der
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Broca-Goniometers leider zu einer falscben Berechnung des Bamuswinkels gefiihrt hat,
Der Febler betragt 8° und wurde erst nachtraglieh entdeckt. Es stellt sich danach das
Mittel des Bamuswinkels jetzt aut 119,7°, die Variationsbi eite auf 112 bis 128°.
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haben.

Die Eskimo sind eins jener primitiven Volker, die wie auch die Feuerlander, Busclim jinner und

Wedda, gewisse Randbezirke der Erdteile bewohnen. Als ein sogenanntes Rand

v

oik stellen sie etwas

ganz Isoliertes dar und nehmen unser Interesse nach verschiedener Richtung hin in Anspruch. Sind es

doch einmal die auBerordentlich schwierigen Existenzbedingungen, mit denen dieses Volk in unwirtlichen

Gegenden zu kampfen hat und die weiter die Frage veranlassen nach den Griinden, die es dorthin vertrieben

Gerade die Eskimo bieten dem Forscher ein besonders fesselndes Gebiet zum Studium. Wir haben

es hier mit einer in ihren engen Grenzen erstaunlich entwickelten Kultur zu tun; auch der Schatz geistiger

Darum darf auch die anthropologische Spezialfrage ihrer Abkunft

und nachsten Verwandtschaft als besonderen Interesses wert angesprochen werden.

Die Hauptwohnsitze der Eskimo sind im arktischen Nordamerika gelegen und zwar in dessen

Auf asiatischer Seite iinden sich

So bewohnt

ein und dasselbe Volk ein Gebiet, das die ganze Breite eines groBen Kontinents in Anspruch nimmt. Ein

Gebiet allerdings, das

tTberlieferungen ist ziemlich ansehnlich.

ganzer Ausdehnung von der BeringstraBe bis zur Ostkiiste Gronlands.

fast reine Eskimo in den nordostlichen und ostlichen Randgebieten der Tschuktschen-Halbinsel.

seinen Bewohnern wenig geneidet wird und ihnen deshalb eine gewisse Ungestortheit

gewiihrleistet hat.

Die verschiedenen Ansichten iiber die Abstammung der Eskimo lassen sich im allgemeinen auf

drei einander entgegengesetzte Grundansichten ziiriickfuhren, die die Urheimat der Eskimo bald nach Asien,

bald nach Amerika oder Europa verlegen. Bevor wir miner auf diese eingehen, scheint mir der Hinweis

von Wichtigkeit, daB viele Forscher von einseitig linguistischem, oder ethnologischem Standpunkte aus ihre

Untersuchungen angestellt und ihre Schlusse gezogen haben. Es ist nicht notig, auf die Bedeutung und

den Wert der vergleichenden Sprachwissenschaft und der Ethnologie bei der Erorterung anthropologischer

Probleme hinzuweisen. Dagegen darf der Anthropologe es sich nicht verleugnen, daB es schlieBlich nur

seine Wissenschaft sein kann, die befahigt ist, der korperlichen Verwandtschaft der Volker untereinander

nachzuspiiren. DaB er dabei haufig zu anderen und denen der eben genannten Disziplinen entgegengesetzten

Schliissen kommt, liegt in der Natur der Sache.

Die ersten naheren Angaben iiber die Bewohner des arktischen Nordamerikas finden sich in den

Werken von Hans Egede und David Ciianz. Besonders Cranz (1772) suchte in seiner „Historie von

Gronland" auch der Abstammungsfrage naher zu treten. Seinem Scharfblick entgin die Mongolenahnlichkeit

der Eskimo nicht und er verwies auf Asien als ihre Heimat. Dieser Auffassung schlossen sich viele Forscher

an, unter denen sich Prichard
;
Dawson

7
Peschel, Petitot, Rae

;
de Nadaillac, Floweii, Topinard u. a. befinden.

Die Einwanderung soil entweder direkt iiber die BeringstraBe
;
oder von Japan her iiber die Kurilen und

Aleuten erfolgt sein. (Vgl. Bhown
?
1883

?
v. I, p. 15.)

Fur den amerikanischen Ursprung der Eskimo trat vor alien Dingen Rixiv (1872
7
1873, 1886)

ein. Nach ihm soil Alaska die Heimat der Eskimo sein
?
von wo sie sich ostwarts verbreiteten und auch

nach der asiatischen Seite iibersetzten. Boas verlegt sie nach dem Westen der Hudsonsbay
;
Murdoch und

Bahnson in die Gegend nordlich derselben. Auch andere Forscher wie Rob. Brown, Abbot, Dale, Aurel Krause,

Nordenskjold, Ehrenreich u. a. erklarten sich fur den amerikanischen Ursprung.

Der erste Verteidiger der europaischen Herkunft der Eskimo war Boyd Dawkins (1866, 1874,

1880). Er glaubt zwischen den palaolithischen Menschen Europas (Frankreichs) und den Eskimo eine

Identitat annehmen zu mussen. Die damals noch bestehende Landbriicke zwischen Europa und Amerika
zeichnet den Weg vor, auf dem die Wanderung stattfand. Seiner Auffassung schlossen sich Brixton, Lubbock,

Beddoe, Mortillet, Herve u. a. an. Kurzlich ist Simroth ('07, p. 469) fur eine „hochnordeuropaische

gemeinsame Wurzel von Mongolen und Indianern" eingetreten. Auch er nimmt eine nordatlantische Landbriicke

zwischen Europa und der Neuen Welt an, auf der die Einwanderung vor sich gegangen sein soil.

1*
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Eine Reihe von Vermutungen kann zur Rechtfertigung jeder dieser Anschauungen angefuhrt

werden, doch sie teilen das Scliicksal so vieler: positive Beweise fiir die eine oder die andere lassen sich

schwerlich erbringen und ausschlaggebend kann eben nur das MaB von Wahrscheinlichkeit sein, das dieser

oder jener Anffassnng innewohnt.

Die Anthropologie sieht sich hier einer schwierigen Aufgabe gegeniiber, da sie es seheinbar mit

zwei verscbiedenen etbniscben Elementen, einem langkopfigen und einem kurzkopfigen zu tun bat. Das

erstere findet sicb vorzugsweise im Osten, das letztere ausseblieBlicb im Westen und stellt damit einen

nattirlichen Ubergang der Eskimo zu den asiatiscben Mongolen der ural-altaiscben Volkergruppe dar.
1

) Da
nun aber von samtlichen amerikaniscben Volkerscbaften die Eskimo Mongolenmerkmale 2

) am ausgesprocbensten

sicb erhalten haben. so liegt es nahe, nicht nur eine direkte mongoliscbe Abstammung anzunebmeri
;
sondern

auch mit Ujfalvy (1896) an zwei mongoliscbe Grundtypen zu denken, eben einen lang- und einen kurz-

kopfigen. Diese Annabme erscbeint aber unwahrseheinlich, da eine langkopfige Varietat nirgendwo anders

beobacbtet worden ist. Man rniiBte in unserem Falle scbon zu der Hypothese seine Zuflucht nehmen, daB

die am weitesten nacb Osten vorgescbobenen langkopfigen Eskimo ein schwacheres mongoliscbes Element

dargestellt haben, das vor einem nacbdrangenden starkeren und kurzkopfigen auf der Plucbt begriffen war.

DaB die Eskimo durcb fruhe Beriihrung mit den Normannen (Erich dee, Rote 982) morpbologisch so

entscbieden beeinfluBt worden waren, ist auch recht unwabrscheinlicb. Denn es gilt als sicher, daB diese ersten

europaischen Ansiedler nach und nacb eingingen, groBtenteils den
;
,Skrallingers" (Eskimo) zum Opfer fielen.

Kaum anzunehmen ist es aber, daB eine fruhe europaische Beeinfiussung aus einer kurzkopfigen eine lang-

kopfige Bevolkerung gemacht haben sollte. In Betracht k'amen hier nur die Eskimo Siidgronlands. Aber auch

die erst 1884/85 von Holm entdeckten Ostgronlander und die Nordgronlander sind durchaus doliehokephal.

Wie verhalt es sich nun mit der Besiedelung des arktischen Amerikas von Europa aus durcb die

Palaolithiker von La Madeleine? Soil die Frage wirklich ernsthaft in Erwagung gezogen werden, so ist zunachst

darauf hinzuweisen, daB zu einer definitiven Fassung doch das Material an Eiszeitfunden zu gering ist. Es

liegt doch auch recht fern, die typisch mongolischen Merkmale der Eskimo und damit diese selbst aus einer

Himmelsgegend herzuleiten, die der Ausstrahlungsrichtung der mongolischen Rasse direkt entgegengesetzt lag.

Knupfen wir noch einmal bei der aufgeworfenen Frage der Typenverschiedenheit der Eskimo

an. Wenn wir annahmen, daB die Mongolen aus zwei Typen sich zusammensetzten, einem lang- und einem

kurzkopfigen, so diirfte es weniger wahrscheinlich sein, daB die Protomongolen langkopfig waren, wie es

Ujfalvy (1896, p. 50) will, sondern eher, daB den Protomongolen die langkopfigen Kaukasier vorausgingen,

wie Keane (1899, p. 284) annimmt. Diese konnen vielleicht in den (kurzkopfigen!) Mongolen aufgegangen

sein, das mongoliscbe Gesicbtsskelett erworben und trotzdem die dolichokephale Schadelform sicb bewahrt

haberj. DaB dieser angenommene schwachere Teil der Bevolkerung weit nach Osten (Gronland) vorgedriingt

wurde, hat etwas fiir sich.
3
) Fiir wenig wahrscheinlich halte ich die Annabme von R. Virchow (1880, p. 257)

und Ranke (1887, v. 2, p. 307/8), daB die fibermaBige Inanspruchnahme der Kaumuskulatur, besonders des

Musculus temporalis, umformend auf die Schadelform sollte eingewirkt haben, so daB aus einem brachykephalen

ein dolichokephaler Schadel entstanden ware.

Die Besiedelung des nordlichen Asiens von Amerika her, die die Anwalte einer autochthonen ameri-

kanischen Rasse fiir gegeben halten, kann hier wohl iibergangen werden. Anders verhalt es sich mit einer

teilweisen Riickwanderung aus Amerika und Ansiedlung an der Nordostkiiste Asiens (Namollos, Kiistentschukt-

schen), fiir die Peschel, Ratzel, Schrenck, Nordenskjold u. a. eintreten. Will man diese asiatischen Stamme

nicht als zuriickgebliebene Reste betrachten, so kann man sich statt dessen ein teilweises Zuriickebben nacb

stiirmischer Wanderung gut vorstellen und zugleich eine Besiedelung der Aleuten auf diesem Wege annehmen.

1) Es erubrigt sich, eingehend auf die Ansicht Barnard Davis' (1867, p. 223/24) von der morphologischeii Ver-

schiedenheit der Eskimoschadel von Gronland, dem Osten und Westen Amerikas einzugehen. Sie wurde schon von Bessels

(1875, p. 115) zuriickgewiesen.

2) Nicht zu unterschatzen ist in dieser Beziehung ein wichtiges physiologisches Stigma der Eskimo, namlich

die „blauen Geburtsflecke", die auf eine Mongolenabsfcammung direkt hindeuten. Vgl. dariiber: Trebitsch ('07, p. 237-242),

wo sich auch einschlagige Literatur findet, und Lissauer ('01, p. 247/48).

3) Durcb die Forschungen von Rink, Pansch, Soren Hansen, Boas u. a. sind wir dariiber aufgekliirt, daB die

Besiedelung der Ostkuste Gronlands von Norden her geschah, nicht wie Cranz noch annahm, von Labrador aus.

\
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FaBt man die letzteren Moglichkeiten allein ins Auge, so diirfen wir uns nicht verhehlen, daB

wir es hier mit einer ethnischen Entwickelungsstnfe zu tun haben, deren Anfange weit fruher eingeleitet

wurden. Jedenfalls haben wir auch hier mit langen Zeitraumen zu rechnen, in denen die ersten Menschen,

die aus Asien nach Amerika gekommen waren, Zeit hatten, den Lebensbedingungen des neuen Erdteiles

sich anzupassen, sich zu Volkern zusammenzufinden und groBartige Kulturen zu entwickeln. Was fiir den

Erdte.il Amerika im groBen gilt, das gilt fiir das arktische Amerika und damit fiir die Eskimo im beson-

deren. Vielleicht brauchen wir bei diesen den Hebel nicht so tief anzusetzen wie bei den anderen und
wahrscheinlich alteren Volkern des librigen Amerika. Imnierhin ist es nicht unmoglich, daB die Eskimo-
kultur als solche auf amerikanischem Boden entstanden ist, doch glaube ieh, miissen wir an einer asiatischen

Urheimat des Volkes selbst festhalten.

i Ich gehe jetzt zur Untersuchung der Schadel iiber.

Das untersuchte Material bestand aus vierzehn Schadeln aus dem Bestande unseres Museums.
Davon wurden von Herrn Bernhard Hantzsch (Dresden) neun im Ungavadistrikt (Labrador) gesammelt.

Von den iibrigen fiinf schon langer im Besitze des Museums befindlichen Eskimoschadeln gehoren zwei

ebenfalls dem Ungavadistrikt an, zwei Nordgronland und einer den Aleuten. Dieser letzte ist im Katalog

als prahistorisch bezeichnet und weist eigentumliche Pormen auf, die erne besondere Untersuchung befiir-

worteten. Der Erhaltungszustand war ziemlich gut, wenn auch eine Anzahl der Schadel unter der Ver-
*

witterung erheblich gelitten hat. Teilweise waren sie durch Moos und Flechten griin gefarbt, ein Zustand, den
auch andere Autoren beschreiben (z. B. Sommer 1897, p. 85). Das ist auch wenig verwunderlich, wenn man
bedenkt, in wie primitiver Weise die Eskimo ihre Toten bestatteten; man vergleiche hieriiber: „Die zweite

deutsche Nordpolfahrt" (1874, v. 1, p. 594—95); Brierley und Parsons ('06, p. 105); Payne (1888, p. 226);
Abbes (1884, p. 217); Turner (1889/90, p. 178, 191—92); Boas ('07, p. 161, 516); Lyon (1824, p. 272 u. 371).

Aus den verschiedenen Beschreibungen geht hervor, daB die Lage der Leiche eine verschiedene

ist. Stellenweise scheint die Hockerstellung bevorzugt zu werden, wahrend gewohnlich die Leiche aus-

gestreckt auf dem Riicken liegt. Der einseitige Gebrauch des Steins erklart sich natiirlich daraus, daB dieser

das einzige konsistente Material darstellt, das das arktische Klima besitzt. Fiir weitere und besonders

Labrador und den Ungavadistrikt betreffende Mitteilungen verweise ich auf den Anhang.

Kehren wir nun zu unseren Objekten zuriick, so gebe ich im folgenden eine genaue Ubersicht

iiber die jeden einzelnen Schadel betreffenden Einzelheiten, soweit sie bekannt sind:

N. 1440. Calvarium aus Ramah, Labrador. Adultus, gut erhalten.

1441. Calvarium aus Ramah, Labrador. Infans II, etwas defekt.

2361. Cranium aus Nordgronland. Adultus, verwittert und besonders Gresichtsskelett defekt.

2362. Calvarium aus Nordgronland. Adultus, verwittert und teilweise defekt.

2362 a. Unterkiefer aus Nordgronland (?), urspriinglich N. 2362 zugerechnet.

2363. Calvarium eines Aleuten von Alaska, als prahistorisch bezeichnet. Adultus, verwittert und
etwas defekt.

391 7.
x

) Cranium aus Ikkerasak, Labrador. Adulta, gut erhalten.

3918. Calvarium aus Operngevik, Labrador. Adultus, etwas defekt.

3920. Calvarium aus Ikkerasak, Labrador. Adultus, etwas verwittert und defekt.

3921. Cranium aus Ikkerasak, Labrador. Adultus, stellenweise verwittert und defekt.

3922. Cranium von N. O. Ungavabay, Labrador. Adultus, stellenweise stark verwittert und defekt.

3923. Cranium aus Killinek, Labrador. Adultus, sehr gut erhalten.

3924. Cranium von N. O. Ungavabay, Labrador. Adultus, etwas defekt.

3925. Cranium aus Hebron, Labrador. Adultus, verstorben vor 1835, verwittert und etwas defekt.

3926. Cranium aus Operngevik, Labrador. Infans II, stark defekt.

3927. Unterkiefer aus Hebron, Labrador. Adultus, gut erhalten.

1) Zu N. 3917, 3918, 3921 sind Teile des iibrigen Skeletts vorhanden, die in einer spateren Arbeit behandelt
werden sollen. Die Objekte N. 3917—3927 sind von Herrn Bernhard Hantzsch gesammelt.
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Ich gehe nun so vor, daB ich von diesen aufgeftihrten sechzehn Objekten zuerst die elf erwachsenen

Schadel (K 1440, 2361, 2362, 3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925), sodann die beiden

jugendlichen (N. 1441 und 3926) und zum SchluB den prahistorischen Aleuten (N. 2363) untersuche. Die

einzelnen Unterkiefer N. 2362 a und 3927 wurden mit den iibrigen Unterkiefern gemeinsam bebandelt.

Von einer Einteilung nach dem Geschlecht habe icb leider Unigang nehmen miissen, da die

Geschlechtsmerkmale am Eskimoschadel sebr wenig ausgesprochen erscheinen, das AuBere der Schadel auch

teilweise durcli die Verwitterung gelitten bat und daher manches moglicherweise charakteristiscben Zuges

verlustig gegangen ist. Nach der stlirkeren Abnutzung der Zahne allein, besonders der Schneide- und Eck-

zahne, die bei den Eskimofrauen beobachtet wurde, mochte ich eine Teilung nicht vornehmen. N. 3917

wurde von dem Sammler Herrn Hantzsch als weiblich bezeichnet. Winke, um das Geschlecbt des Be-

statteten an der Lage des Grabes zur Sonne zu erkennen, gibt Lyon (1824, p. 371).

Den MaBen liegt das MAimxsche Beobachtungsblatt (Zurich, Anthropologisches Institut der

Universitat) zugrunde. Die Winkel wurden fast alle an dem im MollisONSchen Schadelstativ aufgestellten

Schadel mit dem Ansteckgoniometer desselben Autors genommen ('07, p. 489—499). Das Stativ ermoglicht

bekauntlich die schnelle Einstellung des Schadels in die Ohr-Augenhorizontale, auf die die Winkel also

orientiert sind. Wo eine andere Schadelebene benutzt wurde, ist das namhaft gemacht.

Die Kapazitat habe ich nach der RANKESchen Methode mit Hirse genommen. Die dieser Arbeit

beigegebene MaBtabelle enthalt viel mehr MaBe, als bei der Durcharbeitung Berucksichtigung finden konnten.

Sie mogen weiteren Studien als Grundlage dienen.

Wie schon in einer friiheren Arbeit (Oetteking '08, p. 12), berechnete ich auch fur die Eskimo-

schadel die durchschnittliche Abweichung verschiedener Ebenen zur Ohr-Augenhorizontalen. Ihnen stelle

ich meine Altagypter gegenuber. Die Abweichungen betragen flir die:

Eskimo

Alveolo-Kondylenebene 6,5° ( 3- ll )
1

)

o r i _ 15 oKalottenbasis (Nasion-Inion) . . 10,9 7

Schadelbasis (Nasion-Basion 29,0° (25-32°)

Altagypter

7,5° ( 1— 15°

13,5° ( 7-20°)

28,1° (23-39°)

Einen Grund dafiir vermag ich nicht anzugeben.

Auch bei den Eskimo zeigt die Alveolo-Kondylenebene zur Ohr-Augenebene die geringste Ab-

weichung. Die Kalottenbasis bildet einen etwas kleineren Winkel zu jener Ebene als bei den Altagyptern.

Moglicherweise liegt er in der etwas tieferen Lage des

Nasion, hervorgerufen durch den etwas langeren Nasenfortsatz des Stirnbeines beim Eskimo. Doch kann

bei ihm auch das Inion etwas hoher liegen als beim Altagypter, bei dem die starke Entwickelung der occi-

pitalen Oberschuppe ein hervorstechendes Charakteristikum bildet, ein Charakteristikum freilich, das dem

Eskimo auch eignet, wie spater zu zeigen sein wird. Die Schadelbasis weicht um 29,0° beim Eskimo gegen

28,1° beim Altagypter von der Ohr-Augenhorizontalen ab. Diese groBere Abweichung scheint dem Eskimo

eigentumlich zu sein. Betrachtet man namlich die Variationsbreiten der beiden Serien, so zeigt es sich,

daB die obere Grenze derselben bei den Altagyptern weiter hinausgeriickt ist, als bei den Eskimo. Trotzdem

ist das Mittel geringer. Hier ist es moglich, daB die Lage des Basion beim Eskimo eine tiefere ist, was

auf einen niederern morphologischen Zustand schlieBen lieBe. Dieser Vermutung nachgehend habe ich das

Verhaltnis der Foramen magnum-Ebene zu der Ohr-Augenhorizontalen in den folgenden Serien festgestellt:

Abweichung- der
Foramen magiram-Erjeneo
zur Ohr-Augenhorizontalen

Eskimo (11) ... . 6,0° (-2
Dresden ! Altagypter (6) . . . 8,7° ( 3

17°)

14°

Europaer (12) . . .
• 12,0° ( 1-22°)

Liegt also mit der Aufrichtung der Foramen magnum-Ebene die Hoherlage des Basion tatsachlich

vor, so muB diese auch auf die Abweichung der Schadelbasis zur Ohr-Augenebene von Wirkung sein. Dies

veranschaulicht die folgende Aufstellung:

1) Die hinter einer Mittelzahl eingeklammerten Zahlen bezeichnen hier und iiberall die Variationsbreite des

betreffenden MaBes.
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Abweichnng der Schadelbasis-
ebene zur Ohr-Augenebene

Eskimo (11) 29
?
0° (25—32°)

Altagypter (162). . . . 28,1° (23—39°)

Europaer (12) 25,9° (18-29°)

Bemerkenswert ist hier, daB beim hochentwickelten Europaer nicbt nur das aritbmetiscbe Mittel

der soeben besprochenen Abweichung deutlich niedriger ist
?

sondern auch die Variationsbreite in ihrer

ganzen Ausdehnung sich unterbalb derer der anderen Serien bait.

In Figur A sind die Abweicbungen der Foramen magnum-Ebene und der Schadelbasisebene zur

Ohr-Augenborizontalen graphisch dargestellt. Die Lage des Basion ist in dem Diagramm als feststehend

angenommen und durcb diesen Punkt eine Parallele zur Obr-Augenebene gelegt. Dies entspricht ja nicht

dem urspriinglichen Verhalten, ist aber fur die Berecbnung der positiven Abweichung vollkommen gleichgultig.

Die Schadelkapazitat von

elf Objekten belauft sich im Mittel auf

1351
?
8ccmundvariiertvonll90-1640ccm.

Ich bediene mich hier der SARAsiNSchen

Terminologie fur den zahlenmaBicren Aus-

druck der Kapazitat und zwar ergeben

sich aus der Berechnung fiir beide Ge-

schlechter, wie ich sie schon fruher an-

wandte (Oetteking '08
? p. 12), die fol-

,.

genden Gruppen:

oligenkephal unter 1225 ccm

Fig. A
••-I

euenkephal . . 1226— 1375

aristenkephal . . iiber 1375
??

?;

Abweicbungen der Schadelbasis- nnd Foramen magnum -Ebenen, orientiert

nach der Ohr-Augenebene und Basionvertikalen. Ausgezogene Linie = Eskimo;
gestrichelt = Altagypter; punktiert = Europaer

Damit ist also das Mittel von 1351 ccm euenkephal. Dieser Gruppe gehoren sieben Schadel an

(Variationsbreite 1230—1330); einer mit 1190 ccm ist oligenkephal und drei mit Kapazitaten von 1460-1640 ccm
sind aristenkephal. Das Maximum von 1640 ccm gehort einem der beiden Nordgronlander an.

Leider zeitigen die verschiedenartigen Kubierungsmethoden keine miteinander direkt vergleich-

baren Resultate. Die folgende Aufstellung darf darum nicht von solchem Gesichtspunkte aus beurteilt

werden
;
wenngleich die Werte nach der GroBe geordnet sind:

I

An-

zabl

Kapazitat

Her kunf t
Mittel
ccm

Variationsbreite
ccm

A u t o r

Eskimo (Gronland) .... 2

6

11

17

6

90

4
3

15

7

29

19

25

1297,5

1349,2

1351,8

1357,0

1378,0

1378,9

1408,7

1411,7

1445,6

1455,7

1452,0

1483,0

1507,0

1265 1330
1275 1430

1190 1640
1166 1561

1205 1491

1130 1715

1295 1525

1295 1570

1150 1655

1225 1790

1276 1572

1350—1635

EcKER 1

)

Blumenb 4oh

Oetteking

„ (Westgronland) .

? ,
(Labrador) ....

??
(Nordgronland) .

„ (Westgronland) .

Brierley und Parsons

Welcker
Bessels

Blumenbach

E. SoHMTDT

„ (Ostgronland) . .

„ (Labrador) ....

„ (Gronland) ....

„ (Gronland) ....

S. Hansen

Duckworth
Welcker
Sergi

DavtsJL-^ Xjl T XU

Aino

Chinesen

158

37

25

1399,0

1438,0

1466,0

1140—1705
1170—1610(1980!)

KoGANEI

Japaner

-1—LXXjUJ_JXViJXV

Koganei

1) Fiir Verfasser, Werke nnd Jahreszahl der Publikation \rgl. das Literaturverzeichnis.
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S

Dies moge gentigen, urn zu zeigen, da8 auch mit Beriieksichtigung der verschiedenen MeB-
methoden die Mittelzahlen sich ziemlich hochhalten. Die Variationsbreiten

7
die man ja ohne Riicksicht auf

Methoden beurteilen kann, erweisen sich iiberall als sehr erheblich, besonders die obere Grenze ist weit

hinausgeriickt. Hier sei ein von R. Virchow (1880, p. 263) untersuchter Gronlanderschadel erwahnt, der eine

Kapazitat von 1810 ccm besafi, immerbin aber die von 1980 ccm eines Chinesen (vgl. die Tabelle) nicht

erreicbt. Ob Welckers Zahlen, 1378,0 ccm fur Eskimo von Labrador und 145j?,0 ccm fur Gronlander, die

ja aus derselben Methode resultieren wie schon erwahnt, geliort auch die groBte Kapazitat meiner Serie

einem Gronlander an einen ScbluB auf das Uberwiegen der gronlandischen Eskimo in diesem Punkte

zulasseu, mlissen groBere Serien nach einheitlicher Methode gemessen lehren. Im allgemeinen konnen wir

uns Sergi ('01
, p. 9) anschlieBen: „Si pud dire che la capacita del cranio esquimese e grande" Von der

GroBe des Schadels geben eine ganze Reihe MaBe beredtes Zeugnis. Betrachten wir zuvorderst den Hirn-

schadel etwas genauer.

Besonders ins Auge fallt die Ausdehnung des Eskimoschadels in die Lange bei geringer Breite.

Die betreffenden MaBe meiner Serie, sowie die einiger anderer Autoren gebe ich in der folgenden Tabelle.

MaBgebend fiir die Anordnung waren die Zahlen der ersten Rubrik (Lange).

Herkunft

Alaska

Westgronland

Eskimo . . . .

Labrador . .

Nordgronland

Westgronland .

Aleuten

Nordwestgronland

Ostgronland . .

Nordostgronland

Westgronland .

Labrador ....
Westgronland .

Eskimo

Gronland . .

Labrador . .

Aleuten . . .

Nordgronland .

Ostgronland

Labrador

Lappen .

Chinesen

Japaner

.

Pinnen .

Nordasiaten

Aino . . . ,

An-
zahl

Lange
An-
zahl

Breite
An-
zalil

Hohe Autor

6 177,2(172 182) 6 136,8 (132 142) 6 137,5 (134-142) Davis

15 180,6 (172-189) 15 135,3 (124-143) 15 134,0 (128-142) Brierley u. Parsons

11 182,3(171 200) 11 132,7 (126-138) 11 134,6(128-144)

9 178,0(171-188) 9 132,1 (126-138) 9 133,8 (128-139) 1 Oetteking

2 191,5 (183; 200) 2 135,5 (133; 138) 2 138,5(133; 144) j

3 182,7(179 190) 3 132,3(128-139) 3 139,3(136-144)1 Sommer

15 182,7 (169-186) 15 152,1 (140 159) 15 129,0 (121-140)
|

Bessels

101 184,6 (169-203) 100 130,3(118-147) 99 137,2 (118-153) Bessels

15 184,9 (178-197) 15 133,2 (124-142) 14 137,8 (125-149) i Hansen (1886)

15 185,0 (190<5; 181?) 15 141,0 (143(5; 139:,:) 15 133,0 (188<?; 134?) Hansen (1895)

5 185,0(177-191) 5 133,0(127-138) 5 137,0 (128-142) R. Virchow (1870)

6 185,8 (178-195) 5 131,5 (125-135) 5 139,5(136-148) Spengel

4 187,0(178-195) 4 134,0(132-136) 4 142,0(137 146) Spengel

22 187,2(170 196) 22 138,8(130-144) 21 139,8 (132-148) \

17 188,0 (179-186) 17 136,2 (130-144) 16 139,0(132-146
Sv \\n~x

2 189,0(182; 196) 2 140,0(136; 144)
kJ-CJ.ivljrX

3 180,0 (170-190) 3 145,0(141-150) 3 141,3 (136-148) f

27 187,7 (169-208) 27 135,2(125-143) 27 138,2 (125-150) Flower

6 189,7 (182-196) 6 138,3 (131-145) 6 139,5^(130-148) Pansch

2 191,0(192; 190) 2 136,0(134; 138) 2 134,0(134; 134) Schenk

j

5 173,0(165 181) 5 144,0(142-148) 5 130,0 (126-135) R. Virchow (1870)

37 176,0 (164-190) 37 139,0(128-166) 37 137,0 (124-149) Haberer

64 176,0(155-200) 64 1 141,0 (130-155) 63 1

) 143,0 (130-155) Baelz

80 178,0 (161-191) 80 144,0(130-152) 80 141,0(135-147) Retzius

29 178,9 (141-193) 29 146,0 (130-154) 29
|

136,0 (117-146) Spengel

156 182,2 (168-197) 158 139,4 (128-150) 156
1 137,6 (126-148) KOGANEI

Der langste Schadel meiner Serie (N. 2361) miBt 200 mm. R Virchow (1880, p. 263) gibt

die Lauge eines Labradorscliadels (Hebron) mit 201 mm an, Bessels hat einen mit 203 mm notiert, Davis

(Thesaurus craniorum) einen Gronlander mit 205 mm, und Flower einen solchen mit 208 mm Lange. Die

1) Hohe vom Opisthion statt Basion.
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Lange der meisten von mir tmtersuchten Schadel halt sick zwischen den Zahlen 178 188. Die zwei

niedrigsten Werte von 171 mm und 174 mm, sowie der eine hohe Wert von 200 mm entfernen sich vom
Mittel 182,3 mm ziemlich weit. Ahnliche Verhaltnisse zeigen die anderen zum Vergleiche herangezogenen

Reihen. Ein holies Mittel von 189,7 mm ergibt die als einheitlich und rein bezeichnete Gruppe Panschs. Die

anderen Ost- und Nordostgronlander (Hansen 1886 und 1895) unterscheiden sich von den Westgronlandern

nur wenig, ja
;
R. Viechows (1870) Langenmittel fur Westgronlander ist dem der eben erwahnten Ost- und

Ich mochte daher bei Betrachtung der fortschreitenden L'angenwerte

der obig*en Tabelle nicht direkt auf eine groBere Lange des Gronlanderschadels <re<reniiber dem Labrador-

Nordostgrnppen vollstandig gleich.

o^©
schadel sehlieBen, zumal die beiden von Schenk untersuchten, am Ende der Eskimoreihen stehenden und

ebenfalls aus Labrador stammenden Schadel, silmtliche Mittel iiberragende Individuahverte besitzen. Zu einem

solchen Schlusse sind die untersuchten Serien zu klein, wenn ich anderseits auch zugeben muB, daB der

hochste Wert (200 mm) der von mir untersuchten Serie einem Nordgronlander angehort; der zweite Nord-

gronlander mit nur 183 mm fiillt aber durchaus in die Mitte der Variationsbreite. Nicht zu umgehen ist freilich

die Erkenntnis, daB gerade die drei hochsten Ziffern der Tabelle die MaBe an Nordgronlandern darstellen.

Wie verhalt es sich nun mit der Schadellange "v erwandter oder benachbarter Volkerschaften?

Ich habe der Tabelle einige solche MaBe beigefiigt. Erreicht wird die mittlere Schadellange des Eskimo

nur von den Aino, wenn auch bei den anderen Gruppen die Variationsbreite gelegentlich auf 190 mm
ansteigt wie bei den Chinesen, 191 mm wie bei den Finnen, oder 193 mm wie bei den Nordasiaten. Indessen

bleibt die untere Grenze der Variationsbreite (iberall vor derjenigen der Eskimo erheblich zurlick. Uberragte

nun auch die Schadellange der Eskimo die der verwandten Volkerschaften, so ware es doch

unrichtig, den Eskimoschadel iiberhaupt fiir den langsten zu erklaren. Die kraniologischen

Arbeiten liefern Beispiele genug, in denen die individuelle Schadellange 200 mm und die arithmetischen

Mittel der Serien 182 mm tibersteigen.

Die Breite der von mir untersuchten Eskimoschadel betragt im Mittel 132,7 mm und variiert

von 126—138 mm. Das hochste Mittel erreichen die Aleuten Bessels' mit 152,1 mm. Diesem Mittel

kommen auch die drei von Sergi gemessenen Aleutenschadel mit 141, 144 und 150 mm nahe. Das

niedrigste Mittel weisen merkwiirdigerweise die Nordwestgronliinder (Smithsund) Bessels' auf. Es betragt

130,3 mm und die Serie besitzt den niedrigsten und hochsten Individualwert im Vergleich zu den herbei-

gezogenen Serien, mit Ausnahme der schon erwahnten Aleuten. Ein holies Mittel besitzen auch die Ost- und

Nordostgronlander Panschs mit 138,3 mm und Hansens (1895) mit 141,0 mm, wahrend die Ostgronlander

Haxsens (1886) nur auf 133,2 mm kommen. Ihnen schlieBen sich meine beiden Nordgronlander (N. 2361

und 2362) mit 133 und 138 mm an, die beide iiber dem Mittel meiner Serie stehen. Aber auch die

beiden Labradorschadel Schenks haben Werte, die meine Mittel tlbertreffen. In nachster Nachbarschaft zu

meinem Mittel von 132,7 mm halten sich W estgronlander mit 132,3 mm (Sommer) und 133,0 mm
(R. Virchow 1870). Hier scheint also ein wahrnehmbarer Unterschied zwischen den Schadel-

breiten von Ost- und Nordostgronlandern einerseits und Nordwest- und Westgronlandern
sowie den Bewohnern Labradors anderseits zu bestehen. Ganz heraus fallen die Aleuten mit

Schadel breiten von 152,1 mm (140—159 mm) und 145,0 mm (141— 150 mm), die von Bessels und

Sergi gemessen wurden.

Die verwandten Volker sind samtlich mit Schadelbreiten ausgestattet, die das Mittel meiner Serie

teils erheblich iiberragen. Am niedrigsten stehen die Chinesen, die aber dafur am meisten oszillieren. Das

hochste Mittel besitzen die Nordasiaten, die aber doch die Aleuten Bessels' nicht erreichen. Eine richtige

Wiirdigung dieser Best'ande konnen naturlich erst die hiernach (S. 10) zu erorternden Verhaltniszahlen bringen.

