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» 117, „ 2, 3 V. 0. lies Kaffa statt Kuffa.
» 193, „ 1, >f 23 V . 0. lies 3 fr. statt 1 fr.
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Gerhard  ̂Rohlfs’ Reise von Algier gegen Timbuktu bin.
Abiod Sidi Seheioh, August bis Oktober 1863.I, Abschnitt: Von A lgier iiber Laghuat bis

Die schweren Opfer, welche^die Erforschung von Inner- 
Afrika vergangenen Jahre abermals gefordert hat, der 
noch frisuhe Schmerz iiber den Tod des tiicbtigen Steudner, 
welcher dem tiickischen Klima der wasserreichen Heiden- 
Lander weit siidlich von Darfur erlag, und des kiihnen, 
energisch vorwiirts dringenden v. Beurmann, der an der 
Westgrenze des mohammedanischen Wadai hingemordet 
wurde, lassen nur mit Bangen an das Schicksal der mu- 
thigen Manner denken, die, von machtigem Forscherdrange 
beseelt, trotz aller warnenden Beispiele in die gelichtete 
Reihe der Afrikanischen Reisenden eintreten, um an der 
grdssten geographischen Aufgabe der Gegenwart mitzu- 
arbeiten. Immef nur Einzelnen unter Vielen ist es gelun- 
gen, ein bedeutenderes Stiick des grossen Afrikanischen 
Kontinentes der Wissenschaft zu erobern, bei weitem die 
Meisten wurden nach kurzem Kampfe zuriickgeschlagen oder 
biissten ihre edle Kiihnheit mit dem Tode und selbst die 
wenigen Auserwahltei^ konnten selten das zuerst erstrebte 
Ziel erreichen, fast immer warden sie nach anderen Ge- 
genden. verschlagen. Handelt es sieh nun vollends um 
eine Reise nach Timbuktu, so werden die Besorgnisse 
noch durch den gefahrdrohenden Umstand erhdht, dass sich 
jene beriihmte Stadt gegenwartig in der Gewalt des fana- 
tischen Hadj Omar, des erbitterten Franzosen-Feindes, be- 
finden soil, von welchem einem aus Algerien kommenden 
Europaer das Schliromste bevorsteht. War es doch schon 
vordem ein waghalsiges Unternehmen, die Stadt zu betre- 
ten. Der ritterliche Major Laing, der einzige Europaer, 
der von Norden her nach Timbuktu gelangt ist, nachdem 
er unterwegs von Tuareg angefallen und beinahe erschla- 
gen worden, musste, von den Fulbe ausgewiesen, die Stadt 
schon nach kurzem Aufenthalt (18. August bis 22. Sep
tember 1826) wieder verlassen und fiel wenige Tage darauf 
durch die Hand des ihn Geleitenden; welchlfci emsten Ge- 
fahren von Seite derselben Fulbe aber Dr. Barth ausgesetzt 
war, so lange er in Timbuktu weilte, ist aus seinem Werke 
hinlanglich bekannt.

Wir kdnnen daher unseren wackeren DSutschen Lands- , 
mann, Herrn Gerhard Eohifs aus Vegesack, nur mit bangen 
Gefiihlen auf seinem gefahrvollen Wege nach Timbuktu 
begleiten; ob er einer der wenigen Auserwahlten sein 
wird ? ob er zuriickweichen muss oder gar die schon ohnehin 
so grosse Zahl der Opferovermehren wird.^ Diess liegt in 

Petermann’s Geogr. llittheilnngen. 1864, Heft I.

der Hand der Vorsehung. Kiihn und doch besonnen zu- 
gleich schreitet er vorwarts. Schon ein Mai war er dem 
Tode nahe, als er in der Marokkanischen Sahara von sei
nem Fiihrer iheuchelmdrderisch im Schlafe iiberfallen und 
mit Wunden bedeckt hiilflos liegen blieb, bis nach mehre- 
ren Tagen barmherzige Marabuts ihn retteten, die gekom- 
men waren, den vermeintlich Todten zu beerdigen. Noch 
ist sein linker Oberarm, dessen Knochen damals durch 
einen Schuss zerschmettert wurde, nicht vollstandig ge- 
heilt, aber Muth und Selbstvertrauen sind geblieben und 
die iiberstandenen Gefahren werden seine Vorsicht erhohen. 
Ein langer Aufenthalt in Marokko und Algerien, die Reise 
durch die Marokkanische Sahara im J. 1862'') haben ihn 
mit dem Orientalischen Leben, mit Sprache und Sitte ver- 
traut gemacht, er ist kein Neuling, Erfahrungen aller Art, 
Gewdhnung an Strapazen, Ungemach und Entbehrungen 
sind seine wichtigen Bundesgenossen und die riihmliche 
Munificenz des Senats der Freien Stadt Bremen hat es ihm 
mbglich gemacht, sich gut auszuriisten. Sein Unternehmen 
ist daher, so weit seine Persdnlichkeit in Betracht kommt, 
nicht ohne Aussicht auf Erfolg: mbchte es ihm gelingen, 
die schwierige Aufgabe durchzufiihren, als erster Europaer 
von Algerien iiber Timbuktu nach dem Senegal sieh durch- 
zuschlagen und nicht nur den Preis, den die Geographi- 
sche Gesellschaft zu Paris auf diese That gesetzt, zu er- 
ringen, sondern vor Allem den daran gekniipften hohen 
Ruhm zu erkampfen!

Gerhard Rohlfs hat im August 1863 von Algier aus 
seine Reise nach Timbuktu angetreten, die letzten uns 
zdgekommenen Nachrichten datiren vom ip. Oktober aus 
Abiod Sidi Scheich siidlich von Geryville, wo er bei lan- 
gerem Aufenthalt seine Ausriistung vervollstandigte. Bis 
dahin hat er nicht Gelegenheit gehabt, neuen Boden zu 
betreten, aber sein Tagebuch enthalt doch schon Manches 
von Interesse, sowohl iiber Land und Leute im westlichen 
Theile der Algerischen Sahara als iiber seine eigenenVerhiilt- 
nisse und Aussichten in Bezug auf die bevorstehende grosse 
Reise. Wir drucken daher das Tagebuch, so weit es uns 
bis jetzt zugegangen ist, mit wenigen- Kiirzungen hier ab.

Karavanserail Ain-Aissera, den 29. August 1863. — 
So bin ich denn unterwegs und schon iiber 200 Kilometer

') Siehe „Geogr. Mitth.” 1863, SS. 361— 370.

    
 



Gerhard Rolilfs’ R eise von Algler gegen Timbuktu hin, August bis Oktober 1863,

von Algier entfernt. Ich fange mein eigentlich^s Tagebuch 
noch nicht an, da diese Gegend eben so wie die Beni- 
Mzab, die ich noch durchlaufen werde, hinlanglich durch 
Franzdsische Reisende bekannt sind, sondern will nur Ein- 
zelnes erzahlen. Den letzten Abend in Algier sprach ich 
noch mit Herrn Berbrugger, er meinte, es miisste niich Je- 
mand bei Martimprey angeschwiirzt haben, sonst kdnne er 
es sich nicht erklaren, dass mieh derselbe ohne Staats- 
unterstiitzung ziehen lasse. Doch es ist mir so fast eben 
so lieb, mein Verdienst wird um so grosser sein, und wenn 
ich mit vielem Gepack die Gtrasse gezogen ware, auf der 
ja Torher Major Laing umgekommen ist, so stande mir 
vielleicht ein gleiches Schicksal bevor; unscheinbar aber, 
wie ich reise, glaube ich Nichts zu befiirchtcn zu haben. 
Der Weg bis Bogbar #ber Blidah und Medeah ist sehr 
schdn, immer Ibewaldetes Gebirge. Medeah, dem Umfang 
nach so (gross wie Milianah, liegt sehr hoch und es war 
denn auch recht frisch, als ich am Morgen nach meiner 
Ankuqft um 5Uhr aufwachte, das Thermometer zeigte 13° R. 
Ich stellte mich mit einem Empfehlungsbriefe dem General 
vor, der mich sehr zuvorkommend empfing und mir. einen 
Empfehlungsbrief an den Commandant superieur in Laghuat 
schrieb. Boghar, ein alter kleiner Arabischer Ksar (aus 
Steinen gebautes Stadtchen oder Dorf), das hoch oben aiif 
einer Bergkuppe liegt, hat sich recht durch die Franzosen 
gehoben, wegen seiner vortheilhaften Lage hat es bestan- 
dige militarische Besatzung und so siebt man jetzt iiber 
den alten grauen Arabischen Mauern sehdne Europaische 
Hauser hervorragen. Die Gegend ist schrecklich ode, iiber 
Boghar hinaus gegen Siiden fangt die Kleine "Wiiste an, 
die in jeder Beziehung einformiger und unfruchtbarer als 
die Grosse ist, eben so ist sie, weil aus einem Hochplateau 
bestehend, bedeutend armer an Wasser. Die Grosse Wiiste 
nimmt, wenn man von Algier aus siidwarts geht, mit La
ghuat ihren Anfang.

Die Leute wissen nicht, was sie aus mir machen sol- 
len. In Blidah war ich im Hotel Perigord abgestiegen, 
und als ich mich Abends zu Tische setzte, kam die Wir- 
thin und fing folgendes G^prach mit mir an : „Pardon, 
der Herr ist dem Aussehen nach doch kein wirklicher Ara- 
ber?” —. j jn  der That, nein.” — „Warum haben Sie' denn 
Ihre Haare abgeschoren und tragen Araber-Tracht.^” ;— 
,,'Weil mir das wegen des Klima’s besser geMlt.” — „Der 
Herr sind der Aussprache nach Englander.”. — „Um Ver- 
zeihung, nein.” — - r̂eiss ich wirklich nicht, wenn Sie 
kein Franzose sind, Sie sind.” — ,,'Wunschen Sie
meinen Pass zu sehen, Madame?” — „Mein Gott, nein, 
Sie sind aber jedenfalls ein Englander’.” Damit ging sie 
hinweg. TJnterwegs hielten mieh die Franzosen oft fiir 
einen Spahi, die Araber fiir einen Tiirken, ich lasse sie 
bei ihrem Glauben. Die Wirthin einer kleinen Zwischen-

station meinte, ich sei ein Missioniir, der auszbge, die Mo- 
hammedaner und Heiden zu bekehren, und stellte sich 
deshalb sehr fromm.

Hospital von Laghuat, den 4. September. — Von Medeah 
bis Laghuat sind es 18 Etapen und ausser den Dorfern 
Boghar und Djelfa hat man ungefiihr alle 40 Kilometer 
ein Karavauserail und zwischen den Karavanserails Posten, 
die von Spahis, welche den Cburierdienst versehen, besetzt 
sind. In dem Karavauserail, in welchem ich gestern lo- 
girte, feierte man die Hochzeit der Toohter. fiet Mann 
aus Djelfa hatte zufallig erfahren, dass ich Afrika-Reisehder 
spi, was mir denn die Ehre verschaffte, zum Abendessen 
eingeladen zu werden. Da gab es Wild, als Rebhiihner, 
Hasen, Kaninchen u. s. w., in Menge, aber ausser einem 
aus Djelfa beigeschafften Salat nichts Vegetabilisches. Es 
war also ein fdrmliches Fleischgerichtsmahl, denn ausser 
dem Wilde trug man natiirlich auch Oehsenfleisch, Haminel- 
braten, Hiihner und Enten auf; nur beim Naehtisch waren 
Friichte aus Laghuat reichlich vertreten.

Heute Morgen endlich sah ich den Palmenwald von 
Laghuat vor mir, eine grosse herrliche Oase, obgleich die 
Palmen noch nicht das iippige Griin haben, wie in den 
siidlicheren Oasen, die ich voriges Jahr durchreiste. Ich 
verirrte mich Anfangs in den Gartenstrassen, welche wie 
in alien Wiisten-Oasen von hohen Thonmauern eingefasst 
sind, gelangte aber doch endlich zur Stadt selbst. Der 
Kommandant empfing mich auf die zuvorkommendste Art 
und gab mir die Versicherung, mich mit Empfehlungsbrie- 
fen, einem Fiihrer und Maulthier versehen zu wollen, so 
weit die Franzosische Autoritat reiche. Ich sagte ihm, 
dass ich diess nur bis Abiod Sidi Scheich wiinsche, wohin. 
ich zunachst mich begeben woUe. Sodann bat ich ihn um 
Erlaubniss, auf einige Tage ins Hospital treten zu diirfen, 
und auch diese Bitte wurde sofort gewahrt. Ich bin nam- 
lich von Djelfa an zu Fuss gegangen, da mir das Reiten 
zu theuer kam; war es nun von der Anstrengung oder der 
Hitze, am zweiten Tag schwoll mein linker Oberarm be
deutend an. Ich wusste, was das zu bedeuten hatte, nam- 
lich dass eine der Wunden wieder aufbrechen wiirde; diess 
wird mir wohl noch oft passiren, ich sehe aber, dass es 
nicht gefahrlich ist. Gestern hatte sich Eiter an der un- 
teren Oberari^W'unde angesammelt, ich machte einen Ein- 
stich und hatte diesen Morgen die Freude, den Arm in 
seinem natiirlichen Zustand zu sehen, ausgenommen, dass 
die Wunde noch stark eitert.

War ich schon in Geryville gut aufgenommen, so war 
ich es hier noeh weit besser; dort musste ich mit alien 
Leuten in Einem Zimmer sein, weil keine Offizierzimmer 
vorhanden waren, hier dagegen habe ich mein eigenes 
Zimmer, eigene Bedienung und gute Kost. Ich denke in 
einigen Tagen wieder hergestellt zu sein. Das Hospital
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liegt auf einem Felsen und ich iibersehe von meinem Zim
mer einen grossen Theil der Stadt so wie fast die ganze 
Oase. Das Haus des Gouverneurs, am grossen Platze ge- 
legen, ist sehr sehdn, das Empfangszimmer fiirstlich; La- 
ghuat ist aber auch ein wichtiger Drt und wird, wenn erst 
weiter gegen Siiden Garnisonen verlegt werden (unter\rorfen 
ist das Land bis TJargla, Metlili und Golea), Sifz eines 
Generals werden.

Tadjmut, den 13. September. — Gestern babe ich La- 
ghuat verlassen und bin nun auf dem Wege nach Abiod 
Sidi Scheich. Nach viertagigem Aufenthalt im Hospital 
blieb ich noch drei Tage in Laghuat, um eine Kara wane 
abzuwarten. Gestesn bin ich denn auch in Begleitung 
einer solchen aufgebroehen, obgleioh ich eben so gut allein 
hatte reisen kbnnen, weil man hier, wo die ganze Gegend 
den Eranzosen unterworfen ist, noch Nichts zu befiirchten 
hat. Der Kommandant von Laghuat hat sioh ausserst lie- 
benswiirdig gegen mich benommen und mir einen Empfeh- 
lungsbrief an den Marabut von Ain-Mahdy geschrieben, 
wohin ich morgen komme (heute halte ich Ruhetag, da ich 
so langsam wie moglich reise, theils um meine Krafte zu 
sehonen, theils um Bekanntschaften anzukniipfen, die mir 
spater vielleicht von grossem Nutzen sein kbnnen). Dieser 
Marabut ist ein sehr einflussreicher Mann, der grosse Guter, 
unter Anderem Haus und Hof in Ain-Salah besitzt. Der 
Kommandant schrieb ihm, mir einen Empfehlungsbrief fiir 
Ain-Salah auszufertigen, was mir von grossem Kutzen sein 
wiirde, da die nach Timbuktu bestimmten Karawanen von 
Tunis, Tripoli, Tuggurt, Tuat, Tafilet u. s. w. dort zusam- 
mentreffen. In Ain-Mahdy werde ich wohl einige Tage 
bleiben und dann iiber Tadjruna nach Abiod Sidi Scheich 
gehen.

Obgleich ich jetzt sehr langsam reise, werde ich doch 
vielleicht meine Reise schneller beendigen, als ich bereeh- 
ne t habe, denn spater werde ich mich freiwillig nirgends 
lange aufhalten, wenn nicht Gewalt oder Umstande mich 
zwingen, sondern sobald ich die nbthigen Renseignements 
genommen, weiter eilen, um mbglichst bald in Bakel ein- 
zutreffen. Ich werde diess schon deshalb thun, um wo 
moglich Konkurrenten zuvorzukommen, denn ich glaube 
stark, dass sich irgend ein Franzose aufmachen wird, um 
von Algerien iiber Land nach dem Senega^vorzudringen. 
Man sprach in Algier von einem Geometer, der die Ab- 
sicht habe, sich dem zu unterziehen. Es hot sich mir 
selbst noch am letzten Tage in Algier ein Architekt, der 
bei den Hafenbauten beschaftigt war, zur Begleitung an 
unter der Bedingung, dass er die Halfte der ausgesetzten 
Pramie bekomme, der Mann sprach aber kein Wort Ara
bised und hatte von solchen Reisen uberhaupt die sonder- 
barsten Begriffe.

Der Weg von Laghuat bis Tadjmut ist entsetzlich ode

und einfbrmig, immer kahle Berge und steinige Ebenen, 
wo nur Haifa (Stipa tenacissima) und Schih (Artemisia 
odorata) fortkommen. Um so lachender und erfreulicher 
erscheint Einem dann die Oase, wenn man von Weitem 
die hohen Palmwipfel und unter ihnen das lippige Griin 
der Feigen, Aprikosen, Mandeln, Pfirsiche u. s. w. wahr- 
nimmt. Tadjmut ist ein Dbrfchen von 60 Hausern, am- 
phitheatralisch an einem Berge hinaufgebaut, wahrend die 
Garten sich am Fusse in einem Halbmond herumziehen. 
Ich fand beim Kaid eine offene Aufnahme und fiir den, 
der sich iiber Schmutz u. s. w. hinwegsetzen kann, war 
auch das Essen nicht iibel. Ich hielt mich hauptsachlich 
an den grossen Obstkorb voll Trauben, Feigen und Pfir- 
siehe, den mir der Kaid zwei Mai des Tags zuschickte. 
Auch mit Kaffee bewirthete er mich, die Freude an dem 
guten Geschmack desselben wurde aber ein^ermaassen ge- 
dampft, wenn ich daran dachte, dass er den Zuieker jedes 
Mai aus seinem nicht eben zu sauberen Taschentuche 
herauswickelte. Sein Sohn brachte gesottene Eier ab- 
geschalt in der Hand und legte sie in Ermangelung eines 
Tisches vor uns auf den Teppich, auf dem vielleicht kurz 
vorher Einer mit seinen ungewaschenen Fiissen limher- 
gelaufen war. Tiber dergleichen Kleinigkeiten muss man 
sich hinwegzusetzen wissen, so Etwas kommt alle Tage 
vor. Im Ganzen war der Kaid Aissa (Jesus auf Deutsch) 
ein sehr gastfreundlicher und, wie alle Kaids, die Franzo- 
sen liebender Mann.

Ain-Mahdy, den 14. Sepibr. — Gegen 10' Uhr Morgens 
bin ich hier eingetroffen, Ain-Mahdy ist nicht weit von 
Tadjmut entfernt. Es liegt ebenfalls auf einer kleinen 
Anhdhe, um welehe sich die Oase herumzieht. Das Haus 
der Schiirfa ') und die Moschee sehen recht stattlich aus. 
Hier wohnen namlich nicht Marabuts (Abkdmmlinge der 
Jiinger des Propheten oder eines hervorragenden Heiligen), 
sondern, wie ich gestern erfuhr, Schiirfa (Abkbmmlinge 
des Propheten), zugleich ersehe ich auch, dass der Em
pfehlungsbrief nicht an den einflussreichen Scherif gerich- 
tet ist, sondern an den Kadi. Diess Versehen ist wahr- 
scheinlieh auf dem Bureau arabe geschehen, ob absichtlieh, 
weiss ich nicht, doch schien sich der Chef des Bureau 
etwas piquirt zu fiihlen, dass ich ausschliesslich die Dienste 
des Commandant superieur in Anspruch nahm. Meine Auf
nahme beim Kaid lasst iibrigens bis jetzt Nichts zu wiin- 
schen iibrig.

Ain-Mahdy, den Id. Sepibr. — So eben komme ich 
vom Scherif zuriick, der im Sommer ein .Landhaus ausser- 
halb der Stadt bewohnt; er ist Mulatte, noch jung und 
fangt an, sich zu civilisiren, er ist im Besitz eines Wa- 
gens. Reinem Vater hat er in einer Kobba (Dom) im Ksar

Plural von Scherif.
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ein sehenswerthes Grabmal bauen lassen, zu dem jetzt 
eifrig gewallfahrtet wird.

Ain-Mahdy, etwa so gross wie Tadjmut, ist fiir eine 
Araber-Stadt gut befestigt, denn die krenelirte Eingmauer 
ist, wie auch die meisten Hauser, von Steinen aufgefiihrt. 
Es hatte seiner Zeit einen harten AngrifF Abd-el-Kader’s 
auszuhalten, der sich des dem Scherif gehbrigen Landhau- 
ses bemachtigte und das Wasser, welches von dort aus die 
Stadt versorgt, abschnitt. Er beschoss die Stadt auch mit 
Kanonen, konnte derselben aber doch nicht Herr werden. 
Mit dem Ealle Abd-el-Kader’s und nach der Einnahme von 
Laghuat erkannten die Bewohner von Ain-Mahdy freiwillig 
die Franzosische Herrschaft an , das Beste, was sie thun 
konnten. Die Bewohner zeiehnen sich durch Reinlichkeit 
aus und ihre Gesichtsziige sind schdner als bei den Ber 
wohnern der umliegenden Ksar. Morgen werde ich den 
Djebel Amur betreten, wo der erste Ksar, den ich an- 
tretFe, Reischach ’) heisst.

Reischach, den 18. Sepibr. — In Ain-Mahdy habe ich 
dennoch zwei Empfehlungsbriefe erhalten, einen fiir Timi- 
mun und einen anderen an einen Tuareg - Hauptling. Der 
Weg hierher ist entsetzlich oder vielmehr es existirt gar 
kein Weg, man hat eine Kette des Djebel Amur zu iiber- 
steigen, wo die Maulthiere kaum fortkommen kdnnen. 
Reischach ist eine schdne Oase, wegen der bedeutenden 
Hohe hat sie zwar keine Datteln, aber Trauben, Pfirsiche 
und Feigen sind im tjberfluss vorhanden und ich schwelge 
alle Tage in diesem herrlichen Obste. In Tadjmut und 
Ain-Mahdy fangt man an, Baumwolle zu ziehen, die, wie 
ich mieh selbst iiberzeugt habe, ausgezeichnet gerath, hier 
gedeiht sie wegen des kalten Klima’s nicht, dagegen zieht 
man hier ausgezeichnete Kartoffeln. Reischach ist ferner 
beriihmt wegen der Schdnheit seiner Frauen und ihrer 
Leichtsinnigkeit, die wohl daher riihren mag, dass friiher 
ein Bureau arabe hier bestand.

Tautelah, den IB . Septhr. — Ich muss mich, nach der 
Kalte zu urtheilen, beinahe 1500'Meter iiber dem Meeres- 
spiegel befinden. Mein Thermometer erreicht nie mehr 
als 20° des Nachmittags und die Nachte sind ordentlich 
kalt, Hier muss das Klima dem in Herd-Deutschland ahn- 
lich sein, nur dass die intensive Hitze der Juli- und August- 
sonne noch Feigen und Pfirsiche zur Reife bringt. Wein 
wird  ̂ wenig mehr gezogen, die Kartoffeln und der ktais 
gedeihen als zweite Ernte ausgezeichnet. Die Oase hat ein 
bluhendes Aussehen und wird durch zwei starke Quellen 
reichlich ernahrt,, der Ort selbst sieht aber armselig aus, 
die Hauser sind roh und schlecht gebaut.
. empfing mich wie gewohnlich zuvorkommend,

einige cwohner aber, die meine Europaische Reisetasehe

') Eicha der Franzosischen Karten
A. P.

auffallend fanden, schienen ihm Zweifel an meiner Deutsch- 
Tiirkischen Herkunft einzuflossen und trotz meines Em- 
pfehlungsbriefes verlangte er meine „Karta” zu sehen, wie 
die Eingebornen eine Art Passkarte nennen, welche das 
Bureau arabe ihnen im Reisefall ausstellt. Ich glaubte 
Anfangs, er wolle scherzen, und erklarte ihm, ich besasse 
keinen Pass, da ich aber sah, dass er es ernstlich und 
amtlich meinte, prasentirte ich ihm mein gestempeltes 
Hospital-Billet von Laghuat. Sobald er den blauen kaiser- 
lichen Adler sah, fand er sich vollkommen beruhigt und 
die Grdsse des Zettels und die vielen gedruckten linien 
schienen ihm noch einmal so viel Respekt einzuflossen als 
eine gewbhnliche Passkarte. ^

Rassul, den 2 5 . Septhr. — Von Reischach bis hierher 
bin ich mit einer Karawane der Uled-Sidi-Scheich gereist 
und habe die Ddrfer Homeida und Boalam ') passirt, ohne 
jedoch einzukehren, weil die Karawane immer in den Duar 
anhielt, die hier sammtlich von den Marabuts der Uled-Sidi- 
Seheich bewohnt sind. Ihre Zelte zeiehnen sich dadurch 
aus, dass oben auf der Spitze drei Straussenfederbiische 
angebracht sind, etwa in der Art, wie man sie auf Wap- 
penhelmen sieht. Erblickt man von Weitem die drei 
Federbiische, so kann man sicher sein, dass die Zelte den 
Uled-Sidi-Scheich angehoren. Es ist diess der verbreitetste 
Stamm in diesem Theil der Wiiste, ihre Duar erstrecken 
sich bis weit siidlieh von Golea hinaus. Ihr angestammter 
Herrscher ist Sidi Sliman-ben-Hamsa, dessen Vater sich 
den Franzosen freiwillig unterwarf und die Baschagha- 
Wiirde empfing. Sidi Sliman-ben-Hamsa residirt als eehter 
Wiistensohn bald hier, bald da in seinem grossen Zelt, fiir 
den Augenblick ist er in Abiod Sidi Scheich, einer kleinen 
Stadt, wo seine Vorfahren begraben liegen und wo sie 
eine Sauija gegriindet haben. tfbermorgen werde ich bei 
ihm sein.

Arha-taschtani, den 2 . OUoher. —  Durch die Umstande 
gezwungen musste ich langer, als ich wollte, in Rassul 
bleiben. Auf dem Wege fand ich in Heragheda keinen 
Menschen, der mich bis hierher geleiten wollte, die ge- 
sammte mannliche Bevolkerung, mit Ausnahme eines Grei- 
ses und eines eben erst gekauften, aus dem Sudan ge- 
kommenen Sklaven, war auf Reisen, ich sah mich also 
genothigt, w i^er nach Rassul zuriickzukehren und daselbst 
eine Karawane abzuwarten. Ich logirte mich wieder beim 
Kaid ein, der mich gleich Anfangs gut aufgenommen hatte, 
obgleich ich nicht an ihn empfohlen war. Vorgestern fand 
ich endlich Gelegenheit, mit einer Karawane abzureisen, 
aber kaum aus den Thoren iiberfiel uns ein so gewaltiger 
Regen, dass ich nochmals umgekehrt sein wiirde, ■̂ enn

’) E l H'amouida and Bon A’lam in Daumas’ ,,Le Sahara Alge- 
rien”. p.
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ich allein gewesen ware. Dabei war es so kalt, dass mein 
Thermometer auf 13° C. sank. Endlich erreichten wir 
gegen 2 Uhr Nachmittags Keragheda. Um mich zu er- 
warmen, war ich abgestiegen, aber alle meine Kleider 
waren triefend nass, und als die Leute noch weiter ziehen 
wollten, widersetzte ich mich entschieden; da auch keine 
Anssicht war, dass der wolkenbruchahnliche Eegen nach- 
liess, so gaben sie nach und wir vertheilten uns in die 
verschiedenen Hauser und Zelte. Keragheda ist ein zer- 
stortes Dorf, aus drei den Einfall drohenden Hausern und 
neun zerrissenen Zelten bestehend. Ich wurde beim Kaid, 
der Bu-kabodja (Vater der Melonen) hiess, einlogirt. Er 
hatte sein Zelt in der Mitte des Stromes aufgeschlagen, 
der fast das ganze Jahr hindurch ohne Wasser ist, gegen 
Abend jedoch schwoll er an, das Wasser trat in der Nacht 
bis an unser Zelt und ich fiirchtete alle Augenblicke, dass 
es ins Zelt selbst eindringen werde, doch verlief es sich 
bis zum Morgen wieder, da schon am Abend der Eegen 
anfgehdrt hatte. Wir waren die ganze Hacht auf einer klei- 
nen Insel von 20 Fuss Durchmesser gewesen.

Am Abend langten wir in Arba-taschtani an, das nur 
eine halbe Tagereise von Abiod Sidi Scheich entfernt ist, 
und ich wiirde schon heute dahin aufgebrochen sein, wenn 
mich nicht meine linke grosse Zehe an jeder Bewegung 
verhinderte. Ob der Eegen oder die Kalte die Schuld 
tragt, genug, sie ist angeschwollen und verursachte mir 
gestern einen solchen Schmerz, dass ich, der ich doch eine 
gute Portion Schmerzen ertragen kann, mich kaunr zn 
retten wusste. Die Leute wollten Henna auflegen, die 
Zehe mit Feuer brennen oder sie in heisses Wasser ste- 
oken, ich Hess mich aber auf alles diess nicht ein, sondern 
bereitete mir etwas Eau sedative d’apres Easpail und heute 
ist es bedeutend besser. Ich denke morgen in Abiod Sidi 
Scheich zu sein und werde von dort einen Boten mit die- 
sen Zeilen nach Geryville schicken, das 2 | Tagereisen 
nbrdlich von hier liegt.