Die Hohe (Basion-Bregma) laBt eine systematische Gruppierung weniger leicht zu. Sie variiert

in der bearbeiteten Serie zwischen 128— 144 mm und besitzt ein Mittel von 134,6 mm. Darum herum

gruppieren sich die anderen Labradorschadel, West- und Nordwestgronliinder. Die W^estgronlander Sommers

ubertreffen urn ein geringes die Ostgronlander Hansens (1886) und erreichen mit 139,3 mm im Mittel fast

die Ostgronlander Panschs, die aber wiederum von den an zweiter Stelle stehenden Nordostgronlandern

Hansens (1895) mit 133,0 mm im Mittel durch eine auffallige Liicke getrennt sind. Auch die von mir

untersuchten Nordgronlander (N. 2361 und 2362 der Serie) haben Hohen von 135 und 144 mm. Am
niedrigsten stehen die Aleuten mit nur 129,0 mm, was bei ihrer ansehnlichen Breite besonders auffallt.

Abli. u. Ber. d. K. Zool, u. Authr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 3 2
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**

Sie stimmen auch nicht mit den drei Aleuten Sergis iiberein, der Hohen von 136, 140 und 148 mm notiert

hat. Die Sehadelhohe der Eskimo ist im allgemeinen recht ansehnlich, doch nicht auBer-
ordentlich. Gibt doch z. B. Spengel (1874

; p. 78) als Hohenmittel von fiinfzehn Neuhollandern ebenfalls

138,2 mm. Ein Kaffer (ebenda, p. 58) hat 146 mm Sehadelhohe und acht agyptische Mumien (ebenda, p. 54)
kommen auf 137,9 mm. Dasselbe Verhaltnis belmndet der Vergleich mit den verwandten Rassen (s. Tabelle).

Die ganze Sehadelhohe meiner Eskimo iiberragt mit dem Mittel von 135,6 mm die Basion-
Bregmahohe urn 1 mm. Bei funf Schadeln der untersuchten Serie waren die beiden Schadelhohen gleich,

bei zweien uberwog die ganze Sehadelhohe urn 1 mm, bei dreien urn 2 mm, bei einem urn 3 mm. Der
Scheitelpmikt der ganzen Sehadelhohe liegt im Mittel 19,1 mm hinter dem Progma, die Entfernung variiert

von 15—29 mm; bei einem Schadel Mit sie mit dem Bregma zusammen.

Ich gehe nun zu den Verhaltniszahlen fiber und behandle zuerst den Langen-Breitenindex.
Die folgende Tabelle orientiert liber diesen Index bei den wichtigsten Serien:

.

Herkunft An-

zahl
Langen - Breitenindex

Ostgronland

Ostgronland

Westgronland

Labrador

Alaska . .

Aleuten

Aleuten

A u t o r

Labrador

Labrador

Nordostgronland .

Nordwestgronland

Westgronland

Labrador und Grronland

West- und Siidgronland

Labrador . .

Nordgronland

Westgronland

Gronland

Westgronland

Eskimo .

XGEI,

ScJHEXK

Hansen (1895)

Bessels

EXGEL

(CKWOJiTH

0WEJR

ME 11

KGI

KVirchow (1870)

ISTordgronland

Labrado

TTMk i.\'i;

Aino . .

Chinesen

Japaner

Finnen

.

Nordasiaten

Lappen . .

156

37

64

80

29

5

77,0

78,9

80,3

80,8

81,8

83,6

(78,0--92,4)

(72,1-- 83,6)

(71,9--87,3)

(70,0 --91,0)

(72,0--89,1)

(71,4--95,7)

(79,0- 86,0)

Hansen (1886)

Pansch

Biubreey und Parsons

Sergi

Davis 2
)

EliGl

Bessels

KOGANB

I

HABE REE,

Baelz

S

ETZIUS

PENGEL

R.Virchow (1870)

1) Der Langen-Breitenindex dieser zehn Eskimoschiidel ergibt nach den 1890 publizierten MaBen des Verfassers

im Mittel 72,0 (72,01). Duckworth sagt aber spater ('00, p. 131): „we have revised the measurements of these skulls", unci

gibt daraufhin als Mittel dieser Serie 71,8 an. Wenn er aber dann etwas weiter auf derselben Seite ('00, p. 131) for die

vier in dieser Serie enthaltenen Gronlanderschiidel 72,5 und die iibrigen sechs Schadel aus Labrador 72,08 als Mittel ano-ibt,

so kann sich daraus wohl kaum ein Gresamtmittel von 71,8 berechnen. Ich habe das zuletzt genannte Mittel von 71,8 in

Betracht gezogen, mufi mich aber sonst nach den friiher (1896) verotientlichten IndividualmaBen richten.

2) Die englischen MaBe der 25 Eskimoschadel aus dem Thesaurus craniorum Davis' (1867, p. 219—224) sind von
Topinard (1873, p. 501) in Millinietermafie iibertragen worden, und zwar nach einer von ihm vorgenommenen Umrechnun8'

1



Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etlm. Mns. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 3 11

Aus den von mir untersuchten Schadeln erhielt ich als Mittel 72,8, also durchaus dolichokephal.
Die Variationsbreite geht von 69,0— 75,8. Die neun Labradorschadel dieser Serie fur sich besitzen ein
Mittel von 73,3, das einigermaBen mit den Befunden Spengels und Schenks, deren Mittel (vgl. Tabelle)
sich mit 70,8 resp. 71,2 unter dem meinigen halten, differiert. Ihnen schlieBt sich Duckworth mit 72,1 an,

wahrend Sergis Mittel von 74,1 das meinige ubertrifft. Wir haben also somit aus fiinf Serien Mittel in
aufsteigender Linie von 70,8—74,1, die allerdings samtlich der dolichokephalen Gruppe angehoren. Der
Grand der Abweichungen ist in der geringeren oder groBeren Breite zu suchen, wie die folgende kleine
Tabelle angibt, die nur Mittelzahlen und die Differenz zwischen Lan^e und Breite enthalt.

Langen - Breitenindex

o
c3

c3

70,8 (6)

71.2 (2

72,1 (6)

73.3 (9)

74, 1 (2)

Autor

184,8

191,0

183,0

182,3

187,0

131.5

136,0

131,7

132,7

140,0

55,0

51,3

49,6

47,0

Spengel

ScHENK

Duckworth

Oettekixg

Sergi

Die ansteigenden Langen-Breitenindices sind hier also der Ausdruck der steigenden Breite bei
einigermaBen konstanter Lange. Beziiglich der beiden von Schenk untersuchten Sehadel sei bemerkt, daB
es sich urn ausnahmsweise lange Objekte handelt, von denen das eine bei einer Lange von 192 mm eine
Breite von nur 134 mm verbindet, also eine Differenz von 58 mm erzeugt, die bei Berechnung des Mittel-
wertes durch die kleinere Differenz des andern (52 mm) etwas herabgedriickt wird, trotzdem aber die Reihe
iiberragt. " ""

der West-, Nord

Vgl. librigens die Tabelle S. 8.

Vollkommen in den Grenzen der letzteu Tabelle beweo-t

und Ostgronlander.

sich auch der Langen -Breitenindex
Gelang es mir auch (S. 9) im ganzen fur Ostgronland, gegeniiber

Westgronland und Labrador, eine ansehnlichere Breite festzustellen, so findet dieser Unterschied doch weniger
im Indexmittel seinen Ausdruck. Allerdings sind die Mittelzahlen Hansens (1886) und Pax^schs nicht auf-
fallig hohere, geschweige denn die von Hansen (1895) oder mein eigenes Mittel von Nordgronland , doch
ist fiir jene Serien ein Hindrangen nach der oberen Grenze der Variationsbreite des Index wahrnehmbar.

Ausgepragt ist der Unterschied aber zwischen den Indices der ostlichen Eskimo im allg;emeinen
****** • _ C-J

Diese sind durchaus meso- und brachykephal, wie ein
auf die Tabelle S. 8 beweist.

und den westlichen von Alaska und den Aleuten.

Blick Wichtig ist auch die Bemerkung, daB die Variationsbreiten der
betreffenden Serien holier ansetzen als die der librigen Eskimo und die obere Begrenzung dementsprechend
ist. Die Mittelzahlen des Index und seiner Komponenten fiir die Eskimo des auBersten Westens gibt die
folgende Tabelle.

Langen - Breitenindex

76,6 (6)

Lange Breite Differenz Autor

80,8 (3)

86,5 (15)

177,2

180,0

182,7

135,8

145,0

152,1

41,4

35,0

30,6

D
S

B

AVIS

EltGI

ESSELS
.

Hier zeigt sich das interessante Faktum, daB bei ansteigenden Langen-Breitenindices neben der
Verminderung der Differenz zwischen Lange und Breite des Schadels nicht nur die Breite, sondern auch
die Lange wachst.

Die verwandten oder benachbarten Volker zeigen durchweg ein hohes Mittel des besprochenen
Index. Mesokephal sind Aino und Chinesen, diese etwas mehr als jene. Brachykephal sind Japaner, Pinnen,
Nordasiaten und Lappen.

(1873, p. 101). Ich folgte dieser Berechnung, kam aber zu einem anderen Mittel fiir den Langen -Breitenindex besagter
bchiidel, fiir den Topinard 73,51 angibt, wahrend er 74,2 betragt. Auch bei AusschluB des Hydrokephalus K 1366 (Thesaurus
craniorum) belliuft sich das Mittel noch immer auf 73,7. Dieses durfte fiir die Serie von 24 Schadeln mafigebend sein,
deren Mittelwert ein pathologischer Schadel nicht beeintrachtigen darf. Ubrigens betragt der Langen -Breitenindex des
letzteren 87,1.

*

»

I
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H'aufigkeitskurven des Langen-Breitenindex der Eskimogruppen (vgl. die Tabelle S. 10)

Ausgezogene Linie — Eskimo von Labrador; gestrichelt = Westgronl'ander
;
punktiert =

Ostgronl'ander; strichpunktiert = Alaskaeskimo und Aleuten

Ich gebe nun in einigen Kurven ein Bild von der Verteilung der Indexwerte des Langen-Breiten-

index
;

zuerst unter den Eskimo selber. Bei der Entwerfung der Kurven bin ich so vorgegangen, daB die

Dezimalstellen liber fiinf stets dem nachsthoheren Indexwert zugeordnet wurden. Die Zusammenfassung siimt-

licber Labradorwerte der Ta-

belle S. 10 vereinigt die meisten

Individuen auf Indexwert 73

derVigurS, derWestgronlander

auf 72 und der Ostgronlander

auf 71. Diese letzteren bieten

ein Beispiel dafiir, wie bei

kleinen Serien ein oder zwei

hinausgeschobene Werte den

arithmetiscben Mittelwert be-

einflussen konnen, der dem-

jenigen meiner Labradorschadel

gleicbkam (73,3). Die Alaska-

eskimo (Davis 1867) haltensich

an der oberen Grenze der

Variationsbreiten der eben-

genannten Gruppen und bilden

gewissermaBen eine Verbindung

zwiscben diesenund clen im Index

weit hoher stehenden Aleuten.

Fur die westlichen Eskimo

ergibt sich also aus diesem

Diafframm eine gewisse Gleicb-

maBigkeit des Lano;en-Breiten-

index. Es bedarf wohl keiner

besonderenBegriindung, claB bei

der o-erino-en Anzahl der Indi-
ct o

viduen die verscniedenen Grup-

pengipfel nicht gleichbedeutend

mit verscbiedener ethnischer

Zusammensetzung sind. Dafur

ist dieVariations breite des Index

der beste Beweis. Denn auch

die als isoliert und ffleichartisc

angesprocbene Serie von Pansch

zeigt durcbaus keine Verschie-

denheit vor denen der anderen

Gruppen. Diese Erkenntnis ver-

anlaBt mich auch
?
die mir zu-

ganglichen Eskimowerte des

ostlicben Amerikas (Labrador^

West-, Nord- und Ostgronland)

zu einer Kurve zu vereinigen

und diese den Aleuten und

zwei anderen Volkern gegen-

iiberzustellen. Ich wahlte zu

diesem Zwecke ein Volk mit

asiatischen Wohnsitzen, die be-
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Fig. G

Haufigkeitskurven des Langen-Breitenindex der Eskimo im Vergleich mit demselben

Index bei anderen Volkern. Ansgezogene Linie = Eskimo
;

gestrichelt = Aino ;
strich-

punktiert = Finnen (Retzius)
;
pnnktiert = Aleuten
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nackbarten Aino und eins mit europaiscken, die Finnen. Die Eskimokurve der Figur C gibt sick

durckaus einkeitlick mit sckarf aufstrebendem Gipfel. Die meisten Individuen sind auf Indexwert 71 ver-

einigt. Zwiscken den dolickokepkalen Eskimo und den ausscklieBlick brackykepkalen Alenten scklieBen sick

jenen die mesokepkalen Aino an. Auck deren Kurve verlauft gleickmaBig. Zwiscken Aino und Aleuten
liegen die Pinnen mit einem brackykepkalen MitteL Die untere Grenze der Variationsbreite derselben liegt

in der Dolickokepkalie
;
dock drangen sick die Individuen sekr bald gegen die brackykepkale Grenze und

daruber kinaus. So ist auck diese Kurventafel geeignet, den exquisit dolickokepkalen Ckarakter der westlicken

Eskimo darzutun, wie auck die ausgesprocken brackykepkale Sckiidelform der Aleuten zu zeigen.

Der Langen-Hokenindex zeigt, was die Oszillation betrifft, wesentlick dasselbe Bild wie der

Langen-Breitenindex (vgl. die folgende Tabelle).

Labrador

Herkunft Autor

Nordostgronland

Aleuten

Eskimo

West- u. Stidgronland

Labrador

Eskimo

Nordgronland

Labrador . .

Westgronland

Westgronland

Gronland . .

Nordo-ronland

Ostgronland .

Ostgronland .

Labrador . .

Westgronland

Westgronland

Nordwestscronland

Alaska

Aleuten

Lappen

A ino .

Nordasiaten

Chinesen . .

Japan er . .

2

15

15

9

4

5

11

2

9

15

o

17

27

6

14

6

4

3

99

6

3

70,1 (69,8; 70,5) Schenk

71,3 (65,6—75,3) Hansen (1895)

73,3 (66,5— 78,7) Bessels

73.5 (69,3— 79,2)

71.6 (69,9— 75,8) II I Duckworth

74,8 (69,3— 79,2)

73.7 (71,2— 76,4)

72,3 (72,0; 72,6)
\

(Oetteeing

74,1

73,8

(71,2-76,4)

(70,0—77,9)

73,8 (72,3— 76,3)

73,9

73,9

74,2

74,3

75,1

75,9

76,0

76,9

77,6

78,6

(69,5

(69,2

(69,9

(69,2

76,6)

79,3)

79,6)

77,6)

71,8— 77,4)

\

Briebxey und Parsons

R. Vieohow (1870)

Seroi

FLOWER

Pansch

Hansen (1886)

Spengel

5

155

29

37

64

75,5

76,0

76,2

76,9

79,8

(74,5 -- 79,2) Spengel

(75,7 - 76,5) 1
Sommer

(70,8--81,8) Bessels

(74,4-- 80,2) DAVIS

(77,8- 80,0) Sergi

(72,3--81,8) R.Virchow (1870)

(69,8 -83,2) KOGAXEI

(64,8 - 83,0) Spengel

(69,4 -- 82,5) Haberer

(70,0 --92,0) Baelz

Die von mir gemessenen Labradorsckadel variieren von 71
?
2—76

?
4 und kaben den Mittelwert 74,1.

Duckworths Serie besitzt ein Mittel von 74,8, Spengels von 75,1. Diese Mittel sind also reckt einkeitlick.

Dagegen bleibt das Mittel aus den beiden von Schenk gemessenen Labradorsckadeln mit 70,1 kinter dem
meinigen erkeblick zuriick, dock kandelt es sick ja nur um zwei Sckiidel, die durckaus innerkalb der

Grenzen meiner Variationsbreite liegen. Die Labradorsckadel sind also ortkokepkal und zwar an der Grenze
zur Hypsikepkalie. Hier gruppieren sick auck die Westgronlander mit 73,8 (R. Virchow 1870; Brierley
nnd Parsons), wakrend die von Spengel untersuckten Westgronlander mit 75,9 die obere ortkokepkale Grenze

uberscbreiten. Ein kypsikepkales Mittel von 76,9 besitzen auck die Nordwestgronlander Bessels'; dagegen
sind vier West- und Siidgronlander Duckworths mit 71,6 eben ortkokepkal, fallen aber innerkalb der Grenzen
fur die Variationsbreiten der anderen Gruppen. Die Ostgronlander von Pansch und Hansen (1886) besitzen

gleicke Mittel (74,2 und 74,3). Sie werden von den Nordwestgronlandern Bessels' mit 76,9 iiberkolt. Meine

*
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beiden Nordgronlander aber und die Nordostgronliinder Hansens (1895) mit 72,3 und 71,3 bleiben wiederum

gegen die reinen Ostgronlander zuriick, denen aber die Nordgronlander Flowers mit 73,9 sich anschlieBen.

Die hochsten Mittelwerte weisen die Alaskaeskimo Davis' mit 77,6 und die Aleuten Sergis mit 78,6 auf

denen der erheblicb niedrigere Mittelwert fur die Aleuten Bessels' mit 73,3 entgegensteht. Fur den Lano-en-

Hohenindex ist die Gruppierung also aucb eine nicbt sehr einbeitlicbe, docb weisen anderseits die Mittel

keine Extreme auf. Allgemein gefaBt, scheinen die Mittel fur die Labradorschadel zu tiefst zu steben.

Diesen scblieBen sich Ostgronlander an und diesen wiederum die Alaskaeskimo. In der Nahe der letzteren

balten sich die Nordwestgronlander (Bessels), was moglicherweise auf eine engere Zusammengehoricrkeit

schlieBen lieBe. Der Eskimoschadel ist ortho- bis hypsikephal.

Serien benachbarter oder verwandter Volker besitzen samtlich bypsikephale Mittel, die sicb den hochsten

Mitteln der Eskimoserien anschlieBen. Betreffs der Japanerserie BAELzens verweise ich auf die FuB-
note S. 8.

Grehen wir auch beim Langen-Hohenindex den Ursachen nach, die der Verschiedenartio-keit der

Indexwerte zugrunde liegen, so mag die folgende Aufstellung dariiber orientieren, die der Index und seine

Komponenten im Mittel wiedergibt.

Die zum Vergleich angefiihrten

Herkunft

Labrador (9)

Ostgronland (14) . . .

Nordwestgronland(99)

Alaska (6)

Langen-
Hohenindex

«IH

1

„

Lange Hohe Differe

74,1 182,3 134,6 47,7

74,3

76,9

77,6

1 84,9

184,6

177,2

137,8

137,2

137,5

47,1

47,4

39,7

Autor

Oetteking

Hansen (1886)

Bessels

Davis

Der auffalligste Unterschied liegt hier in den Differenzen zwischen Nordwestgronland und Alaska.

Die Lange des Alaskaschadels wird geringer und ergibt, da die Hohe konstant bleibt, die merklich kleinere

Differenz zwischen beiden und daher den hoheren Index. Die Differenz zwischen Lance und Hohe der

Labrador- und Ostgronlandschadel ist gering, entsprechend dem nur etwas hoheren Index der letzteren.

Trotz des hoheren Index der Nordwestgronlander bleiben die Mittelzahlen ftir Lange und Hohe denen der

Ostgronlander gleich und ergeben sogar eine um einen Bruchteil hohere Differenz. Hier war jedenfalls die

bedeutendere Yariationsbreite der Lange und Hohe der Nordwestgronlander (vgl. S. 8) von Einflufi

auf die Mittel.

Die Differenz zwischen Breite und Hohe des Schadels kommt naturgemaB beim Vergleich des

Langen-Breiten- und Langen-Hohenindex wieder zum Ausdruck. Da indessen bei den Indices die Lano-e die

konstantere Ghrofie ist, so muB der hohere oder niedrigere Langen-Breiten- oder Langen-Hohenindex sich

direkt entweder auf das Breiten- oder das HohenmaB zuruckfuhren lassen. Bei fast alien dolichokephalen bis

mesokephalen Eskimoschadeln iiberragt die Hohe die Breite, weswegen der Langen-Hohenindex hoher ausfallt

als der Langen-Breitenindex. Das umgekehrte Verhaltnis bieten die brachykephalen Aleuten sowie die

meso- und brachykephalen verwandten Rassen, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich, in der samtliche
w

Zahlen im Mittel angegeben sind.

Herkunft
Langen-

Breitonindex

Langen-
Hohenindex

Diffe-

renz Breite Hohe
Diffe-

renz Autor

Nordwestgronland .

Labrador

Ostgronland ....
Alaska

71,4

72,1

72,8

76,6

86,5

76,9

74,1

74,3

77,6

73,3

5,5

- 2,0

-1,5
-1,0
+ 13,2

130,3

132,7

133,2

135,8

152,1

137,2

134,6

137,8

137,5

129,0

- 6,9

-1,9
-4,6
-1,7
+ 23,1

Bessels

Oetteking

Hansen (1886)

Davis

Bessels

Chinesen

Nordasiaten ....
78,9

81,6

76,9

76,2

+ 2,9

+ 5,4

139,0

146,0

137,0

1 36,0

+ 2,0

+ 10,0

Habeuer

Spengel

I.

h
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Aus den Index -Differenzen laBt sich leicht die Tatsache ablesen, daB bei ansteigendem Langen-
Breitenindex die Differenz mit dem Langen-Hohenindex sich vermindert.

Fur die Hohe des Schadeldaches gibt uns der Kalottenhohenindex einen Anhalt. Die Nasion-
Inionlange 1st entsprechend der groBten Lange des Eskimoschadels ziemlich bedeutend und hat im Mittel

168,5 mm aus elf Individnen. Sie reicht von 158 bis 183 mm. Das Maximum gehort dem Nordgronlander
N". 2361 an, dessen Schadellange mit 200 mm schon die groBte der Serie vorstellte. Ihm eignet auch die

groBte Kalottenhohe (auf Nasion-Inionlange) von 118 mm. Die untere Grenze der Kalottenhohe liegt bei

99 mm. Der Kalottenhohenindex variiert von 58,6 bis 66,4 und besitzt ein Mittel von 62,7 , also in An-
hetracht der Nasion-Inionlange ein ziemlich hohes Mittel. Der hochste Individnalwert von 66,4 gehort aber

sondern einem Labradorschadel! iiberragende Lange ansgezeichneten Nordgronlander,nicht dem durcl

(N. 3921), der mit der ansehnlichen Kalottenhohe von 107 mm eine geringe Nasion-Inionlange von 161 mm
verbindet. Einisre Serienmittel zum Ver.<r1eich moflren dip nn cra-falira Stall rmo- der Eskimo fiir diesesungefahre

Merkmal andeuten.

Stellung

Herkunft

Pithekanthropus

Neandertal . .

Kalmiicken (4)

Elsasser Manner (6)

Eskimo (11

Altagypter (171

Nasion-

Inionlansre

168

199

162,5

154—169)

171,0

(148—184)

Kalottenhohe
Kalottenhohen

index

71

91

94,5

(91-98)

105,6

105.

(165—175) (98,5—112)

168,5

(158—183)

166.2

(99—118)

109,0

(99—127

A u t o r

42,2

45,7

58,1

(56,8-59,0)

61,6

(56,0—66,0)

62,7

58,6—66,4)

66,5

54,3-83,4)

SOHWALBE (1899)

SCHWALBH (1899)

ScHWALBl (1899)

SCIUVALBE (1899)

ETTEKING

Oettekixg '08

Man sieht, daB mit ansteigender Kalottenhohe der Index ebenfalls hoher wird. Besser noch als

die Eskimo sind die Altagypter mit einer ansehnlichen Kalottenhohe ausgestattet.

Hier ist auch der Ort zur Behandlung der Umfange. Hauptsachlich miissen der Horizontal-

und der Sagittalumfang als die besondere Form des Eskimoschadels charakterisierende MaBe gewurdigt
werden. Als vordere Begren/mng des Horizontalumfanges gait die Glabella. Aus 11 Individuen berechnete
ich ein Mittel von 509,3 mm, die Variationsbreite geht von 498 bis 522 (543) mm. Der ganz hinaus-

geriickte Wert von 543 mm gehort dem schon mehrfach erwahnten Nordgronlander N. 2361 an. Die
Zahlen der Autoren variieren. Spengels Mittelwert des Horizontalumfanges aus sechs Labradorschadeln ist

513,3 mm, Duckworths aus der gleichen Anzahl 508,3 mm. Ahnlich verhalt es sich mit dem Sagittal-
umfang, der im Mittel bei meinen neun Labradorschadeln 360,8 mm aufwies, bei Spengel an sechs

Schadeln derselben Gegend 368,0 mm. Den Trans versalumfang haben nicht alle Autoren gemessen.
-Bei meinen Schadeln aus Labrador betragt er im Mittel 294,5 mm. Meine eigenen Messungen der Umfange
lasse ich hier zusammen.

Herkunft

Labrador (9)

Nordgronland

Labrador und

Nordgronland

(2)..

(11)

Horizontalumfang

505.2 (484—522)

527,5 (512; 543)

509.3 (484—543)

Sagittalumfang

360,8 (336—371)
381,0 (359; 403)

364,4 (336—403)

Transversalumfang

294,5 (271—310)

317,0 (310; 324)

298,6 (281 324)

Autor

Oetteking

OETTEKING

OiETTEKING

Eine gruppenweise Anordnung der Mittel und Variationsbreiten der Umfange gebe ich in der
aachsten Tabelle. Leider haben nur einige Autoren den Sagittal- resp. Transversalumfang in ihre Messungen
aufgenommen, so daB Liicken bleiben muBten.

I
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Herkunft
An-
zahl

Horizontalumfang
An-
zahl

Sagittalumfans
An-
zahl

Transversalumfang

Labrador . .

West- und

Siidgronland

Nordwestgronland (Bessels)

Nord- und

Nordostgronland

Ostgronland . . .

Alaska

Aleuten (Bessels)

Chinesen

Japaner

Aino .......
Ostasiaten ....

21 508,9 (476-550)

16 514,5 (490-537)

101 525,4 (380-572)

17 525,7 (512-543)

21 518,2 (492-533)

6 505,5 (497-520)
15 518,2 (492-533)

15

23

364,4 (336-382)

367,9 (351 94)

17

21

9

3

294,5 (281-310)

315,0 (306-323)

376,0 (359-403)

378,7 (362-400)

6 359,7 (347-373)

2 317,0 (310-324)

15 311,0 (290-325)

6 359,0 (353-373) 1

)

37

64

155

29

502,4 (454-570)

506,0 (460-555)

513,7

516,9

(480-552)

(436-541)

.37

28

136

29

367,8 (351

360,0 (320

367,8 (340

358,5 (299

387) 37

390) 28

392) 149

382)

317.5 (288-370)

310,0 (280-330)

323.6 (300-348)

Die niedrigsten Mittel besitzen uberall die Labradorschadel, denen sich die Slid- und West-

gronlander anschlieBen.

versalumfang etwas hinter clem der Slid- und Westgronlander zuriick.

Eine Priifung der Tabellen auf S. 8 belehrt dariiber, dafi diese Schadel auch in

einigen anderen MaBen des Hirnschadels etwas geringere Ausdehnung besitzen. Ihnen folgen die Ost-

gronlander mit etwas hdlieren Mitteln des Horizontal- und Sagittalumfanges. Dagegen bleibt ihr Trans-

e und Breite der ostgronlan-

dischen Schadel beteilig-en sick beide an dieser Differenz, indem die etwas geringere Holie o-egeniiber den

Slid- and Westgronlandern durcb die etwas grofiere Breite gegeniiber denselben Schadeln nicht ausgeglichen

wird. Am hochsten stehen in alien drei MaBen die Nord- und Nordostgronlander. Auch die groBe Serie

Bessels' gehort mit dem Mittel von 525,4 mm hierher. Die Variationsbreite steigt hier bis 572 (!) mm an

und entlialt tiberhaupt 21 Individualwerte von 530 mm und dariiber.

Eine Sonderstellung nehmen aucli in den Umfangen die Alaskaeskimo ein. Ihr Horizontal-

umfang ist der niedrigste der Eskimogruppen. Die Aleuten stelien im Horizontalumfang den Ostgronlandern

am nachsten. Auch die Ostasiaten am Ende der Tabelle liaben ungefabr denselben Horizontalumfang. Ihr

Sagittalumfang ist aber niedriger als die der samtliclien zum Vergleich herangezogenen Gruppen. Einen

relativ hohen Transversalumfang besitzen die Aino.

Betrachten wir den Horizontalumfang allein, so scbeint eine gewisse Ahnlicbkeit in diesem

Merkmal zwiscben den Labrador-, Siid- und Westgronlandern einerseits und den Nordwest-, Nord- unci

Nordostgronlandern anderseits zu bestehen, in die mitten binein die Ostgronlander und die Aleuten fallen.

Im allgemeinen gilt dasselbe von den beiden anderen Umfangen. Die Alaskaeskimo n'ahern sicb im Hori-

zontalumfang auffallig den Chinesen.

Ein Vergleich zwischen den drei Hauptumfangen des Schadels und der Kapazitat, den ich nach

dem Muster Topixards (1885, p. 677) schon in meiner Agypterarbeit ('08, p. 21) durchfiihrte, lieferte

folo-endes Resultat.

Herkunft Kapazitat
Horizontal-

umfang

Sagittal-

umfan»-

Transversal-

umfang

H.U.+ S.U.+Tr.U.

3
Differenz

Eskimo. . . .

Alt'agypter . .

1351,8

1336,4
1

509,3

509,3

264,4

303,8

298,6

369,6

357,4

394,2

994,4 ,

942,2

1) Davis mafi

iiber den Scheitel. Diese
zu vergleichen.

den Transversalumfang von der Spitze des einen Processus

Methode ergibt naturlich hohere Zahlen, und diese sind

mastoideus zu der des anderen srenaun

mit denen anderer Methoden nicht
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artig und durchaus kein MaBstab fur hohere und niedere Kultur. Die Bildimg F

Die Kapazitat der Eskimo ist groBer als die der Agypter, weshalb auch die Differenz zwischen der

Kapazitat und dem Mittel aus den drei Umfangen sich hoher stellt. Hieraus ist zu ersehen, daB ein niedriges Mittel

der drei Umfange mit einer hohern Kapazitat vereinigt sein kann, wahrend das gegeniiber den Eskimo hohere

umfangsmittel (Sagittal- und Transversalumfang) der Agypter mit einer geringeren Kapazitat zusammenfallt.

Die drei Teilstrecken des Mediansagittalum fangs (Nasion-Bregma, Bregma-Lambda, Lambda-

Opisthion) verhalten sich im Mittel wie 124,4 mm zu 122,2 mm zu 117,8 mm. Bekanntlich ist nach

Schwalbb (1899, p. 189—191) die Bildung P > P eine charakteristisch menschliche, da sie bei keinem

Affen vorkommt. Dennoch ist das Verhaltnis des Prontale zum Parietale auch beim Menschen sehr ungleich-

P findet sich durch-

gehends bei alien Eskimogruppen. Bei Chinesen (Haberee.) ist das Verhaltnis zwischen Frontal- und

Parietalbogen fast gleich. Die drei Teilstrecken verhalten sich wie 125,6 mm zu 125,7 mm zu 117,3 mm.
Fast das Gleiche trifft auch fur die A.ino zu; die betreffenden Zahlen verhalten sich wie 123,4 mm zu

123,9 mm zu 117,4 mm. Um 1 mm iiberwiegt der Parietalbogen bei den Japanern. Baelz (1883, p. 351)

gibt die drei Teilstrecken zu 122, 123 und 115 mm an. Noch deutlicher ist dies Verhalten bei den

Japanern Toldts ('03); die drei Teilstrecken betragen hier 123,2, 127,6 und 122 mm.
Das Front ale ist in der Vorderansicht niedrig, die Schlafeneinziehung der Lineae temporales

ziemlich markiert. Oberhalb der Einziehung ist die Ausladung durchschnittlich sehr gering, in einigen

Fallen (z. B. N. 3917) konvergieren die Schlafenlinien sogar nach oben. Das Frontale ist deshalb auffallend

schmal. Die Erhabenheiten sind durchweg wenig ausgebildet, Tubera frontalia bei der geringen Breite des

Stirnbeines kaum zu konstatieren. Eine gut vorgebaute Glabella besitzt eigentlich nur N. 3922. Die Super-

ziliarbogen sind gewohnlich nur angedeutet. Charakteristisch erschien mir (z. B. N. 1440, 3923) der Verlauf

der Superziliarbogen : die diinnen, aber scharf begrenzten Wulste lassen zwischen sich und dem oberen

Orbitalrande, mit dem sie fast parallel verlaufen, ein ziemlich breites, flaches Feld frei. Vielleicht erklart

die Neigung zu dieser Form die Bildung der Foramina supraorbital, statt der typischen Incisurae. Die

Foramina statt der Incisurae finden sich in meiner Serie bei alien Schadeln mit Ausnahme eines einzio-en,O 7

N. 3917. Der Nasenfortsatz des Stirnbeins ist ziemlich lang, bekanntlich ein niedriges Merkmal.

Die kleinste Stirnbreite der von mir untersuchten Schadel hat im Mittel 93,9 mm und variiert

von 85—106 mm. Dabei entfallen die meisten Werte auf die Zahlen von 89—99 mm. Etwas abseits steht der hohe

Wert von 106 mm, der dem Labradorschadel N. 1440 angehort. Das Mittel ist verhaltnismaBig niedrig, doch iiber-

trifft es das des gleichen Merkmals bei den Chinesen (Haberer), das sich auf nur 91,9 mm belauft, bei einer

Variationsbreite von 71—108 mm. Dagegen haben Aino im Mittel 94,6 mm (80—106 mm). Noch holier stehen

die Japaner mit 96 mm (88—110 mm). SchlieBlich fuhre ich auch noch Altagypter (Oetteking) an, die im Mittel

Es betragt 92,6 mm, Variationsbreite 80—105 mm.
Konstantere Verhaltnisse zeigt die groBte Stirnbreite (groBte Ausladung der Koronalsutur).

Sie oszilliert bei den Eskimo um 111,9 mm bei einer Variationsbreite von 103— 124 mm. Dem Mittelwert

merkwiirdio-erweise noch unter clen Eskimo rangieren.

der Eskimo stehen die Chinesen mit 112,7 mm (99— 140 mm) sehr nahe, ebenfalls die zum Vergleich

herangezogenen Altagypter mit 113,2 mm (100—126 mm). Die Japaner entfernen sich mit einem Mittel

von 116 mm, Variationsbreite 105— 132 mm, etwas weiter von den bereits angefiihrten Normen.

Diesen MaBverhaltnissen entsprechend fallt der transversale Frontalindex aus. Er betragt

fur Eskimo 83,6, Variationsbreite 80,3—88,1; fur Chinesen 81,3 (74,58—88,14); fur Japaner 83,7 (73,0—95,0)
und fur Altagypter 82,2 (74,1— 98,9).

Der transversale Fronto-parietalindex. Am Eskimoschadel ist die seitliche Ausladung
der Parietalia gering, die Parietalhocker treten kaum hervor. Stelle ich die kleinste Stirnbreite und die

groBte Schadelbreite einiger Gruppen einander gegeniiber und berechne die Differenz aus beiden, so ergibt

das unter Hinzufugung des Index die folgenden Resultate.

Herkunft Kleinste Stirnbreite GroBte Stirnbreite Differenz
Transversaler

Fronto - parietal-

index

Autor

Eskimo (11) . .

Japaner (17) . .

Chinesen (37) . .

93,9 (85 106)

97,1 (88— 110)

91,8 (71 108)

132,7 (126-138)
143,7 (135-160)
139,0 (128 166)

38,8

46,6

47,1

70,7

67,6

65,8

Oetteking

Baelz

Habeeer
Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr. Kthn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII -Nr. 3
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Beide Komponenten des Index weisen bei den Japanern die hochsten Zahlen auf. Die groBte Differenz

liegt aber bei den Chinesen, deren kleinste Stirnbreite sich, wie schon erwahnt, unter der der Eskimo bait,

wahrend die groBte Schadelbreite der Chinesen die der Eskimo iibersteigt. Daraus ergibt sicb dann die

groBte Differenz der beiden Komponenten und infolgedessen der niedrigste Index.