Abiod Sidi Scheich den 5. Oktober. — So eben bin ich 
hier angekommen. Sidi Sliman ist nicht hidr, er kehrt 
erst heute Abend zuriick, daher weiss ich noch nicht, wann 
ich weiter reisen werde. Hier liegt die Grosse Wiiste vor 
mir, der erste Schritt nach Timbuktu bin ist also gethan. 
Welche Freude, wenn ich als erster Europaer von Algerian 
aus nach dem Senegal komme! So viele Schwierigkeiten 
mir bevorstehen, ich werde sie iiberwinden. Mein Fuss 
bessert sich auch bedeutend, doch wird mir das Gehen 
noch ein wenig schwer.

In Arba ward ich recht gastfreundlich vom Kaid be- 
wirthet, jedoch habe ich auf seinem Teppich eine Legion 
Lause aufgerafft, welche die schon vorhandenen verstark- 
ten; ich habe ihnen jedoch einen argen Streich gespielt, 
indem ich die Taschen und Nahte mit Kampfer einrieb.

Gestern Abend kam ein ungeheurer schwarzer Skorpion 
auf mich losgeriickt, ich hatte fast Angst, als ich ihn mit 
meinern Stock durchbohrte und er seinen krummen Schwanz- 
stachel in denselben trieb. Da er so ungewohnlich gross 
war, maass ich ihn und fand seine Lange zu 8,4 Centimeter. 
Die Leute betrachteten es als eine gliickliche Vorbedeutung, 
dass ich ihn getbdtet hatte.

Ich habe mich hier noch nicht umgesehen, sondern 
warte die Eiickkehr Sidi Sliman’s ab, so viel kann ich 
jedoch sagen, dass Abiod Sidi Scheich aus zwei grbsseren 
und drei kleineren, auf Steinwurf-Weite von einander lie- 
genden Dorfern besteht. Von Garten ist kaum eine Spur 
vorhanden, da das Wasser mangelt, nur einige hundert 
Palmen beleben die Scene jetwas. Die Umgegend ist flach 
und steinicht. Im Norden sieht man die Gebirgsziige von 
Arba, nach Siiden zu eine endlose Ebene.

Ben 15. Oktober. — Ich bin vollkommen wohl und 
hinlanglich kraftig, um die Eeise zu unternehmen, aber 
mein Aufbruch von hier hat sich verzbgert. Sidi Sliman- 
ben-Hamsa, der heute Morgen iiber Geryville nach seinep 
Duar abgereist ist, hatte mir Empfehlungsbriefe selbst bis 
Timbuktu versprochen. Da ich nun schon bezweifelte, dass 
er Verbindung mit dieser Stadt habe, so fragte ich ihn denn, 
an wen er mich adressiren wolle. Er erwiderte: „An den 
Scheich” , ohne jedoch den Namen desselben zu wissen. 
Als er am folgenden Tage den Hamen Ahmed - el - Bakay 
von mir hbrte, sagte er, dass er mir an diesen Mann, wel- 
cher Dr. Barth’s Beschiitzer in Timbuktu war, einen Em- 
pfehlungsbrief geben wolle. Ungliicklicher Weise lebt aber 
El-Bakay gar nicht mehr, sondern ist voriges Jahr von 
Hadj Omar, der sich Timbuktu’s bemachtigt hat, getbdtet 
worden; so berichteten wenigstens die Draui. Sidi Sliman 
ist Araber im echten Sinne des Wortes, liigenhaft, prah- 
lerisch und geldgierig. So stieg er denn auch heute Mor
gen zu Pferde, ohne mir nur einen einzigen von.- den vie- 
len versprochenen Empfehlungsbriefen gegeben zu haben, 
und als ich ihn danach fragte, schlug er sich vor die Stirn 
und erwiderte, es ganz vergessen zu haben. Schon darauf 
vorbereitet, hatte ich indess einen Brief an den Komman- 
danten von Geryville geschrieben, um ihn durch diesen zu 
zwingen, mir wenigstens Empfehlungen fiir Tuat und Gu- 
rara zu schreiben, allwo er Besitzungen hat. Gestern war 
ich mit ihm auf der Jagd, wo mit Falken einige Hasen 
und kleine Wiistenrebhiihner erlegt wurden, die Saehe war 
aber langweilig und auch anstre'ngend fiir mich, denn mein 
Pferd — ich ritt das des Kaid, seines Oheims — ging 
zwei Mai mit mir durch. Spater wollte Sidi Sliman mir 
zeigen, dass er auch ackern kbnne, und stellte sich an 
einen Pfl.ug, ich sah aber bald, dass diese Arbeit- ihm eben 
so unge-s^ohnt war als mir; ein vornehmer Araber will . 
aber Alles kbnnen und wissen. Ich bewohne jetzt seine
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beiden Zimmer, die er im Hause des Kaid Djedid inne 
hatte. Der ganze Ort ist auf, ibn, zu begleiten, auch der 
Kaid, und ehe er den Ort verliess, betete er in mshreren 
der kleinen Tempel seiner Vorfahren, 'namentlicb in dem 
Sidi Scheieh’s, und sprengte dann mit seinen Guinm (un- 
regelmassige Reiterei) zwei Mai vor dem Grabmal dieses 
Marabuts vorbei, im Laufen die Flinten abfeuernd.

Mittlerweile ist die Karawane fiir Gurara aufgebrochen 
und ich werde nun wohl die grosse abwarten, die alljiihr- 
lich vom Tell nach Gurara sich begiebt, um gegen Korn, 
Wolle u. s. w. Datteln einzutauschen.

Ben 16. Oktober. — Heute Morgen um 5 Uhr stand 
das Thermometer unter 9° E. Des Morgens ist es jetzt 
meistens kiihl, bei Tage aber_ herrscht noch bOdeutende 
Hitze, welche durch den fast immer wehenden Samum 
erhoht wird. Auch die Abende sind kiihl, doch noch zu 
warm, utn Feuer im Kamin zu gestatten. Die frostigen 
Wiistenbewohner unterlassen es aber nicht, jeden Abend 
in meinem Zimmer, das eine Art von Kamin besitzt, ein 
Feuer anzuziinden. Da kauern sie sich denn so dicht wie 
mbglich davor und erzahlen sich unglaubliche Dinge. Das 
Kamin ist durch die Franzosen bis hierher eingefiihrt, 
wahrend man in dem sonst viel luxuridseren Fes eine 
solche Einrichtung vergebens suchen wiirde.

Meine Biieher bringen mieh in den Euf eines grossen 
Gelehrten oder Thaleb und alle Augenblicke kommt de
mand, um ein Amulet geschrieben zu haben oder iiber 
sein kiinftiges Loos Etwas zu erfahren u. s. w. Auch ei- 
nige medizinische Praxis habe ich , doch will ich meine 
Medikamente bier nicht verbrauchen, da sie mir spater 
bessere Dienste leisten kdnnen. Die Aufregung, die mein 
Hiersein unter der Bevdlkerung hervorgerufen hat, fangt 
an sich zu legen. Man gewdhnt sich daran, mich als einen 
Muselmann zu betracfiten, wahrend man Anfangs daran 
zweifelte. Die Leute bringen mir Friichte, Melonen, Pa- 
stinaken und andere, gewissermaassen zur Belohnung dafiir, 
dass ich zum Islam iibergetreten sei. Wie sie mich zer- 
reissen wiirden, wiissten sie den Grand meiner Eeise!

Ben 18. Oktober. — Bis zum 11. November werde ich 
wohl hier bleiben oder vielleicht noch einige Tage langer, 
da man um diese Zeit die Karawane fiir Gurara aus dem 
Tell hier erwartet.

Bei dem Kaid Djedid - ben-Naimi, in dessen Haus ich 
Jetzt logire und der, obgleich nicht viel alter als Sidi Sli- 
Inan, dessen Grossonkel ist, hal)e ich schon ein Mai eine ' 
Nacht zugebraeht, als ich von Marokko zuriickkarri. Da- 
mals lebte er in seinem grossen Zeltlager, wo auch jetzt 
seine Heerden sich befinden, wahrend er mit seiner Fa- 

Winter in seinem Hause zubringt. Der alteste 
Sohn der 20 Jahre alt sein mag, ist bereits verheirathet 
und Vater eines Tochterchens. Zwischen ihm und seinem

Neffen Sidi Sliman-ben-Hamsa gab es neulich eine hiibsche 
Scene. Er hatte diesen namlich auf seiner Tour nach 
Schellala begleitet und auf dem Eiickweg in irgend einem 
Duar einen Esel gestohlen oder erpresst. Am anderen 
Morgen, als wir gerade beim Kalfee sassen, fanden sich 
die Eigenthiimer klagend ein und der Baschagha Sidi Sli
man-ben-Hamsa, sein Neffe, befahl ihm, den Esel heraus- 
zugeben oder zu schworen, dass er ihn bezahlt habe. Da 
schwur er denn bei dem Haupte Abd-el-Kader-ben-Moham- 
med’s, eines ihrer Vorfahren, dass er dem Eigenthiimer. 
35 Francs gegeben habe; bald' darauf aber iiberwies ihn 
sein Neffe, dass er falsch geschworen, und Hess den Esel 
zuriiekgeben. Dabei blieben sie aber.ganz gute Freunde, 
denn ein falscher Eid ist bei den Arabern so wenig, als 
wenn bei uns demand unterlasst, seinem Freunde guten 
Tag zu bieten. Im Hause selbst scheint eine unordent- 
liche Wirthschaft zu herrschen, denn bald erhalte ich mein 
Friihsttick ganz friih Morgens, bald, wie heute, um 4 Uhr 
Nachmittags. Die Kosl̂  ist mager, heisses auf Stein ge- 
backenes Brod, el-schabs genannt, und Morgens und Abends 
Kuskus. So lange der Baschagha hier war, gab es Kaifee 
und Fleisch, seitdem hat dicss aber aufgehbrt.

Ben 19. Oktober. —  Heute hat mir der Kommandant 
von Geryville wieder sehr freundlich und verbindlich ge- 
sehrieben und mir siimmtliche Gegenstande, die mir noch 
fehlten, auf meinen blossen Wunsch hierher geschickt, wie 
einen recht warmen Burnus, ein Kilogramm Kaffee, Zucker, 
einige Kleidungsstiicke, Tabak, Medikamente u. s. w. Er 
schreibt mir nicht einmal, wie viel es kostet, Ich mochte 
ihn gern personlich kennen lernen, aber. obwohl ich Zeit 
genug hatte, nach dem nur 2 Tagereisen ndrdlich von hier 
gelegenen' Geryville zu reiten, so verbietet ineine Lage 
mir zuriickzukehren. Der Kommandant schickte mir auch 
einen warmen Empfehlungsbrief fiir den Kaid Djedid und 
nun steht Alles im Hause zu meinen Diensten. Ich schwelge 
bei einer Tasse Kaffee und einer Cigarette, Dingen, die ich 
schon bis St.-Louis aufgegeben hatte ').

') Herr J. Lehmann, Eedacteur des „Magazin fiir die Literatur 
des Auslandes *, hatte die Gute, uns foigende Herichtigung in Bezug 
auf die von G. Eohlfs in „Geogr. M itth.” 1863 S. 362 mitgetheilte 
Inschrift iiber dem Thore von Agadir zuzustellen;

,,I)ie Xnschnft enthalt nicht, wie der Eeisende m eint, in erster 
Eeihe einen Namen, sondern das Ganze is t eine hollandische Uber- 
setzung des Bibelverses;

Fiirchtet Gott und 
E hret den Konig.

,,Hatte sich H err Eohlfs’ an einen der jiidischen Bewohner Aga
dir’s mit seiner Frage um Auskunft gewandt, so wiirde ihm diese wohl 
geworden sein, da jener alttestamentliche Bibelspruch ,wabrscheinlich 
von einem Hollandisch-Spanischen Luden herriihrt. Auch die Juden in 
Marokko sind namlich von Spanischer Abkunft nnd standen im 17. und 
18.  ̂Jahrhnndert mit ihren Glaubensgenossen in Holland in vielfacher 
socialer und geschaftlicher Verbindung. Namentlicb gab esvorlbO Jah- 
ren viele jiidische Konsuln Hollands in der Berberei. In  Tarudant be- 
sitzen die Juden Spanischer Abkunft ebenfalls eine alte Svnaeoge und 
Schule.”

    
 



Produktion und Handel von Ckorassan').
Obgleieh vor etwa 25 Jahren die 'westlichen Distrikte 

Simnan, Damghan und Schahrud-Bastam von Chorassan ab- 
getrennt worden sind, bildet letzteres doch noch die 
grdsste Provinz Persiens, seine Bewohnerzahl kann man 
auf etwa 1.500.000 anschlagen, und zugleich kdnnte sie 
zur produktivsten gemacht werden, wenn sie es nicht sohon 
ist. Die priichtige Strasse von Mesched nach Teheran, die 
nur in ihrem ndrdlichsten Theile zwischen Schahrud und 
Mesinan von den Turkomanen beunruhigt wird, erleichtert 
den Transport ausserordentlich und die unsichere Strecke 
konnte durch Errichtung einiger mit Beiterei besetzter 
Dorfer leicht geschiitzt werden.

Mesched ist der grosse Markt fiir Europaische Waaren, 
weJche von da nach Afghanistan, dem Turkomanen - Land 
und Buchara gehen; sie geben '/as in Miinze oder Waare 
ab. Baumwollenstoffe werden in Mesched sehr schon ge- 
druckt, auch ist daselbst eine gute Shawl-Fabrik, welche 
11 pence Steuern per Stiick bezahlt. Der Boden der Um- 
gegend ist ausserordentlich fruchtbar, er triigt gutes Ge- 
treide und ausgezeichnetes Obst. Wein von bester Quali- 
tat konnte bereitet werden, da die Trauben an diesem Orte 
sich ganz besonders hierzu eignen. '

Bis vor 200 Jahren war Mschapur' die Hauptstadt von 
Chorassan und Stadt wie Dmgegend muss einst dieht_ be- 
volkert gewesen sein, jetzt zahlt sie nur noch 10.000 Ein- 
wohner. Auch dOrt ist der Boden sehr fruchtbar, es wird 
vortreffliche Baumwolle producirt, und da es nicht an Was- 
ser fehlt, konnte iHr Anbau sehr ausgedehnt werden.