Der sagittale Frontalindex, der den Frontalbogen (Nasion-Bregma) in Prozenten der Frontal-

sehne ausdriickt, gibt AufschluB iiber den Grad der Wolbung des Stirnbeins. Diese ist bei den Eskimo
recht ansehnlicb. Der betreffende Index von 88,0 bekundet eine groBere Wolbung als der von 89,1 bei

den Chinesen, doch sind beide orthometop im Sinne Rankes 1

) (1883, v. 1, p. 114). Variabler scheint mebr
die Lange der Sebne als die des Bogens zu sein. Erstere verhalt sich bei Eskimo nnd Chinesen wie

108,4 mm zu 111,7 mm, letztere wie 124,4 zu 125,6, die Differenzen also wie 1,2 mm zu 3,3 mm.
Zur Bestimmung der Neigung des Stirnbeins berechnete ich zwei Winkel. Der eine wird

durch die Nasion -Bregmasehne und die Ohr-Augenhorizontale gebildet, der zweite durch die Glabella-

Bregmasehne und die Glabella-Inionhorizontale.

Zugleich nahm ich die auf diese Ebenen projizierten Hohen des Stirnbeins, also Nasion-Bregmahohe

auf Ohr-Augenhorizontale und Glabella-Bregmahohe auf Glabella-Inionhorizontale.

Die Sehwankungsbreite der WinkelgroBe ist nicht bedeutend, sie betragt im ganzen 8°. Beachtens-

wert ist, daB bei zunehmender WinkelgroBe die Hohe des Stirnbeins zunimmt. Die Ursache ist natiirlich

die fur dieses Mafi stationare Lage des Nasion. In der Reihe der HohenmaBe nimmt Schadel N. 2361
mit 95 mm wiederum eine besondere Stellung ein. Es ist derselbe Schadel, der auch in den meisten

anderen Proportionen

nisse aufweist.

hier in Betracht kommend Bogen und Sehne des Frontale groBere Verhalt-

Fiir den ersten Winkel und die Hohe des Stirn

beins stellen sich die Verhaltnisse so dar.

Schadel-

nummer

3921

3925

3922

3924

1440

2361

3917

3923

3920

3362

3918

Anzahl

11

Stirimeigungswinkel
(Nasion -Bregma)

(Ohr - Augenhorizontale)

Mittelwert

:

50,2°

Hohe des

Stirnbeins

80 mm
80

80

80

81

95

82

84

85

83

86

7?

?1

77

V

»

;;

»

v

»

V

Mittelwert

:

83,3 mm

Der zweite Winkel sowie Stirnbeinhohe

verhalten sich so.

Schadel-

nummer

3922

3925

2361

3920

3924

2362

3921

3917

1440

3918

3923

Anzahl

11

Stirnneigungswinkel
(Glabella - Bregma)

(Glabella-Inionebene}

55°

55°

58°

59°

59°

60°

60°

61°

61°

63°

64°

Mittelwert

:

59,5°

Hohe des

Stirnbeins

84

82

101

85

83

86

91

83

88

88

85

mm
V

V

»

»

V

77

V

V

;;

77

Mittelwert

86,9 mm

Nach Einstellung in die Glabella-Inionebene ist dieser Winkel natiirlich ein groBerer als der

vorige. Die Variationsbreite bleibt sich mit 9° ungefahr gleich. Wichtiger ist die Beobachtung, daB die

Differenz der Winkel in fortschreitender Reihe bei den Individuen variiert, und zwar so, daB ein Individuum
mit kleinem Neigungswinkel zur Ohr-Augenhorizontalen keinen proportional kleinen Neigungswinkel zur

Glabella-Inionhorizontalen zu haben braucht und umgekehrt. Verantwortlich fur diese Differenzen ist mehr
die Lage der Glabella als die des Nasion, das gerade bei den Eskimoschadeln durch die geringe Einziehuno-

ziemlich konstant ist.

i

1) Orthometop x — 89,9, Chamaemetop 90,0 — x

t



"* fat/m*m*U

Abb. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 3 19

Zum Vergleicli mit dem Stirnneigungswinkel (Glabella -Inionebene!) der untersuchten Eskimo

ziehe ich einige Zahlen Schwalbes (1899, p. 144/45) herbei.

Herkunft
Stirnneigungs-

winkel Autor

Pithecanthropus

Neandertal-Spy

Kalmiicken (4)

Dschagga (24)

Eskimo (11) .

Elsasser (24) .

37,5°

47,5°

56,5°

58
;

6°

59,5°

60,0°

SCHWALBE

SoHWALBE

schwalbe

schwalbe

Oettektng

schwalbe

Die Eskimo stehen in diesem Merkmal sehr hoch, fast gleich mit dem Europ'aer. Erkennen wir

in der Kleinheit des Winkels ein inferiores Merkmal, so trifft das fiir die Eskimo nicht zu.

Eine charakteristische Eigenschaft des Eskimoschadels ist im Bereich der Parietalia die mehr

oder weniger entwickelte Skaphokephalie. Diese ist verschieden von dem mit friihzeitiger Nahtsynostose

einhergehenden pathologischen Zustand. Beim Eskimo bleiben im Gegenteil die Nahte gewohnlich offen

(auBen sowohl wie innen!) und Nahtsynostose tritt erst als typische Erscheinung des alternden Schadels auch

an ihm auf. Es ist schwer zu sagen, was beim Eskimo die Neigung zur Skaphokephalie verursacht.

Angeboren scheint der Zustand nicht zu sein. Zwei kindliche Individuen meiner Serie lassen sie

vermissen.

Kinderschadel als „quite evident" nachweisen.

wahrend des Wachstums.

verschiedensten Gegenden wahrnehmen liiBt

Doch konnten Brierley und Parsons ('06, p. 115) Skaphokephalie bei einem zehnjahrigen

Duckworth ('00, p. 135) halt sie denn auch fiir erworben

Skaphokephalie ist nicht auf die Eskimo beschrankt. Es ist interessant, daB

gerade der gewaltige Erdteil Amerika in seiner ganzen nord-siidlichen Ausdehnung jenen Zustand in den

So spricht z. B. Latcham ('04, p. 246) von einer „Tendency

to Scaphocephaly" bei alten Chilenen, Martin (1894, p. 161; 1896, p. 510) von ahnlichen Zustanden bei

den Peuerlandern und Altpatagoniern, Lehmann-Nitsche ('07, p. 5) am „Craneo fosil de Arrecifes" (Buenos

Aires). Skaphokephalie ist aber nicht auf Amerika beschrankt. Sie wurde auch an Melanesier- und Australier-

schadeln beobachtet. Auch auf die prachtigen Schadelabbildungen bei Mollison ('08, tab. XVII) sei ver-

wiesen. Es ist wohl nicht unmoglich, daB Muskelzug (M. temporalis) zur Ausbildung jenes Zustand es

In der von mir studierten Serie flndet sich Skaphokephalie in verschiedenem Grade. Es ist mir

aber nicht gelungen, an meinem Material die Modifikationen zu finden, die Sergi ('01) an dem seinigen

beschrieb. Die Skaphokephalie soil sich hier als „lophoides" (kielartig), „stegoides" (dachartig) und „cristatus
u

beitragt.

(schneidenartig) auBern. Sergi verwahrt sich aber gegen die Bezeichnung Skaphokephalie: „perche non ha

origine patologica" und weil der Schadel in seinen anderen Teilen durchaus normal gebaut ist. Foramina

parietalia sind groBtenteils nur angedeutet oder fehlen ganzlich. Ein zweifelloses Vorhandensein eines

Foramen parietale jederseits war eigentlich nur an den Schadeln N. 1440 und 2362 zu konstatieren. Charak-

teristisch fiir den Eskimoschadel ist ferner die hohe Lage der Lineae temporales. Diese verlaufen bei den

beiden jugendlichen Schadeln niedrig zwischen der Sutura squamosa und die Tubera parietalia und unter-

scheiden sich dadurch nicht von den jugendlichen Zustanden bei anderen Volkern. Am erwachsenen Schadel

halten sie sich beim Europ'aer dann gewohnlich im Niveau der Tubera parietalia, doch liberschreitet sie

Hier nahern sich die Temporallinien der Sagittalnaht auffallend,

Parietalhocker

dieses selten so stark wie beim Eskimo,

am Schadel N. 3917 bis auf 3,5 cm. Auch erreichen sie auf ihrem Verlaufe haufig die

und die Lambdanaht. Ahnliche Zustande beschreibt librigens auch Pansch (1874, p. 153) an muskelstarken

holsteinischen Schadeln. Hier wie dort ist dies also ein Zeichen fiir die auBerordentlich starke Entwicklung

der Kaumuskulatur, die nach R. Virchow (1880, p. 257) sogar EinfluB auf die Kopfform der Eskimo gehabt

taben soil.

Fiir die sagittale Wolbung der Pfeilnaht gibt der sagittale Parietalindex einen Anhalt. Die

Sehne miBt im Mittel 109,9 mm f99—122 mm), der Bocfen 122.2 mm fllO— 136 mm). Die kleinste

Differenz zwischen Sehnen- und Bogenlange betragt 17,3 mm, die groBte 46,3 mm, und die mittlere aus elf

Objekten 32,2 mm. Der Index oszilliert um Indexwert 89,9, die Variationsbreite betragt 88,4 92,7.

o *
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Die Formverhaltnisse des Occipitale der Eskimoschadel zeigen mit denen der Altagypter eine

auffallende Ahnlichkeit. Sie beruht hier wie dort auf der ausgesprochenen Vorwolbung der Hinterhaupt-

amschuppe, besonders in ihrer oberen Partie. Audi Panscb (1874, p. 147) konstatiert diesen Befund

Eskimoschadel. Urn die MaBverhaltnisse derselben festzustellen, nahm ich auch am Eskimoschadel eine

Teilung des Occipitale in Ober- una Unterschuppe vor. Der Teilungspunkt ist das Inion, d. h. derjenige

Punkt am Hinterhaupt, in dem die beiden Lineae nuchae superiores medial zusammenlaufen.

Die in Betracht kommenden MaBe am Eskimoschadel fasse ich in der folgenden Tabelle zusammen

;

ihnen stelle ich die entsprechenden AgyptermaBe und zum weiteren Vergieich einige ChinesenmaBe

(Haberer, '02) gegeniiber.

MaBe und Indices Eskimo Altagypter Chimesen

Sagitt.

>?

>?

v

»

Occipitalbogen . . .

Occipitalsehne . . .

Oberschuppenbogen

Oberschuppensehne

Unterschuppensehne

Sagitt. Occipitalindex

)•>

)?

Oberschuppenindex . . .

Sehnenindex der Ober-

und Unterschuppe . . .

42 mm

Fig. D
Neigungsverhaltnisse der Occipitalschuppe.
a— b Ohr-Angenhorizontale = Opisthion-

horizontale; c—d Opisthionvertikale. L =
Lambda; J = Inion; = Opisthion. Aus
gezogene Linie = Eskimo; gestrichelt =

Altagypter

117,8 (103-131)

96,8 ( 87—106)
73,5 ( 60- 90)

116,5 (103-132) . 111,8 (102-128)

66,8 ( 57 81)

43,4 ( 29- 54)

96,6 ( 85-108)
75,0 ( 56- 95)

67,8 ( 53- 85)

94,9 ( 88-115)

40,5 (31 60)

82,1 (79,0-93,9)

91,0 (89,3-95,0)

65,9 (43,2-94,7

82,8 (75,9-88,4)

90,4 (84,4-95,6)

60,1 (36,4-113,2)

85,4(80,4-91,3)

Sagittalbogen und -selme der ganzen Occipitalschuppe sind bei

Eskimo und Altiigj'pter fast gleich. Der Bogen ist beim Eskimo
um 1,3 mm liinger und veranlaBt hier den um einen Bruchteil

niedrigeren Sehnen- Bogenindex Beim Chinesen ist die Wolbung er-

heblich geringer und ergibt daher den hoheren Index.

Fiir die Oberschuppe zeigt sich beim Altagypter ein etwas

groBerer Bogen als beim Eskimo; da aber auch die Sehne im gleichen

Verhaltnis dort langer ist als hier, so hat das auf den Wolbungs-
index der Oberschuppe keinen EinfluB. Er ist beim Altagypter nur

um einen Bruchteil holier als beim Eskimo. Anders ist das Verhaltnis

der Unterschuppensehnen. Diese Sehne ist beim Eskimo 2,9 mm langer

als beim Altagypter, und da beim Eskimo gleichzeitig die Oberschuppen-

sehne kfrrzer war als bei jenem, so sieht der Sehnenindex der Ober-

und Unterschuppe etwas anders aus. Er betragt beim Eskimo 65,9,

beim Altagypter 60,1.

Die Neigungsverhaltnisse der Occipitalschuppe habe ich in

Figur J) dargestellt. Die MaBe sind iiberall im Mittel angegeben.

Die ausgezogene Linie gibt die Verhaltnisse bei den Eskimo
7

die

punktierte bei den Altagyptern an. a—

b

horizontale oder vielmehr eine Parallele derselben, die bei c durch

das Opisthion gelegt gedacht ist. c — d ist die Opisthionvertikale.

Zunachst fallt die Lage der beiden Hinterhauptsdreiecke, die durch

die drei Sehnen Opisthion-Lambda, Lambda-Inion und Inion-Opisthion

gegeben sind, auf. Bei den Eskimo ist das Lambda nicht so weit

hinausgeruckt wie bei den Altagyptern, und infolgedessen der Winkel,

ist die Ohr-Augen-
-

I

-

n
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den die Opisthion-Lambdasehne mit der Ohr-Augenhorizontalen bildet, kleiner als bei diesen, 116,6° resp. 122,5°.

Zugleich liegt beim Eskimo das Inion holier (langereUnterschuppensehne!) als beim Altagypter, namlich 20 mm
gegen 16 mm Tiber der Opisthion-Parallelen der Ohr-Augenhorizontalen. Dadnrch gewinnt die Hinterhauptschuppe

des Eskimo eine etwas aufrechte Stellung. Diese kommt audi durch den Vergleich der Entfernungen des

Lambda resp. Inion von der Opisthionvertikalen (resp. projektivisch dem Opisthion) zum Ausdruck. Die

Differenzen verhalten sich wie 4 mm (Eskimo) zu 13 mm (Altagypter). Die hochste Erhebung der Hinter-

hauptschuppe (hier Inion) liber der Opisthion-Lambdasehne ist bei den Eskimo etwas groBer (25 mm) als

bei den Altagyptern (23 mm), wodurch die Bogenlange des Oecipitale bei jenen ein wenig gewinnt, wie

die vorgehende Tabelle bestatigt.
'

Eskimo (N. 3022 Chinese (N. 3441) Sachse (N. 5801l

v )

Fig. E (nat, Gr.) -

Occipitalkurven (Schadelnummern nach dem Katalog der Dresdner Kgl. Sammlung).

A— B Ohr-Augenhorizontale; L = Lambda; = Opisthion; J = Inion; c— J Glabella -Inionebene; a-

des Oberschnppenbogens fiber der Oberschuppensehne ; c.TL = Schwalbes Lambdawinkel

b groBte Hohe

Das eigentlich Charakteristische des Hinterhauptes der Eskimo ist aber
;
wie schon erwahnt, die

zum Ausdruck.

Vorwolbung der Oberschuppe. Die drei in Pigur E abgebildeten Occipitalkurven eines Eskimo, Chinesen

und Sachsen, orientiert auf die Ohr-Augenhorizontale (A—B), bringen die Vorwolbung vergleichend
*

Die auf der Lambda- Inionsehne an der Stelle der hochsten Erhebung des Sagittal-

hogens errichtete Senkrechte miBt beim Eskimo 12 mm, beim Chinesen 11 mm und beim Sachsen

7 mm. Dementsprechend stellen sich auch die Sehnenbogenindices der Oberschuppe mit 89,8, 90,9 und

95,1. Dagegen ist der Occipitalindex (Bogen und Sehne Opisthion-Lambda) fur Eskimo und Chinesen

fast gleich. Die Bogen- und SehnenmaBe der drei Occipitalkurven stelle ich noch einmal iibersichtlich

zusammen.

.'jj^1 :-:.-"-^ _

Hto :..*v:
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MaBe und Indices Eskimo (N. 3922) Chinese (N. 3441) Sachse (N. 580)

124 mm 115 mm 111 mm
98 „ 90 n 90 „

„ Oberschuppenbogen . . . 69 „ 66 „ 62 „

?,
Oberschuppensehne . . . 62 „ 60 „ 59 „

„ Unterscbuppensebne . . . 53 „ 48 „ 48 „

79,0 78,2 81,0

v Oberschuppenindex . . . 89,8 90,9 95,1

Sebnenindex der Ober-

und TJnterscbuppe . . . 85,4 80,0 81,3

Der „interoccipitale Sehnenwinkel" (Fig. E
7
OJL) ist mit 120° beim Eskimo am groBten, beim

Chinesen mit 113° am kleinsten. Verkiirzt hat sicb bier besonders die Occipitalsehne (98 mm gegen

90 mm), dann aucb die Unterscbuppensebne (53 mm gegen 48 mm). Opisthion-Lambda- und Unterscbuppen-

sebne sind beim Chinesen und Sachsen vollstandig gleich, doch ist die Oberschuppensehne etwas kurzer

(59 mm gegen 60 mm), wodurch der interoccipitale Sehnenwinkel etwas groBer wird, namlich 117°.

Ich habe in der Figur E aucb den Lambdawinkel Schwalbes ('01, p. 59; '07, p. 20) angegeben.

Er ist nach der Grlabella-Inionebene orientiert und betragt beim Eskimo 78°, beim Chinesen 77° und beim

Sachsen 74°. Nach Schwalbes Untersuchungen soil er beim rezenten Menschen 85° nicht uberschreiten.

In meiner Agypterarbeit (Oetteking '08, p. 25) konnte ich bei einem Mittel dieses Winkels von 85,5° eine

Variationsbreite bis 91° nachweisen. Ausschlaggebend dafur scheint beim Altagypter die besonders weit

nach hinten geriickte Lage des Lambda zu sein, wie das auch in Figur _D dargestellt ist.

Bevor ich zum Studium des Gesichtsskeletts iibergehe, gebe ich eine kurze Beschreibung der

Als besonders passendes Objekt wahlte ich den Schadel N. 3917, daneben behielt ich naturlich

Von N. 3917 sind auch die Schadelkurven nach Sarasin Fia*. i7 1—

3

Normen.

stets die ganze Serie im Auge.

vgl. hierzu Schlaginhaufen '07 a und '07 b, sowie Hambhuch '07 und Schwertz '08) und die photo-

graphischen Abbildungen hergestellt worden (vgl. die betreffende Tafel).

Norma verticalis. Der Schadel zeigt in dieser Ansicht eine verlangert-eiformige bis elliptische

Gestalt. Vorn begrenzt die nur wenig konvexe Stirnlinie das Bild. Nasalia und Zahnrand des Oberkiefers

Die Scblafeno-ruben sind stark eins-ezocfen und beg*unstis:enragen nur wenig iiber die Stirnlinie hervor.

dadurch die ausgesprochene Phanogygie des Eskimoschadels. Die Jochbeinfortsatze des Stirnbeins liegen

vollstandig frei und schlieBen sich horizontal der Stirnlinie an. Der groBte Breitendurchmesser des Schadels

liegt eher gegen die Mitte zu und gibt einigen Objekten eine elliptische Form. Die Tubera parietalia sind

sehr wenig markiert und verstreichen gewohnlich vollstandig in den Seitenkonturen. Nach hinten zu ver-

engert sich der Schadel und umschreibt die charakteristisch vorgewolbte occipitale Oberschuppe. Foramina

parietalia sind nur sparlich vertreten und mangeln in einzelnen Fallen ganzlich. Ein besonders groBes

(linkes) Foramen besitzt der auf Taf. Fig. Id abgebildete Schadel N. 3917. Koronal- und Sagittalnahte

sind meist einfach gezackt und entsprechen vielleicht den Figuren I 4 und II 5 des Oi>PENHEiMschen ('07,

p. 130) Schemas.

Die Norma lateralis laBt einen fast kreisformigen Umfang des Hirnschadels erkennen. Auch

in dieser Ansicht flndet die bemerkenswerte Lange des Eskimoschadels ihren Ausdruck. Das Gesicht ist

hoch der Oberkiefer im Alveolarteil etwas prognath, sonst in der Profillinie aufrecht. Die Norma zeigt

auch die zur Frontalebene beinahe parallele Stellung der Augenoffnungen, sowie die ganzlich fehlende oder

kaum angedeutete Einziehung der Nasenwurzel und die ebenfalls sehr schwach ausgebildete Grlabellarwolbung.

Die Wolbuno- des Stirnbeins ist ansehnlich und o;eht direkt in die Parietallinie uber. Der hochste Punkt

des Sagittalumfangs findet sich gewohnlich etwas hinter dem Bregma, von wo sich die Kurve in kreis-

formiger Rundung bis zur auBeren Occipitalprotuberanz fortsetzt. Hier sieht man eine sanfte Abknickung

und einen Fortgang in flacher Rundung gegen den hinteren Rand des Foramen magnum. Charakteristisch

ist der hohe Verlauf der Lineae temporales, die in der Stirngegend steil ansteigen und ein ausgedehntes

•

^
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Planum temporale umschreiben, urn in den meisten Fallen bis in die Gegend der Lambdanaht zu verlaufen.

Sphenoidalvariationen sind mir nicht aufgefallen. Die Processus mastoidei sind auffallend klein, dagegen

Die Ohroffnung liegt vor

©v©
der Mitte des nach derdie Tympanica teilweise auBerordentlich verdickt.

Ohr-Augenhorizontalen orientierten Schadels, wodureh der occipitopetale Schadeltypus (Gratiolet) gekenn-

zeichnet ist.

ig- F i (nat. Gt.)

Sagittalkurvensystem des Eskimo N. 3917 (vgl. S. 22), orientiert nacb der Ohr-Augenhorizontalen mid der

Ohrfrontalen. Ausgezogene Linie = Mediansagittale; gestriehelt = Augenmittensagittale; punktiert = Augenrand-

sagittale. O = Kraniometrische Punkte; X = Nahtpunkte

l

*

Die Norma occipitalis bietet ein Bild von der ansebnlichen Hohe des Eskimoschadels. Von
der deutlich wahrnehmbaren Firstbildung in der Gegend der Sagittalnaht verlaufen die Konturen in sanfter

Rundung ohne stark abgesetzte parietale Ausbuchtung nacb abwarts

etwas emgezogen sind.

i

v—~* —- —

©

gegen die Processus mastoidei, die

Die Schadelform nahert sicb in dieser Ansicht mehr dem Kegel oder der

Pyramide. Die Basis ist breit und verlauft fast horizontal. Seitlich des Firstes sind maBig angedeutete

Konkavitaten bemerkbar. Die Lineae nuchae sind meist gut, doch niemals ubermaBig ausgebildet. Die

Lambdanaht ist gewohnlich sehr einfach gezackt, doch machen sich Anlaufe zu groBerer Kompliziert-

pp^^^H
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lieit bemerkbar. Am Schadel 1ST. 3917 (vgl. Taf. Fig. leu. d) diirfte sie der Figur III 8 des OppENHuiivrschen

Schemas entsprechen.

Norma basalis. Das Foramen magnum ist meist ziemlich lang, die vordere Begrenzung ab-

gerundet, die hintere schwach bis scharf zugespitzt. Die Kondylen nehmen eine mehr seitliche Stellung ein.

Die Foramen magnum-Ebene verlauft ziemlich nach, der Basalteil des Occipitale etwas steil (vgl. S. 6 u. 7).

<

Fig. .Fa (nat. Gr.

Frontalkurvensystem des Eskimo N. 3917 (vgl. S. 22), orientierfc nach der Mediansagittalen and der Ohr-

Au^enebene. Auso-ezoo-ene Linie = Ohrfrontale
;
gestrichelt == vordere Frontale; punktiert = hintere Frontale.

Die Schnittpunkte der Lineae teraporales sind mit einfachen Querstrichen bezeiehnet

Die Basalkontur des Schadels gelit nacb riickwarts in eine auffallige Verengerung fiber und laBt noch

einen Teil der weit hinausgeriickten occipitalen Oberschuppe erkennen. Die Unterschuppe ist lang aus-

gezogen und die Crista occipitalis externa gut ausgebildet. Die Fossae articulares flir die Processus condy-

loides des Unterkiefers sind ziemlich tief, in der Langsachse fast transversal gestellt. N. 3920 weist eine

Kompression des Porus acusticus externus von unten und vorn auf
7

so daB eine langlich ovale Offnung

entsteht, deren Langsachse von oben nach unteu hinten verlauft. Dadurch erfahrt die Fossa articularis

>
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eine Erweiterung nach hinten (Fossa tympanico stylo-mastoidea Thibme). Martin (1896, p. 517) fand diese

Bildung besonders h'aufig an Patagonierschadeln.

let gehe jetzt zur Beschreibung der Norma facialis mid zur Untersucimng des Gresichts-

skeletts der Eskimo iiber. Dieses zeichnet sieh durch auBerordentliche Massigkeit, nicht nur der ganzen

I

r

Fig. Fo (nat. Gr.)

Horizontalkxirvensystem des Eskimo N. 3917 (vgl. S. 22), orientiert nach der Mediansagittalen und der

Ohrfrontalen. Ausgezogene Linie = Basalkurve; gestrichelt = Augenmittenhorizontale; punktiert =
Glabellarhorizontale ; strichpunktiert = Scheitelhorizontale. O = Kraniometrische Punkte ; X = Nahtpunkte

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn, Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 3 4
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**

Form, sondern auch der einzelnen Knochen aus. In der Vorderansicht des Schadels fallt sofort die starke

Ausladung der Jochbeine auf
;

die durch die ansehnliche Hohe, Breite und Flacbbeit des Processus zygo-

matics des Qberkieferknochens begiinstigt wird. Die Facies malaris des Jochbeins ist mit ihrer Flache
i

etwas nach vorn gertickt, wodurch der Processus temporalis etwas nacb auBen ausbiegt. Aucb der Processus

zygomaticus des Schlafenbeins biegt ziemlicb weit nacb auBen aus und tragt so zur seitlichen Ausladung

der Jochbogen bei. Die relativ schmale Stirn, die nach oben zu enger wird und sicb an ihrer hochsten
—

Erhebung in die firstartige Bildung der Parietalia fortsetzt, bewirkt im Verein mit den ausladenden Joch-

beinen und Jocbbogen die eigentlimliche Schadelform, die von Prichard (1855, v. 1, p. Ill) als „pyramidal

or lozengefaced skull" beschrieben wurde. lhre Merkwiirdigkeit beruht darin, daB zwei Linien, die an den

Seiten des Schadels die groBte seitliche Ausladung der Jocbbogen und Koronalnahte bestreichen, oberhalb

des Schadels sehr bald konvergieren. Beim wohlgeformten Europaerschadel laufen die Linien eher parallel.

Unterhalb der Jochbogen ist die Verengerung des Gesichtes unbedeutend, die ansehnliche Ausladung der

Unterkieferwinkel halt mit der der Jochbogen ziemlich gleichen Schritt, wenn sie auch natlirlich im absoluten

MaB hinter ihr zuriicktritt. Uber die Breitenverhaltnisse des Gesichtes gibt die folgende Tabelle Auskunft.

Herkunft
GroBte

Stirnbreite

• 9Eskimo .

Labrador . . <

Nordgronland \\

Westgronland .

Labrador . . .

Nordwestgronl.

Westgronland .

Labrador . . .

Ostgronland . .

Alaska

Nordostgronl. .

Westgronland .

Alenten . . . .

Ostgronland . .

Aleuten . . . .

Ohinesen .

Japaner .

Aino . . .

P *

9

8

111,9(103-124)

111,2(103-124)

11117

6

15

5

108,5(105; 112)

112,6(109-116)

115,0 —
112,6(107-118)

37

28

Lappen . . . .5

112,7 ( 99-140)

116,3(100-132
/

118,0(114-125)

si

Kleinste

Stirnbreite

11

9

2

93,9(85-

93,2(85-

97,0(97;

15

2

15

92,9(88-

97,0(97;

94,9(88-

15 96

eg
S3

AnBere

orbitale

(iesichtsbreite

a
S3

Joch-

bogenbreite

c3 Oberkiefer-

breite l
)

eg
S3

P

Winkelbreite
des

Unterkiefers
Autor

37 91,9(71

28 95,9(85

156 94,6(853

106)

106)

97)

103)

97)

101)

108)

105)

104)

i

111105,7 ( 97-111)

9|105,0( 97-111)

109,0(107; 111)

2 107,0(106; 108)

105,1 ( 98-11414

15 105,0

36

125

117,0( 88-134)

100,0 ( 90-118)

10

8

2

134,2(120-145)

133,0(120-145)

141,0(138; 144)

3

6

86

14

2

13

6

15

5

3

6

14

129,3(125-137)

131,3(127-136)

133,6(122-155)

134,7(126-145)

135,5(137; 134)

135,9(124-149

137,3(132-147)

139,0

151139,4(121-

139,7(129-

140,0(125

140,5(125-150)

144)

154)

;

37 181,2 ( 98

60132,5(120

121

3

134,5(121

136,0(131

146)

145)

145)

•145)

11

9

2

100,3(95-105)

100,2(95-105)

100,5(99; 102)

36, 98,5(78-113)

8 112,5(103

7 111,1(103

1119

-119)

-115
s

)

98,5 (96; 101)

102,2
V
96-119)

37

100

2

95,5 (71—107)

99,4 (86-118)

99,0 (95; 103)

I

I

\

Oetteking

Sommer

Spent; el

Bessels

Brierl. 11.PAltsons

SciIENK

Hansen (1886)

Davis

Hansen (1895)

R.Virchow(1870)

Sergh

Pansen

Bessels

Habi-KKER

Baelz

Koganei

R. VlRCIIOW(l870)

Die Jochbogenbreite der von mir gemessenen Eskimoschadel betragt im Mittel 134,2 mm, sie

variiert von 120 bis 145 mm. Die acht Labradorschadel haben in diesem Merkmal nnr 132,5 mm, etwas

mehr als die Labradorschadel Spengels mit 181,3 mm im Mittel und etwas weniger als die Schenks mit
*

135,5 mm. Auf demselben Niveau halten sicli auch die Westgronlander Sommers mit 129,3 mm, die

Nordwestgronlander Bessels' mit 133,6 mm und die von Brierley und Parsons studierten Westgronlander

mit 134,7 mm. Entgesen diesen ziemlich einheitlichen MaBen stellen sich die Westgronlander R. V irchows

mit 139,4 mm ziemlich hoch und nahern sich meinen Nordgronlandern, die im Mittel 141,0 mm Jochbogen-

breite besitzen. Allerdino«s ist dies die Mittelzahl aus nur zwei und zwar recht verschiedenen Individuen,

von denen das eine aber doch die ansehnliche Jochbogenbreite von 144 mm besitzt und damit dem Mittel

Panschs aus sechs Ostgronlandern mit 140,0 mm nahesteht. 139,0 mm weisen auch die Nordostgronlander

Hansens (1895) auf; die Ostgronlander desselben Autors besitzen aber nur 135,9 mm als Mittel der

Jochbogenbreite, iibertreffen aber damit trotzdem die Westgronlander mit Ausnahme der schon namhaft

gemachten Westgronlander R. Vlrchows (1870). Den Ostgronlandern stehen in der Jochbogenbreite

1) Tiefste Stelle der Sutura zygomatico-maxillaris.
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die Alaskaeskimo Davis' mit 137,3 mm und die Aleuten Sergis mit 139/7 mm, sowie Bessels' mit

140
;
5 mm selir nahe.

Von benachbarten oder verwandten Volkern zeigt die Tabelle Chinesen mit 131,2, Japaner mit

132,5 mm mittlere Jochbogenbreite auf, also relativ niedrig und den Labradoreskimo und Westgronlandern

zuzugesellen. Merkwtirdigerweise werden die Chinesen iibertroffen von den Aino mit 134,5 mm. Hoch

stehen auch die Lappen mit 136,0 mm. Doch liegt es wohl in der Natur der Sache, da8 Brachykephale

auch nicht mongolischer Herkunft im allgemeinen eine grofiere Jochbogenbreite haben. Sie betragt z. B.

bei Disentisern (Wettsteix, '02) 130,8 mm (102—149 mm) und bei Tirolern (Feizzi, '09) 134,0 mm
(114—155 mm). Als Beispiel kaukasischer Langkopfe nenne ich die Altagypter mit nur 126,9 mm Joch-

4.

bogenbreite (Oetteking, '08).

Wie schon in verschiedenen anderen MaBen laBt sich auch betreffs der Jochbogenbreite
*

eine gewisse Ubereinstimmung zwischen Labrador- und Westgronlanderschadeln einerseits,

zwischen Alaskaeskimos, Aleuten und Ost-, bzw. Nordostgronlandern anderseits konstatieren.

Ahnliches gilt auch fur sroBte und kleinste Stirnbreite. Jene ist bei den brachykephalen Lappen mit

118,0 mm am groBten. Die kleinste Stirnbreite betragt bei den Chinesen nur 91,9 mm, also noch weniger

als bei den Westsronl'andern Brieblhys und Parsons mit 92,9 mm (vgl. auch S. 17). Auffallend ist bei

den Chinesen dann die ansehnliche auBere orbitale Gesichtsbreite von 117,0 mm, die im Gegensatz zu dem

gleichen MaB bei den anderen Gruppen und Volkern stent und z. B. das hohe MaB meiner Nordgronlander

von 109,0 mm urn 8 mm ubertrifft. Charakteristisch fur die Eskimo sind auch die weit ausladenden

Oberkiefer. Ihr Mittel von 100,3 mm wird von den Chinesen nicht erreicht, wo es nur 98,5 mm betragt.

Diese Ziffer ist aber immerhin noch recht hoch z. B. gegeniiber den Altagvptern, deren Oberkieferbreite

nur 93,8 mm, Variationsbreite 83— 119 mm betragt.

Auffallende Unterschiecle, auch innerhalb der Eskimogruppen, weist die Winkelbreite des Unter-

kiefers auf. Sie ergab bei meiner Serie im Mittel 112,5 mm und erreicht 119 mm bei einem Nordgronlander.

Aus R. Virohows (1870) MaBen an Westgronlandern gewann ich ein Mittel von nur 102,2 mm und

Schenks zwei Labradorschadel haben sogar nur 98,5 mm mittlere Winkelbreite. Auf dieser geringen Hohe

halten sich itbrigens auch Aino und Lappen, wahrend die Chinesen gar auf 95,5 mm herabsinken.

Leider muBte betreffs einiger MaBe die Tabelle liickenhaft bleiben.

Die aus den verschiedenen MaBen berechneten Indices gebe ich in der folgenden Tabelle.

Her Is u nft

Eskimo ....
Labrador . . .

Nordgronland i

Nordostgronland

Westgronland . ,

Westgronland

Ostgronland .

Labrador
. . .

* *

Chinesen

Aino . .

Japaner

Lappen

.

An-

zahl

Kleinste Stirn-

breite • 100

Jochbogenbreite

15

14

13

2

37

10

An-
Kleinste Stirn-

breite • 100
AnB. orbit. Ge-

An" sichtsbreite-100
zahl AuBere orbitale zahl

Gesichtsbreite

10 69,6 (63,2-77,9)

8 69,9 (63,2-77,9)

68,6 (67 0; 70,2)

69.1 —
69.2 (65,0-72,3)

69,9 (63,0-78,4)

71,5 (70,8; 72 3)

69,9 (55,9-89,8)

121 70,3

71,8 (65,6-75 3)

11 88,7 (82,6-95,5)

9 88,7 (82,6-95,5)

2 88,9 (87,3; 90,6)

14

15 91,4

90,9 (82,4—98,0)

2 !