Die Methode der Kultur, Ernte und Reinigung der 
Baumwolle ist in Chorassan noch moglichst schlecht und 
dennoch fiudet das Produkt einen giinstigen Markt in Russ- 
land und anderen Machbarlandern. Man'ist daher zu der 
Ansicht berechtigt, dass in Chorassan Baumwolle gezogen 
werden kann, die jeder ausser der Sea Island gleich steht, 
und der Boden ist auf grosse, jetzt wiiste Strecken so gut 
geeignet fiir diese Kultur, dass die gegenwiirtig 3 | Millio- 
nen Pfund betragende Menge der zu exportirenden Baum
wolle leicht bis zu jedem beliebigen Betrage gesteigert 
werden kdnnte. Am besten ist die zu ISlischapur und Kain 
gezogene, am gerivgsten die von Sebsewar. Der gewdhn- 
liche Preis gereinigter Baumwolle in Chorassan ist 1 | pence 
per Pfund, die Abgaben betragen ^ pence per Pfund, der

’) Aus einem Bericht des Britischen legations-Sekretars zu Tehe
ran, E. B. Eastwick, an Earl Bussell vom 2. Februar 186,'? in : „Be- 
ports by H. i l . ’s Secretaries • of Embassy and Legation, on̂  the. manu
factures, commerce, etc., of the countries in which they reside. Br. 6. 
London 1863” .

Transport von Mschapur zum Aschuradeh-Hafen am Kas- 
pischen Meer etwa 1 penny per Pfund, so dass der Ar- 
tikel an dem Platze, von dem er zu Wasser bis nach Eng
land gebracht werden kann, 2 f pence per Pfund kostet. 
Das grdsste Hinderniss fiir einen vermehrten Transport 
liegt darin, dass es in der Gegend von Nischapur und Seb
sewar nur eine beschrankte Anzahl von Kameelen und 
Maulthieren giebt, welche die Baumwollenballen nach dem 
Kaspisehen Meere tragen miissen; wiirden aber die Last- 
thiere bedeutend vermehrt, so mlisste man eine viel grds- 
sere Menge Getreide zur Fiitterung bauen. Das Zweck- 
massigste ware daher, eine Schienenbahn nach Amerika- 
nischem System von Gez am Kaspischen Meere bis Seb
sewar anzulegen, die mit Pferden betrieben' werden konnte 
und nicht mehr als 240.000 Pfd. Sterling, kosten wiirde.

Ausser Baumwolle sind die Hauptexpdrf-Artikel Cho- 
rassans Wolle, Haute, Metalle, Edelsteine, andere Minera- 
lien und getrocknete Friichte.

Die Wolle aus Chorassan steht auf den Indischen Miirk- 
ten hoher im Preis als die von Indien oder Sindh, sie 
verkauft sich in Mesched gewohnlich zu 3 pence das Pfund 
und zahlt wie die Baumwolle '/̂  penny per Pfund Steufer. 
Bedeutende Quantitaten konnte man aus dem Turkomanen- 
Lande beziehen, seit 12 Jahren ist jedoch der Weg nach 
Merw den Persischen Handlern verschlossen.

Unter den Hauten sind die wichtigsten die beruhmten 
Lammfelle von Buchara, welche seit einigen Jahren iiber 
Herat nach Mesched eingefiihrt werden, weil der Weg nach 
Merw verschlossen ist. Diese LaiSmfelle zahlen, zu Me
sched 4 shilling 7 pence Steuer auf jedes Packet yon 
10 Stiick. Sie finden leicht Absatz in Persien, da sie zu 
den nationalen Hiiten und zur Einfassung der Winterklei- 
der gebraucht werden, und verkaufen sich zu 5 bis 15 shil
ling per Stiick. Die theuersten sind die „karpak” ge- 
nahnten, von denen 10 Stiick 7 Pfd. St. kosten und die 
von vorzeitig geborenen Lammern herkommen. Wie man 
sagt, werden die Mutterschafe einen Monat vor der Zeit 
der Geburt in kalter Hacht.etwa 1 Stunde weit getrieben 
und dann plotzlich in einen sehr warmen Stall gebracht, 
wobei der Temperaturwechsel *; die Friihgeburt veranlasst. 
Ein Hut aus solchen Hauten kostet fast 10 Pfd. Sterl., 
da nur ausg'dsuchte Theile der besten Haute dazu verwen- 
det werden. Gewohnliche Sorten sind diei „abguli” und 
die „jan-i-farih”, woven die ersteren wieder in eine ge- 
ringere, mittlere und bessere KlasSe eingetheilt werden. 
Die Qualitat der Hiiute wechselt mit ddn Jahren, be
sonders gut gerathen sie, wenn der Winter in Buchara

    
 



8 Produktion und Handel von Chorassan.

ungewohnlich kalt ist. Ausser Lammfellen werden auch 
Pelzmantel aus Kabul nach Mesched gebracht und zahlen 
dort 2 sh. 4 p. Steuer. Wenn die Strasse von Herat her 
often ist, werden etwa 50.000 Fuchs- und 2- bis 4000 Mar- 
der-Felle jahrlich von Chorassan nach Westen ausgefiihrt. 
Die ersteren kosten in Mesched I j  bis 2 sh. das Stiick, 
die letzteren 4^ bis 6 sh. In Eussland verkauften sich 
dieses Jahr die Fuehsfelle aus Chorassan zu 4 sh., die 
Marderfelle ebendaher zu 12 sh. das Stiick.

Chorassan ist reich an Blei, Eisen, Kupfer, Antimon, 
Kohlen, Marmor, Alabaster, Schwefel und Steinsalz. Auch 
Silber kommt vor und etwa 20 Engl. Meilen westlich von 
Mesched ist es seit den letzten 12 Jahren bergmannisch 
gewonnen worden. Goldkorner linden sich in einigen Fliis- 
sen. Von alien Bergwerken liegen die auf Kupfer fiir den 
Handel am be'quemsten, einige sind dicht an der grossen 

I Strasse zwischen Teheran und Mesched. Gegenwartig be- 
arbeitet ein intelligenter Kaufmann in Schahrud Kupfer- 
minen bei Zaidah, wenige Meilen von Meiamei, der ersten 
Station ostlich von Schahrud. Das Erz ist dort sehr rein.
Er zahlt den Bergleuten 5 pence taglich und verkauft das 
Kupfer 7 Pfund zu 8 sh. 3 p., so dass er an jedem Pfund 
1 sh. reinen Gewinn hat. Hier wie in alien anderen Me- 
tallminen Persiens wird der Gewinn durch den Mangel 
an gut gebauten Ofen bedeutend geschmalert.

• Kohlenminen giebt es ohne Zweifel in der ganzen 
800 Engl. Meilen langen Bergreihe von Eescht bis Me
sched. Die fiir den Bedarf des Arsenals zu Mesched 
bearbeitete liegt ungefahr 24 Engl. Meilen von dieser Stadt.

Ausgezeichneter Salpeter kommt iiberall in Chorassan 
an der Oberflache in Menge vor. Der in der Pulverfabrik 
zu Mesched verwendete kommt von Tahat Chan, etwa 
28 Engl. Meilen nordlich von der Stadt. Er wird zwei 
Mai an Ort und Stelle gereinigt und verkauft sich dann 
auf dem Markt zu Mesched zu 10 sh. der Centner. Fiir 
die Pulver-Fabrikation ist er jedoch noch nicht rein genug, 
dazu muss er noch drei bis vier Mai gereinigt werden und 
giebt dann ungefahr 65 Prozent reinen Salpeter. Die in 
der Fabrik gebrauchte Holzkohle wird aus der Weissen 
Weide gebrannt.

Schwefel findet sich in Menge in alien Bergen bei 
Mesched und innerhalb 5 Engl. Meilen von der Stadt. 
Ungereinigt kostet er 1 penny per Pfund, beim Eeinigen 
giebt er nur 30 Prozent Schwefel. Das in Mesched fa- 
bricirte Pulver steht dem besten Englischen gleich oder 
ubertrifft es noch. Die Fabrik liefert jetzt 700 Pfund in 

tunden, soil aber nachstes Jahr bedeutend erweitert 
■ sie drei Mai so viel liefern kann.

ei c andiz, 20 Engl. M eilen von Mesched, hat man
begonnen, einen Steinbruoh ii,i- i. • nr, uiucn von gelblich-weissem  Marmord.USZUOGutGZl. und dGr "Prinfy ry

Dz-Gouverneur wird 100 Kameel-

ladungen davon nach Teheran schicken, um ihn bei seinem 
neu zu bauenden Hause zu verwenden. Er gleicht dem 
bei Jezd gewonnenen.

Eine ausgezeichnete Bleigrube, deren Erz 60 Prozent 
reines Metall enthalt, findet sich 16 Engl. Meilen von Ahu- 
wan zwischen Simnan und Damghan.

Die hauptsachlichsten in Chorassan vorkommenden Edel- 
steine sind Karfunkeln und Tiirkisdn, mit beiden wird leb- 
hafter Handel getrieben. Der Pachter sammtlicher Edfelstein- 
gruben Chorassans zafilte voriges Jahr gegen 7000 Pfd. St. 
Pacht und musste ausserdem Geschenke an einflussreiche 
Personpn im Werth von 3000 Pfd. St. machen und doch hat 
er noch bedeutenden Profit. Aus den Tiirkis-Gruben allein 
wurden fiir fast 20.000 Pfd. Sterl. Steine gewonnen, wenn 
auch nicht alle verkauft. Gegenwartig ist ihre Bearbeitung 
theilweis sistirt, weil sich die Gruben mit Wasser gefiillt 
haben. Der Schah besitzt einen kegelfdrmigen Tiirkis von 
ungefahr 1 | Zoll Durchmesser, dessen Werth auf mehr als 
20.000 Pfd. Sterl. veranschlagt wird, doch sind Tiirkisen 
selbst nur von 500 Pfd. Sterl. Werth schon sehr selten. 
Der Stein ist sehr geschiitzt, besonders wenn sich die Farbe 
dem Indigo niihert, wogegen hellere Schattirungen nicht 
in Ansehen stehen. Ein gewinnreicher Handel liesse sich 
mit Saphiren und Smaragden treiben. Diese Steine kauft 
man in Chorassan zu einem Preis, der voile 50 Prozent 
Gewinn in Europa erlaubt. Sehr hoch geschiitzt sind in 
Persien die „lal” genannten Topase von dunkel-rosenrother 
Farbe und stehen so im Preise, dass der Europaische Im- 
porteur 200 Prozent gewinnen wiirde.

Getrocknete Friichte kann man aus Chorassan in jeder 
beliebigen Menge beziehen. Der Zoll betriigt nur 1 sh.
4 p. fiir die Kameelladung. Hauptsorten sind Feigen, 
Pfiaumen, Eosinen, Aprikosen, Jujuben und Mandeln, alle 
ausserordentlich billig. So kann man vortreffliche Eosinen 
in Turschis fiir weniger als 1 penny das Pfund haben. Grosse 
Massen werden nach Eussland exportirt. Die Askariya- 
Traube eignet sich vorziiglich zur Champagner-Fabrikation.

Der Tabak ist in Chorassan von geringer Uualitiit, wahr- 
scheinlich wegen der Art seines Anbaues. Tebes allein 
producirt einen besseren, wegen seines Parfums sehr be- 
liebten Tabak, der mit dem Schiras gemischt wird, um das 
Aroma zu erhohen.

Der Weizen von Chorassan ist gut und 700 Pfd. war
den in Mesched mit 13^ sh. bezahlt. Gerste kostet 8 sh 
die gleiche Quantitat. Aus Mangel an Kachfrage wird kein 
Getreide ausgefiihrt, ausser in Chorassan selbst konnte 
man aber aus Seistan die grossten Quantitiiten beziehen, 
denn dort wird so viel mehr gezogen als verbraucht, dass 
das Getreide kaum irgend einen Preis hat. Die Strasse 
von Mesched nach Seistan ist 476 Engl. Meilen lang und 
geht fiber folgende Orte:

    
 



Die Eegenverhaltnisse der Argeutinischen Eepublik.

Stationen.
Entfer- 

nung in 
Engl. Min

; Entfer- 
' Stationen. nung in 

Engl. Min.
Scherifabad, Dorf . . 24 1 Birdjand, Dorf . . 24
Eebat Seftd, unbewohnt i 20 ! Mud, D orf...................... 24
Eebat i Mijandaseht, Dorl ; 16 : Sirbeschah, Dorf . . 24
Turbet, Dorf . . . . 20 Sahlahabad, Dorf 24
Chisrabad, J)orf . . . 24 Park, Dorf . . . . 32
Kujd, D orf..................... 32 Nib, Dorf . . ' . 20
Cbaf, D o rf ..................... 20 Aliabad, Dorf . . 24
Chidri, Dorf . . . . 20 Bendan, Dorf . . . . 24
Muhammadabad, Dorf . 28 Lab i ab, ara See . . 40
Tschahak, Dorf . . . 20 D a u d i ............................ 16

Die 436 Eagl. Meilen lange Strasse von Mesched iiber Merw nach
Buchara beriihrt folgende Stationen;

Entfer-
Stationen. nmig in Bemerkungen.

Engl. Min
K u s k u r .......................... 16 ! Kleines Dorf.
Eebat i Malu . . . . 16 *
M asd u ran ...................... 28 J) 5>
Karah Kisti . . . . 20 i Wiiste, unbewohnt.
S ad ak li.......................... 20
Serachs -........................... 20 i Festung rait 2 Persischen Eegi-

raentern.
P a lisak ........................... I 24 Wiiste, unbewohnt.
Tasch Eebat . . . . 28 ; Unbewohnt; kein Wasser ausser in

Stationen.

Ermmen, die, nur den Turko- 
manen bekannt sind.

Kutscha Kura 
Merw . .

Entfer- 
I nung in 
.Engl. Min.

28 
20

K altsch ah ......................
Saritschah Awastschaluk 
Utsch Hadji . . . .
E a f a l i t a h .....................
Ischak Eebat . . . .  
Kararaal Chandh i Tscha-

har Djug .....................
Tscbabar Bjug . • . .
Labi D a r ja .....................
A l a t ................................
K a rak u l...........................
Jakkalu t......................, .
B uchara ...........................

Bemerkun^en.

20 
28 
28 
32 

*  20

16
8
4

16
16
16
12

Unbewohnt, Wassernur in Brunnen. 
Scboner Fluss, Weidegrund. Seit 

der Zerstorung der Stadt vor 
70 Jabren durcb den Erair yon 
Buchara ist das Fort wiederholt 
von den Persern besetzt gewe- 
sen. Dieser Ort war die Haupt- 
stadt des Kalifen Hairaun und 
soli raehrere hundert tausend 
Einwohner gehabt haben. Jetzt 
wohnen ungefahr 40.000 Teki- 
Turkomanen-Familien in und bei 
der Stadt. 

iTnbewohnt.

Dorf.

j Ufer des Oxus. 
Dorf.

Qrosse Stadt.

Die Regenverhaltnisse der Argentinischen Repablik im Allgemeinen
und der ungewohnlich starke Eegenfall in Tucuman zu Anfang des Jahres 1§63 im Besonderen.

Mitgetheilt von Dr. Herm. Burmeister.