90,6 (91,5; 89,8)

36
|

78,8 (65,1-100,0)

125 \ 94,6 —

15

12

2

Jochbotren breite

An-

zahl

Unterkiefer-

Winkelbr. • 100

Jochbogenbreite

10 78,7 (73,7-82,2)

8 79,0 (73,7-82,2)

77,2 (77,0; 77,5)

75.5

77,3 (72,9-80,0)

78,9 (77,3; 80,6)

35 '

88,7 (83,3-95,3)

121
l

74,3 —

6 81,4 (78,6-83,2)

5 81,2 (78,6-83,2)

1 82,6 —

72,4 (69,5-80,9)

72,6 (70.7; 75,3)

34 73,7 (65,2-82,0)

100 73,9 —
10 77,2 (70,0-89,8)

2 71,7 (71,0; 72,5)

A u t o r

ET1'KKIX<;

\Hansen (1895

Bbierley u. Parsons

R. Virchow (1870)

Hansen (1886)

SCHENK

Haberer

KOGANEI

TOLDT

R. Virchow (1870)

63/2

Das Mittel des Fronto-jugalindex betragt fur die studierte Serie 69,6, Variationsbreite

11,9. Die Labradorschadel besitzen ein Mittel von 69
?
9

?
das von dem Mittel der beiden ScHENKschen

Labradorschadel 71
?
5

;
iibertroffen wird. Der Grund- liegt in der etwas groBeren kleinsten Stirnbreite der

letzteren^ mit der die Jochbogenbreite nicht ganz Schritt gehalten hat. Fiir die beiden von mir gemessenen

4*
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Nordgronliinder stellt sich der Index niedriger, namlich auf 68,6. Hier iiberschreiten Stirn- und Jochbogen-

breite nicht nur den Durchschnitt fiir die Labradorschadel, sondern die Jochbogenbreite iibertrifft auch

Dies bringt der Index zum Ausdrnck.proportional die kleinste Stirnbreite.

Die Differenzen der Mittel zwischen den beiden Faktoren des in Rede stehenden Index sind fiir

Die Mittel halten sich aber bei den Chinesen imCbinesen und Aino ungefahr gleich denen der Eskimo,

allgemeinen niedriger als die der Eskimo, bei den Aino sind sie denen der Eskimo fast gleicb. Danach

fallen auch die Indices aus. Bei Altagyptern betragt der betreffende Index 73,5, wobei kleinste Stirnbreite

und Jochbogenbreite im Mittel sich wie 92,6 mm zu 126,9 mm verhalten.

Im Fronto-biorbitalindex sind die Schwankungen sehr geringfugig. Die Gruppenmittel des

Index meiner Serie sind fast gleich, wenn auch die beiden Nordgronliinder groBere Proportionen besitzen

als die Labradorschadel. Fiir die etwas hoheren Indices der Nordost- und Ostgronliinder Hansens sowie

Labradorsehadel Schenks sind die um ein geringes groBeren Stirnbreiten die Ursache.

Bedeutend niedriger im Index als die Eskimo stehen die Chinesen mit nur 78,8. Hier ist der

Grund die stark iiberragende auBere biorbitale Gesichtsbreite der Chinesen, wahrend die kleinste Stirnbreite

hinter der der Eskimo zuriickbleibt. Bei den Aino ist im Gegenteil der Index mit 94,6 ein hoherer. MaB-

o-ebend ist hier die geringere Biorbitalbreite , wahrend die kleinste Stirnbreite ungefahr dem Mittel der

Eskimo entspricht.

Die Jochbogenbreite habe ich auch zur auBeren orbitalen Gesichtsbreite in Beziehung gesetzt.

Der Juo-o-biorbitalindex driickt die erstere in Prozenten der letzteren aus. Ein merklicher Unterschied

besteht hier zwischen Labradorschadeln mit 79,0 und Nordgronlandern mit 77,2. Auch hier liegt der Grund

in der groBeren Jochbogenbreite cler Nordgrdnlander, MaBverhaltnisse, die sich auch bei den Ost- und Nord-

Fur den niedrigeren Index der Aino

gronlandern Hansexs wiederfinden.

(74.3) ist dagegen die kleinere orbitale Gesichtsbreite

verantwortlich. Diese ist bei den Chinesen erheblich hoher, wahrend die Jochbogenbreite sogar etwas

niedriger ausfallt. Infolgedessen ist auch der Index von 88,7 ein verhaltnismaBig hoher.

Fiir die Breitenverhaltnisse des Untergesichtes ist der Jugo-mandibularindex von Bedeutung.

Er lieferte fiir meine Berechnungen bemerkenswerte Resultate. Ein Blick auf die Tabelle zeigt, daB meine

Indexmittel sich erheblich hoher stellen, als die zum Vergleich herangezogenen. Es kommt namlich darin

die bedeutende Winkelbreite der von mir gemessenen Unterkiefer zum Ausdruck (vgl. Tabelle S. 26). Diese

muB bei den Eskimoschadeln R. VirchowS (1870) und Schexks tatsiichlich weniger groB sein, da ich mir

nicht denken kann, daB gerade bei diesem MaB Verschiedenheiten cler Technik die Veranlassung gewesen

sein sollten. Das niedrigste Mittel des Index besitzen R. Virchows Lappen, deren relativ geringe Winkel-

breite des Unterkiefers mit einer relativ hohen Jochbogenbreite zu rechnen hat.

Fassen wir nun die Resultate zusammen, die die Indices der Gesichtsbreiten uns iiefern konnten,

so ergibt sich, von einigen Oszillationen abgesehen, daB

in den Indices derart zum Ausdruck komrnen, daB

Westgronlandern und den Labradoreskimo gewisse, wenn auch gerino-fii^ig-e Differenzen aufweiseu. Sehen

die Verschiedenheiten der linearen Ausdehnungen

die Nord- Nordost- und Ostgronlander (yeffeniiber den

»"&

wir nun zu, wie sich Gesichts- und Obergesichtsindex zu diesen Befunden verhalten. Die Indices

berechnen sich aus der Gesichtshohe (Nasion-Gnathion), der Obergesichtshohe (Nasion-Prosthion) und der

zu ihnen in Beziehung gesetzten Jochbogenbreite und werden folgendermaBen eingeteilt.
•& a

Oesichts-

index

x -74,9

75,0—84,9

hyperchamaeprosop .

chamaeprosop ....

mesoprosop 85,0—89,9

leptoprosop 90,0—99,9

hyperleptoprosop 100,0— x

Obergesichts-
index

x —44,9

45,0—49,9

54,950,0-

55,0-59,9

60,0— x

In der folgenden Tabelle habe ich die mir zuganglichen MaBe der einzelnen Faktoren sowie die

daraus berechneten Indices zusammengestellt. Leider muBten auch hier Liicken bleiben. Fiir die Aufstellung

war der fortschreitende Obergesichtsindex maBgebend.

.
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Herkunft
An-

zahl
Gesicbtshohe

An-

zahl

Ober-

gesichtshohe

An-

i/ahl

Jochbogen-

breite

Au-

zahl
Gesichtsindex

An- Ober-

zahl gesichtsindex
Autor

Eskimo ....
Labrador . . .

Nordgronland

Westgronland

W. u. Siidgronl

Labrador. . .

Westgronland

Labrador. .

Gronland . .

Gronland . .

Westgronland

Labrador . .

Labrador . .

Aleuten. . .

Ostgronland

Alaska . . .

Aino . . . .

Nordasiaten

Chinesen . .

Japaner . .

6

5

121,2(116

121,1(116

122,0

126)

126

11 71,6 (63

2

3

123,5(124;

114,7(105-

9

2

71,8 (63-

71,0 (69;

78)

78)

73)

14

123)
|

125V

10 134,2(120-145)

8 133,0(120-145)

2:141,0(138; 144'

69,3 (65-75)

11 125,0(120-140)

3

4

118,7(103

123,0(121

134)

126)

2

17

2 76,0 (76;

3 70,3 (66-

74,0 (74;

75,8 (70-

72,0 (72;

72,0 (64-

72,3 (70-

4

6

75

34

10

116,0(104-133

121,2 (81-137

122,8(111-131)'

76)

76)

74)

83)

72)

79)

75)

14 134,7(126-145)

78,7 (67-85

117

27

37

10

68,0 (59

71,7 (48

71,0 (48

69,3 (60

2 142,0(134;

3 129,3(125-

135,5(137;

137,3(129-

129,5(128;

129,2(119-

131,3(127-

2

17

2

4

6

150)

137

6 89,5(84,7

5 ;90,4(85,2

96,7):

96,7)

1 ,84,7

\

s134

146)

131)

139)

136)

2 87,2(92,5;

3 88,6(83,3

82,0)

91,2)

10 53,4(48,8-

8 54,2(48,8-

2 50,3(50,0:

58,8)

58,8)1

1

IOetteking

50,6:
1 /

11 90,6 (84,2-101,4)

3:136,3(129

3 140,7(125

4 ! 135,5(132

144)

154)

139)

3 84,2 (82,4

4 90,8(87.0

87,0)

95,4)

1451,5(46,9-

3152,2(49,3-

2 53,6(56,7;

3 54,3(52,5-

2154,9(54-6-

1755,0(51,3-

2 55,5(66 2;

456,0(53,7-

6 56,1(51,1-

3 56,5(52,2-

3 57,5(51,9-61,7)

I

55,6) Bui .u. Pars.

55,1) Duckworth

50.6) Sergi

55.4) Sommer

55,2) ScHENK

59.7) Sergi

54,9) Ecker

57.8) Spengel

58.5) Spengel

62,3) Duckworth

Sergi

Pansch

Davis

79) 121:134,5(121-145^

81) 29 135,3 (95-1491,

69 |S6,7 (76,3-109,8)

79)

75)

37131,2 (98

10131,6(118

146); 34

140)1; 10

92,8 (84,8

93,4 (89,9

101,6)

98,3)

103:50,6(44,1

27;52,6(47 3

37 54,2 (46,8

10 52,7(49,2

59,4

57,3)

KoGANEI

Spengel

60,6;
i

Harerer

56,9)11 Toldt

Sechs meiner Schadel ergaben ein Mittel der ganzen Gesichtshohe von 121/2 mm. Von diesen baben

ftinf Labradorschadel ein jenem gleiches Mittel zu verzeichnen, namlicb 121,1 mm, dem der eine Wert von

122,0 mm eines JSTordgronlanders gegeniiberstebt. Da die Jochbogenbreite der Nordsronlander erbeblieb

liber dem Mittel der ganzen Serie stent, so erklart sicb daraus der niedrigere Gesicbtsindex von 84,7

gegeniiber dem Mittel des Index der ganzen Serie mit 89,5, sowie dem der Labradorscbadel mit 90,4.

Ebensowenig einbeitlicb sind die

Der Nordgronlander ware demnacb als cbamaeprosop, jedoeb an der Grenze zur Mesoprosopie, die ganze

Serie als mesoprosop, aber an der Grenze zur Leptoprosopie und die fiinf Labradorscbadel als leptoprosop,

docb an der Grenze zur Mesoprosopie zu bestimmen. Die Gesicbtsbobe bei den anderen Gruppen variiert

etwas. Zwei Labradorscbadel Seegis besitzen ein Mittel von 123,5 mm, halten sicb aber mit ibren Individual-

werten auf ungefabr gleicber Hobe (124 resp. 123 mm). Da aber die Jocbbogenbreiten (134 resp. 150 mm)
stark differieren, so erbalt der eine einen Gesicbtsindex, der das Mittel meiner Labradorschiidel urn ein

geringes iiberscbreitet, namlicb 92,5, der andere ein solcbes von 82,0, das unter den Index des Nord^

gronlanders und die Variationsbreite cler Labradorscbadel berabsinkt.

Zahlen der drei von Sommer gemessenen Scbadel aus Westgronland. Eine ansebnlicbe Gesicbtsbobe weisen

die Gronlander Sergis auf, die sowobl im Mittel als aucb in der Variationsbreite meine Serie iibertreffen

und mit der proportional gleicbartigen Jocbbogenbreite ein Indexmittel von 90,6 besitzen, das dem meiner

Labradorschiidel ziemlicb genau entspricbt. Einen relativ niedrigen Index baben aucb die drei Ostgronliinder

Panschs, die in der Jocbbogenbreite sicb mit dem Mittel meiner Nordgronlander vergleicben lassen. Ein

besonderes Verbalten zeigen aucb die Alaskascbadel Davis' nicht, so daB man aus der Untersuchung des

Gesicbtsindex und seiner Komponenten allgemeine SchluBfolgerungen auf die Eskimo kaum zieben wollte.

Am konstantesten verbalt sicb nocb die Jocbbogenbreite, aucb in den Modifikationen, die fiir Ost- und

Nordgronland eine groBere Jocbbogenbreite bestimmen als fur Labrador und Westgronland.

Von den iibrigen in der Tabelle aufgefuhrten Serien interessieren die Aino besonders durcb ihre

relativ geringe Gesicbtshohe von 116,0 mm (104—133 mm) bei der m einen Labradorschadeln entsprechenden

Jochbogenbreite von 134,5 mm (121— 145 mm). Sie sind mit dem Indexmittel von 86,7 mesoprosop.

Leptoprosop mit 92,8 sind dagegen die Chinesen mit relativ geringer Jochbogenbreite.

Die Obergesichtshohe meiner Serie belauft sich im Mittel auf 71,6 mm, Variationsbreite

63—-78 mm. Diesem Mittel entsprechen auch die Mittel meiner Labradoreskimo und der beiden Nord-

gronlander. Auffallend groB ist die Obergesichtshohe der beiden Labradorschadel Sergis mit 76,0, sowie
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das Mittel der siebzehn Gronlander Sebgis mit 75,8 mm. Die iibrigen Gruppen weisen verschiedenartige

Abstufungen der Mittel auf. Am hochsten stelien die drei Aleuten Sergis mit 78,7 mm, von denen der

eine anch den hochsten Individnalwert von 85 mm besitzt. Deshalb fallt anch der Obergesichtsindex

dieser drei Schadel ziemlich hoch ans, sie sind mit 57,5 leptoprosop. Anf die Mesoprosopie enttallen die

meisten anderen Grnppenmittel der Eskimo. An der unteren Grenze derselben stehen meine beiden Nord-

gronlander, deren Individualwerte anch nnter sich fast gleich sind; gegen die obere Grenze neigen die

Labradorschadel meiner Serie.

Fur die Eskimo herrscht im allgemeinen die Meso- bis Leptoprosopie vor. Man sieht also, da8

mit starker Jochbogenausladung auch eine erhebliche Hohenentwickelung des Gesichts einhergeht. Das

eio-entlieh Charakteristische des Eskimogesichts wird darum weniger durch die eben besprochenen Indices

als durch den Vergleich der direkten MaBe klargelegt. Vergleiche ich z. B. die Mittel der direkten

Entfernungen einer anderen meso- bis leptoprosopen Rasse, namlich der Altagypter (Oetteking '08), die

einen Obergesichtsindex von 54,5 besitzen, mit denen meiner Eskimo, so ergibt sich z. B. fur die Joch-

bogenbreite eine Differenz von 7,3 mm (126,9 zu 134,2 mm) zugunsten der Eskimo. Auch die MaBe der

Gesichts- und Obenresichtshohen bleiben hinter den o;leichen MaBen der Eskimo zuriick.

Fiir die sagittale Pro fi lierung kommen der ganze, der nasale und der alveolare Profilwinkel

in Betracht. Alle drei sind auf die Ohr-Augenebene projiziert und konnen vermittels des Ansteckgoniometers

dem im MoLLisoxschen Schadelstativ befestigten Schadel leicht abgenommen werden (vgl. Mollison, '07,

p. 489—499). F(ir den Grad der Prognathic bestimmt die Frankfurter Verstandigung folgende Gruppierung:

Prognathic

Meso- oder Orthognathic

Hyperorthognathie . . . .

ox -82
83°-90°

91°- x

Der o-anze Profilwinkel betragt im Mittel fur acht meiner Eskimoschadel 82,6° bei einer

Variationsbreite von 76— 87°. Das Mittel stent also ziemlich genau auf der Grenze zwischen Prognathic

und Orthognathic Die machtige Entwickeluug des Gesichtsskeletts begiinstigt also nicht gerade eine aus-

c^esprochene Prognathic Suche ich allerdings fur die weiteren Modifikationen innerhalb der meso- oder

orthognathen Gruppe einen zahlenmaBigen Ausdruck im ILv.\ k Eschen Sinne, 1

) so neigen von fiinf dieser

Gruppe angehorigen Schadeln mit Winkeln von 83— 87° vier zur Prognathic und nur einer zur Hyper-

orthognathie. Waruschkin ('00, p. 435) gibt als Profilwinkel fiir Mongolen und Mongoloide 85,9°, fur

Mongolen allein soo-ar 89 0° an, also durchaus orthognath. Demgegenuber haben aber Ghinesen (Haberek,, '02)

nur 80,4° als Mittel des Profilwinkels (Variationsbreite 73—87°), Aino (Koganei 1893) 82° (Variations-

breite 76—92°), Japaner (Toldt '03) jedoch 83,4° (Variationsbreite 80— 86°). Chinesen und Aino sind also

prognathe Volker, Japaner sind orthognath.

Beim nasal en Profilwinkel (Mittelgesichtswinkel) verschieben sich durchgehends die Ver-

haltnisse im Mittel zugunsten der Orthognathic Acht Individuen der untersuchten Serie haben ein Mittel

dieses Winkels von 84 2° bei einer Variationsbreite von 77—88°. Von den sechs der orthognathen Gruppe

zuzurechnenden Schadeln mit Winkeln von 84—88° neigen je drei zur Prognathic und Hyperorthognathie. Von

den acht besprochenen Schadeln sind also im ganzen fiinf prognath oder neigen zur Prognathic Mongolen

und Mongoloide nach Waruschiun haben 88,6°, Mongolen allein 92,6°! Haberer ('02, p. 99) notiert fiir

Chiuesen 84,6°, Toldt fiir Japaner 86,8° (81—91°) und Koganei fiir Aino 84,0° (111 Individuen variieren

von 76—92°).

Im Ge^ensatz zu den eben behandelten beiden Winkeln ist die Prognathic des Alveolenteils des

Oberkielers, auso-edriickt durch den alveolaren Profilwinkel, naturgemiiB eine groBerc Auch in ihrem

sonstigen Verhalten durchaus als orthognath anzusprechende Rassen uberschreiten in diesem Merkmal kaum

die Grenze zwischen Pro- und Orthognathic Wettstein ('02, p. 31) gibt allerdings fiir Disentiser 84,1° an,

Waruschkin fiir Franzosen 78,4°, fiir Ungarn 80,9°. Acht der von mir gemessenen Eskimoschadel besitzen

einen alveolaren Profilwinkel von 76,0° im Mittel, die Variationsbreite reicht von 65—86°. Das Mittel

1) Ranke 1883, p. 189— 207, zerleg-t die meso- oder orthognathe Gruppe in zwei Uutergruppen , die eine zur

Prognathic neigend (83— 86°), die andere zur Hyperorthognathie neigend (87— 90°).

>
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entspricht vollkommen dem der Ungarn in der verschiedentlich zitierten Liste von Waruschkin, und steht

bedeutend hoher als das von Haberer ('02, p. 99) fur Chinesen notierte, das nnr 58,7° (45— 77°) betragt.

Erheblich hoher stehen die Japaner Toldts mit 68,9° (59—80°), immerhin ansgesprochen prognath. Die

alveolare Prognathie ist bei den Eskimo also, relativ gesprochen, nicht sehr ansgepragt.

Ich habe, nm auch andere Serien mit der von mir nntersuchten vergleichen zn konnen, den

FLowERschen Prognathieindex berechnet. Der sogenannte Index gnathicus berechnet sich nach der Formel:

Basialveolare Lange • 100
i —

Basinasale Lange

und wird folgendermaBen eingeteilt:

Orthognathic . . .

Mesognathie

Prognathie .

x - 97,9

98,0 - 102,9

103,0 - x

Ich gebe in der folgenden Tabelle das Verhalten des Index gnathicus bei den von mir untersuchten Eskimo

Herkunft Basialveolare Lange Basinasale Lange Index gnathicus Autor

Eskimo (11)

Labrador (9)

Nordgronland (2)

98,2 (92—107

97,0 (92—102)

103,5 (100; 107)

100,9 (93—107)

99,7 (93—104)

105,5 (104; 107)

97,3 (93,1—103,2)

97,1 (93,1—103,2)

98,0 (96,1; 100,0)

t
Oetteking

Das Mittel der ganzen Serie ist mit 97,3 orthognath, jedoch an der Grrenze zur Mesognathie. Die

beiden Nordgronlander haben im Mittel 98,0, also schon mesognath; die Ursache ist in der relativ groBeren

Basialveolarlanse zu suchen. Beide Komponenten des Index weisen iibrigens bei den Nordgronland ern eine

positiv o-roBere Ausdehnuns auf als bei den Labradoreskimo. Wie ersichtlich, stimmen die Resultate dieses

Index und der Winkelberechnung mit der Frankfurter Verstandigung durchaus nicht liberein.

letzteren bezeichnete das Mittel des ganzen Profilwinkels v

Nach der

on 82,6° einen prognathen Zustand zur Meso-

gnathie neigend, der Index gnathicus mit 97,3 aber einen orthognathen Zustand zur Mesognathie neigend.

Man wird gut tun, bei der Benutzung dieser beiden Methoden der Verschiedenartigkeit der Resultate

Rechnung zu tragen.

Bei den zum Vergieich herangezogenen Serien (Schenk, Duckworth, Brierley und Parsons,

Schmidt) halt sich der Index gnathicus auf derselben Hohe wie bei meinen Eskimo. Mesognath mit 98,1

Indexmittel sind u. a. auch die vierzehn Westgronlander Brierleys und Parsons, das tiefste Mittel besitzen

mit 96,4 drei Labradorschadel Duckworths. Flower gibt als Mittel des Alveolarindex aus 24 Eskimo-

Meso-

gnath ist auch das aus 116 Ainoschlideln Kogaxeis von mir berechnete Mittel von 99,4 (86,8—112,3),

schadeln Nordgronlands 100,6 an, also relativ hoch und meinen Nordgronlandern nahe kommend.

wahrend 37 Chinesen (Haberers) ein orthognathes Mittel von 81,9 (69,2—96,4) besitzen.

Bei den Eskimo ist die gerundete Form der Orbit a vorherrschend und nahert sich so dem

urspriinglichen „Augentrichter" Klaatschs. Der obere Augenrand verlauft ziemlich horizontal und lang-

gestreckt. Weder lateral oben noch unten ist eine ausgepragte Winkelbildung zu bemerken. Der untere

Augenrand biegt nach Verlassen der tiefsten Stelle, die sich gewohnlich ungefahr in seiner Mitte befindet,

allmahlich aber kontinuierlich nach lateral aufw'arts urn, ohne wie gesagt, sich zu einem Winkel auszuziehen.

Dadurch entsteht die mehr wagerechte Stellung der orbitalen Breitenachse. Ein typischer Zug am Eskimo-

schadel scheint die beinahe frontale Stellung der Orbitaloffnungen zu sein, die als solche stark an die

gleiche Stellung beim Gorilla erinnert. Seitlicher, oberer und unterer Augenrand haben durchweg scharfe

Incisurae supraorbitals konnte ich nur an einem einzigen Schadel meiner Serie (3917)

feststellen (vgl. auch S. 17). Alle anderen haben Foramina supraorbitalia. Die Sutura infraorbitalis, die

vom Foramen infraorbitale aufwarts zum Canalis infraorbitalis ocler zur Sutura zygomatico-maxillaris ver-

lauft, wird von einigen Forschern (Duckworth, Brierley und Parsons u. a.) als charakteristisches Merkmal

am Eskimoschadel bezeichnet. Ich kann mich dieser Ansicht nicht vollstandig anschlieBen. Denn obgleich

ich die Sutur auch an einer Anzahl meiner Eskimoschadel beobachte, so finde ich sie auch an den Schadeln

Umschlagskanten.
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anderer Volker, auch bei Europaern ausgepriigt. Ubrigens konnte sie Baelz (1883, p. 354) auch durch

„Deutlichkeit und Haufigkeit" ausgezeich.net am Japanerschadel konstatieren.

Als medialen Ausgangspunkt der Orbitalbreite nahm ich das Maxillofrontale, einen MeBpunkt,

der sich bei den Untersuchungen Wolffs ('06) als sebr braucbbar berausgestelit bat. Es ist der „Punkt,

an welcbem der Innenrand der Orbita von der Sutura frontomaxillaris gescbnitten wird". Diese Orbital-

breite ist etwas langer als die vom Lakrimale aus. Sie sichert aber einbeitliche Resultate und kann fast

immer genommen werden. Die Orbitalbreite vom Maxillafrontale aus betragt bei der von mir gemessenen

Serie im Mittel 44,0 mm, die Orbitalhohe im Mittel 36,4 mm. Die Different zwischen Breite und Hohe

betragt also 7,6 mm zugunsten der Breite, eine Differenz, die sicb natiirlich etwas verringert, wenn die

Orbitalbreite vom Lakrimale aus in Betracbt gezogen wird. Diese ergibt aus secbs Individuen ein Mittel

von 38,8 mm, die entsprecbenden Hohen ein solches von 36,2 mm, Differenz nur 2,6 mm. Aber bier ist

auch in einigen Fallen die Hobe gleich der Breite.

Die Gruppierung der Indices mit den verschiedenen Breiten ist diese:

Orbitalindex

mit Maxillo-

frontalbreite

Chamaekoncbie .... x

Mesokoncbie 76,0

Hypsikonchie ..... 85,0

75,9

84,9

x

mit Lakrimal-

breite

X

80,1

85,1

-80,0

- 85,0

x

Das Mittel des Index von elf Individuen mit der Maxillofrontalbreite betragt 82,7, sie variiert
<D 7 7

von 76,6— 90,7. Das Mittel des zweiten Index fallt mit 93,2, Variationsbreite 87,8 100,0, vveit liber die

liypsikoncbe Grenze. Das mesokoncbe Mittel diirfte eher dem Eindrucke entsprecben, den das kritische Auge
bei der Durchmusterung der Serie empfangt und damit dem Orbitalindex mit der Maxillofrontalbreite der

Vorzug zu geben sein.

Baelz bereclmete fur 64 Japanerschadel ein Mittel des Orbitalindex von 88,0, Variationsbreite

7o,0 98,0, also hypsikonch. Dabei verbalt sich die Orbitalbreite zur -hohe wie 34,7 mm zu 39,5 mm.

Die Nase der Eskimo zeichnet sich durch verschiedene charakteristische Ziige aus

Fast den gleichen Index (88,8) gibt auch Toldt fur Japaner an. Hypsikonch sind auch die Mittel der

Chinesen (Haberer) mit 94,7 (80,0— 108,5) und Aino (Koganei) 85,2 (69—97,3). Letztere stehen allerdings

an der hypsi-mesokonchen Grenze. Ihre Orbitalbreite verbalt sich zur -hohe wie 40,5 mm zu 43,5 mm,
bei den Chinesen stellt sich die Breite zur He")he wie 35,2 mm zu 37,3 mm.

Der Nasen-

fortsatz des Stirnbeins ist lang, wodurch das Nasion bei den meisten Schadeln in halber Hohe der Orbita

zu liegen kommt, bekanntlich ein inferiores Merkmal. Die Nasofrontalsutur verlauft in einigen Fallen fast

horizontal in die Frontomaxillarsutur, in einigen anderen Fallen bildet sie eine nahezu rechtwinklige Aus-

buchtung in den Nasenfortsatz des Stirnbeins. Auch eine schmale, mehr hohe als breite Bundling der

Nasofrontalnaht gegen den Nasenfortsatz kommt vor. In zwei Fallen (N. 3921, 3923) erreicht das rechte Os

nasale den Nasenfortsatz nicht, es tritt dafiir der Stirnfortsatz des Oberkiefers an die Stelle. Diesen Zustand

hat R. Virchow (1875, p. 115) bekanntlich „Katarrhine Beschaffenheit" der Nasenbeine genannt. Damit ist

ihm ein phylogenetischer Wert zugesprochen, den Sarasins (1892/93, v. 3, p. 253) ihm nicht zuerkennen.

Im Gegenteil halten sie den besprochenen Zustand fur einen pathologischen. Einen ungefahr gleichen

Zustand finde ich an der Abbildung eines von R. Virchow (1899, p. 749) untersuchten Koreanerschadels.

Eine Einsattelung beim Nasion fehlt am Eskimoschadel durchaus. Die Profillinie «;eht ofewohnlich

iiber die kaum merkliche bis vollstiindig fehlende Vorwolbung der Glabella in den oberen Teil der Nasalia

liber. Es wird hierdurch, wie Klaatsch ('08 a, p. 7) betont, ein neandertaloides Verhalten charakterisiert:

Die tiefe Emziehung des Nasion .... bestand bei der Neandertalrasse nicht." Die Nasalia sind beim

Eskimo ganz auBerordentlich schmal, besonders in ihrer oberen Partie, wahrend es nach unten zu gewohnlicl i

nur zu einer flugelformigen Ausladung kommt. Ein Versuch, die Wolbung (Horizontalbogen) iiber der

„kleinsten Breite" der Nasalia zu bestimmen, deren Differenz Reche ('07) zur Breite und Hohe der Nasen-

apertur in Beziehung setzt, stellte sich als unmoglich heraus. Die „kleinste Breite" (Sehne) der Nasalia

betrug im Mittel 4,2 mm, wobei MaBe von 1—7 mm notiert wurden. Die groBte Breite der Nasenknochen

i
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betragt im Mittel 12,3 mm, es kommen MaBe von 10—17 mm vor. Leider war es wegen des defekten

Zustandes der Nasalia nicht moglich, an alien Schadeln die L'ange derselben zu bestimmen. Bei vier

Individuen variierte sie von 20—28 mm
;
ein Mittel daraus berecbnet sich auf 24

;
5 mm. Die auBerordentliche

Schmalheit der Nasalknochen, und iiberhaupt der ganzen Nasenapertur laBt sich morphologisch vielleicht

durch die sclion erwahnte Yorriickung und Geradstellung der Orbitale erklaren, wodurch gleiclisam die Inter-

orbitalregion eingeengt wurde. So betragt beispielsweise audi die „vordere Interorbitalbreite" (Maxillo-

frontale 1
) der einen Seite bis zum gleichen Punkt der anderen Seite) an den elf Eskimoschadeln der hiesigen Serie

nur 16,3 (13—19) mm, bei Altagyptern (Oetteking '08) dagegen 19,9 (15-29) mm. Bei Wolff ('06, p. 26)

finde ich u. a. als Mittelzahlen der gleichen Interorbitalbreite: 21,7 mm fur Schweizer aus Danis, 21,1 mm fur

Usa-Schadel, 20,6 mm fur moderne Europaer, 19,5 mm fur Malaien, 18,7 mm fur Chinesen, Zahlen also,

die die Interorbitalbreite der Eskimo wesentlich ilberragen, wenn man die Bedeutung der Abweichungen

dieser kleinen MaBe wiirdigt. Die Nasalia schlieBen sich in der Sutura internasalis zu nur geringer Vor-

wolbuno;, keinesfalls aber in "W inkelstellung zusammen. Darum ragen sie auch in der Profilansicht nur

sehr wenis liber die Nasomaxillarsutur hervor. Dort maeht sich in der Profillinie eine Eigentumlichkeit
cD

bemerkbar, die darm besteht, daB die Nasalia sich dem die mittlere Partie der Nasenapertur begrenzenden,

stark vorspringenden Rand des Processus frontalis maxillae anschlieBen. Dadurch entsteht haufig eine

ausgepragte Konkavitiit der Profillinie im unteren Bezirke der Nasenknochen (Mongolennase).

Der untere Nasenrand ist durchweg scharf abgesetzt, eine ausgepragte Fossa praenasalis kommt

bei N. 3923 vor, sonst ist sie kaum in Andeutung zu finden.

Der Nasalindex wurde nach der gebrauchlichen Art aus Breite und Hohe (Nasion - Nasospinale)

der Apertura piriformis berechnet und folgendermaBen gruppiert:

leptorrhin x 46,9

mesorrhin 47,0— 50,9

chamaerrhin ol,0— o7,9

hvperchamaerrhin . 58,0 x

Ich stelle in der folgenden Tabelle die in Betracht kommenden MaBe der von mir studierten

Schadel, sowie der mir zuoiinglichen Serien zusammen: sie ist nach dem fortschreitenden Nasenindex geordnet.
7 (D CD i

Herkunft
An-
zahl

Nasenbreite
An-
zahl

Nasenhohe
An-
zahl

Nasalindex Alitor

Labrador . . . .

J

Nordgronland . 1

ii

9

2

22,8 (19 27)

22,2 (19-27)

25,5 (24; 27)

111

9

2

i

2

15

17

23

2

14

3

3

3

4

51.4 (45-56)

50,1 (45-56)

52.5 (51 - 54)

11

9

2

44,3 (38,0-52,9)

43,3 (38,0 52,9)

48,5 (47,0-50,0)

1 Oetteionu
*

Labrador

Nordosto-ronland

.

Ostgronland . . .

Grronland

Nordliche Eskimo

Labrador

Westgronland . .

Aleuten

Westgronland . .

Labrador

W.-u. S.-Gronland

2

15

17

23

2

14

3

o

3

4

37

64

132

21,5 (21; 22)

21,5 (20-23)

23.8 (18-27)

22.9 (20-25)

23,5 (23; 24)

22,8 (20-26)

25,0 (23-28)

23,0 (22-25)

23,0 (22-24)

24,2 (21-27)

55,5 (55; 56)

51.5 (45-56)

56.6 (53 61)

53,4 (47-61)

54,0 (56; 52)

52.4 (48-57)

58,0 (50-63)

51.7 (48-55)

51,7 (48-57)

52.5 (50-54)

2

15

15

17

23

2

14

3

3
Qo

4

38,6 (38,1; 39,2)

40,6 (42,0c?; 39,2?)

41,9 (34,5-46,9)

42,1 (32,7-49,0)

43,1 (37,7-49,0)

43.5 (41,0; 46,1)

43.6 (35,1-50,0)

43,9(36,5;39,3;56,0)

44,6 (40,0 48,0)

44,8 (40,3 50,0)

46,1 (42,0-50,0)
. .

—

Sergi

Hansen (1895)

Hansen (1886)

Sergi

Flower

Schenk

Brierley und Parsons

Sergi

SoMMER

Duckworth

Duckworth

Chinesen

Aino

24,7 (19-29)

25,0 (20-29)

25,2 (21 - 30)

37

64

128

53,5 (36-59)

50,1 (43-58)
49,3 (42-57)

37

64

126

46,4 (38,9-53,8)

50.0 (42,0-60,0)

51.1 (38,9-65,2)

Haberer

Baelz

KOGANEI

1) Vgl. S. 32.
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34 Bruno Oetteking: Ein Beitrag zur Kraniologie der Eskimo

Direkte MaBe und Index der beiden Nordgronlander meiner Serie lie ben sich von dem Mittel

der ganzen Serie ab. Die Nasenbreite ist dort um 2,7 mm groBer, die Nasenhohe aber nur urn 1,1 mm,
wodurch das groBere Indexmittel von 48,5 mesorrbin fallt, das der ganzen Serie aber leptorrhin mit 44,3.

Leptorrhin sind ancb die Mittel aller iibrigen Eskimogruppen, trotz der gelegentlichen Schwankungen in

den direkten Ausdehnungen. So kommt z. B. die relativ groBe Nasenbreite der Aleuten mit 25,0 mm der

meiner Nordgronlander nahe, da aber die Nasenhohe ebenfalls erheblich groBer ist, so bleibt der Index von

43,9 unter dem meiner ganzen Serie zuriick. In diesen Normen balten sich anch die Chinesen. Aino

dagegen sind grade chamaerrhin. Hier bleibt die Nasenhohe gegen die meiner elf Eskimo zuriick, wahrend

die Nasenbreite im Mittel der meiner Nordgronlander gleichkommt. Die Nasenhohe der Japaner ist der

meiner Eskimo (Labrador) durchaus gleich, dagegen iiberragt die Breite das Eskimomittel nnd erreicht die

der Aino sowie auch der Nordgronlander. Der Index ist noch eben mesorrhin, doch hart an der Grenze

der Chamaerrhinie. -

Das arithmetische Mittel des Index von 83 Eskimo der vorhergehenden Tabelle betragt 43,0,

also leptorrhin. In der Tat halten sich die Mittel aller Autoren auf dieser geringen Hohe Biioca gibt

fur 21 Eskimo ein Mittel von 41,9 —, so daB die Eskimo als schmalnasigstes Volk gelten konnen. Einen sehr

niedrigen Individualwert finde ich mit 32,7 bei Duckworth und Pain ('00, p. 134) und gleichfalls bei

Sergi ('01) notiert. Da der Nasalindex ein wertvolles anthropologisches Diagnostikum vorstellt, so gebe

ich in der folgenden Figur G eine Zusammenstellung von Frequenzkurven, bei der ich auBer den Eskimo
Japaner und Aino beriicksichtigt habe.
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Fig. a

Haufigkeitskurven des Nasalindex. Ausgezogene Linie = Eskimo; gestrichelt = Aino;
strichpnnktiert = Japaner

I

Bei den Eskimo entfallen die meisten Individuen auf Indexwert 42. Die Kurve ist sehr einheitlich,

wird nur gegen die obere Grenze der Variationsbreite etwas unstet. Hier nahert sie sich dem Haufigkeits-

zentrum der Aino
7

das bei 52 liegt. Auch diese Kurve ist recht einheitlich
7
was von der Indexlinie der

Diese weist verschiedene Spitzen auf, die teils dem Haufigkeitszentrum

Am ausgesprochensten ist der

Japaner nicht gesagt werden kann.

der Eskimo sich nahern, teils in den Bereich der Ainokurve entfallen.

Unterschied im Nasalindex darum zwischen Eskimo und Aino. Ihre Kurven weisen in diesem Merkmal auf

ethnische Sonderstellungen hin
;
wahrend die Japaner sich teils den Aino zugesellen, teils zwischen Eskimo

und Aino vermitteln.

Mm
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Die Alveolarpartie des Oberkiefers ist kraftig entwickelt. Ibre Hohe ist ansehnlich und

betragt vorn (Spina nasalis bis Prothion) bis 23 mm. Seitlicb besteben in betreff der Hobe verscbiedene

Zustiinde, die sich auf zwei Grrundformen zuriickfuhren lassen. Bei der einen Form erfahrt die seitliche

Hobe des Alveolarrandes dadnrcb eine erbeblicbe EinbuBe, daB der Unterrand des Processus zygomatics

maxillae fast direkt am Zahnrande in nnr wenig gebogener Linie auszuladen beginnt. Die breiten und

bohen Processus geben dann gleichmaBig in das Jocbbein iiber, das bei dieser Form — auffalliger als bei

der ancleren hierauf zu besprecbenden — nacb auswarts gedriingt erscbeint. Dadurcb erhalt die Sutura

zygomatico-maxillaris einen mebr flacben Verlauf. Die Konkavitat der am Zahnrande beginnenden, liber

den Processus zygomaticus maxillae auf das Jocbbein biniiber streicbenden Linie ist sebr flach. Sie laBt

sich versleichen mit dem Kontur eines breit ausladenden Kapitals. Ich finde einen Anklang an diese Form '

beim Schimpansen, etwas weniger deutlicb beim Gorilla.

Bei der anderen Form geht der Processus zygomaticus des Oberkiefers erst in geraumer Hohe

dem Zahnrande und dann in ziemlich scharfer Wendung nacb seitwarts ab. Die Unterkante des• • i

uoer

Processus zygomaticus ist nach oben zu eingezogen, sinkt gegen die Sutura zygomatico-maxillaris wieder

etwas ab, urn an der tiefsten Stelle derselben mit dem Processus maxillaris des Jocbbeins zu einer scharfen

ZU "Vrerbinden. Die Sutura verlauft bei dieser Form audi bei sroBerer Ausladung der beteiligten

Die Einziebung von unten

Ecke sich

Knochen etwas mehr senkrecht.

gepragtesten, bei denen der auBere untere Augenwinkel am weitesten nach unten angezogen ist.

findet meistens (wenn auch nicht iiberall!) da statt, wo die Breitenacbse der Orbitaloffnung nach seitwarts

Ein Blick auf die Tafel, fig. 2a, zeigt, daB eben bei der zuerst besprochenen Form

finde ich bei den Schadeln am aus-

Das

unten geneigt ist.

der laterale untere Augenwinkel

recht verlaufen.

nicht einmal angedeutet ist und die Langsachsen der Orbitae wage-

Die besprochene untere Einziebung besitzt der Orang in ausgepiiigtester Weise. Es entspricbt

aber die Form seiner Augenhohlen, die bekanntlich rund sind, nicht der eben geschilderten. Ein Vergleich

mit analogen Zustanden bei den hochst entwickelten Saugetierordnungen belehrt dariiber, daB die erste der

eben beschriebenen Formen wahrscheinlich die primitivere ist, wahrend die letztere einen fortgeschritteneren

Zustand andeutet, der sich auch allgemein beim Europaer findet. Die photographischen Abbildungen der

Tafel, fig. 2a und lb, bieten fur beide Formen die entsprechenden Belege.
.

Der Alveolarrand des Oberkiefers weist von der Unterseite gesehen verschiedene Formen auf.

Der Untersuchung dieser Zustande lag das BAUEssche ('04, p. 18) Schema zugrunde, das neben den als

ellipsoid, U-formig und paraboloid bekannten Grundformen noch ellipsoid -U-formig
7
U-formig- paraboloid

und „unbestimmt" hinzul'ugt. Bei den Anthropoiden finde ich die Formen U-formig bis ellipsoid am

Man kann sie daher beim Menschen als niedrige Merkmale betrachten. Bauees ('04, p. 18)biiufigsten.

Untersuchungen ergaben die ellipsoide Form des Oberkieferbogens an funf Timoresen dreimal, an vier

Nep-ern zweimal. Doch ist dieser Zustand nicht auf inferiore Rassen beschriinkt. Nach demselben Verfasser

haben von 62 Schweizern sieben die ellipsoide Form.

Unter den elf von mir studierten Eskimoschadeln befinden sich vier mit paraboloiden
;

drei mit

U-formig-paraboloiden, drei mit U-formigen und einer mit ellipsoid-U-formigem Oberkieferrand.

Die Zahne smd gewohnlich stark abgenutzt. Bessels (1875, p. 115) macht darauf aufmerksam,

daB die Abnutzuno- der Zahne bei den Mannern eine andere ist als bei den Frauen. Zu den hauslichen

Pflichten der letzteren gehore es, die Felle, die der Familie zur Kleidung dienen sollen, „gar zu machen",

sowie „das wahrend des Tages naB gewordene Schuhzeug ihres Gatten, nachdem es iiber der Lampe ge-

trocknet women, durch Kauen wieder geschmeidig zu machen". Diese Arbeiten nehmen besonders die

Schneide-, Eck- und Llickenzahne in Anspruch. Da die Tatigkeit der mannlichen Kauwerkzeuge sich

groBtenteils auf die Zerkleinerung der Nahrungsmittel beschrankt, so sollen bei ibnen die Backenzahne am

meisten abgekaut sein. An meiner Serie konnte ich derartige Feststellungen nicht machen. Im allgemeinen

ist die Abnutzung der Zahne bei primitiven Volkern haufig zu beobachten. Neben der Konsistenz des

Zahngewebes ist es besonders die Nahrung, durch die Art des Kocbens mit Sand vermengt, die

man fur die Abnutzung verantwortlich machen muB. (Vgl. hieriiber auch Broca 1879, p. 342; Martin

1894, p. 166; Jacobsen 1891, p. 395/96.) Der dritte Molar ist kleiner als der erste und zweite, also
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audi hier wie bei den hoheren Rassen ein in Reduktion begriffener Bestandteil des Skeletts. An der

Gaumenseite des Alveolarrandes von N. 3921 machte sich zacken- und hoekerformige Hyperostose

3 war

bemerkbar, deren Bildung jedenfalls auf die enorme Inanspruchnahme des Kauapparates zuriickzufuhren

ist. (Vgl. S. 38.)

Interessant ist am Schiidel N. 3921 die vollstandige Verschmelzung der Molarenwurzeln zu

prismenartigen Gebilden. Gorjanovic-Eeambergbr ('07) konstatiert derartige Verschmelzung beim Krapina-

menschen bis zu 50°

Der Gaum en der Eskimo ist mittelhoeh bis hoch und ziemlich glatt. Auffallend ist das

haufige Vorkommen oder die Andeutung eines Torus palatinus, jener zuerst von v. Ktjpffee, beschriebenen

longitudinalen Aufwulstung des Gaumens. Eine Andeutung eines Torus fand ich an Schadeln N. 2361

3918, 3920 und 3924. Echte Tori besitzen K 3921 und 3922, ersterer eine spindelformige Bildung im

STiEDAscben Sinne, die durch eine tiefe sagittale Furche in zwei Halften geteilt ist. Letztere nimmt
besonders die bintere Partie des Palatum durum ein und setzt sicb auf Palatinum fort. Bei N. 392?

auf dem Palatinum eine ansehnliche sagittale Cristabildung zu konstatieren. Nach Lissauer ist der Gaumen-

wulst bei 30°/o der Gronlanderschadel vorhanden.

Fur die zahlenmafiige Feststellung der Grofienverhaltnisse von Kiefer uud Gaumen kamen in

Betracht: Maxillo - alveolarlange und -breite, Gaumenlange und -breite sowie die aus diesen Faktoren berech-

neten Indices. Die Maxillo-alveolarlange ist die lineare Entfernung vom Prostbion bis zu einer die

Enden der Alveolarrander verbindenden Geraden. Diese laBt sich sehr leicht darstellen durch Einlesuns:

einer Stahlnadel in die durch die Alveolarrander und die Processus pterygoidei gebildeten Liicken. Der

MeBpunkt liegt dann am vorderen Rande der Nadel und heifit Staphylion. Die Maxillo-alveolarlange betragt

an den elf Eskimoschiideln meiner Serie im Mittel 51,9 mm, Variationsbreite 48—55 mm. Vergleiche ich

dieses MaB mit dem gleichen an Altagyptern (Oetteking '08), das 59,1 mm (44—61 mm) betragt, so zeigt

sich die relativ kurze Kieferlan^e der Eskimo. Umgekehrt ist es • mit der Maxillo-alveolarbreite, g-e-

messen iiber der groBten Ausdehnung der auBeren Alveolarrander fiber den zweiten Molaren. Sie hat bei

den Eskimo ein Mittel von 64,2 mm, Variationsbreite 59—70 mm, bei Altagyptern aber nur 61,6 mm
(53-68 mm). Diese Verhaltnisse beeinnussen natiirlich den Maxillo-alveolarindex, nach Turner

(1884, p. 7) Palatomaxillarindex, fur den er die folgende Einteilung bestimmte.

Dolichuranie

Mesuranie . .

Brachyuranie

a- 109,0

110,0-114,9

115,0- x

Fiir elf Eskimo betragt das Indexmittel 123,7, die Variationsbreite reicht von 114,5—128,5, es

Bind mit Ausnahme eines Schadels alle brachyuran. Der gleiche Index ergab fiir 119 Altagypter 117,7,

ebenfalls brachyuran, jedoch mit einer Variationsbreite von 101,7—134,6.
*

Entsprach nun bei den Altagyptern (Oetteking '08, p. 36) dem brachyuranen Mittel ein brachy-

staphylines Mittel des Gaumenindex, so laBt sich das fiir die Eskimo nicht nachwe.isen. Mit der Frank-

furter Verstandiffunsr wird der Gaumenindex bekanntlich so eing;eteilt:

leptostaphylin .

mesostaphylin .

brachystaphylin

x

80,0

85,0

79,9

84,9

x

Seine Komponenten sind die Gaumenlange von der Basis der Spina nasalis posterior bis zum
Or ale, der Mitte einer Linie, die die hinteren Alveolarrander der beiden mittleren Incisivi verbindet und
die Gaumenbreite zwischen den Innenrandern der Alveolen der zweiten Molaren.

i

Das Mittel des Gaumenindex meiner Eskimo ist mit 84,3 mesostaphylin, die Reihe erstreckt sich

von 75,5—95,4.

Am besten orientiert fiber die Divergenz der beiden letzten Indices eine Nebeneinanderstellung
der Individualwerte der beiden Indices, die ich im folgenden gebe.
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Schadelnrtnim er
Maxillo-

alveolarindex
Gaumenindex

2362

1440

3920

3921

3923

3922

3924

3925

3918

2361

3917

11 Individuen

114,5 mesuran

116,61

122,9

123,5

123,6

124,0

126,0

126,9

126,9

127,2

128,5]

brachvaran

78.4 Jeptostaphylin

85,1 brachystaphylin

83,7 mesostaphjlin

83,7

80,8

75.5 leptostaphylin

90,9 brachystaphylin

87,2

82,6 mesostaphylin

95,4 brachystaphylin

123,7 im Mittel 84.3 im Mittel
7

Wie ersichtlich, kombinieren sich mit den brachyuranen Maxillo - alveolarindices die Indices aller

drei Gruppen des Gaumenindex. Diese Zustande finden in den groBeren oder kleineren Differenzen zwischen

Maxillo -alveolarlange und Gaumenliinge einerseits, sowie Maxillo - alveolarbreite und Gaumenbreite anderseits,

wie sie aus den MaBtabellen zu ersehen sind, ihre Erklarung.

Der Unterkiefer des Eskimo ist, entsprechencl der massigen Ausbildung des Gesichtsskeletts

iiberhaupt, sehr kraftig entwickelt. Das Kinn ist hoch. Acht Unterkiefer lieferten eine mittlere Symphysen-

hohe von 35,9 mm, die Reihe variierte von 32— 39 mm. Hiergegen bleiben 38 Chinesenunterkiefer

(Habeher '02, p. 118), die ebenfalls eine ansehnliche Kinnhohe besitzen, mit einem Mittel von nur 33,0 mm
(23-

nahmslos rund bis spitzrund. Tubercula mentalia sind kaum wahrzunehmen. Wo sie in maBiger Ausbildung

vorhanden sind (N. 2362, 3924), ist der untere Kinnrand etwas eingezogen und liegt auf der Horizontal-

41 mm) urn 2,9 mm hinter den Eskimo zuriick. Das Kinn ist in der vorderen Umgrenzung aus-

ebene nicht auf, wie bei den anderen Objekten. Die Protuberantia mentalis besitzt nur eine geringe Aus-

bildung. Daher kommt es auch, daB das Kinn nur wenig fiber die Zahnreihe vorragt und die Kinnlinie im

Profit ziemlich geradlinig verlauft. Diese Bildung wurde von Klaatsch ('08 b) als „neutrales" Kinn

bezeichnet, das sich besonders bei Mongoloiden und Malaien findet. Auch der bei Mollisox ('08, tab. 17)

abgebildete „Schaukelunterkiefer" eines Maori tragt diese Form zur Schau. Die Spina mentalis ist in den

meisten Fallen doppelt vorhanden und zeigt in ihrer Entwickelung im allgemeinen ein mittleres Verhalten.

Interessant ist das Faktum, daB alle Unterkiefer den zuerst von Bertelli beschriebenen Canalis medianus des

Kinns aufweisen, allerdings modifiziert und nur einmal (N. 3923) im vollkommenen Zustande. Die Offhung

dieses Kanals an der Innenflache des Kinns liegt entweder iiber oder unter, auch neben der Spina mentalis, bei

Doppelbildung der Spina auch zwischen den beiden Dornen, die Offhungen konnen aber auch kombiniert vor-

kommen. Bei N. 3923 ist die iiuBere Offnung genau auf der Mitte der Protuberantia mentalis, etwa 5 mm
iiber dem unteren Kande des Kinns gelegen. Nach Ledouble ('06, p. 320) ist der Canalis medianus des

Kinns in vollstandiger Ausbildung sechsmal an 155 Unterkiefern von Europ'aern gefunden worden (=0,79%)-
Die Fossae digastricae sind nur angedeutet, etwas besser die Foveae sublinguals , die z. B. bei

N. 3921 recht bedeutend sind.

Das Corpus mandibulae ist auBerordentlich derb entwickelt und geht am Unterrande mit nur

sehr geringer Einziehung in den Angulus mandibulae iiber.

das Corpus fort, tiberhaupt ist das Relief seiner AuBenseite wenig differenziert

Die Linea obligna setzt sich nicht weit auf

Die Lage der Foramina

In der Regel liegen sie beim erwachsenen Menschen ungefahr in der Mittementalia ist ziemlich konstant.

zwischen Ober- und Unterrand des Corpus mandibulae unterhalb des zweiten Praemolaren. Bei N. 2361
befindet sich das rechte Foramen mentale in dieser Lage, links daofegen unterhalb des ersten Praemolaren.

Bei N. 3917 sind die Foramina etwas weiter nach hinten geriickt und liegen ungefahr in der Mitte

zwischen zweitem Praemolaren und erstem Molaren.
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Die Innenseite des Corpus mandibulae bietet einige interessante Zustande. Die Linea mylohyoidea

ist gewohnlich gut entwickelt. Auffallend ist die teilweise enorme Verdickung des lingualen Alveolarrandes

in der Gegend der Molaren, die sich auf das Corpus fortsetzen kann, wie z. B. bei N. 3923. Dazu kommen
hockerformige Bildungen am lingualen Alveolarrande bei N. 3921 (vgl. Tafel, fig. 4a und 4b). Auch

R. Virchow (1870, p. 75; 1889, p. 398) bat u. a. bierauf aufmerksam gemacbt. Charakteristisch fiir diese

Unterkiefer ist der Verlauf der Zahnninder, die fast U-formig nach einwarts eingezogen sind. Dabei sind

die Zahnrander von der lateralen Begrenzung des Corpus weiter als normal entfernt und bilden von dem

eigentlichen AuBenrand der Alveolen bis zu jener Begrenzung eine ansebnlicbe Knochenbreite, die rinnen-

formig vertieft sein kann (Fossa praecoronoidea Klaatsch). Diese ganze Konfiguration erinnert entscbieden

an ahnliche Zustande bei den Primaten. Gute Belege bilden die N. 3917, 3921, 3923, 3927. Die groBte

positive Breite des Corpus mandibulae findet sicb gewohnlich fiber dem zweiten Molaren. N. 3923 erreicht

die enorme Breite von 21 mm. Schoetensack ('08, p. 26 und 31) gibt die Corpusbreite des interessanten

Unterkiefers des „Ho?no ReideTbergensis" auf 23
;
5 mm an, „wie es bisher noch an keinem menschlicben

Objekte gefunden wurde". An dem Kieferfragment von La Naulette (AbguB) stellte icb eine Breite von

15 mm fest, an dem Unterkiefer von Spy I 16 mm und an dem des Dryopiihecas Fontani Lartet eine

solcbe von 16,5 mm. 16 mm gibt aucb Martin ('08, p. 378) fiir das Fragment von Baradero an.

Den eben beschriebenen Eskimounterkiefern eignet aber noch ein anderes primitives Merkmal,

namlich die sehr flache Incisura mandibulae, und daher die wenig abgesetzten Processus coronoides, die bei

der horizontalen Lage des Unterkiefers unter der Hohe der Processus condyloides zuriickbleiben. Dies

Verhalten trifft aber bei den meisten Eskimomandibeln zu.

Der Ast des Unterkiefers ist in der Regel mittelhoch und breit. Das Mittel der Asthohe (links)

von neun Unterkiefern betragt 63,0 mm, Variationsbreite 54—-71 mm. Vergleiche ich damit z. B. Habeuers
-

Chinesen, so berechnet sich fiir dieselben aus 33 Unterkiefern ein Mittel von 56,2 mm (32—76 mm). Fur

zehn Japaner (Toldt) berechnet sich das Mittel der Asthohe auf 66,6 mm (60—75 mm), also um 3,7 mm mehr

als bei den Eskimo. Etwas anders stellt sich die kleinste Astbreite (links) dar. Sie hat im Mittel bei

neun Eskimo-Unterkiefern 38,5 mm, wobei die Reihe von 32—44 mm variiert. Dagegen besitzen 37 Chinesen

ein Mittel dieses Merkmals von nur 34,8 mm, Variationsbreite 23—41 mm. Die Differenz mit dem gleichen

MaB am Eskimounterkiefer beliiuft sich also auf 3,7 mm. Ihnen uahe stehen mit 35,6 mm die Japaner,

deren Astbreiten von 31—40 mm variieren. Die Differenz mit dem Mittel der Eskimo fiir das gleiche Merkmal

betragt 2,9 mm. Wesentlich geringer ist die Astbreite z. B. bei den Altagyptern, wo sie nur 31,5 mm, bei

einer Variationsbreite von 23—39 mm erreicht. Bekanntlich ist eine bedeutende Astbreite ein niedriges Merkmal.

Ein Index der Astbreite und -hohe des Unterkiefers nach der Formel
Astbreite • 100

ergab aus
Asthohe

neun Objekten ein Mittel von 61,3, Variationsbreite 56,3—65,0. Etwas hoher stehen im Mittel die Chinesen,

von denen 34 ein solches von 62,6 [43,4— 77,5 (84,8)] besitzen, trotz ihrer, wie vorher gezeigt, geringeren

Astreihe (38,5 zu 34,8 mm). Die Differenz wird eben wettgemacht durch eine andere und zwar bedeutendere

in den Asthohen. Wesentlich anders stellt sich naturlich der Index bei den Altagyptern dar. Das Mittel

aus 137 Individuen betrug 53,4. Ein gleiches Mittel berechnete - ich aus den MaBen Toldts fiir Japaner.

Dabei verhalt sich Astbreite zu Asthohe bei jenen wie 31,5 zu 58,9 mm, bei diesen wie 35,6 mm zu

66,6 mm, bei den Eskimo wie 38,5 zu 62,9 mm und bei den Chinesen wie 34,8 zu 56,2 mm.

Ein anderer interessanter Index driickt das Verhaltnis der Winkelbreite zur Kondylenbreite des

Unterkiefers aus nach der Formel foj^^breite '
Die I)ifferenzen der Mittel dieses Index sind bei den

verschiedenen Serien derartig verschieden, daB ich zu ihrer Begriindung es vorziehe, die in Betracht kommenden

Zahlen in einer Tabelle zu vereinigen.

Herkunft
An-
zahl

Winkelbreite

des Unterkiefers

An-
zahl

Kondylenbreite

des Unterkiefers

Diffe-

renz
Index Auto r

8

33

112,1 (103-119)

95,5 (71-107)

8

38

123,0 (119 128)

117,0 (86-113)

10,9

21,5

91,2 (82,2-94,2)

81,4 (74,0-89,2)

Oetteking

Haberer

L•ifferenz 16,6 mm I)ifferenz 6,0 mm Differenz 9,8
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Im allgemeinen halten sich die MaBe der Chinesen unterhalb derer der Eskimo. Bei der Kon-

dylenbreite der beiden Serien besteht eine Differenz von 6,0 mm, viel bedeutender ist aber die der Winkel-

breite des Unterkiefers mit 16,6 mm zugunsten der Eskimo. Bei diesen ist also die seitliche Ausladung

der Winkel eine sehr viel groBere als bei den Chinesen, Verhaltnisse, die aucb auf den Jugo-mandibularindex

(S. 27) von bestimmendem EinfluB waren. Die Differenzen zwischen denselben Komponenten des Index

(Winkelbreite mit Winkelbreite, Kondylenbreite mit Kondylenbreite) bei den beiden Serien finden naturlich

entsprechende Analoga in den Difierenzen der Komponenten innerhalb einer Serie selber (Winkelbreite mit

Kondylenbreite). Diese belaufen sich auf 10,9 mm bei den Eskimo, bzw. 21,5 mm bei den Chinesen und

dementsprechend stellt sich auch der Index mit 91,2 bei jenen, 81,4 bei diesen.

SchlieBlich berechnete ich noch den Ramuswinkel (Brocas Goniometer) des Unterkiefers. Er

variiert bei neun Eskimo von 120—135° bei einem Mittel von 127,5°. Dies von mir berechnete Mittel

stimmt mit dem von Welcker (1900) aus zehn Eskimounterkiefern berechneten von 123,3° nicht iiberein.

In der Tat besitzen keine Vertreter der Gruppe „Mongolen und Amerikaner" der WELCKEitscken Liste ein

so holies Mittel wie meine Eskimo. Letztere schlieBen sich in diesem Merkmal eher den Deutschen derselben

Liste (30^ 126,2°; 30 2 127,6°) oder auch den drei Somalis mit 126,3° im Mittel an, den uberhaupt

hochsten Mitteln der von Welcker ('02, p. 97) berechneten Winkel. Ubrigens gibt Haberer ('02, p. 119)

fur 36 Chinesen ebenfalls ein Mittel des Ramuswinkels von 126,0° (105—135°), Toldt fur 10 Japaner

sogar ein Mittel von 129,5° (122—138°) und Koganei (1893) fur 101 Aino ein solches von 125° (110—140°).

Wahrend des Abschlusses der vorliegenden Studien erschien die hochinteressante Arbeit von

Schoetensaciv ('08) liber den bei Heidelberg gefundenen Unterkiefer eines Homo primigenius. Einige primi-

tive Merkmale am Unterkiefer der Eskimo, die mit eben solchen an dem von Heidelberg in Beziehung

gesetzt werden konnen, forderten zu einer vergleichenden Untersuchung auf. Diese wurde erleichtert durch

Anwendung der von Klaatsch ('08 b) vorgeschlagenen und auch von Schoetensack benutzten exakten MeB-

metbode beim Studium des Unterkiefers. Ich muBte mich dabei auf einige wichtige MaBe beschranken.

Auf die teilweise sehr fkche Incisura mandibulae habe ich schon hingewiesen (S. 38). Bei

einer weiteren kritischen Durchsicht meines Materials stellte es sich heraus, daB man zwischen zwei ver-

schiedenartigen Unterkiefertypen zu unterscheiden habe. Mit der flachen Incisura mandibulae verbinden

sich gewohnlich als weitere primitive Merkmale die Tieferstellung des Processus coronoides und damit die

Neigung der Kondylokoronoidtangente nach vorn, ansehnliche Astbreite, breite Fossa praecoronoidea, be-

deutende Dicke des Corpus mandi-

bulae. Diesen Zustiinden steht eine

etwas weniger primitive Form

gegeniiber: die Incisura mandi-

bulae ist tiefer ausgeschnitten, der

Kronenfortsatz ilberragt den Ge-

lenkfortsatz, so daB die beide Fort-

satze beriihrende Tangente sich

nach hinten abwarts neigt, ein Ver-

halten, wie es typisch fur den

Unterkiefer desEuropaers ist. Auf-

fallend ist es, daB gerade einem

Objekt dieser vielleicht „hoheren"

Form (N. 3923) ein sehr primi-

tives Merkmal eignet, namlich ein

^negatives Kinn". Diese Formen-

verhaltnisse illustriert die Fig. H.

Ich verdanke dieselbe der Liebens-

wiirdigkeit Prof. Klaatscjis, der

das Diagramm nach seinerMethode

Fig. H (nat, Gr.)

Vergleichende Projektion von Eskimounterkiefern mit gemeinsamer Einstellung auf

= N. 3917;Alveolarhorizont und Incision nach H. Klaatsch. = N. 3921; =

anfertigte und mir zur Verfiigung = ^. 3923; = N. 3927. Die Foramina mentalia von N. 3921, 3923

stellte. DievierBskimounterkiefer und 3927 fallen aufeinander
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sind auf den Alveolarborizont und die Incision, die dem Prosfcbion des Oberkiefers entspricbt, eingestellt.

Das Kinn springt bei N. 3917, 3921 und 3927 fiber die Incisionvertikale vor. Sie besitzen ein ^positives"

Kinn, oder wie Klaatsch es fiir Mongoloide und Malaien annimmt, ein „neutrales" (vgl. S. 37), da der

Kinnvorsprung sich in der Nabe der Incisionvertikalen bait oder besser, die Incision-Kinntangente mit der

Alveolarebene einen Winkel bildet, der bei den genannten Volkern urn 90° oszilliert. Bei dem schon
nambaft gemachten Unterkiefer N. 3923 bleibt das Kinn hinter der Incisionvertikalen zuriick, es ist

der scbon auf S. 32 be-„negativ". Der zu diesem Unterkiefer gehorige Scbadel weist mit Ausnabme
scbriebenen „katarrhinen Bescbaffenbeit" der Nasalia keine atypiscben Zustande auf, doch ist er scbwer und
von derben Formen.

a J

Fig. J (nat. Gr.

Eskimounterkiefer N. 3921 und 3923 projiziert auf Unterkiefer von Mauer (Heidelberg) mit

Einstellung auf die Alveolar- und Postmolarebenen nack der Methode von H. Klaatsch.

Bezeichnungen vgl. Schoetensack '08, tab. 11)

gememsamer

(Fiir weitere

In der Fig. J projizierte icb die Eskimounterkiefer N. 3917 und 3923 auf das Diagramm des

Heidelberger Fundes (vgl. Schoetensack '08, tab. 11, fig. 43). Zur Orientierung dienten die Alveolar- und

die Postmolarebenen. In den allgemeinen Proportionen ubertrifft der zugrunde gelegte Unterkiefer die

Eskimo teils erheblicb. So ist aucb die Alveolarpartie bei jenem langer als bei diesem, Astbobe und -breite

bedeutender. Weniger groB ist der Unterscbied fiir die Hobe des Corpus mandibular Die Kinnbildung

ist beim Unterkiefer von Mauer ganz die der Anthropomorpben, besser: es feblt das Kinn vollstandig, beim

Eskimo N. 3923 ist es negativ, bei N. 3911 positiv. Die Kondylokoronoidtangenten von N. 3921 und dem
Heidelberger laufen fast parallel und bilden mit der Alveolarebene nacb hinten offene Winkel von 9 resp. 8 °.

Derselbe Winkel ist bei N. 3923 nach vorn offen und betriigt 10°.
.

Bevor icb micb den beiclen kindlicben Scbadeln, sowie dem pnibistoriscben Aleuten zuwende,

fasse icb die

Ergebnisse

Studien kurz zusammen. Ich gehe dabei auf folgende Fragen ein: I. Der SchLideltypus

der Eskimo und seine Abweichungen unter den Eskimogruppen, und II. Vergleicb des Scbadeltypus der

Eskimo mit dem der Mongolen und benacbbarter Volker.

der vorliegenden
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a

Die Sehadelnahte sind einfacli gezackt.

O'

I. Der Schadeltypus der Eskimo und seine Abweichungen unter den Eskimogruppen

Man kann prinzipiell zwischen zwei Schadeltypen bei den Eskimo unterscheiden, die zufolge der

geographischen Ausbreitung dieses Volkes als ostlicher und westlicher angesprochen werden konnen. Der

ostliche weist folgende Merkmale auf:

a) Der Schadel ist ausgezeichnet dolicliokeplial.

b) Damit kombiniert sich Ortho- bis Hypsikephalie.

c) Skaphokephalie ist fast allgemein als nicht-pathologisches Merkmal vorhanden.

d) Die Schadelform ist in der Vorder- resp. Hinteransicbt ^pyramidal

e) Charakteristisch ist die Vorwolbung der occipitalen Oberscbuppe.

) Kleine Processus mastoidei, auffallig verdickte Tympanica.

i) Arcus superciliares und Gflabellarwulst wenig entwickelt.

1) Das Gesicht ist meso- bis leptoprosop, stark vorgebaut und flach.

m) Prognathie herrscht in sehr maBigem Grade vor.

n)

p) Statt der Incisurae supraorbitals finden sich allgemein Foramina supraorbitalia.

q) Nasalia und Nasenoffnung sind sehr schmal, der Nasenindex ist leptorrhin.

r) Der Alveolarrand des Oberkiefers ist hoch.

s) Die Zahne sind stark usuriert.

t) Torus palatinus kommt haufig vor.

Die Jochbogen laden breit aus. Der Schadel ist phanozyg.

Eine Einziehung der Nasenwurzel ist nicht oder nur in Andeutung vorhanden.

Die Augenoffnungen stehen fast frontal und nahern sich so dem gorilloiden Verhalten.

Die Augen sind mesokonch.

u) Der ungemem derb entwickelte Unterkiefer weist verschiedene primitive Merkmale (wenig

vorragendes [7?
neutralesa] Kinn

;
stark entwickelte Corpora mandibulae, mittelhohe und breite

Aste
7

niedriger Koronoidfortsatz usw.) auf
;

die zu denen des Homo primigenius

-

Unterkiefers

in Beziehung gesetzt werden konnen.

v) Diese letzteren Merkmale, sowie einige andere am Hirnschadel, z. B. der hohe Ansatz des

Temporalmuskels, lassen auf eine auBerordentlich starke Inanspruchnahme des Kauapparates

schlieBen.

Unter den ostlichen Eskimogruppen scheinen beziiglich der SchadelmaBe kleine Differenzen vor-

zuwalten. Diese auBern sich dergestalt, daB die Nord-
?
Nordost- und Ostgronlander die Labradoreskimo,

West- und Sud^ronlander in den wichti^sten MaBen ubertreffen. Den ersteren schlieBen sich haufig die

Beide teilen im allgemeinen die soeben nam-

Doch besteht ein wesentlicher Unterschied in

westlichen Eskimo von Alaska und die Aleuten an.

haft p'emachten Schiidelmerkmale der ostlichen Eskimo.

der Schadelbreite, die beim westlichen Eskimo ansehnlicher ist und seinen L'angen-Breitenindex meso-

bis ausgesprochen brachykephal gestaltet.

II. Vergleich des Schadeltypus der Eskimo mit dem der Mongolen
und benachbarter Volker

Als Reprasentanten reiner Mongolen benutzte ich die Kalnmcken Fkidolins ('00). Seinen Zahlen

stellte ich in der folgenden Tabelle ostliche und westliche Eskimo gegeniiber
;
und zwar berechnete ich aus

den mir zuo*iLno-lichen und im Verfok" der vorliegenden Studien verwandten Zahlen die Mittelwerte. Diesen

filgte ich die Anzahl der Individuen und die Variationbreite bei.

Beim Studium dieser Tabelle fallen einige Unterschiede in die Augen. Die Schadellange ist

beim Mono-olen kleiner als beim ostlichen Eskimo, aber der der westlichen fast gleich. Dasselbe Verhalten

zeigt die Breite. Infolgeclessen ist auch der Langen-Breitenindex dieser beiden Gruppen mit 82
?
7

resp. 81,3 fast derselbe, d. h. brachykephal gegen das Mittel der ostlichen Eskimo, das mit 72,3 aus-

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Antlir.-i;th]i. Mus. /.u Dresden 1908 Bd. XII Nr. 3 6
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MaBe und Indices

Lange

Breite

Hohe

Gesichtshohe

Obergesichtshohe

Jochbogenbreite

Unterkieferwinkelbreite .

Basinasale Lange

Basialveolare Lange . . .

Orbitalhohe

Orbitalbreite (Lakrimale)

Nasenhohe

Nasenbreite

Breite • 100

Lange

Hoke • 100

Lange

Gesichtshohe • 100

Jochbogenbreite

Obergesichtshohe • 100

Jochbogenbreite

Unterkieferwinkelbreite • 100

Jochbogenbreite

Basialveolare Lange • 100

Basinasale Lange

Orbitalhohe • 100

Orbitalbreite (Lakr.)