Die Beobachtungen, welche ich iiber die Eegenbdbe 
der verscbiedenen Punkte der Argentiniscben Eepublik, wo 
icb micb langere Zeit aufbielt, angestellt babe, sind im 
Auszuge - in meinem Eeisebericbt und ausfiibrlicber in einer 
Abbandlung niedergelegt, welcbe im VI. Bande der Scbriften 
der Haturforscbenden Gesellscbaft zu Halle erscbienen ist. 
Seitdem naob Buenos Aires zuriickgekebrt fand icb daselbst 
einen sebr sorgfaltigen Beobaobter, Herrn Manuel Eguia, 
mit Aufzeichnung aller meteorologiscben Pbiinomene jedes 
Tages scbon seit Jabren besebaftigt. Sebr bald^mit diesem 
vortrefflicben Manne befreundet stellte derselbe mir seine 
Beobacbtungen fiir abnlicbe Mittbeilungen zur Verfiigung 
und daraus wie aus alteren, eben so sorgfaltigen, von 
Tbeod. Mosotti leitete icb die Eesultate ab , welcbe als 
ein Eacbtrag zu jenem Aufsatze in den Scbriften der Natur- 
forscbenden Gesellscbaft im VII. Bande veroffentlicbt war
den. Die Zusammenstellung dieser Beobacbtungen gescbab 
im Januar des Jahres 1862. Seitdem bat Herr M. Eguia 
bier in den bftentlichgn Blattern seine Eesultate fiir das 
Jabr 1862 bekannt gemacbt, welcbe nocb nicht der wis- 
senschaftlichpn Welt Europa’s zligegangen sein diirften; 
diess und der ganz ungewdhnliche Eegenfall, welcher sieb 
im Februar des laufenden Jahres (1863) iiber die Provinz 

Petcrraann’s Geogr. Mittheilungeu. 1864, Heft I.

Tucuman ergossen hat, veranlassen micb^zu den fol^enden 
Bemerkungen, in denen ich eiuleitungsweise die bereits 
gewonnenen Eesultate zusammenstelle.

Beginnen wir mit Buenos Aires, als der am besten 
bekannten Ortlichkeit, so ist das Eesultat von sieben bier 
beobachteten Jabren mit den allgemeinen Erfahrungen auf 
der Erdoberfliiche ziemlicb genau im Einklange. A. Muhry 
setzt in seiner Allgemeinen Geographischen Meteorologie 
S. 163 die jabrlich fallende mittlere Eegenmenge fur die 
Zone vom 25° bis 40° Br. zu 35 Zoll Wasserhohe an 
und die Beobachtungen in Buenos Aires ergeben 34,2 Zoll. 
Aber freilich ist der Ausfall in den sieben verscbiedenen 
Jabren ein sebr verschiedener, er wechselt, von 16,8 ;Zoll 
bis auf 51,5 Zoll, als den beiden Extremen, die bier in 
dieser Zeit wahrgenommen warden. UntOr den sieben 
Jabren sind nur 3 mit annahernngsweise normaler Eegen- 
hohe, niimlich, 1830 zu 35,3.,- 1832 zu 35,9 und 1834 
zu 32,5; die vier anderen Jahre zeigen sebr grosse Scbwan- 
kuugen, namlicb 1831 mit 16,s> 1833 mit 51,5, 1861 mit 
24,2 und 1862 mit 43,6. Hierbei fiillt auf, dass das regdn- 
reichste Jabr 1833 keineswegs, auf^das regeniirmste 1831 
folgt, Sondern erst ein normales Jabr zwisehen ‘beiden 
liegt, was die Nachtbeile einer grossen Diirre, wie sie bier

3

    
 



10 D ie Regenverhaltnisse der Argentinischen Eepubllk.

von Zeit zu Zeit sich einstellt, fiir den Landbau und die 
Viehzucht erhdht. Freilich scheint diess nach den Erfah- 
rungen von 1861 und 1862 nicht immer der Fall zu sein, 
aber das laufende Jahr 1863 ist wieder ein trocknes, ob- 
gleich die Regenhbhe etwas grosser ausfallen wird als die 
vom Jahre 1831, aber wohl schwerlich grosser als die 
von 1861. Dieselben Erfahrungen sind in alien bstlichen 
Provinzen der Argentinischen Konfbderation gemacht wor- 
den; diirre Jahre wechseln weit bfter mit normalen als 
mit iibernassen und es ist iiberhaupt ein recKt nasses Jahr 
nur ein sehr ausnahmsweisee Vorkommen.

In Bezug auf die Yertheilung des Regens iiber die 
verschiedenen Jahreszeifen gilt als Regel, dass der Friih- 
ling die regenreichste Jahreszeit ist, der Winter die regen- 
armste und dass Sommer und Herbst einander ziemlich 
nahe kommen, in der Regel aber im Sommer noch etwas 
mehr Regten fallt als im Herbst. Als ilittelzahlen der 
sieben Jahre ergeben sich nachstehende Resultate:

‘ 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1861. 1862. Mittel.

Fruhling 16,63 2,98 15,19 13,16 14,03 9,4 12,3 12,0
Sommer 8,B5 4,10 2,42 8,82 8,32 6,5 11,5 7,0
Herbst . 7,73 8,26 20,76 7,12 4,5 10,9 9,2
Winter . ! '  4,72 1,77 'lO,06 8,80 2,98 3,8 8,9 5,9

; 35,36 16,88 35,93 51,63 32,45 24,2 43,6 34,1

In dieser Aufzahlung erscheint zwar das Mittel des 
Herbstes hbher als das des Sommers, aber nur well der 
ungemein nasse Herbst des Jahres 1833 ein solches tlber- 
gewicht hervorbringt, von den ubrigen sechs Jahren haben 
vier einen regenreicheren Sommer als Herbst und darum 
darf man wohl diess Yerhiiltniss als das normale ansehen, 
zumal wenn man bedenkt, dass in dem Falle die Abnahme 
der Regenmenge vom Friihlinge bis zum Winter eine ziem
lich regelmassig fortlaufende ist, was sich auch nach der 
Beobachtung normaler Jahre als Mehrzahl und Norm 
ergiebt; darum habe ich mich fiir diese Auffassung ent- 
scheiden miissen. —  Fiir die einzelnen Monate lasst sich 
iibrigens durchaus • kein sicheres Resultat aus den vorlie- 
genden Beobachtungen ableiten, indem bald der September, 
bald der Oktober der regenreichste Monat ist, mitunter 
aber auch der November. Der Januar ist gewbhnlich regen- 
armer als November und Februar und der regenarmste 
Monat in den meisten Fallen der Juli, in anderen der 
August Oder gar der Mai (1861), selbst der April (1832). 
Die grosste Regenmenge wahrend eines Monats betragt 10,3 
fur den September 1830, die geringste 0,09 fiir den Fe- 
bruar 18.31, ein in jeder Hinsicht abnormes Verhaltniss, 
weil iibrigens der Februar nicht regenarm zu sein pflegt. 
Die trockensten Herbst- und Wintermonate (August 1831 

p 1 1832) haben noch 0,2 Regenhbhe. Ein Monat
endlich in den sieben Jah

ren nicht vorgekommen.

Mit den fiir Buenos Aires maassgebenden Verhaltnissen 
stimmen die Resultate meiner Beobachtungen in Parana, 
der damaligen Hauptstadt der Konfbderation, ziemlich gut 
uberein; ich fand wahrend des Jahres'1858 bis 1859 eine 
auf 33 Zoll Wasserhbl)e geschatzte Regenmenge, welche 
sich iiber 53 Regentage vertheilte. Von diesen ^3 Tagen 
fielen 23 auf den Frtihling, 17 auf den Sommer, 8 auf 
den Herbst und 5 auf den Winter. Nehmen wir an, dass 
die Regengiisse im ganzen Jahre ziemlich gleichmassige 
gewesen wiiren, was der Wahrheit nahe kommt, so betragt 
die Regenhbhe des Friihlings 12,5 Zoll, die des Sommers 
9 Zoll, des Herbstes 7,5 und die des Winters 4 Zoll, was 
ziemlich genau mit den Mittelwerthen, die wir fiir Buenos 
Aires aufgestellt haben, iibereinstimmt. Wir kbnneii uns, 
glaube ich, mit diesem Ergebniss einstweilen, in Erroan- 
gelung umfassender Beobachtungen, zufrieden geben und 
danach annehmen, dass die atmospharisehen Niederschlage 
in Entrerios noch eben so fallen wie bei Buenos Aires, 
was dann weiter zu dem Schlusse einer allgemeinen tlber- 
einstimmung der bstlichen Seite des ganzen extratropi- 
schen Parana - Beckens oinigermaassen berechtigt. Auch 
ist es hier im Lande sebr wohl bekannt, dass die jahrli- 
chen Regengiisse in Corientes, in Santa Fe und der Provinz 
Cordova bis an die Sierra nicht zahlreicher oder heftiger 
sind als etwa bei Buenos Aires oder Parana; im Gegen- 
theil, man sohreibt allgemein den letztgenannten Ortlich- 
keiten zahlreichere und starkere Regengiisse zu als den 
zuvor erwiihnten.

Anders stellen sich die Verhaltnisse, wenn man weiter 
nach Norden und Westen in das auf dieselbe Weise sanft 
ansteigende Argentinische Tiefland hinaufgeht; dort begeg- 
nen wir vbllrg verschiedenen und zum Theil ganz eigen- 
thiimlichen Erscheinungen.

Zuvbrderst habe ich eine gute Beobachtungsfolge aus 
dem- Jahre 1857 bis 1858 fiir Mendoza, wo ich mich da- 
mals 13 Monate lang aufhielt. Es gab wahrend des gan
zen Jahres nur 39 Regentage, deren gesammte Regenhbhe 
ich auf 8^ Zoll Wasserstand anschlagen konnte. Von den 
39 Regentagen fielen 14 auf den Friihling, 18 auf den 
Sommer,. 7 auf den Herbst, aber keiner in den Winter; 
diese Jahreszeit war ohne alle R egen, nur einige Male 
stellten sich starke Nebel ein, die einen sichtbaren Feuch- 
tigkeits-Niederschlag bewirkten, aber zur tropfbaren Kon- 
densation kam es nicht. Indessen ist das dort nicht ganz 
allgemeine Regel; ein anderer Beobachter, welcher mir 
seine Ergebnisse m ittheilte, fand zwar nur 37 Regentage, 
aber davon fielen 5 auf den Winter, 4 in den Herbst, 
20 auf den Sommer und 8 auf den Friihling. Hiernach 
scheint der Sommer die regenreichste Jahreszeit zu sein und 
ihm in der Regel der Fruhling an Hbhe des Wasserfalles
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nachzustehea. Auch war es nicht zu Terkennen, dass die 
Regen lange nielit die Starke besassen, welche sie bei 
Parana und Buenos Aires erreichen konnen^ denn hier 
babe ioh, wenigstens bei Parana, mitunter wahrend der 
heftigsten Regengiisse etwas iiber 2 Linien Wasser in der 
Stunde aufgefangen und bei Mendoza niemals mehr als 
1,8 Linie in der Stunde, denn die 63 Stunden, wahrend 
welcher es an den 39 Tagen geregnet hatte, ergaben nur 
8|- Zoll Wasser, mithin nicht viel iiber 1,6 Linie als 
Durchschnittsquantum fiir die Stunde. Ich schatzte die 
Regenhohe des Friihlings auf 32 Linien, die des Sommers 
auf 50, die des Herbstes auf 19 und die des "Winters nur 
auf 1 Linie, wahrend sie nach jenem anderen Beobachter, 
der Regen im W inter fallen sah, vielleicht 5 oder 6 Li
nien betragen mbchte. Bemerkenswerth ist es endlich, 
dass die atmospharischen Mederschlage bei Mendoza ge- 
wohnlich ein Mai im Jahre, im Anfange des September, 
als Schnee auftreten, wahrend bei Buenos Aires nie Schnee 
fallt und noch viel weniger bei Parana. Indessen hab6 
ich auch in Cordova vereinzelten Schnee beobachtet, der 
freilich schon schmolz, so wie er flel, wahrend er bei Men
doza in der Regel, wenn er in der Nacht gefallen ist, bis 
zum nachsten Mittag liegen bleibt.

Denselben allgemeinen Charakter eines sehr diirftigen 
atmospharischen Niederschlags hat nun die ganze West- 
seite der Argentinischen Republik, und zwar in steigendem 
Grade, je weiter man nach Norden kommt. In San Juan
regnet es schon viel seltener als in Mendoza und noch
seltener in La Rioja, wahrend in Catamarca der Regen in 
manchen Jahren ganz ausbleibt. tJberall ist es auch hier
Regel, dass der Winter gar keinen Regen hat und die
meisten Regen in den Sommer fallen, ganz wie bei Men
doza. Schnee giebt es schon in San Juan nicht mehr und 
noch viel weniger. in La Rioja oder Catamarca; an beiden 
Orten kennt man ihn nur auf den Gipfeln der benachbar- 
ten Gebirge, der Sierra Pamatina und Sierra Aconquija, 
dagegen liegen die Thaler der benachbarten Cordilleren 
auch bei San Juan im Winter voll Schnee, wie noch w'eit 
mehr in der Hohe Mendoza’s, wo der Schnee Monate lang 
liegen bleibt. Hdher nach Rorden, neben La Rioja und 
Catamarca, kommen heftige Sehneestiirme auf dem Cordil- 
leren-Plateau im Winter vor, aber der Schnee liegt auch 
hier nur einige Tage oder hochstens eine Woche, obgleich 
er vom_ Winde gepeitscht in den Schluchten und Thalern 
zu bedeutender Hdhe sich sammelt und viel Linger liegen 
bleibt als auf der Hoohfliiche des Gebirges selbst.