Nasenbreite • 100

Nasenhohe

An-
zahl

29

29

29

16

26

25

20

29

23

29

27

28

28

29

29

14

22

19

23

27

28

Kalmiicken
An-
zahl

• •

Ostliche Eskimo

178,9 (167-199)

147,8 (136-158)

128,7 (118-137)

118,5 (107-140)

71.7 ( 59- 91)

(115-156)

( 85-121)
97.8 ( 88-106)
96,1 ( 88-106)

35,8 ( 31- 39)

36.5 ( 33- 40)

53.6 ( 44- 63)

136,1

101,4

25,6 ( 21 31)

82,7(73,1-88,5)

72.0 (65,2-76,5)

86,6 (80,3-93,6)

54,3 (47,9-61,7)

75,4(69,8-84,4)

84,8 (90,5-104,2)

98.1 (87,5-106,0)

48,7(40,4-59,1)

229

227

222

25

61

63

15

11

11

68

63

94

94

239

243

25

66

6

11

48

109

100,9

36,1

39,9

53,1 ( 45

22,9 ( 18

185,9 (169-208)

134,9 (118-147)

137.3 (118-153)

120,6 (103-134)

72,6 ( 63- 83)

134.4 (119-154)

104,3 ( 96-119)

( 93-107)

98,2 ( 92-107)

( 32- 42)

( 37- 43)

- 61)

- 28)

72,3(63,4-79,8)

74,0(65,6-81,8)

87,4 (82,4-104,4)

54,4 (46,9- 62,3)

81,4(78,6-83,2)

97,3 (93,1-103,2)

91,9 (78,6-100,0)

43,0 (34,5-52,9)

An-

zahl

24

24

24

4

3

7

3

3

24

24

4

3

3

Westliche Eskimo

179,9 (169-190)

144,6 (132-159)

135,9 (121-148)

(121-126)
- 85)

123,0

78,7 ( 67-
135,9 (129-144)

58,0 (50-63)

25,0 (23- 28)

81,3(75,7-92,4)

76,5 (66,5-80,2)

90,8 (87,0-95,4)

57,5 (51,9-61,7)

43,9(36,5-56,0)

i

gezeichnet dolichokephal sich verhiilt. Ein Unterschied besteht in der Hohe, insofern die Mongolen sich

in diesem Merkmal allgemein unter den Eskimo halten. Der Langen-Hohenindex ist bei den letzteren

ortho- bis hypsikephal, bei den Mongolen eben orthokephal (72,0). Fast gleiche Mittel besitzt bei alien

drei Gruppen die Jochbogenbreite und die Obergesichtshohe. Wohl ist das Mittel der letzteren bei

den westlichen Eskimo hoher, doch konnten hier nur drei auBerordentlich verschiedene Individualwerte

beriicksichtigt werden. Der Obergesichtsindex ist denn auch bei Mongolen und Eskimo mesoprosop
bis leptoprosop. Verschieden Mlt der Jugo-Mandibularindex aus, der mit 81,4 bei den Eskimo auf
eine groBere Unterkieferwinkelbreite deutet, als bei den Mongolen, deren Mittel nur 75,4 betragt. Ein
orthognathes Mittel des Index gnathicus eignet sowohl Mongolen als Eskimo, doch fallt das Mittel der

ersteren mit 84,8 erheblich tiefer als das der letzteren mit 97,3. Die Nasenbreite ist als charakteristisches

Merkmal des Eskimoschadels kleiner als beim Mongolen, wenn auch durchaus nicht iibermaBig, so daB bei

ungefahr gleicher Nasenhohe der Nasalindex der letzteren mit 48,7 sich nur eben iiber die mesorrhine
Grenze erhebt gegenuber der ausgesprochenen Leptorrhinie von 43,0 resp. 43,9 der Eskimo. Ein gerin^er

Unterschied ist auch in der Orbitalbreite zu konstatieren, 36,5 mm gegen 39,9 mm bei den Eskimo,
wahrend die Orbitalhohe mit 35,8 resp. 36,1 mm fast gleich ist. Infolgedessen fallt das Mittel des

Orbitalindex bei den Eskimo auch etwas tiefer als bei den Mongolen, namlich 91,9 zu 98,1. Beide
sind hypsikonch.

Man sieht, daB die Abweichungen im allgemeinen sehr geringfiigiger Natur sind. Ein fundamentaler
Unterschied macht sich jedoch in der groBeren Schadelbreite im Verhaltnis zur Schiidellange geltend, der
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den Mongolenschadel durchaus zu einem Brachykephalen, im besten Falle hoch Mesokephalen stempelt.

Hierin ahneln ihnen die westlichen Eskimo und die Aleuten. Die ausgepragtesten Mongolenmerkmale

jedoch: die weit ausladenden Jochbogen, die Horizontalstellung der orbitalen Breitenachsen, die sehmale

Nasenoffnung usw., finden sich bei beiden. Auch die anderen mongoloiden Volker (Japaner, Chinesen,

Finnen usw.), die in dieser Arbeit zum Vergleich herbeigezogen wurden, teilen sie in mehr oder weniger

deutlicher Auspragung. Die mongoloiden Merkmale verleugnen auch die nachsten Nachbarn der Eskimo,

die nordamerikanischen Indianer, in keiner Weise. Freilich ist hier ein direkter Vergleich einiger MaBe
wegen der so haufig geiibten Schadeldeformation nicht so exakt durchzufiihren.

Auch die rein morphologischen Merkmale weisen eine Gemeinsamkeit auf
;
wie z. B. das Studium

der Schadelbeschreibungen bei Fridolin ('00) bezeugt. Haufig ist hier von dem vorgewolbten Oceipitale, den

einfach gezackten Nahten und der wenig eingesunkenen Nasenwurzel die Rede. Allerdings kommen auch

Formen mit tiefer Einsattelung dieser Partie vor. AuBerdem scheinen die Mastoidealfortsatze des Mongolen
groBer zu sein, als die des Eskimo.

Unter Beriicksichtigung all dieser Besonderheiten laBt sich zusammenfassend sagen: Der Eskimo-
schadel ist ein modifizierter Mongolenschadel, die spezifisch mongoloiden Merkmale sind

deutlich und teilweise kraftig ausgepragt. Einige primitive Merkmale (besonders auch am
Unterkiefer) verweisen ihn auf eine niedre Stufe.

Die beiden kindlichen Schadel (Labrador) sind leider in einem ziemlich defekteu Zustande,

was besonders fiir den einen (N. 3926) gilt. Ich muB mich daher neben einer allgemeinen Besprechung

auf die Feststellung derjenigen MaBe beschranken^ die der defekte Zustand der Objekte zulieB (vgl. die

MaBtabelle). Beide Schadel, N. 1441 und 3926, befinden sich in der Wachstumsperiode des Infans II.

Die ersten Molaren sind vorhanden, die zweiten schicken sich zum Durchbruch an. Die Sphenobasilarfuge

ist noch vollkommen offen. Als Altersbestimmung diirfte ungefahr das zehnte Lebensjahr zutreffend sein.

\

N. 1441 ist ein Calvarium mit defektem vorderen Alveolarrand. Das rechte Os nasale fehlt,

desgleichen die Lacrimalia und ein Stuck des rechten Jochbogens (Processus jugalis des Schlafenbeins).

AuBerdem sind verschiedene andere kleine Defekte zu verzeichnen.

Im allgemeinen unterscheidet sich der Schadel wenig von denen der gleichen Altersstufe bei

anderen Rassen. Etwas spezifisch Eskimohaftes laBt sich kaum nachweisen. Doch glaube ich Spuren einer

sagittalen Aufwolbung in der Parietalgegend und eine Strecke von einigen Zentimetern vor dem Bregma
konstatieren zu konnen. Hierin bestarkt der Vergleich mit einer Anzahl kindlicher Europaerschadel

;
bei

denen die betreffenden Regionen gerundet erscheinen. Auffallend ist allerdings- auch die fiir den Eskimo-

schadel charakteristische Verdickung der Tympanica
;

die an dem besprochenen Objekte deutlich ausgepragt

Die Parietalhocker ladenist. In der Gesamtformation iiberwiegt die GfroBe des Hirnschadels erheblich.

ziemlich weit aus, dagegen verengert sich in der Vertikalansicht der Umfang sehr stark gegen die Occipital-

schuppe, deren oberer Teil sichtbar wird. Koronal- und Sagittalnaht sind ganz auBerordentlich einfach

gezackt und entsprechen der Nummer 1 2 des OppENHEBischen ('07
; p. 130) Nahtschemas. Foramina parie-

talia fehlen. Die linearen Ausdehnungen am kindlichen Schadel sind natiirlich in jeder Beziehung kleiner

als am erwachsenen. So betragt die groBte Lange bei dem in Rede stehenden Objekt 162 mm gegen

182,3 mm als Mittel der studierten Serie. Fiir die groBte Breite ist der Unterschied nicht so erheblich,

die betreffenden Zahlen verhalten sich wie 130 mm zu 132,7 mm. Der Langen-Breitenindex des Schadels

N. 1441 ist mit 80,2 brachykephal. Paxsch (1874, p. 155) gibt die Lange von drei kindlichen Schadeln

von Nordostgronlaud mit 163— 169 mm an, die Breite mit 123— 132 mm. Daraus berechnen sich

dann Indices von 74,6— 78,1, also dolicho- bis mesokephal. Auch
als die der erwachsenen Schadel. N. 1441 besitzt eine solche von 122 mm (Pansch 120— 127 mm)

die Hohe ist erheblich gerino'er

gegen das Mittel der Erwachsenen von 134,6 mm.
75,3 zu 73,7.

Die Langen-Hohenindices verhalten sich dann wie

Durch starke Aufblahung zeichnet sich die Frontalschuppe aus. Der sagittale Frontalindex

berechnet sich auf 83,7 gegen 86,6 der ganzen Serie. Der relativ groBere Breitendurchmesser des kind-

lichen Schadels kommt im transversalen Frontoparietalindex zum Ausdruck. Er betragt beim Schadel

6*
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ohne abgesetzte Winkel.

N. 1441 66,9, bei der Serie 70,1. Die Schlafenlinien verlaufen sehr flach und erheben sich kaum 2 em
iiber die Sutura squamosa. Bemerkenswert ist hierbei, daB am Eskimoschadel diese Zustande, die im spateren

Alter so charakteristisch sich verandern, von den allgemein typischen Zustanden des kindlichen Schadels

sich in gar nichts unterseheiden. In den Sphenoparietalnahten finden sich Ossicula geringer GroBe, desgleichen

zwei Ossa Wormiana in der linken Lambdanaht.

Die Augenhohlen sind auch fur den kindlichen Schadel relativ klein und fast kreisrund, durchaus

Die Augenninder haben liberall scharfe Kanten. Im Oberrande finden sich Incisurae.

Hohe und Breite (Maxillofrontale) verhalten sich wie 31 mm zu 36 mm, bei der ganzen Serie wie 36,4 mm
zu 44 mm, die Indices wie 86,1 zu 82,7. Die Jochbeine zeigen noch keine Spuren der spateren typischen

Gestalt und Stellung. Auch der links gut erhaltene Jochbogen iiberbriickt die Sehlafengrube fast horizontal.

Die Nasalia (nur das linke ist vollstandig) sind schmal im Vergleich mit europaischen Kinderschadeln.

Die auBeren Konturen verlaufen durchaus parallel zur Internasalsutur. Der Unterrand der Nase ist nicht

scharf abgesetzt, aber deutlich erkennbar. Die Nasenhohe ist im Vergleich zur Nasenbreite, die auch hier

gering ist, relativ niedrig, so daB der Index mit 50,0 mesorrhin ist, bei der Serie mit 44,3 leptorrhin.

Am Gaumen ist ein Torus palatinus in Andeutung vorhanden.

Das Foramen magnum ist ausgesprochen birnformig, ein Zustand, den einige Autoren als

typisch fur den Eskimoschadel betrachten. Die Processus mastoidei sind von auBerordentlicher Kleinheit.

Der zweite Kinderschadel N. 3926 ist sehr defekt. Die linke Schadelseite ist offen, das Gesicht

nur in Fragmenten erhalten. Im allgemeinen laBt er dieselben Formverhaltnisse erkennen, wie der vorher

beschriebene. Die Tubera parietalia verstreichen mehr, trotzdem behalt der Schadel von oben gesehen eine

elliptische Form. Die sagittale Wolbung des Stirnbeins ist nicht so bedeutend wie bei N. 1441, wie der

Index aus Frontalbogen und -sehne anzeigt. Er betragt 86,5 gegen 83,7 bei letzterem. Auch an 1ST. 3926

sind die Nahte sehr einfach. Nahtknochelchen sind keine vorhanden. tlber dem rechten Augenrande und

zwar in der Mitte desselben, findet sich statt der Incisura ein Forameu, links an der iiblichen Stelle eine

Incisura. Das Foramen magnum zeigt auch die piriforme Gestalt, die Ebene ist auBerordentlich flach.

Der Unterkiefer ist stark verwittert. *

Der Aleutenschiidel N. 2363 der hiesigen Sammlung ist im Katalog als prahistorisch bezeichnet.

Durch eine Anfrage beim. Army Medical Museum in Washington, D. C, von wo der Schadel in das Dresdner

Museum gelangte, wurde festgestellt, daB es sich um einen prahistorischen Aleuten von Chernoffsky 1

) auf

Unalaschka handle. Weitere Details fehlen.

Die allgemeine Auffassung geht dahin, daB die Aleuten vom Festlande aus die hauptsachlich

von ihnen bewohnte Inselkette besiedelt haben (Rink, Dall, Ratzel, Keane u. a.). Der Ansicht einer mari-

timen Einwanderung der Aleuten von Asien her tritt schon Dall (1880, p. 3) ziemlich scharf entgegen: „The

common notion of the derivation of these people from the Japanese by emigration, owes its popularity

chiefly to its superficiality, and cannot for a moment be maintained by any one conversant with the

characteristics of both races." .

An unserem Objekt fehlt der Unterkiefer. Der Schadel ist leider etwas defekt und verwittert.

Letzteres betrifft hauptsachlich das linke Parietale und Temporale, sowie das rechte Temporale. Der Hirn-

sehadel weist dann noch einige Locher auf, die wahrscheinlich von Schlagen mit der Spitzhacke herruhren.

Das Gesicht ist im ganzen gut erhalten, nur das linke Lakrimale ist defekt, desgleichen der Alveolarrand

des Oberkiefers im Bereich der Incisivi etwas angewittert.

T

Die Jochbogen sind beiderseitig durchbrochen.

Die Schadelbasis ist gut erhalten.

Der Schadel macht einen sehr massigen Eindruck und ist infolgedessen relativ schwer. In der

Ansicht von oben ist er lauggestreckt und schmal, die Tubera parietalia treten nicht auffallig heraus. Nach
hinten verengen die Konturen sich nicht so stark wie am Eskimoschadel im allgemeinen. Die Schlafen-

linien sind in der Stirngegend stark eingezogen. Es besteht ausgepragte Phanozygie. Die Stirnlinie wolbt

i

sich im hoheren Grade vor als beim ostlichen Eskimo.

1) Das „Handbook of American Indians" ('07, p. 37) fuhrt ebenfalls den Namen Chernoffsky unter den Nieder-

lassungen der Alenten an.

*
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Das Gesicht ist stark vorgebaut, breit und auffallend flacb. Der Nasenfortsatz des Stirnbeins

xeichnet sich durch seine Lange und Breite ans
;
audi die Nasenbeine sind ziemlich breit, kleinste Breite

10 mm oroBte Breite 20 mm. Die Au^enhoblen sind breiter als hock, ihre Lano-sachse durchaus horizontal,

unten lateral ohne Winkelbildung. Auch die Rundung verlauft hier ohne Auszielmng direkt lateral nnd

aufwarts. Die Incisurae supraorbitales sind scharf ausgeschnitten nnd befinden sich an den typischen

Stellen. Auffallend ist die Massigkeit der Jochbeine und ihre breite Ausladung. Der untere Nasenrand

verlauft ziemlich flach und bildet zwei mehr breite als tiefe Fossae praenasales, dabei springt die Spina

weit vor. Die Bildung des Processus zygomaticus maxillae ist so wie ich ihn fur die Form 2, S. 34 (vgl.

auch die Tafel, fig. lb) beschrieben habe. Trotzdem ist die Alveolarpartie ziemlich hoch (auch seitlich) und

derb. In der Seitenansicht fallt vor allem die auBerordentlich flache Stirn auf, die im direkten Widerspruch

mit dem gegenteilisen Zustand bei den (ibrio-en Eskimo steht.

bis zum Inion ziemlich kreisrund.

Der iibrige Umfang des Hirnschadels ist

Beim Inion besteht eine ausgepriigte Abknickung, worauf die Kurve

fast gerade bis zum Hinterrande des Foramen magnum verstreicht. Die Processus mastoidei sind derb

entwickelt, die Ohroffhung liegt ziemlich in der Mitte der Langenausdehnung des Schadels und ist seitlich

etwas zusammengedriickt. Die Tympanica sind nicht besonders dick. Das Gesicht ist etwas prognath,

etwas mehr

jenen (75,7°

(Plattheit) der Seiten- und Stirnfortsatze des Oberkieferbeins. Der obere Augenrand tritt gegen den unteren

als der Eskimoschadel im allgemeinen, doch ist die alveolare Prognathie dieselbe wie bei

resp. 76°). Charakteristisch ist, wie schon angedeutet, die ganz auBerordentliche Flachheit

zuriick. Die seitliche Begrenzung der Orbita (Processus frontalis des Jugale) liegt gegen die innere ziemlich

weit zuriick und bildet nach vorn zu eine ansehnliche Konkavitat. Dadurch tritt auch der Processus

frontalis des Jugale gegen den Processus jugalis des Frontale etwas zuriick. Dieser Ausschnitt ist auch

der Grund dafiir, daB die Ebene der Augenoffhungen nicht so frontal gestellt ist, wie bei den iibrigen

Eskimoschadeln. Die breiteren und in der Mitte zu maBigem Winkel zusammentretenden Nasalia springen

in der Profilansicht etwas vor, Der Alveolarrand des Oberkiefers zeichnet sich durch Breite und Lange

aus. Die postmolare Ausdehnung des Alveolarrandes betragt noch 10 resp. 12 mm. Der Gaumen ist

ziemlich hoch und mit einem Torus palatinus versehen, der auf dem Palatinum breit-keilformig auslauft.

Die Zahne sind bis auf die halbe Hohe der Kronen abgekaut, am Molaris Ir ist die Pulpahohle offen.

Die Fossae articulares fiir den Unterkiefer sind ziemlich tief, die Langsachsen transversal gestellt. Das

Foramen magnum ist im hinteren Umfang fast kreisrund , von der Mitte aus gegen vorn ragen seitlich die

Condyli occipitales etwas in den freien Raum vor und verengern den Umfang nach vorn zu. Die Langs-

achsen der Kondylen verlaufen eher sagittal. Die Foramen magnum -Ebene bildet mit der Ohr-Augen-

horizontalen einen nach vorn offenen Winkel von 3°.

Es sei noch erwahnt, daB der besprochene Schadel keine Anzeichen von kiinstlicher Deformation

aufweist und eine auffallende Ahnlichkeit mit den bei HRDLirKA ('07
;
tab. 18b und tab. Ih) abgebildeten

Schadeln aus dem Santa Barbara County (Kalifornien) und eines Moundbuilder aus Illinois besitzt. Diese

sind dolicho- bis mesokephal. Nun sind aber auch die Schadel von den Inseln der kalifornischen Kiiste,

dieser selbst sowie der paziflschen Kiiste hinauf bis Vancouver dolichokephal bis mesokephal. Boas (1895,

p. 398) gibt fiir die Siidgruppe der kalifornischen Inseln als Mittel des Langen-Breitenindex 73
;2, fur die

Nordgruppe 78,1 und fiir Vancouver Island (1890, p. 30) 77,6 an. Aus R. Viechows (1889) Zahlen berechnete

ich ahnliche Indexmittel, namlich 72,7 Santa Catalina, 73,3 Santa Cruz, 72,6 Santa Barbara und 75,4 Koskimo.

Auch fiir Alaskaeskimo berechnet sich aus den Zahlen Davis' (1867) ein Mittel von 76,6.

Unser prahistorischer Aleute wiirde mit seinem Langen-Breitenindex von 74,3 den paziflschen Kiisten-

oder Inselbewohnern zuzurechnen sein, keinesfalls den rezenten Aleuten, die durchaus rundkopfig sind und

fiir die Boas (1895, p. 398) ein Indexmittel von 84,8 notiert, ich aus Bessels' Zahlen ein solches

von 86,5 berechnete, Tarenetzky ('00, p. 71) 81,2 angibt.

Ein anderes gemeinsames Merkmal ist die maBige Hohe des Schadels und daher der niedrige

Er betragt bei unserm Objekt 68,8 und ware in die Nahe der Schadel von den siid-

kalifornischen Inseln zu stellen, fiir die Boas (1895, p. 403) 69,8 angibt, R. Virchow (1889) 68,0. Allerdings

kommen auch hohere Mittelwerte vor und damit ware eine Einreihung in die orthokephale Gruppe des

Langen-Hohenindex gegeben. So betragt derselbe Index fiir die Schadel der nordkalifornischen Inseln nach

Boas 74,3, nach R. Viuchow 73,2 (Santa Cruz), 71,0 (Santa Catalina) und 75,8 (Koskimo). Diese Hohe erreichen

Langen-Hohenindex.
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audi die rezenten Aleuten mit 73,0 (Boas) und 73,3 (Bessels). Man konnte versucht sein, den langkopfigen

Aleuten mit den langkopfigen Eskimo des Ostens in Yerbindung zu bringen. Und in der Tat sprieht einiges

dafiir. Der Gesichtsschadel ist bei beiden stark vorgebaut und flach, nur auBerordentlich viel derber bei

dem Aleuten. Die Joehbogenbreite betriigt bier 148 (!) mm, bei den ostlichen Eskimo 134,2 mm und bei

den rezenten Aleuten 140,5 mm, iibertrifft also ganz erheblich die aueh bei den beiden letzten Gruppen
schon ansehnliche Ausladung der Jochbogen. Der Nasenindex weicht etwas ab. Er betragt beim pra-

historischen Aleuten 48,2, also an der unteren Grenze der Mesorrbinie, bei den Eskimo 44,3 leptorrhin.

Merkwiirdigerweise besitzen die rezenten Aleuten einen Nasenindex von nur 43,9, sie sind also urn ein

geringes leptorrhiner als die Eskimo des Ostens. Auch die kleinste Stirnbreite ist bei unserm Objekt mit

90 mm kleiner als bei den Eskimo mit 93,9, gewiB ein wichtiges Merkmal. Weiter liegen die Breiten-

achsen der Orbitae fast horizontal, doch besteht ein Unterschied im Orbitalindex, der 76,0 bei den Aleuten,

82,7 bei den Eskimo betragt. Beide sind allerdings mesokonch, doch neigt der eine zur Chamaekonehie,
der andere zur Hypsikonchie.

Am ausgepragtesten ist also der Unterschied in der Schadelhohe, die bei dem prahistorischen

Schadel nur 126 mm erreicht gegen 134,6 mm bei den ostlichen Eskimo. Dies fallt um so mehr auf, als

die Schadellangen mit 183 und 182,3 mm gleich sind.

Die geringe Schadelhohe und andere Merkmale regten zu einem Vergleich mit dem gleichen

Zustande beim Neandertaler an. Zu diesem Zwecke projizierte ich die Sagittalkurve des besprochenen
Schadels auf die gleiche Kurve des rekonstruierten Neandertalers, vgl. Fig. K, die von Herrn Professor

Klaatsch angefertigt und mir freundlichst zur Verfiigung gestellt wurde. Die Schadel sind auf den Glabella-

Lambdahorizont eingestellt. Hierauf steht der Hohendurchmesser senkrecht (90°). Vom Schnittpunkt der
beiden Linien (Z) miBt die Hohe bis zum Bregma 56 resp. 59 mm. Es bleibt also der Aleute um 3 mm
hinter dem Neandertaler zuriick.

Schadeln mit 70 mm ganz sieich.

supraorbitals kommt naturlich dem Aleuten gegeniiber auf dem Sagittalschnitt besonders zur Geltuns. Da-

Dagegen ist der untere Abschnitt des Hohendurchmessers bei beiden

Der eigentlich charakteristische Zug des Homo primigenius , der Torus

durch gewinnt wiederum die Glabella-Lambdalinie bei ersterem (185 gegen 174 mm). Hierin sowie in der
etwas groBeren Kalottenhohe des Neandertalers liegt die Ursache, daB die beiden Kranialvierecke nicht

genau aufeinandei passen.

Prognathic bei beiden (Prosthionvertikale P
Immerhin ist der Grad der Ubereinstimmung auffallend.

P) mit 24 resp. 25 mm.
Fast gleich ist die

Die Neigung der Glabella-Bregma-

Sie betragt bei unserem pra-

&

sehne zur Glabella-Lambdalinie ist an beiden Schadeln ebenfalls fast oleich.

historischen Aleuten 32°, beim Neandertaler 30°. Dieselben geringen Differenzen weisen die Neigungswinkel
der Glabella -Basionsehnen zur Horizontalen auf, namlich 39° und 36°. Beide Neigungswinkel kombiniert
verhalten sich dann wie 71 zu 66°. Zur weiteren Orientierung verweise ich auf die Figur K selbst, sowie
auf die Arbeit von Klaatsch ('08a, p. 23 ff.). Es bedarf wohl keiner besonderen Erwahnung, daB der Ver-
gleich dieser beiden Formen einen Beweis fur ihren genetischen Zusammenhang nicht vorstellen sollte.

Fassen wir nun noch einmal kurz zusammen, was das Studium unseres Aleutenschadels erseben
konnte, so laBt sich

rezenten Aleuten und Eskimo von Alaska verschiedene Formen.
auf eine nahe Verwandtschaft mit den Schadeln der kalifornischen Inseln, der paziiischen Kilste, sowie den
Moundbuilders des Westens und Mittelwestens hin. Mit den ostlichen Eskimo teilt er ebenfalls sremeinsame
Merkmale, doch ist der Unterschied in den Schadelhohen immerhin auffallend. Wie gewisse mongolische
Charaktere bei den Eskimo im Verhaltnis zu den anderen Volkern mongolischen Stammes potenziert

erscheinen, so die Charaktere des prahistorischen Aleuten gegeniiber den Eskimo. Mongolische Abstammung
ist fiir beide anzunehmen.

das vielleicht folgendermaBen ausdriicken: Der prahistorische Aleute besitzt vom
Eine Anzahl gemeinsamer Ziige wreisen
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Mafie, Indices und Winkel

s

Laufende Nummer . .

Katalognummer

Erwactisene

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1440 2361 2362 3917 3918 3920 3921 3922 3923 3924 3925

Mittelwerte
und

Variationsbreiten

aus 1— 11

Kinder

12 13

1441

Prahist.

Aleute

14

3926 2303

Absolute MaBe
Kapazitat

Horizontalumfang (Glabella) . .

Horizontalumfang (Opliryon)

Mediansagittalumfang(Nas.-Opisth.

Mediansagittalumfang (Glab.-In.) .

Transversalumfang

GroBte Schadellange

Glabella-Inionlange

Nasion-Inionlano-e

Schadelbasislange (Basion - Nasion)

GroBte Schadelbreite

Kleinste Stirnbreite . . . . .

GroBte Stirnbreite . . . . . .

Bianricularbreite

Hinterhauptbreite (Ast.-Ast.) . .

Mastoidealbreite ,

Basion-Bregmahohe

Ganze Schadelhohe (Olir-Augenhor.)

Ohr-Bregmahohe

Kalottenhohe

I-Yontalbogen

Frontalsehne

Parietalbogen

Parietalsehne •

. .

( 'ccipitalbogen

Occipitalsehne

Occip. Oberschuppenbogen . . .

Occip. Oberschuppensehne . . .

Occip. Unterschuppensehne . . .

Pterion-x\sterionsehne

Gesichtslange (Basion-Prosthion) .

Kinn-Basionlange

Aufiere orbitale Gesiclitsbreite . .

Innere orbitale Gesicbtsbreite . .

Jochbogenbreite

Oberkieferbreite .......
Gesichtshohe

Obergesichtskohe

Hint. Interorbitalbreite (Lakrimale)

Yord. Interorbitalbreite (Max. front.)

Orbitalbreite vomMaxillofrontale aus

Orbitalbreite vom Lakrimale aus .

Orbitalhohe

Nasenbreite

Nasenhohe

Maxillo - alveolarl'ange

Maxillo - alveolarbreite

Gaumenlange

Gaumenbreite

Kondylenbreite des Unterkiefers .

Winkelbreite des Unterkiefers . .

Kinnhohe

Asthohe des Unterkiefers . . . .

Astbreite des Unterkiefers . . .

1490

522

521

371

318

310

185

172

166

102

138

106

124

128

106

102

138

140

117

110

124

107

130

115

117

96

76

68

39

97

98

111

102

136

98

75

23

19

45

40

37

23

52

54

63

47

40

1640 1320 1280

543

542

403
342

324

200

192

183

107

138

97

117

130

108

109

144

146

126?

118

145

124

136

122

122

100

74

67

48

105

107

122

111?

105

144

102

122?

73

17

46 r

39

27

54

55?

70?

52

43

127

119

36?

64

38

512?

511?

359

310

310

183

172

169

104

133

97

123

.107

99

133

136

117

104

118

105

110

102

131

106

90

81

40

95 r

100?

107

103

138

99

69

18

47?

36r

24?

51?

55?

63

51?

40

124

107

36

6

41

509

495

359

300

290

180

172

168

100

131

86

107

126

106

104

135

135

117

104

119

104

125

113

115

96

70

64

44

93

94

104

104

97

136

105

116

72

24

18

42

37

37

27

51

49

63

44

42

1320 1320 1290

516
\

484! 501

511 483 ! 492

367 360

313 i 291

303 292

183
'

174

175

169

104

140

117

108

121

107

114

118

97

78

72

39

98

102?

108

100

101

71

16

44

36

26

53?

52

66

45

119?

32 V

69

44

170

165

104 93

132 129

99 85

116 103

123 112

112 101

97

139 133

133

111

99

122

107

128 122

109

116

97

60

57

54

94

96

97

89

120

97

63

14

41 r

37 r

33

19

45

48

59

43

36

N. 2362a S. 3927

128
i 122

115

40

63

41

1330

522

519

369 ; 367

312 299

294 300

178 188

165 180

161 174

94 102

135 137

89

110

93

120 130

106

104

106

105

128 134

128 136

1460

512

508

366

312

298

185

177

172

103

131

110 112

107 102

129 123

113
i 107

122 120?

109

118 124

97

73

66

43

99

92

103

102

93

124

95

120

73

93

110

125

105

101

139

140

115

108

121

106

127

115

118

99

79

72

41

101

100

106

106 109

98 100

134? 134

108

98

69

62

53

95

100

78

15 13

4 3r 46

39 r 41

39 r 36

19 22

50 54

51 50

63 62?

43 49

36 37?

119

103

35

60 54 r

39 34 r

104

123

72

23

18

43

39

35

21

50

55

6s

47

38

122

110

39

71

40

1190

484

482

336

290

281

171

164

158

100

126

91

110

121

99

99 V

129

129

105

103

123

105

110

99

103

87

75

67

29

103

96

102

101

95

131?

98

120

64

17

43

35

21

50

50

63

44

40

119

109

32

55

32

1230

506

501

352

286

283

178

173

168

101

130

97

110?

130

100

103

129

129?

107

100

124

108

114

103

114

92

64

59

47

96?

100

107?

107

97

145

104

126 V

78

14

44

37

22

56

52

66

47

41

123

115

37

64

38

1351,8 ccm

509,3 cm
505,9

364,4

306,6

298,6

182,3

173,8

168,5

100,9

132,7

93,9

111,9

124,4

105,1

102,5

134,6

135,6

113,5

105,7

124,4

108,4

122,2

109,9

117,8

96,8

73,5

66,8

43,3

98,1

98,2

107.3

105,7

98,2

134,2

100,3

121,2

71,6

23,3

16,3

44,0

38,8

36,4

22,8

51,4

51,9

64,2

46,7

39,8

123,0

112,1

35,9

63,0

38,5

71

1*

11

5?

11

11

11

11

11

n

n

ii

it

ii

ii

n

ii

11

n

11

ii

ii

ii

ii

ii

ii

ii

11

11

ii

ii

ii

ii

ii

51

11

If

11

11

11

1?

It

11

11

(1190

'484

482

336

286

281

171

164

158

93

126

85

103

112

99

97-

128

128-

105

99

118

104

110

99

103

87

60

57

29

93

92

102

97

89

11

11

11

11

11

33

19

45

48-

59

43

38

119

103

32

54

32

1640)

543

542)

403)

342)

324)

200)

192)

183)

107)

138)

106)

124)

130)

112)

109)

144)

146)

126)

118)

145)

124)

136)

122)

131)

106)

90)

81)

54)

105)

107)

122)

111)

105)

120—145)

95—105)

116— 126)

63— 78)

23— 24)

13— 19)

41— 47)

37— 41)

39)

27)

56)

55)

70)

52)

45)

128)

119)

40)

71)

44)

1270

462

462

340

302

298

162

146

140

81

130

87

110

102

98

87

122

124

341

292

167

55

149

89

102

99

90

129

130

109 110?

103

117

98

115

104

108

90

78

69

39

86

75?

87

83

101?

77

53?

17

36

31

19

38

38?

54?

32?

29 V

103

119

103

101

93

121

99

85

75

36

91V

85?

73

59?

14

19

40

42?

56

37

33?

91

25?

1300

•518

497 V

348

287

297

183

176

174

105

136V

90

141

107

112

126

126

115

98

125

115

110

102

113

92

68

62

44

103 V

118V

109

105

148

112

81?

28

21

46

42

5

28

58

63

70

57

41

\
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Laufende Nummer

Katalognummer . .

* Erwachsene 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1440 2361 2362 3917 3918 13920 3921 3922 3923 3924
!
3925

Mittelwerte

mid

Variationsbreiten

aus 1—11

Kinder

Indices

l>reite 100
r ..^ .....
Lange

I >asion-Bregmahdhe • 100

Lange

Basion-Bregmahobe • 100

Breite

Ohr-Bresrmahohe • 100

• •

• *

t->

Lange
Kalottenhohe • 100

* *

Prahist.

Aleute

14

• •

*

Nasion-Inionlange

Kleinste Stirnbreite • 100

G-roBte Stirnbreite

Kleinste Stirnbreite • 100

GrSfite * Schadelbreite

Barietalbogen • 100

Frontalbogen

Frontalsehne • 100

Frontalbogen

Parietalsehne • 100

Parietalbogen

Occipitalsebne • 100

Occipitalbogen

Occ. Oberschuppenselme • 100

Occ. Oberschuppenbogen

Occ.Unterschuppensebne- 100

Occ. Oberschuppensebne
( iesicbtsbobe • 100

Jochbogenbreite

Obergesichtshohe • 100

Jochbogenbreite

Nasenbreite 100

t *

Nasenhohe

_____ Orbitalhohe 100

Orbitalbreite (M as i 1 1 ofrontale)

Orbitalhohe- 100

Orbitalbreite (Lakrimale)"

Hinterelnterorbitalbreite • 100

innere orbitale Gesichtsbreite

^laxillo -Alveolarbreite • 100

Maxillo-Alveolarlange

Oanmenbreite • 100
s-^l • • • •

vxaumenlange

Jochbogenbreite 100

OroBte Schadelbreite

Kleinste Stirnbreite • 100
••

,

Aufiere orbitale Gesichtsbreite

Kleinste Stirnbreite • 100

Jochbogenbreite

Winkelbr
. d. Unterkief. • 100

Jochbogenbreite

Winkelbr^d. Unterkief. • 100

Kondylenbr. d. UnterkiefT
A stbr. d. Unterkief. • 100

Asthohe d. Unterkief.

74,5

74,5

69,0

72,0

100,0 ;104,3

61,6

66,2

85,4

76,8

104,8

86,2

62.5

72,6

72,6

72,7

75,0

72,1

75 9

74,1

76,4

100,0 103,0 1105,3 |103,1

7K75,8 72,8

71,9 71,2

64,4

82,9

70,2

61,2 65,5

61,5

61,2

61,9 63,9

80,3

62,6

60,0

93,7

72,9

85,3 82,5

85,5

88,4 89,7

82,0 81,9

89,4 90,5

57,3

93.2

ss.9

65 6 75,0

105,0 105,7 100,0

87.3

92,7

80,9

90,0

90,4

65,8

94,8 ! 97,8

60,6

70,8

75,1

106,1

59,0 59,4

66,4
|
58,6

J

62,7

73,6

74,8

73,0

71,9

72,8 ccm (69,0— 75,8

101,5

59,6

80.9

88,4 87,7

89,0 89,3

83,4 82,2 83.6

91,4 92,3

71,6 49,3

84,7

55,1 50,6

44,2 50,0

60,0 84,7

92,5

22,5
!

116,6 127,2

85,1

98,5

82,6

104,3

95,5 87,3

77.9 67,3

50,0

47,0

76,6

68,7 54,1

85,2

52,9

52,9

88,1

100,0

24,7

114,5 128,5

78,4
|
95,4

103,7 103,8

90,6 82,6

49,0

81,8

126,9

70,2

^82,6

93,7

59,3

91,0

63,2

78,6

86,2

61,1

N. 2302,1

92,9

95,0

94,7

65,9 67,8

94,5 97,5 104,9

84,5

70,9

87,6 86,9 87,6

65,1

82,7

72.2

89,4

98,4

73,7 1? 71,2— 76,4

60,1 I

59,5

88,1:

101,3 n (94,8—106,1

61,1 „ (59,0 - 65,5

74,6!

91,9

85,3 87,1

89,3 90,0 90,5 90,0

82,2

90,4

65,1

52,5

A.9 9

80.4

89,1

122,9

83,7

93,0

87,6

70,8

63,7

N. 3927

94,2

65,0

96,7

58,8

38,0

90,7

100,0

123,5

83,7

91.8

87,2

71,7

83,0

86,5

65,0

79,0
: 93,9

89,8

85,4

91,1

56,9

58.2

40,7

91.7

53,7

42,0

78,2 81,4

87,8 89,7

23,0

124,0 123,6

75,5

97,8

80,8

102,2

84,4

89,3

43,2

90,3

80,7

62,7 „ (58,6— 66,4

83.6 „ ^80,3— 88,1

70.7 „ (65,6— 76,8

98,2 „ (89,4—105,7

88,0 „ (85,3 88,9

89,9 „ (88,4- 92,7

82,1 „ (79,0 93,9

92,1

79,6

91,6 I 86,9

48,8 53,7

42,0

81,4

39,2

84,0

126,0 126,9

90,9

103,9

87,7 85,3

69,4 69,4

82,0

62,9

90,1

56,3

90,1

69,4

83,2

87,2

111,5

90,6

66,9

79.3

91,6 93,5

58,1 59,3

91,0 „ (89,3— 95,0

65,9 „ (43,2— 94,7

89,5 „ (84,7— 96,7

54,3 „ (48,8— 58,8

44,3 „ (38,0— 52,9

82,7 „ (76,6— 90,7

93,2 ,, (87,8—100,0

23,4 „ (22,5- 24,7

123,7 „ (114,5— 128,5

84,3 „ (75,5— 95,4

100,8 „ (91,8—111,5

88,7 „ (82,6— 95,5

69,6 (63,2 77,9

81,4 „ (78,6— 83,2

91,2 „ (86,2— 94,8

61,3 „ (56,3 65.0

80.2

75,3 76,6

93,8

64,8

73,5 69,1
7 7

79,0

66.9

98,2 : 84,8

83,7 86,5

90,4 92,0

83,3 81,8

88,4 88,2

56,5 I 48,0

52,4

50,0 47,5

86,1

74,3

68,8

92,6

60,6

56.9

66,1

88.0

91,2

91,8

81,9

91,1

142.1

90 6

70,6

100,0

133,3

89,1

86,1

70,9

54,7

48,2

76,0

\

83,3

26,6

111,1

71,9

108,8

82,5

60,8
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Laufende Nummer

Erwachsen e

Katalognummer

1 2 3 A O 6 7 8 9 10 11

1440 2361 2362 3917 3918 3920 3921 13922 3923 3924 3925

Mittelwerte

und

Variationsbreiten

aus 1— 11

Kinder

12 13

1441 • *»/—i

Winkel
Ganzer Profilwinkel . .

Nasaler Profilwinkel . .

Alveolarer Profilwinkel .

Opisthion-Lambdawinkel

Opisthion-Inionwinkel

Inion-Lambdawinkel . .

Basion-Nasionwinkel . .

^
%
O

- rH

i

Alveolo-Kondylenwinkel ....
Nasion - Inionwinkel (Kalottenbasis-

winkel)

o

bo

-q
) O

Glabella - Bregmawinkel. zur Glabell a-

Inionebene

Inion-Lambdawinkel zur Glabella-Inion-

ebene (Schwalbes Lambdawinkel) .

Ramuswinkel des Unterkiefers . . .

si

82°

I
79°

122°

161°

101°

32°

6°

120°

155

96

K

1 5 o

(I

25°

8°?

147°

9 7 °

25°

7°V

13 o

61

10°

EQ58

83 ° 83 8

(i

60

84°

87

71

o

o

-7117

153°

93°

31°

5°

114°

157°

92°

30°

7°?

76° 82°

77° 84°

73°! 75°

117°

11° 11 o

o

134 o

77°

61° 63 °

77n o

122° 120°

78°

K. 23152a

125°

148°

89°

30°

3°

127°

162°

107°

87°

88°

82°

117°

150°

89°

83 <> 84°?

84°

77°

114° 110°

88"

65°?

154°

93°

8 o

59 o

75°

132°

150°

94°

28°

8° 9° I 3° 5°

30° 30°
I

30°

15° 9 o 13°

84°

84°

86°

119°

154°

92°

28°

11°
!

60 ° 55 °

86 o 78 o

64°

76°

125° 135° 124°

13° 10°

51) o 55K

75°

133

75°

125°

87 u

88°

82,6° (
76°—

84,2 ( 77 o_

76,0° ( 65°- 86°

116,6° (105°— 127°)

153,7° (147°— 162°)

94,8° (
89°— 107°)

29,0° (
25°— 32°)

6,5° (
3°— 11°)

10,9° (
7°— 15°)

59,5° (
55°— 64°;

78,4° ( 75°— 86°)

127,5° (120°—135R 0'

118 o

159°

101°

28°

Prahist.

Aleute

14

2363

13°

111°

154°

91°

29°

10 o

70 o

86°

62 o

81°

82°

76°

116°

151°

83°

21°

77°

7°

53°

70°

\
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Anliaiiii

tlber Eskimo -Steingraber iin nordostlichen Labrador mid das Sammeln

anthropologischen Materials aus solchen

Von Bernhard Hantzsch

Mit 2 Abbildungen

Ein Teil der in Dr. Oettekings vorstehender Abhandlung besprochenen Objekte stellt das Er-

gebnis meiner diesbeziiglichen Sammeltatigkeit wahrend eines etwa zehnwochigen Aufenthaltes im nord-

ostlichsten Labrador i. J. 1906 dar. Zwar gait meine Reise zunachst ornithologischen Forschungen, doch

nahm ich die Gelegenheit wahr, etwa 30—40 Eskimo-Steingriiber. von denen manche freilich stark verfallen

und vollig entleert waren, zu untersuchen. Fiir die daraus entnommenen Schadel, Skeletteile und zwei

ziemlich vollstandigen Skelette darf mit Sicherheit behauptet werden, daB sie reinrassigen Individnen ent-

stammen. Gerade die Bewokner im auBersten Nordosten Labradors und der Ungavabai sind bis in die

jiingste Zeit verhaltnismaBig wenig mit Europaern in Beriihrung getreten; audi eine Vermischung mit

Indianern
;
wie dies im Sliden der Ungavabai vorkommen mag, ist fiir unser Gebiet nicht anzunehmen.

Das von mir gesammelte geringe Material aus der Gegend der etwas siidwarts gelegenen Missionsstation

Hebron andernteils entstammt so alten Heidengrabern, daB die Rassenreinlieit kaum wenio*er zu verbiiro-en

ist. Mit der Cliristianisierung der Eingebornen verscliwindet die heidnische Bestattungsweise mehr und
mehr und damit auch die einfachste Moglichkeit, Material fiir anthropologische Sammlungen zu erlangen.

Die ehristlichen Eskimos der Labradorkiiste, und das

auBersten Nordosten, werden auf Friedhofen in der Erde

sind lieutzutage alle bis auf die wenigen im

f:

begraben. An alien genauer bekannten

Ortlichkeiten Labradors aber kaben die WeiBen die alten Steingraber zumeist sckon untersucht und
vielfacl

del

solch

wenigstens

mitgenommen

die Scha-

oder sick

o-eo-en

von

p-ute Bezahlung

gewissen kauflichen Ein-

gebornen bringen lassen. Wei-

tere Graber sind durch Stiirme

und sonstige Witterunffseinfliisse

von selbst zusammengesunken,

oder Baren, Wolfe
;

Fiichse,

Haushunde und andere fleisch-
»

fressende Tiere haben deren Ein-

sturz bewirkt. In den einiger-

maBen zuganglichen Teilen unsers
Gebietes ist es deshalb keines-

wegs leicht, ein noch vollig

unversehrtes Steingrab ausfindio-

zu machen, zumal die Bewohner
deren Vorhandensein gern ver-

heimlichen und sich audi der

Mitnahme wohlerhaltner, frischer

Knochen im allgemeinen wider-

setzen. So diirfte das von mir
gesammelte Material immerhin
von Interesse sein.

.

Abb. 1

Einfaches Eskinio-Steingrab auf Operngevik, nordostlichste Festlandsspitze von Labrador

(der Inhalt, ein weibliches Skelett, jetzt im Anthropologischen Museum in Dresden)

Nach Photogramm von B. Hantzsch
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Nach meinen eignen Untersucbungen und nach Angabe der von mir befragten Eskimos ist die

heidniscbe Begrabnisweise in der Regel folgende. Man legt dem Toten alle seine Kleidunsjsstucke an und

s

naht ibn
;

falls reicblich frische Seehunds- oder Renntierfelle vorbanden sind, mitunter auBerdem nocb voll-

standig in solche ein, so daB eine Art Rolle entsteht. Nun sucbt man eine benacbbarte Ortlicbkeit in der

Nahe des Meeres aus, die sicb zum mindesten uber der hochsten Flutmarke, gewohnlich aber auf der

Kuppe des Kiistenberglandes befindet, und legt den Toten derart auf eine geebnete Steinflache oder auf

das Erdreich, daB er als Lebender das Meer seben konnte und sein Blick die Heimat trafe. Der Korper

wird vollstandig ausgestreckt, niemals sitzend oder anderweit gekriimmt eingemauert. Einem tiichtigen

Fanger scbiebt man sein Jagdmesser unter die rechte Schulter, legt aber auBerdem nur kleine, dem Ver-

storbenen besonders wertvolle Gegenstande, z. B. Amulette, neben ihn. Nunmehr scbleppt man groBe flacbe

Steine herbei und scbicbtet sie mauerartig rings um den Toten auf, obne diesen selbst damit in Beriihrung

zu bringen. Der entstehende langliche Bau ist mitunter sehr regelmaBigO) sorgfaltig und gescbickt aus-

gefiihrt, alle Zwischenraume sind durch kleine, passende Steine ausgefiillt, nacb oben ziebt sicb der Mauer-

wall ein wenig zusammen. Quer liber diesen Unterbau legt man scbwere flacbe Steinplatten, die mancbmal

weft berbeigescbleppt werden, zu denen aber der geschicbtete Gneis, der das Hauptgestein des ganzen

Gebietes darstellt, anderwarts wobl aucb Kalke, passendes Material liefern. Hat man nun den ganzen

Mauerwall in geringer Hohe uber dem Toten mit Flatten zugedeckt, so legt man gewobnlicb nocb kleinere

Steinstuckchen oben auf und gibt damit dem ganzen Bau dieselbe naturliche Form, wie sie unsere aus

Erde bergestellten Grabhiigel besitzen. Selten nur erricbtet man liber dem Kopfende nocb einen turmartig

erbobten, innerlich boblen Steinbau, in dem anscbeinend gewisse Besitztlimer des Verstorbenen untergebracht

werden (Abb. 2). Am FuBende dagegen legt man
?
besonders bei Mjinnern

;
b'aufig eine Nebenkammer an,

die oft etwas niedriger als das Hauptgrab ist und in erster Linie zur Aufnabme der kleineren Habselig-

keiten des Verstorbenen, als Messer, Harpunen- und Ffeilspitzen, Handwerkszeug, Schneebrille. Steintopfen usw.

dient. In mancben Fallen, besonders weiter siidwarts an der Labradorkliste, sind diese Vorratsniume

nicbt im unmittelbaren Anschlusse an das Hauptgrab, sondern in einiger Entfernung von diesem angelegt.

Mitunter benutzte man aucb naturliche Hoblen, Felsspalten und Zwischenraume inmitten groBer Gerollmassen

fur diesen Zweck, verstopfte aber die groBeren Offnungen in der Regel* durcb Steine, wesbalb man auch

bei einer solcben Aufbewabrung die Tatigkeit der Hinterbliebenen bemerkt. Mitunter maff man kleinere

;

...

Geriitscbaften nur in die Nabe

ecele^t oder oberfliichlicb in die

Erde gegraben baben. Will der

Forscber desbalb sorgfaltig nach

Beigaben suchen, muB er aucb

die Erdkrume in der Umgebuno*

des Grabes vorsichtig aufhacken.

Die Graber von Frauen sind oft

ein wenig; kunstloser als die der

Manner, nicht selten fehlt ihnen

auch der kleine Vorratsraum.

Man stellte in solchen Fallen die

Kochgeratschaften der Verstor-

benen auf den Steinhugel und

legte Nahzeug und sonstio;e

Abb. 2

Seltene Form ernes Eskimo -Steingrabes, auf derselben Ortlichkeit

Nach Photosrramm von B. Hantzsch

kleine Besitztiimer, als Messer,

Kamm, Amulette u. dgl.
;
unmittel-

bar neben die Tote. Eigentliche

Schmucksachen fand ich niemals,

nur Perlen und als Besatz ver-

wendete langliche Glockchen und

Kiigelchen von Zinn,die ursprung-

licli aus eingefiihrten Loffeln her-
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gestellt, spater aber von der Hudson Bay Company gleich fertig in den Handel gebracht wurden. Graber

wesbalb die Vermutung nicht abzuweisen ist, daB man sich besonders beivon Kindern sab ich wenige,

sebr friihzeitig verstorbenen die miihsame Errichtung eines Steingrabes oftmals ersparte und eine andere

Bestattungsweise anwandte. Wo man sich aber doch der Mlihe unterzog, legte man in der Kegel Muscheln

und kleine helle Kieselsteine Spielzeug fiir die Kinder auf und neben den Grabhiigel, welche Sitte

vielfach gegenwartig selbst bei den getauften Eskimos nocb besteht. Auf den Grabern von Erwachsenen

fand ich in vielen Fallen weiBe Quarzstiicken liegen, die oft auf weite Entfernung hin sichtbar waren.

Vielleicht sollen sie tatsachlich als Erkennungszeichen dienen, auch fiir die Geister (Tornget), an die man
glaubt. Gewisse alte Grabhiigel, die ich besuchte, stellten einen gewaltigen, fast undurchdringlichen Stein-

haufen dar. Ich vermute, daB diese allmahlich entstanden, indem die Nachkomraen und Stammesgenossen

be-

I

embesonders beriihmter Leute bei jedesmaligem Besuche der Ortlichkeit neue Steine hinzufiigten —
kanntlich weit verbreiteter Totengebrauch. In einigen wenigen Fallen entdeckte ich auch wohl erhaltene,

Man sagte mir, daB

ebenfalls einen Stein-

aber vollig leere Graber, so ein Kindergrab dicht bei der Missionsstation Killinek.

man ertrunkenen oder sonst unbeerdigten und unaufgefundenen Personen mitunter

hiigel errichte, und um solche Kenotaphe mag es sich gehandelt haben. Etliche Male wurden mir endlich

groBere Grabstatten gezeigt, in die man einst zwei Tote gelegt hatte. Anscheinend handelte es sich dabei

Oder solche p-emeinsame Graber enthalten dieum gleichzeitig Gestorbene, vielleicht auch um Ehegatten.

Uberreste von Personen
;
die durch Hunger, Kalte, Epidemien u. a. einsam dahingesiecht sind, spater auf-

gefunden und durch Verwandte oder mitleidige fremde Eskimos beigesetzt wurden. Gelegentlich hat man wohl

auch aus zerstorten Grabern die groBeren Knochen gesammelt und in einen neu errichteten Hiigel gebracht,

wo sie dann ungeordnet durcheinander liegen. Ein solches Grab fand ich auf der Tunnusuatsuk-Halbinsel.

Die groBeren Besitztiimer des Mannes, besonders sein Kajak, seinen Schlitten, Pfeile und Bogen,

Harpunen u. a. stellte man in friiheren Zeiten ebenfalls in die Nahe des Grabes, totete oft sogar das

Hundegespann des Betreffenden oder band die Tiere so fest an, daB sie nicht los konnten und verhungern

muBten. Bei all diesen Vornahmen glaubte man naturlich, der Verstorbene bediirfe der Mitgabe in einem

jenseitigen Leben. Heutzutage behalt man die wertvolleren Besitztiimer und vererbt sie auf die Angehorigen,

oder man legt wertlose kleine Nachbildungen aus Holz auf die Graber. Die uralte Sitte weiter nordwarts

wohnender Eskimos, solche Nachbildungen kiinstlich aus WalroBzahn zu schnitzen, falls man die Gegen-

stande selbst behalten wollte
7

scheint bei den Labradoreskimos nicht verbreitet gewesen zu sein. Es fand

sich eben in unsern Gegenden reichlicher Holz, wenigstens angetriebenes. Nahrungsmittel setzte man nicht

selten ebenfalls in die Nahe der Graber, ja man tut dies noch heutzutage, wenn man die Toten nicht ver-

gessen hat und eine giinstige Beeinflussung der Geister der Abgestorbenen wiinscht. 1st doch die heidnische

Religion unserer Bevolkerung im wesentlichen ein Ahnenkult, der auch bei den christlich getauften Personen

nicht so leicht verschwinclet. Den Frauen stellt man gern alte Kochgeschirre auf das Grab, den Mannern
Tabak, eine Pfeife, Streichholzer und sonstige moderne Artikel. Manche WeiBe, die Gegenst'ande aus den

Grabern fortnehmen wollen, legen dafiir wertlose andere Sachen hin, womit die begleitenden Eskimos zu-

frieden sind. Wind, Wetter oder Tiere sorgen schon fiir ein Verschwinden der Dinge, wahrscheinlich

haben auch die alten Zauberer (Angakut) diese oft weggeholt.

Die Steingraber an der nordostlichen Ungavabai und dem auBersten Nordosten Labradors, die

ich besuchte, sind trotz ihrer geringen Erhebung im allgemeinen nicht schwer erkennbar, sobald man
einigermaBen mit dem Anblicke vertraut ist. Vielfach hat man sie auf den vollig leeren Plateaus errichtet,

die wahrscheinlich durch Gletscherschliffe entstanden und an denen unser Gebiet so reich ist. Mitunter irrt

man sich allerdings und halt einen bloBen Steinhaufen fiir ein Grab. Doch kommt es immerhin selten

vor, daB ein solcher eine derart regelmaBige Form besitzt. Schwieriger erkennt man die in Talern befind-

lichen Grabstatten. An solchen Ortlichkeiten liegen aber oft eine ganze Anzahl in enger Um2:ebun2,

bei-

sammen
?
was deren Auffindung natiirlich wesentlich erleichtert.

handnen Begrabnisplatze sind gegenwartig

Viele der innerhalb unsers Gebietes vor-

bereits durchsucht und wohl auch zerstort, doch diirften

abgelegenere Ortlichkeiten, z. B. die Buttoninseln, noch zahlreiche unberiihrte Steingraber aufweisen.

Allerdings kann ein Reisender, der sich fiir solche Sammelzwecke nach jenen Gegenden begabe, wahrend

einer Saison nicht allzuviel ausrichten
)
da der Boden einen groBen Teil des Jahres iiber gefroren ist und

eine Untersuchung des Grabinhaltes dann fast unmoglich wird.

Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Etlin. Mus. zu Dresdeu 1908 Bd. XII Nr. 3 8
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Im Innern der Graber bat sich
;

beeinfluBt durcb den Windschutz und die verwesenden Stoffe,

zumeist ein reicblicbes Pflarizen- und niederes Tieiieben entwickelt. Insekten lep'en ibre Eier in die

Fleischteile und fiihren dadurcb deren rascbere Zersetzung herbei, dicbte Moose umwucbern den allmahlicli

zusammenfallenden Korper. Gelegentlich bewobnen auch Mause und Hermeline den geschutzten Steinbau,

und selbst ein verlassenes Vogelnest, anscbeinend von einer Scbneeammer herriihrend, fand icb neben den

menschlichen Knocben. Durcb die Feuchtigkeit des Moosbodens verwittern die Riickenteile des Leichnams sebr

rasch, besonders die Schulterblatter werden bald durchlochert. Nur auf vollig kablem Fels^runde diirfte

sicb das Skelett vollkommen erbalten konnen; aber nacli meinen Erfahrungen findet man in zebn Grabern

Wie viele Jabre vergehen, bis audi die groBen Knocben volligkaum ein einziges tadelloses Knocbengeriist.

verwittert sind, laBt sicb allgemein nicbt sagen. Mancbe Schadel mogen 100 Jahre betrachtlich uberdauern,

andere jedoch weit schneller verfallen, kleinere Knochen, besonders in feuchten Lagen, scbon nacb 20— 30

Jahren morscb werden oder g'anzlich verscbwinden. Ein von mir gesammeltes unvollstandiges Skelett war

in den Riickenpartien, den Finger- und FuBknochen stark zerstort, wahrend es am Schadel, zwiscben den

Rippen und am Becken nocb eingetrocknete Muskel- und Sebnenteile aufwies. Durcb die Steinspalten des

Grabes kann man scbon von auBen in das Innere blicken, den Zustand der darin befindlicben Knocben

jedoch nicbt immer ricbtig beurteilen. Mitunter sind diese derart verfalien
;
daB eine Mitnahme nicbt ver-

lobnt. Will man zu dem Skelett gelangen, muB man den Hauptteil des Steinhiigels abtragen, was ziem-

licber Vorsicbt bedarf
;
damit kein Stein ins Innere fallt und die Knocben bescbadigt. Auf die Hilfe der

Eingebornen kann man bei solcben Arbeiten wenig rechnen, da es schon nicbt leicbt ist
?
deren Einwilligung

zum Zerstoren der Graber iiberbaupt zu erbalten. Hat man endlicb den Hauptteil des Steinwalles ab-

getragen
7
muB man die oft nassen und weicben Knocben vorsichtig berausbeben und zum Trocknen bin-

legen. Da die Riickenpartien sowie die Hand- und FuBknochen gewobnlich mit einer Humusschicht bedeckt

und mit einem dichten Filz von Moos umwachsen sind
;
bedarf es bei alteren Skeletten stundenlanger Tatig-

keit
7
um die kleineren Knochen aufzufinden, soweit diese nicht liberhaupt verwest sein sollten. Auch die

Zahne
?
die ja so wenig zerteilte Wurzeln haben, sind fast immer in groBerer Zahl herausgefalien und von

Erde und Pflanzen bedeckt. Unsorgfaltige Leute, besonders Eskimos , darf man deshalb niemals Skelette

sammeln lassen
;

sie werden selten fahig sein
7

alle vorhandenen Knochen zusammenzubringen. Es ist also

nicht ganz einfach
;
gewissenhafte Entleerungen cler Graber vorzunehmen. Ich habe trotz der Unterstutzung

durch die Eskimos viele Stunden und Tage verwendet
;
um das jetzt im Anthropologischen Museum in

Dresden befindliche Material zu erlangen. Wer aber einmal derartige Sammlungen anlegt, sollte auf

das sorgfaltigste und grundlichste vorgehen^ um aus einem unversebrten Grabe auch alle vorhandnen

Knochen fiir die Wissenschaft zu retten. In anderen Fallen erscheint mir das Sammelverfahren verwerflich.

Durch Missionare, Kaufleute und einzelne hohe Besucher unsers Gebietes sind die Eskimos mehrmals

gegen reichliche Bezahlung mit Erfolg zur Herbeischaft'ung von Schadeln aufgefordert worden.

natiirlich ohne die herausgefallnen

entnommen. Ich fand verschiedene solcher Grabstatten: eingefalien
;

das Skelett von schweren

Ein derartiges Ver-

Die Leute

haben dann die Graber am Kopfende eingerissen und den Schadel

Zahne

Steinen iiberdeckt und zerdriickt
7

ein Bild brutalster und piefatlosester Verwiistung.

fahren ist bei einem Volksstamme
7
dessen reinrassige Vertreter kaum mehr wie 5000 Kopfe zahlen diirften

und uber ein ungeheuer groBes, teilweise kaum zugangliches Gebiet zerstreut sind
;
hochst zu bedauern. Ich

besinne mich auf kein Grab an der Nordostspitze Labradors
7
dem man ansah, daB es von fachkundiger

Seite sorgfaltig und vollst'andig entleert sei. Mochte jeder Besucher derartiger Gebiete daran denken, daB

in einer absehbaren Spanne Zeit das Sammeln der in Frage kommenden Objekte immer schwieriger
?
ja

endlich liberhaupt unmoglich sein wird, da nicht nur die alte Begriibnisweise schwindet, sondern auch die

ganze Eskimorasse dem Untergange entgegengeht!

B

I
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1. Der Alterszustand _

des „Anthropopithecus fuseits" A, B. MeyjIr

tf

*.
t

(Fig. 1-4) L

:-

Im Sommer 1895 erhielt der Dresdner Zoologische Garten einen jungen weiblichen Schimpansen^

dessen Haut- und Haarfarbung so sehr von derjenigen aller bislier bekannten Individuen abwich. daB

A. B. Meyer sich veranlaBt sah, ihm eine langere Auseinandersetzung zu widmen (1894/95). Er beschrieb

die Haut als von hell durchscheinender Fleischfarbe, mit besonders hellem Tone der nackten Teile, das

Haarkleid als im allgemeinen rotlichbraun, aber zwischen Fahlbraun und matt Schwarzlichbraun schwankend 1
.

ein besondres Merkmal wurde noch in der schiefen Stellunff der Augen gesehen. Fur den Fall, daB dies&

braune Erscheinung sich auch im erwachsenen Zustande erhielte, also das Vorhandensein einer braunen Art

von Schimpansen beweisen wtirde, schlug Meyer fiir sie den Namen Anthropqpithecas fuscus vor.

Dieser Menschenaffe hat unter dem Namen ,,Jennv" noch weitere fiinfzehn Jahre in unserm 'Tierl

garten gelebt und damit die hochste Dauer eines Gefangenlebens erreicht, die wir von Anthropoiden kennen.

Da man das Tier bei der Ankunft fiir mindestens 2 Jahr alt hielt, diirfte das Lebensalter reichlich 17 Jahre

betragen haben. Leider laBt cliese Beobachtung wenig auf die Lebensgrenze freilebender Schimpansen zu1

riickschlieBen, weil die nachher zu beschreibenden Bezahnungsverhaltnisse der patbologischen Begleit-

erscheinuugen wegen keine genaueren Vergleiche mit Exemplaren aus der Wildnis gestatten. Jedenfalls

war „Jennv" noch keine Greisin, denn sie menstruierte bis zu ihrem am 12. September 1910 erfolgten Tode

regelmaBig, was sich in einer unformlichen, kindskopfgroBen Auftreibung der Ano-genitalregion kundgab.

Das Tier zeigte sich seit Jahren nur in liegender und sitzender Stellung, weil die bei gefangenen Affen

leider so haufige spinale Lahmung der Beine ihm nur noch eine schiebende Fortbewegung auf dem GesaB

gestattete. Wahrend man es in der Jugend nicht fur besonders gutmiitig hielt (Meyer p. 4) 7
war es in

spateren Jahren gegen seine Pfleger sanft und zutraulich. Der Sektionsbefund in der hiesigen Tieriirztlichen

Hochschule ergab als Todesursache eine chronische eitrige Nierenentziindung, weiterhin war eine nicht unJ

erhebliche llhachitis vorhanden, die sich in allgemeiner Porositat des Knochengewebes (vgl. Fig. 4) 7
weniger

in Verkriimmungen der Extremitatenknochen aussprach.

Das Aussehen des jetzt in der Schausammlung des hiesigen Museums (2806) aufbewahrteri
_ |

Exemplars ist folgendes. Die leider nicht am Kadaver genommenen MaBe betragen:
\

Hohe vom hochsten Punkte des Scheitels bis zum Ende des Kreuzes^ 64 cm
i

Armlange bis zur Spitze des Mittelfingers 71
U

Beinlange dgl. . 55

Hand an der InnenHache gemessen . . . . . . . , ... . .

*

FuB an der Sohle gemessen

18,5

22

01 ir 7—7,5

77

77

77

??

17

i

ibenutzt werden.

Wegen der auch im Tode etwas vorhandenen Anschwellung des GesaBes konnte dieses nicht als Endpunkt

r
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Die Kopfbildung ist eine ganz eigenartige und weicht nicht nur von derjenigen der Jugend-

zeit, was nicht auffallen wiirde, sondern auch von der Physiognomie sonst bekannter erwachsener Schim-

pansen ab (Fig. 1). Ich gebe hier noch einige photographisehe Aufnahmen des jungen Tieres (Fig. 2 und 3),

auf denen die Gesichtsbildung sowie die Lage und Lange der Kopfbehaarung vveit besser und richtiger

zu sehen ist, als auf Meyers Tafel, die eigentlich nur die Farbe von Haut und Haarkleid vermittelt. Jene

eigenartige Gesichtsbildung wird durch die auBerst stark vortretenden Augenbrauenwiilste hervorgerufen,

welche die Augenhohlen vollstandig ubersehatten und dem lebenden Tiere einen sehr finstern Gesichts-

ausdruek verliehen; ferner tragt dazu die sehr tiefe Einsattelung der Nasenwurzel bei, die schon in der Jugend

angedeutet gewesen zu sein scheint, im Alter aber in Profilstellung an der Bildung des machtigen Augen-

dachs bedeutend beteiligt ist. Die schiefe, durch hohere Lage des auBeren Augenwinkels hervorgerufene

Stelluno- der Augen ist auch im

Alter deutlich erkennbar; wjihrend

Meyer (p. 3 und 4) ihr diagnosti-

schen Wert beilegte, will Matschte

('04
;
p. 64) nicht allzuviel darauf

mit Kecht! Das Ohr ist

nicht so abgestumpft am oberen

Rande,
??
fast grade", wie letzterer

Autor ('04, p. 65) angibt, son-

dern der AuBenrand der Helix

macht einen ausgesprochenen Bo-

Kopf-

geben

gen

;

nur bei gewisser

Fig. 1. AbguB des Kopfes von der Leiche; die Ohren sind nicht wiedergegeben

siiBes —
gliinzende Schwarz der meisten Arten

grauschwarz. und die Haare

und der Gegend

Fig. 2. Aufnahme in der Jagend

haltung wie in Fig. 3 flacht er sich

scheinbar ab/

Besonders auffallig an dem

erwachsenen Tiere ist die vollige

Um farbung der Haut und des

Haarkleides. Wahrend erstere in

der Jugend fleischfarben war, be-

sonders an der Innenseite der

Hande und FfiBe, wurde sie spater

an alien Korperstellen — mit

Ausnahme des hellfarbigen Ge-

dunkelten aus dem ehemaligen Rotlichbraun fast iiberall in das

von Simla L. nach. Eine Ausnahme machen nur folgende Korper-

teile: auf dem Hinterkopf, dem Nacken

zwischen den Schultern ist eine schmutzig graugelbe Farbung
*

vorherrschend, wahrend das Schwarz auf den Grand der

hellen Haare und auf die ganze Lange einzelner dazwischen-

stehender beschriinkt ist. Auf dem Riicken ist ein ahnlicher,

nur etwas dunklerer Ton eingemischt, der dann das ganze

Kreuz bedeckt und auf die AuBenseite der Schenkel iiber-

geht, bei gewisser Beleuch-

tung fuchsige Reflexe zei-

gend. Der ganz sparliche

Backenbart ist fahlgrau,

der Rest der Kiimbehaa-

rung weiBlich.

Auch die Lange und

Verteilung der Haare

am Kopfe ist anders ge-

Fio-. 3. Aufnahme in der Jnsrend.
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worden. Die kleine „Jenny" (Fig. 2, 3) hatte langes und, wenigstens auf der Vorderhalfte des Scheitels,

deutlich gescheiteltes Kopfhaar; diese Anordnung kommt auf Meyers Tafel ungeniigend zur Geltung, was

Matschie ('04 p. 65) zu der Meinung fiihrte, es sei ein Haarwirbel mit Ausstrahlung kurzer Haare nacli

alien Seiten vorhanden. Spater ist die Stirn beinahe vollig kahl geworden, wahrend das Scheitelhaar ganz

kurz und flach anliegend ist; auch der Backenbart ist ganz dtirftig, und am Kinn stelien nur noch Stoppehi

von verscbiedener Lange.

Endlich der Schadel! Zunachst muB das sebr geringe Gewicht auffallen; es betriigt nur 225 g
gegeniiber den 625 g eines gleichgroBen weiblichen Schadels aus der Freiheit (B 4542). Diese Leichtigkeit

beruht auf dem Man-

gel an Mineralsalzen

in der Knochenmasse

sowie auf der Diinn-

wandigkeit als Folge

der chronischen Rha-

ehitis; z. B. ist die

auBere Wand der Or-

bita so diinn wie Pa

pier, dieSchadelober-

flache aber fast iiber-

allporosundschwam-

mig (vgl. Fig. 4), nur

die Ansatzilachen der

Kaumuskeln am Ma-

xillare und an der

AuBenseite desUnter-

kiefers sind fester und

gliitter. Fast alle

Nahte sind verstri-
.

chen, die Lineae se-

micircuLires ziem-

lich hoch hinaufge-

riickt, mit einem

46 mm betrajjenden

Abstand voneinander.

Fig. 4. Der Schadel in halber Grofie

Bei 121 mm Basilarliinge ist die Gehirnkapsel lang und schnial,

Abstand von der Glabella (im kraniologischen Sinne) bis zur 'Protub. occ. ext. in

namlicb der

grader Linie

131) mm, im Bogen gemessen 170 mm; die scbmalste Stelle zwiscben den Schlafen hinter den Augen-

hohlen miBt 59 mm. Der Gesiehtsteil ist binter den Eckzahnen 55 mm, binter den ersten Molaren

57 mm breit.
i

Den bezeichnenden Zug des Schadels bilden wieder die riesig vortretenden Areus supercil.