Verschieden von beiden Zonen, der dstlichen und der 
westliehen, sind endlich die Eegenverhaltnisse der ndrd- 
lichen Provinzen, wohin Tucuman, Salta und Jujuy gehd- 
ren. Ich kenne davon freilich nur Tucuman aus eigener

Anschauung, aber es unterliegt keinem Zweifel, dass die 
anderen beiden in der Hauptsache sich eben so verhalten 
werden. Wahrend des halben Jahres (vom Juli bis Pe- 
bruar), welches ich mich daselbst aufhielt, habe ich die 
wichtigsten Jahreszeiten, den Schluss des W inters, den 
Priihling und die Halfte des Sommers, genugsam jkennen 
gelernt, um ein richtiges Urtheil iiber die Regenverhalt- 
nisse der dortigen Gegehd abgeben zu kbnnen; ich habe 
dabei erfahren, dass auch hier der Sommer der regen- 
reichste Zeitraum ist und der Winter gar keinen Regen 
hat. In so fern stimmt also Tucuman mehr mit Mendoza 
als mit Buenos Aires iiberein, aber die Quantitat des fal- 
lenden Regens ist sehr viel grosser als die von Mendoza 
und wahrscheinlich auch grosser als die von Buenos Aires, 
wenn man die Mittelzahlen beider Orte betrachtet. Es 
gab in Tucuman im Jahre 1859 keinen Regentag im Juli, 
August und September, aber das hielt man dort selbst fiir 
abnorm, im September hatte es nach der allgemeinen Regei 
schon regnen miissen. Den ersten Regen beobachtete ich 
den 10. Oktober, wo er gegen Abend fiel, und ausserdem 
regnete es noch sechs Mai in demselben Monat; im No
vember regnete es acht Mai, im Dezember sieben Mai und 
im Januar ebenfalls sieben Mai. Der Quantitat nach fiel 
der meiste Regen im November, namlich 9,9 Zoll, der 
Oktober hatte nur 1,4 Zoll gegeben, der Dezember 6,4 und 
der Januar *6 Zoll. Da der Pebruar auch hier regenreicher 
ist als der Januar, so schatzte ich sein Quantum auf 8 Zoll, 
das des Marz auf 4 Zoll und das des April auf 3 Zoll, 
wonach die gesammte Regenhohe des Jahres 38^ Zoll 
betragen wiirde. Diess ist fiir ein nach dem allgemeinen 
Urtheil der dortigen Bevolkerung trocknes Jahr eine ziem- 
lich betrachtliche Regenhohe, welche uns zu der Annahme 
berechtigt, dass sie der Mittelzahl des jahrlich bei Tucu
man fallenden Regens wohl ziemlich nahe kommen werde. 
Auf keinen Pall aber ist sie zu hoch gegriffen, eher zu 
niedrig.

Diess sind also dip normalen Eegenverhaltnisse der 
Argentinischen Provinzen; wir kommen nun zu den ab- 
normen, wie sie von Zeit zu Zeit in einzelnen Gegenden 
sich bemerkbar machen.

Hier gilt als Regel fiir die ostliche Zone, dass iiberaus 
heftige, lange anhaltende Regengiisse daselbst auch aus- 
nahmsweise gar nicht beobachtet sind, sondern dass viel- 
mehr sehr heftige Diirre in manchen Jahren sich einstellt, 
die dann in hohem Grade nachtheilig wird fiir die ge
sammte Agrikultur der Landschaft. Man rechnet unter 
5 Jahren hier zu Lande nur 2- gute und 3 schlechte und 
sieht in Zeitraumen von 12 bis 15 Jahren grosse Trock- 
niss sich wiederholen, die dem reichen "Piehstande des 
Landes mit Yerderben "droht und fiber die Halfte bis zwei
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Dritttheile der Haupter vernichtet, aber nie babe ibh Ton 
ganz abnormen Regenzeiten und Zeratbrungen durch Was- 
sersnoth in der ProTinz von Buenos Aires, Santa Fe und 
Entrerios reden bbren, es sei denn ein ungewbbnlicb boher 
Stand des Rio Parana, der indessen sein Wasser haupt- 
sacblich aus Brasilien bezieht, wo heftige und anhaltende 
Regenzeiten gewbhnlich sind. Aucb bei Mendoza und im 
ganzen Westen der Konfbderation sind Wolkenbriiche und 
anhaltende Regenzeiten^ unbekannt, wohl aber kennt man 
sie in den nbrdliehen Gegenden und in der Mitte des 
Argentiner Tieflandes, bei Cordova, wo die Sierra gleicben 
Namens aus dem Blachfelde mit mehreren Ketten sich er- 
hebt. Die Hauptstadte einiger dieser Provinzen liegen, 
wie Salta und Cordova, in engen Kesseln und kamen 
mehrmals in Gefahr, von den Wassertluthen, die sich wah- 
rend solcherRegenzeiten bildeten, buchstablich fortgerissen 
zu werdefi; erst kiinstliche Voriuchtungen haben beide 
Stadte vor der Wiederholung einer ahnlichen Katastrophe 
gesichert. — Die Stadt Tucuman liegt giinstiger, auf 
einer weiten^ Ebene, 40 bis 50 Fuss hbher als der Fluss 
Tala, welcher im Westen Legua vom Orte fliesst, aber 
die weite Jfiederung, welche sich von ihm bis zur ^tadt 
bin erstreckt und die wegen ihrer Fruchtbarkeit am besten 
angebaut ist , kann leicht, wenn der Fluss auch nur ein 
Paar Fuss steigt, von ihm iiberfluthet und ihres schbnsten 
Schmuckes, der bliihenden Eultur, beraubt weaden und so 
geschah es zn.Anfang des Jahres 1863 durch eine Wasser- 
fluth, die an Grbsse und Gewalt Alles iibertroffen hat, was 
von ahnlichen Ereignissen bisher in diesem Lande bekannt 
geworden ist. Leider fehlen dariiber gute und sichere 
Beobachtungen wisserischaftlich gebildeter PersbnHchkeiten; 
es liegen nur Zeitungsberichte vor, die viele Liicken iibrig 
lassen und aus denen ich das Eachfolgende geschbpft habe.

In einem dieser Berichte, welcher vom 26. Februar 
datirt ist, heisst es, dass der Regen 22 Tage hinter einan- 
der mit soleher Starke und Heftigkeit gefallen sei, wie 
man ihn nie zuvor bei Tucuman kennen gelernt habe. 
Der grbsste Theil dieses heftigen Niederschlags fiel auf die 
nordliche italfte der Provinz, ostlich von der Sierra Aeon- 
quija, wo der Rio Tala zwisehen deren nordlichen Ausliiu- 
fern noch auf dem Gebiet der Nachbarprovinz Salta ent- 
springt und von mehreren kleinen Bachen, , die aus den 
benachbarten Sierren kommen, gespeist wird. Diese Bache 
schwollen alsbald zu reissenden Stromen an und ergossen 
ihr Wasser mit soleher Gewalt in den Hauptfluss, dass 
derselbe uber seine naturlichen, durclischnittlich 3 bis 
4 Fuss hohen Ufer trat und die umliegenden Gegenden 
Meilen weit unter Wasser setzte. Die Uberfluthung der 
dadurch in einen See verwandelten 'Eiederung wuchs von 
Tage zu Tage und dehnte sich in-Folge der bestiindigen

Zunahme des Wassers immer weiter nach Siiden aus, so dass 
der Rio Hondo sudlich von der Stadt eine Hohe erreichte, 
wie man bei ihm bisher noch nie gesehen hatte. Etwa 
1 Legua ndrdlich von Tucuman befindet sich neben dem 
Fluss eine weite feuchte Niederung, welche von leichten 
Hohen umgeben ist, in denen zahlreiche Yizcachas hausen, 
daher man diese Gegend, eine der am besten angebauten 
der Provinz, das Vizcacheral nennt. In diese Eiederung 
drangen die aufgethiirmten Fluthen und verwandelten die- 
selbe mit soleher Schnelligkeit in einen See, dass die Be- 
wohner kaum Zeit hatten zu fliichten, indem sie unmittel- 
bar in ihren Hiiusern selbst vom Wasser uberrascht wur- 
den. IJngeheuere Sand- und Lehmmassen, welche die stiir- 
mischen Wogen mit sich fortwalzten, drangen in die schon 
kultivirten Zucker-, Reis-, Tabaks- und Kleefelder, sie 
alsbald mit ihrem Schlamm so vollstandig bedeckend, dass 
die Signer nur aus den hoheren Baumen errathen konn- 
ten, wo ihre Besitzungen sich befanden. Weder Zaune 
noch Hauser, alle leicht aus Strauchwerk mit Lehmbewurf 
gebaut, hielten Stand; im Eu waren sie fortgerissen und 
schwammen auf den schiiumenden Wellen hinunter, ge- 
mischt mit allem mogliehen Hausgeriith, das in ihnen sich 
befunden hatte. Manche der Einwohner, die sich auf das 
Dach ihres Rancho’s gerettet hatten, weil ihnen keine an- 
dere Zuflucht iibrig blieb, schwammen mit dem leichten 
Back davon und entkamen nur durch einen glucklichen 
Zufall, dass ein soleher Eachen hier oder da hiingen blieb, 
dem drohenden Untergange; mehrere — man giebt ihre Zahl 
von dieser Gegend der Bevolkerung zu 10 an ■— ertranken, 
bevor sie gerettet werden konnten. Ausserdem wurde unter 
den nordlichen Distrikten besonders der von Buruyaco 
hart mitgenommen, wo die weite Niederung ostlich vom 
Fluss dem Umsichgreifen der Uberschwemmung nach alien 
Seiten hin kein Hinderniss in den M eg legt und die be- 
nachbarte Serrania vielfache Biiche zu seiner Vergrbsserung 
entsendet, wie den Chorillo, der sich bei el Sauce eine 
MiindTing in den Rio Sali (oder Tala) bildete. Der Bach 
von Cajon, welcher sein Wasser -vom Westabhange der 
Serrania bezieht, sehwoli so sohnell an, dass er in kurzer 
Frist eine Flache von 12 Leguas bedeckte und Sand und 
Felstriimmer uber dieselbe aussehuttete. Yiel Vieh, das 
auf den Eiederungen weidete, ging dabei zu Grunde, denn 
an einigen der tiefsten Stellen lag der Sand und Schlamm 
nach dem Riicktritt des Wassers 2 Varne (fiber 5 Fuss) 
hooh und unter ihm die begrabenen Leichen der ersauften 
Haupter. Auch dor Bach, welcher in den kleinen Fluss 
Calera, einen Ast des Sali, fiilit, hat die seit Jahrhunder- 
ten an seinen Ufern wohnende Bevolkerung verscheucht, 
trotzdem sie sich durch die hohe Lage ihrer Ansiedelun- 
gen Anfangs fiir siclier hielf; 'die Bewohner von Potrerillo
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und Juncal warden eben so gut wie die der Ebene aus 
ihren Sitzen verjagt, als das Thai unter Wasser gerieth. 
Am Wege, der von Cedro-racu nach Chorillo fiihrt, haben 
ganze Felsblocke sich vom Gebirge abgelost, weil das Was
ser mit solcher Gewalt in die Fugen des Gesteins drang, 
dass dasselbe seinen Halt verier und herunterstiirzte, wahr. 
scheinlich weil das Erdreich unter den Bliicken weggespiilt 
Worden ist, auf dem sie rub ten. Jetzt liegen sie im Wege, 
den sie dadurch unpassirbar machen, gleichwie sie ein 
Haus zertriimmerten, das ihnen entgegen stand, nebst einer 
Schafheerde, die dabei gelagert war. Dieselbe Erscheinung 
ist noch an einigen anderen Stellen des Gebirges vor- 
gekommen.

Die Stadt Tucuman selbst hat nicht gelitten, weil sie 
ziemlicli hoch, 40 Fuss iiber dem Fluss, auf einer weiten 
Fliiche liegt; aber die ganze Niederung unter ihr ist iiber- 
fluthet und die darauf gegriindete beste Hiilfte ihrer Quin- 
ten und Plantagen vollstandig vernichtet worden. Auch 
westlich von der Stadt, wo der kleine JSach des Manantial 
de Marloga fliesst, ist dieselbe Zerstorung erfolgt; die dort 
liegenden zahlreichen Lohgorbereien haben nicht bloss ihre 
Grundanlagen, sondern auch den grossten Theil ihrer be- 
reits vollendeten Industrie verloren. Selbst das alte und 
feste Haus, in dem ich wiihrend meiner Anwesenheit da- 
selbst wohnte, ist bald nach der Katastrophe in Folge der 
Durchweichung des Bodens zusammengestiirzt.

Aber am allerempfindlichsten ist die Ortschaft Leales, 
welche sudostlich von Tucuman am Rio Hondo liegt, 
vom Wasser mitgenommen worden. Hier hatte sich die 
ganze in den ndrdlicher gelegenen Gegenden gefallene 
Wassernaasse mit solcher Gewalt zusammengehauft, dass 
die sammtliehen Hauser des Dorfes sammt der Kirche davon 
fortgespiilt warden, nur drei etwas fester gebaute hielten 
den Stoss des anprallenden Stromes aus und blieben ste- 
hen. Das Ereigniss erfolgte den 25. Februar Abends zwi- 
schen 7 und 8 Hhr und iiberraschte die Bevolkerung so 
schnell, dass Viele nicht Zeit hatten zu fliichten, sondern 
mit ihren Hausern fortgerissen wurdeh. Gegen 300 Per
son en waren binnen \  Stunde obdaehlos und irrten auf 
den erhabensten Punkten der Niederung umher, nach den 
Ihrigen suchend und auf Schutz gegen die steigenden Wasser 
hoffend, welche sie von alien Seiten umgaben. Das Ge- 
schrei und Wehklagen der Weiber und Kinder wurde 
iiberboten von dem Gebriill des zahlreichen Yiehs, das im 
Wasser stand oder watete und nirgends einen Riickzug 
fand, nach dem es sehnsiichlig und laut briillend aus- 
schaute. Y’iele von diesen ungliicklichen Thieren gingen 
zu Grunde und liegen mit Schlamm und Band uberschiittet 
auf dem Boden, der noch vor Kurzem reiche Saatfelder 
trug und mit den sorgfiilligst gehaltenen Plantagen geziert

war. Das ganze Dorf mit alien seinen Einwohnern ist 
buchstablich zu Grunde gerichtet worden, obgleich wahrend 
der Katastrophe selbst nur ein Paar Menschen urns Leben 
kamen. Aber der Schmerz, die Verzweiflung, der Hunger 
und die Ehtbehrungen, welche sich demnachst einstellten, 
haben Viele aufs Krankenlager geworfen, dem eine nicht 
unbedeutende Zahl endlich erlag.

So lauten die Berichte iiber diese gewaltsame Kata
strophe, sie sind schrecklich genug, um auch die Theil- 
nahme fern wohnender Mitmenschen rege zu machen und 
zu verdieneil. Aber fiir den wissenschaftlichen Forscher 
haben sie noch ein anderes Intefesse, indem sie im Stande 
sind,. ihm iiber Phanomene Aufsch'luss zu geben, welche 
vormals in entlegenen Zeiten auf ahnliche oder noch hef- 
tigere Weise eingetreten sein mogen. Mit Grund darf 
man annehmen, dass es solche von Zeit zu' Zeit wieder- 
holte heftige Wasserfluthen gewesen sind, welche 'den 
gigantischen Thiergestalten ihren Entergang bereiteten, (Jeren 
Reste wir gegenwartig so haufig im La Plata-Becken be  ̂
graben finden und deren Gebeine von ahnlichen Fluthen 
mit fortgewalzt oder an Ort und Stelle, wo sie in ihnen 
starben, begraben worden sind. Es ist hier nicht der Ort, 
die verschiedenen Hypothesen zu priifen, welche man iiber 
die Entstehung der grossen Pampas - Formation, derselben, 
in deren sandigen Mergel- oder Lehmschichten die ge- 
nannten Reste sich finden, bereits aufgestellt hat; nach dem 
Einen ist sie der Niederschlag in einem Meerbusen, nach 
dem Anderen eine Diinenbilduhg und nach der gewohn- 
lichsten Annahme das Produkt eines grossen Flusses, der 
sich fiber das flache Vorland der Diluvial - Epoche ausbrei- 
tete. Aber, alle drei Hypothesen erscheinen bei naherer 
Priifung unhaltbar, schon die so enorme Ausdehnung fiber 
die ganze ebene Flache des Argentinischen Tieflandes 
spricht dagegen. Darum habe ich mich immer zu der 
Ansicht, welche sich mir bei eigener Anschauung der Ort- 
lichkeiten und Verhaltnisse alsbald aufdrang, bekennen 
miissen, dass die Pampas-Formation ein Biisswasserprodukt 
sei, an dem nur in der Nahe der Meereskiiste oceanische 
Einfliisse sich -geltend machen koinnten. Ich glaube, dass 
die auf den alteren und iiltesten Erhebungen des -Argenti
nischen Beckens sich niederschlagenden atmospharischen 
Gewasser es gewesen sind, welche das Material der Pam
pas-Formation herbeischafften und absetzten, und dass da- 
mals wie jetzt von Zeit zu Zeit wiederkehrfede uberaus 
heftige Regehgfisse es waren, die lokale, aber-ziemlich weit 

.ausgedehnte tiberftuthungen des Tieflandes bewirkfen, auf 
dem jene Riesenthiere der Yorzeit, das Mastodon, Mega
therium, Mylodon, Toxodon und Glyptbdon, lebten.