Dies wird aber nicbt nur durch die tiefe Einsattelung der Nasenwurzel bedingt, sondern auch durch un-

gewohnliche Verlangerung der Stirnbeine nach vorn liber die Stirnglatze (Glabella im anatomischen Sprach-

ausdruck) hinaus. Unter dem hiesigen Material von 21 Schadeln erwachsener Schimpansen ist nur einer

aus Gabun (Q, B 244), von ungefiihr gleicher GroBe, der sich in dieser Hinsicht mit ihm vergleichen lafit,

auch der von W. Jacoby ('03, Taf. 9, fig. 12) abgebildete weiblicbe Schadel kommt in Betracht, aber sie

bleiben doch weit hinter unserm Schadel zuriick. Die Jochbogen sind sehr niedrig, an der niedrigsten

Stelle nur 7 mm hoch. Die Zahnstellung ist sehr prognath, was namentlich die unteren Schneidezahne

betrifft, da sie einen Winkel von 45° zur Achse des Gebisses bilden; sie iiberbeiBen auBerdem die obern

um 3—4 mm. Am Unterkiefer Mit das starke Zurlickweichen der Alveolarpartie unter den Schneide-

zahnen auf, deren Flache zudem erheblich eingedriickt ist Die Incisura mandibularis zwischen den Proc.

artic. und coron. ist eine sehr tiefe Einbuchtung. Das GebiB ist sehr wenig abgekaut, wahrend bei frei-

lebenden Tieren gleicher SchadelgroBe die Eckz'ahne oft kaum noch liber die Backzahne vorragen und
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letztere fast ganz glatteeschliffene Kauflachen baben konnen. In unserm Falle sind dagegen die Eekzahne

bei fibrigens maBiger GroBe kaum abgenutzt, die Hocker der Molaren nocb sehr deutlicb. Die mittleren

obern Schneidezahne baben scharfe Ringfurcben rhachitischen Ursprungs. Auf den EinfluB letzterer

Krankheit diirfte auch die sehr unregelmaBige Ausbildung der Molaren zurfickgehen; von den linken obern

sind nur der 1. und 5. entwickelt, wahrend ein andrer wahrscheinlich der 2. — zurfickgehalten ist und

hoch oben mit dem groBern Teile seiner Krone die AnBenwand des Maxillare durchbrochen hat (auf Fig. 4

sichtbar). Im Unterkiefer scheint der 3. Molar links bereits ausgefallen, rechts aber gar nicht entwickelt

zu sein, sodaB die Praemolaren bedeutende Lficken zwischen sich, dem Eck- und 1. Mahlzahn haben. Der

5. M. i. hat beiderseits ffinf wohlausgebildete Hocker.

Wir haben nunmehr an die Erorterung zu gehen, ob ein Simla fuscus (A. B. Meyer) Art-

bereehtigung hat, 'wenn wir die Summe der oben beschriebenen Merkmale mit denjenigen der anderen,

bisher beschriebenen Schimpansenarten vergleichen. Zusammenfassende systematische Arbeiten fiber die

Gattung Simla L. (Antltropoplthecus Blainv.) liegen von Matschie ('04) und Rothschild ('04) vor. Letztere

Arbeit bringt fiber die Schimpansen auBer einer wortlichen Ubersetzung von Matschies Diagnosen und

Auseinandersetzungen eine Anzahl wertvoller Bilder sowie Sine kurze Stellungnahme des Verfassers zu den
mm

Ansichten des ersteren und als deren Ergebnis in Schliisselform eine Ubersicht der Merkmale von den

12 Arten und Unterarten, die Rothschild unterschieden wissen will. An erster Stelle sind die Auslassungen

beider Kenner fiber S. fuscus zu berficksichtigen
;

fiber den jedoch nur Matschie eine eigene Meinung

auBert (p. 64). Er verwirft zunachst von den Artkennzeichen Meyers die helle Hautfarbe, weil auch

S leucoprymnus (Less.") zukommend
;
die schiefe Stellung der Augen und die braune Haarfarbung. In beiden

letzteren Punkten ist ihm recht zu geben
;
denn der liuBere Augenwinkel scheint mir bei alien Schimpansen

holier zu liegen, vffl. Rothschilds fio-g. 110 und 112 und auch eine von A. B. Meyer selbst gelieferte
r *- i

Tafel, die das getreue Bild der vielgenannten
;;
Mafoka" bringen soil 1

). Die Farbe des Pelzes aber hat sich *

a r

wie erwahnt, im Alter vollig geandert und die allgemeine schwarze Tracht der Schimpansen angenommen,

deren Abweichungen nur individuell sein durften, denn die Farming der Schimpansen ist so veranderlicli,

daB Matschie (p. 61) es ffir unmciglich erklart, die einzelnen Arten danach zu unterscheiden.

Trotzdem glaubt Matschie an die Selbstandigkeit von S. fuscus, weil noch andre ihm vor-
-

liegende Exemplare Merkmale aufwiesen, die er von der MEYEEsehen Abbildung abgelesen hat;

Merkmale sind:

diese

1. Die Haarstellung auf dem Kopfe, namlich ein Haarwirbel auf dem Vorderkopf, von dem aus

das kurze Haar nach alien Seiten abfallt. Dies trifft ffir das Dresdner Exemplar so gut wie gar nicht zu.
.

:

vgl. meine Angaben S. 4 und Figg.' 2/ 8i
'>

2. Die Abstumpfung des Ohres durch beinahe geraden Oberrand. Hiergegen o;ilt der

sleiche Einwand.

3. Augengegend dunkler als Nase und Oberlippe. Scheint mir unwesentlich zu sein.

4. Langer Bart. Dieser kommt noch bei andern Arten vor, auch in der Jugend, und gelegent-

lich in noch starkerer Entwicklung; man vergleiche Figg. 2 und 3 mit- Rothschilds figg. 105 und 110.

lm Alter ging er fast vollig verloren.

5. Die Schadelbildung konnte Matschie natfirlich nicht nach dem Typus, der noch lebte, be-

schreiben, sondern er benutzte dazu einen weiblichen Schadel (Nr. 4486, jetzt Eigentum des Berliner Zoo-

logischen Museums), den er wegen der rundlich gewolbten Hirnschale ffir den eines S. fuscus hielt. An-

genommen, daB diese Bildung des Schadeldachs wirklich eine Auszeichnung vor den Kopfskeletten andrer

Schimpansenarten und -unterarten ware, so lassen die weitern Eigenschaften beider Schadel 2) in der Tat

einen Vergleich zu, bei dem das Dresdner Exemplar mit A, das Berliner mit B eingefuhrt werden soil.

Zunachst ist die GroBe nahezu dieselbe:

Basilarlange A 121 mm
V B 112 V

1) 1877 in: Mitteil. Kgl. Zool. Mus. Dresden, v. 2, tab. 11.

2) Das Berliner Stuck konnte ich durch Matschies giitige Vermittlung untersuchen.
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und der Alterszustand beider entspricht sich, wenn man die starkere Abnutzung der Zahne von B auf
Rechnung des Freilebens setzt. Auch die Lange der Gehirnkapsel wiirde bei Benutzung von Matschies
('04 p. 65) MeBpunkten (Mittelpunkt der Arc. supercii. bis Protub. occ. ext.) verhaltnismaBig die gleiche sein:

A 139 mm, B 128 mm
weil sowohl dieses MaB wie die Basilarlange von B 92 °

des Gesichtsteils:
o von A betragt. Dies gilt auch flir die Breite

A 57 mm (hinter den Can. gemessen)

B 53 mm = 93 °

Allein im iibrigen sincl die beiden Schadel sehr verschieclen gebaut. Zunachst darf die Lange der
Gehirnkapsel nicht nach dem oben erwahnten Abstande beurteilt werden, denn der vordere MeBpunkt ist

bei A wegen der liberaus stark vortretenclen Augenbrauenbogen verhaltnismaBig viel weiter hinausgeriickt
als bei B. Ich wahle daher den Abstand zwischen der ^Glabella" des Anatomen, also dem tiefsten Punkte
der Stirnbeinflache, und der Protuberantia; was fur A und B den gieichen Betrag von 117 mm liefert.

Aus der Beziehung auf die Basilarlangen ergibt sich daraus eine Lange der Gehirnkapsel far

A
B

sie ist also bei B urn fast 8 °/ langer.

96,6 %
104,5 %

Weiterhin ist der Hirnteil von B ganz erheblich breiter, wie aus den folgenden Messungen hervorgeht

Breite an der schmalsten Stelle zwischen den Schllifenbeinen bei A 59 mm
;; v » » » »

GroBte Breite fiber der Leiste, welche
v » » » DO/ „ .

das Jochbein nach hinten verlangert bei A 90 mm
v ?> V J7 1) » » ;? ?? v ?; n B 98 „

Nach dem Durchschnitt beider MaBe ist also der Gehirnteil des Schiidels B urn 10 % breiter
als der von A.

Aus diesen Vergleichen scheint mir hervorzugehen, daB schon in den von Matschie ('04, p. 65)
angezogenen Punkten die beiden Schadel wenig Ahnlichkeit haben, weniger noch, wenn ihm die schon
fruher abgehandelten Besonderheiten von A gegeniibergestellt werden. Demnach glaube ich nicht, daB der
Schadel Nr. 4486 des Berliner Museums derselben Art angehort wie der Dresdner.

Nach dem Bestimmungsschliissel Rothschilds ('04, 429) konnte unser AfFe noch auf den Simia
aubryi (Ghatiolet & Alix) bezogen werden. Allein ich kann mich weder entschlieBen, den wenigen
Merkmalen, die Gratiolet und Alix (1866, 11) fur ihre neue Art angeben, Wert fur eine Untersche idling
nach heutigen Anforderungen beizulegen, noch denjenigen, mit denen Rothschild a. a. 0. den niichtigen

Angaben beider Autoren zu Hilfe kommen mochte. Es heiBt da: „Haare schwarz und kurz." Dabei hatte

das fragliche Tier iiberhaupt kaum noch Haare (Grat. und Alix, p. 12), und auch jene Angabe paBt auf
viele

7
namentlich junge, Schimpansen. Ferner liest Rothschild von den Zeichnungen (nicht Photogrammen!)

der Pariser Porscher (tab. 1, fig. 1—2) eine besondere Kleinheit der Ohren ab, was mir bei einem durch
Faulnis bereits hart mitgenommenen Kadaver nicht allzu gewichtig erscheinen will; ich wlirde hochstens
sagen, daB sie nicht besonders groB gewesen zu sein scheinen. Noch weniger Bedeutung kann ich dem
Abstande der Augen von einander beimesesn, der Rothschild (wohl nach fig. 2) sehr groB erschien, wah-
rend ich davon an den Abbildungen des Schadels (tab. 2, fig 2—3) nichts merken kann.
ist der Schadel nach denselben Unterlagen besonders prognath zu nennen, denn ich finde unter dem
hiesigen Material mehr als einen Schadel mit ahnlicher Proscnathie, obwohl diese sranz andern Arten

Ebensowenig

zu-

anz un-gehoren diirften, zumal sie nicht von Gabun, der Heimat des angeblichen S. aubryi stammen. G
haltbar endlich ist das Kennzeichen, dem Gratiolet und Alix, sowie von ihnen verleitet Rothschild so

groBe Bedeutung beimessen, daB namlich der M
5

i einen funften Hocker besaBe „wie beim Gorilla" (Gratiolet
und Alix p. 11 und 73). Ungliicklicherweise ist das eine Eigenschaft, die nicht nur der Gattung Gorilla

Is. Geoffr., und einer einzigen Schimpansenart, sondern auch samtlichen Arten von Simia L., Satyras Less.

und — soweit mir bekannt — auch von Hylobates III. zukommt, mit andern Worten alien Menschenaffen!
rreilich ist dieser 5. Hocker nur in einem gewissen Zustande der Bezahnung sichtbar, wenn namlich der 5. untere
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Molar durchgebrochen, seine Kauflache aber noch nicht abgenutzt ist; dann ist er jedoch meistens ganz

deutlich. Bei „ Jenny" nimmt man ihn ebenso gut wahr, wie bei vier andern Schadeln unsres Museums.

Nach alledem mu8 ich mich auBerstande erklaren, die auf Grund eines einzigen und auBerlich schlecht er-

haltenen Exemplars aufgestellte und nicht eingehend beschriebene Art S. aubryi (Gratiolet & Alix) in die

Erorterung fiber die systematische Zugehorigkeit unseres Affen einzubeziehen.

Wie aber stent es um die Stellung zu den tibrigen bekannten oder wenigstens benannten Arten?

Nach Rothschilds Tabelle wiirde die Lange und Farbe des Pelzes, die Kopfform, die maBige GroBe der

Ohren und Eckzahne auf die alte Art S. satyrus (typicus) L. hinfuhren, allein dies sind doch recht vage

Merkmale, wahrend auf das Vorhandensein oder Fehlen des 5. Hockers am letzten Backzahn nach meinen

obigen Ausfuhrungen noch weniger zu geben ist. Auch besitzt unser Exemplar mehrere wichtige Ziige zu

eigen, die Anspruch auf artliche Absonderung geben. Zunachst war das hellbraune Jugendkleid eine Er-

scheinung, die bisher noch bei keinem andern Schimpansen gefunden worden ist, dann aber ist der Schadel

in mehr als einer Beziehung so merkwiirdig, daB er allein schon genligende Stiitze fiir die Trennung geben

kann: ich erinnere an die Prognathic, die gewolbte, aber schmale Gehirnkapsel und vor allem an die

riesigen Stirnbeinwiilste. Freilich tut einer solchen Bewertung die Begleiterscheinung der ausgesprochenen

Rhachitis starken Eintrag. Die schwachliche, der Beanspruchung durch die Muskelspannung jedenfalls sehr

ausgesetzte Beschaffenheit des Kopfskeletts stellt der Hervorkehrung jener Eigentiimlichkeiten sofort das

Bedenken entgegen, daB wir es in groBerm oder geringerm Grade mit krankhaften Folgeerscheinungen zu tun

haben — ein Bedenken, in dem mich mein Mitarbeiter Mollison auf Grund seiner arztlichen und anthro-

pologischen Erfahrung bestarkt. Ich halte es daher fur geboten, das Bekanntwerden eines weitern Exem-

plars mit gleichen Merkmalen, aber von normalem Zustande abzuwarten, ehe wir jene in die Speziesdiagnose

aufnehmen durfen. Bis dahin muB auch der Name Simla fuscus (A. B. Meyer), weil er auf die nicht

eingetroffene Voraussetzung eines braunen Alterskleides gegrtindet war, unter den unsicheren Arten

gefiihrt werden.

Angefuhrte Arbeiten

Gratiolet, L. et Alix, P. (1866), Recherches sur l'auatomie du Troglodytes aubryi, chimpanze d'une espece

nouvelle, in: Nouv. Archiv. Mus. d'Hist. Nat. v. 2.

Matschie ('04), Einige Bemerkungen fiber die Schimpansen, in: Sitzungsber. Ges. Nat. Fr., p. 55— 69.

Meyer, A. B. (1895), Ein brauner Tschimpanse im Dresdner Zoologischen Garten, in: Abh. u. Ber. Kgl. Zool.

etc. Mus. 1894/5, Nr. 14.

Rothschild, W.
(

?

04), Notes on anthropoid apes, in: Proc. Zool. Soc. v. 2, p. 413—440.

2. tlber den Halsbandlemming

(Dicrostonyx hudsonkis (Pall.jj von Labrador und (jrdnland

Die neuere Erkenntnis hat uns gelehrt, daB der Halsbandlemming des amerikanischen Nordens

{Dicrostonyx hudsonius (Pall.)) in mehrere, auch ortlich gesonderte Unterarten zerfallt. Zwar hatte schon

Pallas richtig erkannt, daB diese Gattung von Wuhlmausen aus zwei deutlich unterschiedenen Arten besteht,

dem D. torquatus (Pall.) von Sibirien und dem D. hudsonius (Pall.) von Britisch-Nordamerika, welch beide

er deutlich beschrieb 1
), und spater zeigte Traill 2

^, daB die gronlandische Form etwas Besondres darstellt

(D. hudsonius groenlandicus), aber in den neuesten Handbuchern und Verzeichnissen hat man — vermutlich

aus Unkenntnis der alten Arbeiten — Irrtiimer in die Sachlage getragen. Da mir ein gutes Untersuchungs-

material vorliefft, erlaube ich mir die Verhaltnisse richti^zustellen.O 7 <J

1) (1778) Novae spec. Quadrup. e Glirium ord., p. 206 u. 208.

2) (1823) in: Scoresby, W. jun., Journal of a voyage to the northern wh ale-fishery; Appendix p. 416—419.

m
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Es war zunachst ein Riickschritt, daB Tbouessarts mit Recht allgemein gebrauchter „Catalogus
Mammalinm" beide PALLAsschen Arten als D. torqiiatus (Pall.) vereinigte J)

. D. G. Elliot gab zwar in seiner

„Synopsis" 2
) der amerikanischen Art wieder die richtige Bezeichnung als D. hudsonius (Pall.), funrte aber

D. groenlandicus (Traill) nur als Synonym dazu auf und als Fundort des Typus von hudsonius ^Greenland"
wahrend Pallas 3

) ausdriicklich Labrador nennt; da Pallas als Bezugsquelle die Herrnhuter Missionare
angibt, so kommt die Nordhalfte dieses Gebiets in Frage. Jener Fornmlierung Elliots ist nachher Trouessart 4

)

gefolgt, wahrend sein Gewahrsmann in einem weiteren Werke iiber die nordarnerikanischen Saugetiere 5
)

Namen und Vorkommen der gronlandischen Form (iberhaupt nicht erwahnt.

Was ferner die faunistischen Spezialwerke iiber das Wohngebiet des amerikanischen Halsband-
lemmings betrifft, so hat Peters 6

) die gronlandische Unterart mit dem sibirischen D. torqiiatus (Pall.) zu-

sammengeworfen, was bei der ganz verschiedenen Farbung schwer zu begreifen und von Kolthoff 7
) mit

Recht getadelt worden ist. Pfters sowohl wie Winge s
) scheinen von einem D. hudsonius (Pall.) nichts

gewufit zu haben, und der letztere treffliche Kenner der gronlandischen Saugetiere will weder am Kopf-
skelett noch in der Farbung feste Unterschiede zwischen den Lemmingen Gronlands und des arktischen
Festlands anerkennen. Was die Farbe belangt, so ist dies sicher nicht richtig, wie ich zeigen werde. Zu-
nachst sei aber die richtige Synonymik der amerikanischen Arten gegeben:

Dicrostonyx hudsonius (Pall.)

Mus hudsonius Pallas (1778) Novae spec. Glir. p. 208

a) Dicrostonyx hudsonius hudsonius (Pall.) 1. c. Nordliches Labrador
b) Dicrostonyx hudsonius groenlandicas (Traill) Nord- und Ostgronland

c) Dicrostonyx hudsonius unalascensis (Merriam) Alaska

d) Dicrostonyx hudsonius nelsoni (Merriam) Alaska

e) Dicrostonyx hudsonius richardsoni (Merriam) Westkiiste der Hudsonsbai

Die Unterarten a bis d ziehe ich nur aus den oben erwahnten Werken von Elliot an, bezweifle
aber, da8 D. h. unalascensis ganz richtig gefaBt ist, wie denn Preble die Art des Athabaska-Mackenzie-
Gebiets D. h. alascensis Stone nennt — eine Bezeichnung, die Elliot ('05, 260) nur als Synonym von
D. h, unalascensis Merriam gelten laBt. Vgl. hierzu auch die letzten Satze dieses Aufsatzes.

Es sollen nunmehr die Sommerkleider der beiden Subspezies einander gegenubergestellt werden
was urn so weniger uberfliissig ist, als die fur damals sehr gute Beschreibung des D. h. groenlandicus von
Traill nicht gerade leicht zuganglich, die andre, kurze aus Kolthoffs Feder aber in schwedischer Sprache
abgefaBt ist; von D h. hudsonius (Pall.) gibt es sogar nur die erstmalige Beschreibung von Pallas selbst.

1. JHcrostonyx hudsonitis hudsonius (Pall.)

Alterskleid im Sommer: Oberseite graubraun, indem namlich die schieferblauen, an den
Spitzen weiBen Wollhaare den Grundton abgeben, wahrend die darliber hinausragenden Halften der Grannen
rotlichbraun mit schwarzen Spitzen sind; bei manchen Exemplaren mit dichter deckendem Grannenhaar
kann die Mitte des Riickens einfarbig erdbraun werden, wie bei Microtus arvalis (Pall.). Von der Nasen-
spitze bis zur Stirn zieht sich ein scharfer schwarzer Strich und vom Nacken bis zur Schwanzwurzel ein
ebensolcher Streifen, der gelegentlich mit dem erstern in Verbindung tritt. Am neuen Sommerpelz ist der
Ruckenstreifen sehr scharf ausgebildet, wahrend er gegen den Herbst hin, bis zum Oktober, verschwindet.

1) (1898—99) v. 1, p. 547.

2) ('01) in: Public. Field Col. Mus., Zool. Ser., v. 2, p. 209.

3) 1778, p. 208.

4) ('04) Catal., Quinqu. Suppl., p. 464.

5) ('05) in: Public. Field Col. Mus , Zool. Ser., v. 6, p. 260.

6) (1874) in: Die zweite deutsche Nordpolfahrt, v. 2, p. 163—164.

7) ('03) in: Kongl. Vet.-akad. Handl., v. 36, Nr. 9, p. 6.

8) ('02) in: Medd. om GronL, v. 21, p. 382—383.
Abh. u. Ber. d. K. Zool. u. Anthr.-Ethn. Mus. zu Dresden 1908 Bd. XII Nr. 4. «
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Oberlippe am Sitz der Schnurrhaare, Ohrgegend, Halsseiten und Scheitel, Brust (nach hinten verschm alert)

und Flanken bis zu den Keulen rostrot: Bauch und Sehwanzchen schmutziff ffelbgrau: FuBe orauweiB.

Jugendkleid im Sommer: Oberseite durchweg erdfarbig wie bei unsrer gemeinen Feldmaus,

der durchlaufende schwarze Riickenstreif sehr seharf; Unterseite von der Kehle bis gegen den Bauch liin

gelbgrau, letzterer gelblichweiB.

Der Winterpelz ist ungemein dicht und fast so lang wie beim Kaninchen
schon das Sommerhaar mit dem von Sciuropterus volans (L.)

Pallas vergleieht

die Grannen messen namlich bis zu

25 mm, im Sommer nur die Halfte. Das Deckhaar ist aucb bier fiber der graublauen Grundwolle zunachst

lichtbraunlich, die Spitzenhalfte reinweiB, jedoch gelegentlicb aucb schwarz, so daB der Pelz mehr silberweiB

erscheint. Schwanz aucb im Winter gelbgrau.

Gesamtlange eines c? vom 1. September („von der Schnauze bis zur Schwanzspitze" B. Hantzsch c.

142 mm
?

Gewicht im Fleiscb 67 g.

Der Beschreibung lagen zu Grunde 6 Sommerbalge erwachsener Tiere und 3 Junge, 1 Uber-
gangskleid vom 15. Mai und 1 reines Winterkleid vom 10. Februar, samtlich aus Killmek (Port Burwell)
im nordlichsten Labrador (B 4561 67, 4860 63).

2 Dicrostonyx hudsonius groenlandicus (Traill)

Alterskleid im Sommer: Oberseite ascbgrau mit geringer braunlicher Beimischung, die

Spitzen der Deckhaare immer schwarz. Von der Nasenspitze bis zur Stirn ein schwarzer Strict wie bei

der vorigen Art, aber der dunkle Ruckenstreifen fehlt; nur selten ist er angedeutet 1
). Ohro-e o-end und ein

halber Gurtel auf der Vorderbrust bis zu den Scbultern hinauf rostrot; Oberlippe, Kehle und ubrige Unter-
seite rostgelb, langs der Flanken gegen die graue Oberseite scbarf abgesetzt. Kolthoff 1

) nennt den Bauch
„wei61ich"

;
gelegentlicb auch „hell rostbraun": vielleicbt haben mir gerade Individuen letzterer Farbung von

seiner Ausbeute vorgelegen (Zool.Mus.Berl.Nr. 14059—60 von Ostgronland, Mackenziebucht, 3. X. 1900;
ges. v. Kolthoff).

Winterkleid (nach Kolthoff): Es schwankt zwischen rein silberweiB und hellgrau bis o-elb-

licbweiB. Ein Exemplar batte einen groBen gelblicben Fleck auf dem Vorderriicken, ein anclres je
einen gelbbraunen auf dem Vorder- und Hinterriicken. Bei einem fast weiBen Stiicke war ein schwacher
blaulicher Anstricb

;
zumal an den Flanken, bemerkbar. Die einzelnen Haare sind zu 2

/3 grauschwarz mit
weiBen Spitzen.

Demnach unterscbeiden sicb beide Lemmingsformen ganz ausgesprochen im Sommerkleide
;
das

7

kurz gesagt
7
bei D. hudsonius oberseits briiunlich mit einem scharfen schwarzen Mittelstreifen, am Bauche

gelbgrau ist, wahrend es bei D. h. groenlandicus oben aschgrau, am Bauche rostgelb ist und den Rucken-
streifen hochstens in Andeutung zeigt. Da die letztere Form nur den auBersten Norden und Nordosten
(etwa bis 70° nach Siiden) ihrer Heimatinsel bewobnt, so ist ihr Gebiet von dem des I), k hudsonius clurch
eine weite Strecke Meer und Land getrennt. Im Hinblick darauf, daB wir schon auf dem arktischen Fest-
lande Amerikas mehrere deutlich unterscbeidbare Formen des Halsbandlemmings kennen wiirde es von
Interesse sein, wenn auch die auf den groBen Inseln des Polarbeckens lebenden bekannt wiirden, damit wir
seben, zu welcher von beiden hier behandelten Subspezies sie mehr Verwandtschaft zeigen. Pur das zu-
nacbst liegende Gebiet Baffinsland wird diese Frage durch die von Bernh. Hantzsch gemachten Sammluno-en
zu losen sein, wahrend ihre Behandlung fur Grinnelland und die groBen Eilande westlich davon denjenio-en
Spezialisten nahegelegt sei, welcbe iiber die Ausbeuten von Sverdrtjp und Peary verfiio-en- auch die
Lemminge der Barrengrounds und des Parryarchipels miissen noch untersucht werden, wozu vielleicbt doch
noch Material von den zahlreichen Franklinexpeditionen in England vorhanden ist. Jedenfalls bietet der
Halsbandlemming wieder ein schones Beispiel fur die Veranderlichkeit der Lebensformen unter dem Ein-
flusse der ortlichen Sonderung, worauf bekanntlicb zuerst Mokitz Wagner die Aufmerksamkeit der Natur-
forscher gelenkt hat.

1) Kolthoff p. 6 u. — 7 o.

'xi
h_,

«i'b" "
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3. Asyrametrisclie Schadelbildunff eines Alaska-

i

(Ovis cervina dalli Nels.^

auf Vergleiche mit der

(Fig. 5 u. 6)

Die nachstehende Beschreibung eines Falls von ungleicher Ausbildung des Kopfskeletts eines

Saugetiers soil nur einen Beitrag zur Tatsachenkenntnis dieser Art von Entwicklunssstorunsren brino-en

verzicbtet aber

Literatur, die ohnehin fiber das Gebiet nur

diirftig ist. Wer sich dariiber unterrichten

will, sei auf die Abhandlung von Leisewitz 1
)

verwiesen. Der Schadel eines alten mann-

liehen Bergschafs (Ovis cervina dalli Nels.)

unsres Museums (B 4886) zeigt starke

zweiseitise Asvmmetrie und zwar sovvohl

in der Langsrichtung wie in dorso-ventraler

Richtung; auch haben die Backziibne der

einen Seite sebr unregelmaBige Stellung

und Ausbildung. Irgendwelchen EinfluB

auf die Ernahrung des Tiers scbeinen die

Abnormitaten nicht gebabt zu haben, denn
*

es war den MaBen nach ein starker Bock

mit gutem, gleichmaBig ausgebildetem Gre-

born (Schulterbobe des aufgestellten Stiicks

890 mm; Hornlange 940 und 960 mm;
Hornumfang an der Basis 350 ram; Basal-

1 Tinge des Schadels 246 mm, groBte Breite

zwiscben den AuBenwanden der Orbitae

171 mm)
Zunacbst ist festzustellen, daB

die Oberseite des Schadels geringere Ab-

weichung*en von der richtigen Bilduns; zeigt

als die Basilarfliiche. Im ganzen tritt nur die

linke Orbita mehr uber die Wan genflache

des Maxillare hervor und die Schnauzenspitze

ist etwas nach links verschoben. Diese

Abdrangung der Achse ist auf der Unter-

ansicht (Fig. 5) nicht nur viel starker

ausgesprochen, sonclern mehrere sich ent-

sprechende Knochen der beiden Schadel-

hiilften haben auch verschiedenen Abstand

von der Transversalebene. Von der UnregelmaBigkeit werden hauptsachlich Gesichtsknochen betroffen,

dabei von hinten nach vorn in steigendem MaBe. Die Nahte sind an der Schadelbasis meistenteils deutlich

gesondert, wahrend sie bei einem fast ebenso groBen Schadel (Basallange 240 mm) der nahe verwandten

Ovis nivicola borealis Sev. dort vielfach verstrichen sind. An der Verbildung sind folgende Knochen beteilio-f

bei deren Erwahnunef ich «-«^^««

Fiff. 5 ca. Vo n. G-r.

rechts und „links" der wahren Lage entsprechencl verwende.

1) Leisewitz, W. ('06), Ein Beitrag zur Kenntnis der bilateralen Asymmetrie des Saugetierschad els, in: Sitzb.

Oes. f. Morphol. u. Physiol, in Miinehen, v. 22, p. 137—151; 5 fig.
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angemessen

Das linke Exoccipitale reicht weiter nach vorn, wahrend das rechte Squamosum mit seinem

Tuberculum articulare zuriickbleibt. Das rechte Pterygoid ist an der Innenseite fast urn die Halite langer

als das linke, ebenso reicht das rechte Palatinum auf der Gaumenflache bedeutend weiter nach vorn,

womit auch das zugehorige Gaumenloch vorgeriickt ist; ferner ist die Gaumenpartie des linken Palatinum

(lurch die groBere Breite des nebenliegenden Teiles vom Proc. palat. o. max. mehr eingeengt als die be-

nachbarte. Von der Asymmetrie am starksten betroffen sind die Maxillaria: das rechte hat hinter dem
letzten Molaren die normale Abdachung gegen den untern Teil des Lacrimale, das linke fallt hinten fast

senkrecht ab und ist vorn an der Beriihrung mit dem Intermaxillare bedeutend kiirzer; dem
liegen For. infraorbital und Crista zygomatica etwa 10 mm weiter hinten. Neben einer um 5—6 mm

groBern Breite des rechten Proc.

palatinus ist die Wangenflache des

rechten Maxillare ungleich starker

gewolbt, wofiir links die Crista

zygom. zu einem zapfenartigen

Buckel mit rauhem Gipfel auf-

getrieben ist und an ihrem hintern

Abfall noch einen besondern

Hocker ausgebildet hat. Hinter

Fig. 6 ca. % n. Gr.

ausgefallen ist.

dieser Gegend etwas eingedriickt sind.

der Crista, an der Naht des Jugale,

ist eine tiefe Grube entstanden.

Am meisten fallt die verschiedene

Stellung der beiden Backzahn-
reihen auf und sie war wohl

unter alien vorhandenen Abnor-

mitaten fiir den Lebensvorgang

am wichtigsten. Der Unterschied

zwischen den Vorder- und Hinter-

randern der beiden Alveolen-

reihen betragt namlich nahezu

10— 12 mm, wobei zu beachten

ist, daB links der erste Pramolar
Auch die Vorderwand der linken Orbita bleibt zuriick, weil J u gale und Lacrimale in

Weitere Abweichungen wiirden auf einem Transversalschnitte des Sehadels hervortreten, den man
sich etwa durch die Mitte des Oberkiefers gelest diichte. Die rechte Halfte des Gaumendachs wiirde dann
wesentlich niedriger erscheinen, die Kauflache der Backzahne aber viel tiefer hinabreichen weil der Proc.
aiveolaris betrachtlich langer ist als links. Hier macht aber der letzte Molar eine Ausnahme, denn seine

Krone ist unverhaltnismaBig hoher als die seiner Vorganger und sogar die der rechten Reihe; auBerdem
ist seine hintere, auBere Schmelzfalte (Metaconus) wegen mangelndem GegenbiB im Unterkiefer als drei-

eckiger Keil erhalten geblieben, wahrend die drei andern Schmelzfalten die regelmaBio'e Abnutzuno- zeio-en

lm ganzen zeigt sich die rechte Schadelhalfte deutlich langer, und dies wird hervortrerufen

durch die groBere Lange einzelner Bestandteile, namlich des Pterygoids, Palatinum und Maxillare. Wie ich

vorwegnehmen will, sind Anzeichen vorhanden, daB diese Tatsache durch langer wahrendes Knochenwachs-
tum zustande gekommen ist, denn die Nahte der rechten Schadelhalfte sind hie und da noch scharfer aus-
gepragt, wo die entsprechenden links schon verstrichen sind; dies betrifft die Suturen zwischen den Proc.
zygomatici des Squamosum und Jugale, zwischen Pterygoid und Palatinum, zwischen Lacrimale und Juo-ale.

Das starkere Wachstum der rechten Halfte bekundet sich auch in der groBern Hohe des Maxillare und in

der Verl'angerung seines Alveolarfortsatzes, wodurch die quere Asymmetrie erzielt wird.

Am Unterkiefer beschrankt sich die Asymmetrie wesentlich auf die Hohe der Zahnkronen,
indem diese links erheblich groBer ist; auch fallen die Kauflachen rechts in eine Ebene, links aber bilden

- eine mehrfach gebogene Kurve (Fig. 6). Dies hat seine Ursache darin,
von der Seite gesehen
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da8 die normal gelegene Zahnreihe des linken Astes an der oberen wegen ihrer Verlagerung und unzu-
langlichen Hohe kein vollstandiges Widerlager findet, so daB die unteren Zahne mehrfach auswachsen muBten.
Die zu den langsten Zahnen gehorenden Alveolenrander sind ebenfalls etwas verlangert, was den linken
Ast an einer kurzen Strecke etwas hoher macht als den rechten; im groBen ganzen ist aber die Asymme-
trie des Unterkiefers auf die ungleiclie Lange der Zahnkronen beschrankt und aus obigen Griinden eine
reine Gebrauchswirkung.

Zum SchluB sei die Frage nach der Ursache der beschriebenen MiBbildungen gestreift.
Rein morphologisch gesehen beruht sie auf ungleichem Wacbstume mehrerer sich entsprecbender Knochen,
namentlicb des Gesichtsteils, und zwar erreicbt die UnregelmaBigkeit ibr hochstes AusmaB im Maxillare!
DaB die Verschiedenbeit beider Schadelhalften auf vorzeitigem AbschluB des Wacbstums auf der linken
beruht, scheint mir aus folgender Uberlegung bervorzugeben. Erstens zeigt die recbte Halfte normalen
Bau, wie sich aus dem Vergleicbsmaterial ableiten laBt; insbesondere haben die vorderen Knocben der
Orbita, die Wangenflache und der bintere Abfall des Maxillare die richtige Ausbildung. Die obere Zabn-
reibe hat ihren normalen Platz, wie sich aus der regelmaBigen Kauflacbe und dem Verhaltnisse zum Unter-
kiefer ergibt. Endlich sind die rechtsseitigen Nabte durchweg noch deutlicb, was fur alle Knochen den
gleichen Wachstumszustand andeutet. In der linken Halfte dagegen sind die entsprecbenden Knochen
mehrfach yerschoben und aufgebeult; die Zahnreihe liegt schief hinter der gegenuberliegenden des Ober-
schadels wie auch hinter ihrer Gegenflache im Unterkiefer; endlich sind mehrere der beteiligten Nabte
vollig verwachsen. Dieser Wachstumsstillstand hatte nicht nur fur die Langenausdehnung des Schadels,
sondern auch fur die Hohe seine Folgen, wie aus der starkern linksseitigen Wolbung des Gaumendachs'
und aus der kompensatorischen Verlangerung der untern Molaren erhellt. Diese Verkiirzung der linken
Gesichtsbalfte erlaubte den Zwischenkiefern, sich unter dem Druck des weiterwachsenden rechten Maxillare
iiber die Mittellinie hinaus nach links zu verlagern, was die Umbiegung der Schadelspitze hervorrief. Es
ist iibrigens nicht unmoglich, daB die asymmetrische MiBbildung sich auch iiuBerlich in irgendwelchen Un-
regelmaBigkeiten bemerkbar gemacht hat, denn es zeigte sich beim Bearbeiten der Haut, daB die vordere
Kopfhalfte, von einem anderen Individuum herriihrend, angestiickt war; der Sammler mag diese kleine
Falschung begangen haben, urn einen vorhandenen Schonheitsfebler zu beseitigen.

Was der physiologische AnstoB zu der einseitigen Entwicklungshemmung gewesen ist, viel-

leicht unzureichende Ernahrung des Knochengewebes durch mangelhafte GefaBversorgung, ein schwerer Pall
oder der StoB eines Gegners, laBt sich natiirlich nicht ausmachen.
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