Sehr zu bedauern ist, das  ̂ man fiber die wirklicfie 
Hohe des bei Tucuman gefallenen Regens gar keine pas-
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senden Beobachtungen angestellt hat, ja nicht eimnal Yer- 
muthungen dariiber mit einiger Sicherheit sich ausspreehen 
lassen. 22 Tage soil es hinter einander geregnet haben, 
aber das kann eben so gut an 22 Tagen heissen, wie voile 
22 Tage. Kach meinen Erfahrungen regnete es wah- 
rend meiner Anwesenheit id Tucuman allerdings mitunter 
einen ganzen Tag, aber die meisten Eegen dauerten nur 
1 bis 2 Stunden, daher kann ich nicht glauben, dass der 
Eegen unausgesetzt wahrend der 22 Tage gefallen sei; aber 
gesetzt auch, es habe an jedem der 22 Tage nur ein Paar 
Stunden geregnet und zwar heftig, so giebf das schon 
eine ansehnliche Wasserhohe, da nach meinen Erfahrungen

durchsehnittlich iiber 2 Linien Wassertiefe bei heftigen 
Eegen daselbst zu fallen piiegt. Hatte es also auch nur 
4 Oder an manchen Tagen 6 Stunden in jener Zeit gereg
net, so wiirde das schon eben so viele Zoll Eegenhohe dr- 
geben, wie es Eegentage gab, und damit allerdings eine 
enorme Quantitat Wasser in der kurzen Zeit gefallen sein. 
Indessen will ich das Urtheil iiber die fragliche Quantitat 
Wasser kundigeren Beurtheilern uberlassen und mich damit 
begniigen, ihnen das Phanomen so vollstiindig, wie es 
mif nach den vorhandenen Hiilfsmitteln mdglich war, zur 
eigenen Priifung vorgetragen zu haben.

Die' Schwedisclie Expedition nach Spitzbergen, 1861.
V. Astronomische Ortsbestimmungen ’).

’ Herr 0. G. Lindhagen hat die von Herrn A. E. Hor- 
denskjold angestellten astronomischen Observationen zu 
einer genauen geographischen Ortsbestimmung in dem nord- 
liehsten Theile der Inselgruppe Spitzbergens einer sorg- 
faltigen Berechnung unterworfen und dieselbe ausfiihrlioh 
bekannt gemacht, in den Verhandlungen der Kdnigl. Aka- 
demie der Wissenschaften 1863 (47 SS. gr. 4°), aus wel- 
cher Abhandlung hier im Auszuge die Eesultate mit- 
getheilt werden.

Die bei den Observationen angewendeten Instrurdente 
waren folgende:

1. ein sechszdlliger Prismazirkel von Pisfor;
2. ein Box-Chronometer, bezeichnet Nr. 3194, und zwei 

Tasehen-Chronometer, bezeichnet Nr. 8872 und Nr. 8873, 
alle drei von Frodsham;

3. ein Quecksilber - Barometer, graduirt in Englische 
Zolle, und ein Aneroid-Barometer, graduirt in Millimeter;

4. mehrere Quecksilber-Horizonte und Thermometer.
Von diesen Instrumenten verblieben das Box^Chrono-

meter und dafe Quecksilber-Barometer wahrend der ganzen 
Eeise auf dem einen von den beiden Fahrzeugen der Ex
pedition und dienten dem zuvor gefassten Plane gemass 
nur als Normal-Instrumente, zu denen die Taschen-Chrono- 
meter und das Aneroid - Barometer bei passenden Gelegen- 
heiten durch Yergleiehungen referirt werden sollten. Auf i 
den Bootsreii^n^ bei denen Herr Nordenskjold die Mehrzahl 
seiner Bepbachtangen anstellte, wurden daher nur die 
letzterwiihnten transportableren Instrumente unmittelbar 
angewendet; bisweilen, wenn astronomische Observationei}

O... ') Die fruhercn Abschnitte s. „ 6 eogr, Mitth.” 1863, S3. 24, 47, I 
*1^, 401 I.

in der NShe des Ankerplatzes des grdsseren Fahrzeuges 
angestellt wurden, wurde zur Berechnung der Eefraktion 
das Quecksilber-Barometer abgelesen.

Die Observationen wurden an den folgenden 29 Punk- 
ten angestellt. Die hier angewendeten Ortsnamen stimmen 
iiberein mit denen auf der von der E^edition entworfe- 
nen Karte, die dem nachstfolgenden ®?riehte beigegeben 
werden wird, doch ist den Schwedischen Benennungen 
stets eine Deutsche tjbersetzung ^beigefiigt. Die astrono- 
misch bestimmten 29 Punkte sind auf dieser Karte mit 
kleinen rothen Kreuzen bezeichnet.

1. Aeoli kors (Aoli,-Kreuz) an der Westseite der Treu- 
renberg-Bai. Der Observationsort war eine grosse ebene 
Felsplatte zwischen dem Kreuze und dem Strande, am 7., 
10., 13. (14.), 17., 21., 28. (29.) Juni— 6 Observationen.

2. Parry’s flaggstSng (P.-’s Flaggenstange) an der Ost- 
seite der Treurenberg-Bai, am 27. Juni.

3. Foster udde (F. Spitze) auf New Friesland am 
Strande, am 29. Juni.

4. Depot-dn (D.-Insel) in der Murchison Bucht, ndrd- 
liche Spitze der Insel, am 5. Juli. ' '

5. Hvaldn (Walfisch-Insel) in der Murchison Bucht, 
ndrdliches Ufer, am 5. und 6. Juli.

6. Saludden (Seehundspitze) auf Stora Stendn (Grosse 
Stein-Insel) in der Murchison Bucht, sudliche Spitze, am
7. Juli (2 Observationen).

7. Hvalross - udden (Walross-Spitze) in der Murchison 
Bucht, westliche Spitze, am 7. und 8. Juli (2 ObsCTvat.).

8. Kalkredden (Kalkrhede) im Nordostlande, dicht am 
Ufer, am 10. und 11. Juli (2 Observationen). ^

9. Hyperit-dn (H.-Insel), westliches Ufer, am 11. und 
12. Juli (2 Observationen). '

10. Foster d (F. Insel), dstliohste unter den Insein 
am ndrdlichen Strande, am 12. und 13. Juli (2 Observ.).

11. Strand am.Schwarzen Berge (Svarta berget) im 
Nordostlande, am 13. Juli (2 Observationen).
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12. Wahlberg b (W. Insel), nordlicher Strand, am
13. und 14. Juli (2 Observationen).

13. Loven Berg, Strand in der Nabe des nbrdlicben 
Tbeiles des Berges, am 16. Juli (2 Observationen).

14. Sboal Point, Strand an der •westlicbsten Spitze von 
Sboal Point, am 20. Juli (2 Observationen).

15. Stelle am Strande zwiscben der Bird- und Brandy
wine-Bay, am Pusse des Scbneegipfels, am 22. und 23. Juli 
(2 Observationen).

16. Low Island, Mitte der Buebt am nordlicben Strande, 
am 24. Juli (1 Observation).

17. Nord-Kap auf dem ISTordostlande, am Strande, etwa 
1000 Ellen siidwestlicb von der nbrdlicbsten Spitze, am
27. und 28. Juli (2 Observationen).

18. Castren 6 (C. Insel), nbrdliebste unter denselben, 
Mitte des westlicben Strandes, am 28. Juli (2 Observ.).

19. Parry 6 (P. Insel), Mitte der scbmalen Landzunge 
an der Siidspitze der Insel, am 29. Juli (2 Observationen) 
und am 7. August (1 Observation).

20. Martens b (Marten Insel), Mitte des siidlicben 
Strandes und etwas westlicb von dem Punkte, ' wo das 
Tiefland beginnt, am 3. und 4. August (2 Observationen).

21. Phipps b (Ph. Insel), siidliches Ufer, etwas bstlich 
von der siidwestliehen Spitze, am 6.* August (2 Observ.).

22. Extremhook, am Strande, etwa 1500 Ellen west- 
lich von der nordwestlichen Spitze, am 8. und 9. August 
(2 Observationen).

23. Sabine b (S. Insel), bstlicher Strand der nbrd- 
lichsten unter den Sabine’s-Inseln, am 10. und 11. August 
(2 Observationen).

24. Prinz Oskar Land, erster Ankerplatz am west
licben Strande, am 12. und 13. August (2 Observationen).

25. Ebendaselbst, Wendepunkt am bstliehen Strande, 
am 14. und 15. August (2 Observationen).

26. Scoresby b (Sc. Insel), Gipfel der niedrigen Berg- 
bbhe an der nbrdlicben Spitze der Insel, am 15. August 
(2 Observationen).
, 27. Branvinsbay (Brandywine-Bay, Branntweins- Bai),
Mitte des bstliehen Strandes der Bucht, am 19. August 
(2 Observationen).

28. Drifvedsredden (Treibeis-Ebede) in der Lomme-Bai, 
der schmale sandige Strand zwiscben der Lagune und dem 
Meere, am 22. und 23. August (2 Observationen).

29. Moffen,'westlicher Strand der Insel, am 28. August 
(2 Observationen).

Die Eesultate der Berechnungen des Herrn 0. G. Lind- 
bagen, geordnet nacb der Lange, sind in der naebstehen- 
den Tabelle enthalten. Die Hummer vor jedem Ortsnamen 
verweist auf die obigen, nach der Zeitfolge geordneten Ob
servationen.

Ortsnamen. Breite. Ostl. L. V . Gr.
in Zeit. I in Bogen.

29. MotFen 80" 1' 6 " O' 57 »48« 14»27' 0 "
1. Aoli-Kreuz . 79 56 31 1 7 13 16 48 15
2. Parry’s Flaggenstange ' 79 55 20 1 7 33 16 53 15
3.' Poster Spitze I 79 57 50 ') 1 8 25 17 6 15

14. Shoal Point : 80 8 3l 1 11 6 17 46 30
28. Treibeis-Ehede . i 79 26 22 . 1 12 19 18 4 45

4. Depot-lnsel 1 79 59 51 1 12 25 18 6 15
5. Walfisch-Insel 80 1 9 1 13 5 18 16 15
8. Kalkrhede . 79 52 34 1 13 24 18 21 0

16. Low Island ■ , . 1 80 20 11 — b —
6. Seebund-Spitze . ! 80 1 58 1 14 31 18- 37 45
7. Walross-Spitze . ‘ 80 0 48 1 15 26 18 51' 30

13. Loven Berg ; 79 24 57 1 15 33 18 53 15
9. Hyperit-Insel ! 79 42 35 1 15 35 18 53 45

27. Branntweins-Bai 80 17 59 1 17 50 19 27 30
10. Poster Insel 79 35 3 1 17 51 19 27 45
15. Stelle zwiscben der Bird- ;

und Branntweins-Bai 80 24 26 1 18 13 19 33 15
12. Wablberg Insel 79 23 15 1 20 8 20 2 0
17. Nord-Kap ; 80 31 43 1 20 22 20 5 30
11. Schwarzer Berg . 79 28 36 1 20 36 20 9 0
18. Castren Insel 80 29 47 i 21 13 20 18 15
22. Extremhook 80 24 20 1 21 46 20 26 30
19. Parry Insel 80 36 50 1 23 25 20 51 15
21. Phipps Insel 80 40 11 1 23 59. 20 59 45
20. Martens Insel j 80 39 18 1 25 32 21 23
23. Sabine Insel ' 80 17 57 1 25 51 21 27 45
26. Scoresby Insel . ( 80 22 22 1 26 17 21 34 15
24. Prinz Oskar Land, I  . 80 19 4 1 29 46 22 26 30
25, „ „ ~ I I 1 80 25 52 t 33 52 23 28 0

Die Breite von Foster Spitze angenommen nach Parry. 
2) Die Observation der Lange von Lo'w Island nnsicher.

Neue Karte von den Britischen Inseln und dem umliegenden Meere, von A. Petermann^.
Die Spezial-Topograpliie des Seebodens urn Eordwest-Eiiropa.

H auptkarte im Maassstabe von 1:3.700.000.
'  N ebenkarten: 1. London und Umgebung, Mst. 1:150.000,

2. Helgoland nnd die Diine, Mst. 1: 150.000,
3. Helgoland, Mst. 1:50.000,
4. Ansiebt des Felsejis Eockall.

Der Plan und Entwurf der neuen Bearbeitungen fiir 
Stieler’s Hand-Atlas geht unter Anderem von dem Bestre- 
ben aus, in der gehotenen Grbsse und Ausdebnung des

1) In der 27. Lieferung der neuen Ausgabe von Stieler’s Hand- 
Atlas, Gotha, Justus Perthes, 1864. (Auch einzeln zu baben, kolorirt 
5 Sgr.)

IVerkes eine mbglichst grosse Keichhaltigkeit kartographi- 
Bcher Information zu erzielen ubd von dem Eaume eines 
jeden Kartenblattes einen bestmbglicben Gebrauch zu ma- 
chen, ohne gleichzeitig der Ubersichtlichkeit und Deutlieh- 
keit Abbruch zu thun. In Yerfolgung dieses Bestrebens 
ist daher nicht bloSs Alles vermieden worden, was zu 
nutzlosen Wiederholungen in den dargestellten Liinder- 
gebieten fiihren wiirde, sondern es sind auch die zu .einjer 
jeden Abtheilung derselben gebbrigen Kartenblat^er so ein- 
gerichtet, dass sie einander ergiinzen und als streng zu-
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sammengehorig betrachtet sein wollen. So enthaJten z. B. 
die im vorigen Jahre publicirten neuen Bearbeitungen der 
3 Karten von England, Sehottland und IrlancJ in einem Sinne 
zwar eine vollstandige Darlegung der Britisohen Insein, 
im anderen aber sind sie in mehr als einer Beziehung 
unvolistandig und unabgeschlossen ohne das jetzt vorlie- 
gende Ubersicbtsblatt. Wir konntbn auf jenen 3 Blattern 
in Cartons Spezialkarten der Umgegend von Edinburgh, 
Dublin und den Killarney - See’n geben, der Baum gestat- 
tete' uns aber nicht, London und Umgebung, obgleich wich- 
tiger als diese drei Punkte, in ahnlicher Weise darzustel- 
len. Die Metropolis des Gross - Britannischen Eeiches, die 
grbsste Stadt der Erde (deren Bevdlkerung etwa doppelt 
so gross ist als diejenige von ganz Australien und Poly- 
nesien), der Mittelpunkt des Welthandels, — musste auf 
das vorliegende Dbersiclitsblatt der Abtheilung Gross- 
Britannien verwiesen werden.

Ebcn so konnten erst in diesem Blatt, bei volliger Aus- 
lassung des so dicht gedrangten ' Eisenbabn- und Wege- 
netzes, die natiirlichen Grundziige des Landes, Flussnetz 
und Terrain, in wiinsohenswerther Klarheit und Promi- 
nenz und im Anschluss daran die Topographie des umlie- 
genden Meeres dargestellt werden.

Die Ausdehnung des vorliegenden Blattes ist von den 
Shetland - Insein und Christiania im Norden bis zu den 
Kanal-Inseln im Siid.en, vom Rockall-Felsen im Westen bis 
zur Kieler Bucht und Hamburg im Osten. Uber die von 
uns fiir England, Sehottland und Irland benutzten karto- 
graphischen Quellen haben wir uns bei Ausgabe der 3 frii- 
heren Blatter verbreitet ')• Wie schon bemerkt, ist fiir die 
innere Geographie der Britisohen Insein die Darstellung 
hauptsHchlich des hydrographischen Systems nebst don 
Haupt-Kaniilen und des Bodenreliefs mit den wichtigsten 
Hbhenangaben das Ziel der Zeichnung gewesen; von Ort- 
schaften sind 'meist nur die grdsseren mit iiber 10.000 Ein- 
wohnern eingetragen und die Abgrenzung der Grafschaften 
ist selbstverstandlich ganz weggelassen.

Die Spezialpliine von London und Umgebung, von Hel
goland und, der Diine sind im Mst. von 1; 150.000, demsel- 
ben, der den Spezialplanen von Edinburgh und Umgegend 
(BI. 1 5 ° (Jes Atlas), von Dublin und Dublin-Bai (Bl. 15'*), 
Sydney und Port Jackson (Bl. 50**) so wie von Gibraltar 
(Bl. 10, der in Lieferung 28 zu publicirenden Karte vom 
"Westlichen lyiittelmeer) zu Grunde liegt. Der Plan von 
London erstreckt sich von Highgate im Norden bis Syden
ham und dem Krystall - Palast im Siiden, von Fulham und 
Wandsworth im Westen bis Greenwich im Osten. Er ist 
i%ch,,>umfangreichem Material und den neuesten Aufnahmen

I 1
') s. „Qeogr. Mitth.” 18G2, SS. 182, 307, 344.

(unter Anderem den zahlreichen Spezialplanen im Dispatch 
Atlas) mit allem in diesem Maassstabe mbglichen Detail 
ausgefiihrt und weist ausser einer reichen Bomenklatur 

I durch eine Legende 39 der wiehtigsten und orientirend- 
sten einzelnen Punkte dieser Biesenstadt nach. Die Ei- 
senbahnen, welche allmahlich das ganze Hausermeer wie 
mit einem diohten Hetze iibersjiinnen, sind durch Kolorit 
besonders hervorgehoben und nach zwei Blassen — iiber- 
irdisehe und unterirdische — untersehieden. Die unterirdi- 
sphen Eisenbahnen Londons gehbren zu den grossartigsten 
und erfolgreichsten Unternehmungen der neuesten Zeit.

Der Plan von Helgoland und der Diine ist nach der 
grossen Aufnahme von Commander F. A. Cudlip im J. 1855 
und zeigt das hdchst interessante Belief des Seebodens 
rings herum in aquidistanten Tiefenlinien von Faden zu 
Faden. Bei dem zweiten Plane von Helgoland in drei 
Mai grosserem Maassstabe (1:50.000) ist ausserdem die 
Aufnahme von T. Bodowicz' (Berlin, S. Schropp & Co.) 
benutzt.

Bockall Oder Botol, nach Baper in 57° 3 6 ' N. Br. 
(also etwa in der von Inverness), 13° 41 ' W. L. v. Gr.,
50 Deutsche Meilen von den iiussersten Hebriden entfernt, 
ist ein isolirter, von den Seewegen abseits liegender, daher 
von Schiffen nur selten beriihrter einzelner Feisen, die 
nur wenige Fuss iiber die Oberfliiche des Meeres ragende 
Spitze eines unterseeischen, mit den Hebriden parallel lau- 
fenden Gebirgskammes. Man hat in Deutschland dariiber 
gefaselt, diesenTelsen, dessen Umgebung einen zeitweiligen 
Fischreichthum auf weist, zu einem Centrum Deutscher'Fische- 
reien zu machen. Wenn wir aber bemerken, dass abgesehen 
von der Entlegenheit und dem getahrlichen, durch Klip- 
pen unterbrochenen Fahrwasser in seiner Hahe der Feisen 
nicht einmal von den Fischern der am nachsten gelegenen 
Kiisten Schottlands und Irlands des Besuches und der 
Ausbeutung fiir werth erachtet wird, so liegt auf der Hand, 
dass er fiir die wenigstens fiinf Mai entfernteren Kiisten 
Deutschlands gar keinen Werth haben diirfte. Geographisch 
ist Bockall entschieden von Interesse und desshalb geben 
wir eine Abbildung nach einer neueren Englischen Zeich
nung.

Die vorliegende Karte beansprueht jedoch hauptsachlich 
deshalb Beachtung, weil in ihr zum ersten Male der Ver- 
sueh gemacht worden ist, den Seeboden dieses Theij ĵg des 
Meeres in spezieller und dabei iibersicliflicher Wefke zu 
veranschaulichen. Wenn der heutige Standpunkt der Kar- 
tographie zu verlangen berechtigt ist, dass in neuen At- 
lanten auch die Geographie des Meeres, der grossen Briicke 
des Yblkerverkehres und des Welthandels, mehr Beriick- 
sichtigung finde als friiher, so muss diess gerade auf den 
in unserer Karte enthaltenen Theil die erste und meiste
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Anwendung finden, da kein anderer Theil des ’Weltmeeres 
von der Sctiifffahrt so frequentirt, kein anderer so genau 
untersucht -worden ist. Die Seitens der Franzosischen, Bel- 
gischen, Kiederliindisohen, Deutschen, Danischen, Norwegi- 
schen, ganz besonders aber der Englisehen Marine vor- 
genommenen Lothungen in der Nordsee und den die Bri
tischen Inseln umgebenden Theilen des Atlantisehen Oceans 
bieten uns fiir die Konfiguration des Seebodens umfang- 
reichere Daten als vielleicbj; die Hobenmessungen irgend 
eines hypsometriseh genau erforschten Landes fiir dessen 
Oberflachen-Gestaltung und Terrain-Verhaltnisse. Die Oster- 
reichische Monarchic steht an der Spitze derjenigen gros- 
seren Lander, die fiir die Hypsometric ihres Gebiets viel 
geleistet haben, und ;man rechnet die Total - Summe aller 
bisher in der Monarchie bestimmten Hobenmessungen auf 
etwa 18.000'); wollte man die Zahl der Tiefenmessungen 
innerhalb unserer Karte berechnen, so wiirden gewiss Mil- 
lionen herauskommen.

Das Ergebniss dieser Daten war bisher noch nicht zum 
Kutzen der allgemeinen Geographic zusammengefasst und 
veranschaulicht. Man hatte auf verschiedenen Karten An- 
deutungen der Tiefenverhaltnisse gemacht, aber in unzu- 
reichender, dem Stande unserer Kenutniss nicht entspre- 
chender Weise. Dass die Britischen Inseln auf einer gros- 
sen Platte oder einem unterseeischen Hochlande stehen, 
welches nur wenige 100 Fuss unter der Oberflache des 
Meeres liegt und welches dieselben mit dem Kontinent 
von dem westlichsten Vorgebirge Frankreichs bis zur nbrd- 
lichsten Spitze Danemarks verbindet, das wusste sehon 
lange ein jeder Schulknabe, da dieses Factum in guten 
Schul-Atlanten wie Stieler liingst gezeigt wurde, aber man 
kannte wenig oder gar Nichts von den hdchst mannigfal- 
tigen Terrain - Formen der Platte selbst. Zwar gab schon 
vor langer als 40 Jahren Robert Stevenson eine tJber- 
sicht der Tiefenverhaltnisse der Nordsee, dann Whewell 
und Lubbock derjenigen der Meeresthpile innerhalb unserer 
Karte ®), eben so Scott Russell in Johnston’s Physical Atlas 
(erste Ausgabe), J. M. Ziegler in seinem Hypsometrischen 
Atlas, wir selbst in unserem Physikalischen Atlas (Petermann 
& Milner, London 1850), in: Maps illpstrative of the Bri
tish Empire (London, National Society, 1851), in der alten 
Auflage des Stieler’schen Atlas-Blattes (seit 1855) u. s. w. 
Alle^diese Darstellungen waren aber entwcder hochst man- 
gelhalt und nach veraltetem Material oder zu generell ge- 
halten und bloss den grossen Abfall im Atlantisehen Ocean

’) „Geogr. M itth.”  1863, Heft XI, S. 434.
. Edinburgh Philosophical Journal, toI. I l l ,  1820. Auch in 

Deutschland bekannt geworden durch Derghaus’ Eritischen Wegweiser, 
Bd. 5, 1833, S. 321 if. nebst Karte.

3) Keproilucirt in Bergiiaus’ Physikalischem Atlas, Abtheilung Hy- 
drographie, Karte Nr. 2.

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft 1.

I westlich yon den Britischen Inseln zeigend, oder nicht 
iibersichtlich und kein Bild gewiihrend, wie es auch die 
Seekarten selbst sind, die Quellen, die einer jeden solchen 
Arbeit zu Grunde liegen miissen; auf ihnen sind die Tie
fen entweder bloss durch dicht gedrangte Zahlen oder 

' hdchstens durch einzelne Tiefenlinien bezeichnet, aus wel- 
chen beiden sich nicht unmittelbar eine Gesammtiibersicht 
oder ein Bild gewinnen lasst. Alle diese bisherigen Ver- 

j  suche bewiesen aber so vie}, dass eine solche Karte sehon 
! lange ein wahres Bediirfniss in der kartographischen Lite- 
i ratur sei.

Indem wir in unserer Arbeit einen neuen Versuch in 
Darstellung der Tiefenverhaltnisse in jenen Meeren mach- 
ten, wiinschten wir einen Schritt wViter zu gehen, als es 
in den bisherigen geschehen war; unser Ziel war daher:

1. das hochst umfangreiche Material aller bisherigen 
Tiefenmessungen in den betreffenden Meerestheilen 
gawissenhaft zu verarbeiten,

2. das Resultat in aquidistanten Tiefenlinien von 10 
zu 10 Faden bis zur Tiefe yon 100 Faden und aus- 
serdem durch viele einzelne Zahlen darzustellen und 
auf diese Weise fiir alle allgemeinen Zweeke der Geo
graphic eine hinreichende Detail-Anschauung zu ,er- 
zielen,

3. endlich das so gewonnene Resultat von 12 verschie
denen Tiefenschichten durch eine zwolffache Schatti- 
rung iibersichtlich zu machen, so dass sich das, Bild 
in einem Augenblick iibersehen lasst.

Unsere Karte bildet daher vornehmlich eine unter- 
seeische Schichtenkarte in grosserem Detail als irgend eine 
bisherige Karte desselben Gebietk tTberseeische Schichten- 
karten sind in neuerer Zeit bekanntlich sehr in die Mode 
gekommen und zur grossten Wichtigkeit fiir die Kartogra- 
phie und Geographic erhoben worden. Diese Wichtigkeit 
lasst sich auch gar nicht leugnen, es sind aber so viel- 
fache Schwierigkeiten mit der Ausfiihrung solcher Karten 
verkniipft, dass der Nutzen ihrer Anwendung bisher in 
den allerrheisten Fallen ein sehr fraglicher war, ja dass 
eine gewisse geist- und gedankenlose und leichtfertige 
Anwendung von Isohypsen und Sehichten geradezu ein 
entgegengesetztes Resultat herbeifiihrte, d. h. zum Nach- 
theil wurde und gar keinen Nutzen irgend einer Art stif- 
tete. Da, erstens, Isohypsen zusammephiingende, in sich 
zuriicklaufende Linien sind und die Erhebungen des Bo- 
dens scharfer und bestimmter ausdriicken als irgend eine 
andere Manier der Bergzeichnung, so miissen ihnen vor 
Allem sehr viele und genaue Hobenmessungen zu Grunde 
liegen, wenn sie nicht blosse phantastische, nutzlose un3 
irrefiihrende Linien sein sollen. Da, zweitens^ die auf 
dem Papiere so scharf, bestimmt und mathematisch genau

3
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aussehenden Isohypsen in der Natur ganz unsichtbar und 
gar nicht vorhanden sind, gegeniiber der gewobnlicben -Ter
rain - Zeicbnung, die nur die dem Auge wabrnebmbaren, 
deutlicb ausgepragten Formen der Erdoberllacbe veransebau- 
licbt, so miissen die Isohypsen schon dicht und in gerin- 
gen Abstanden gezeichnet werden, um eine einigermaassen 
ausreicbende und deutlicbe Vorstellung der Natur zu geben. 
Beide Bedingungen geniigen aber keineswegs, um ein hin- 
reicbend braucbbares, sofort iibersichtliches und plastisches 
Bild zu erzielen. Die einzelnen Hdhenschichten •miissen 
vielmebr durch Farbentone so abgestuft schattirt werden, 
dass man die Aufeinanderfolge der Hdhenkurven sofort 
erkennen und iiberseben kann. Bei der teehnischen Aus- 
fiihrung dieses Erfordernisses beginnt aber eine der grdssten 
Schwierigkeiten der Scbichtenkarten: verschiedene Farben 
geben nicht das plastische und in der Abstufungs-Skala 
gleich richtige Bild als die verschiedenen Tone einer ein- 
zigen Earbe und ausserdem sind sie nur fiir lithographi- 
scben Druck anwendbar; schwarze Schraffirtbne aber bieten 
besondere teehnische Schwierigkeiten, schon deshalb, weil 
sie alles Andere auf der Karte undeutlich und unleserlich 
machen.

Wir haben auf unserer Karte eine Punktirung aus 
freier Hand angewandt, als die einzige Manier, welcbe 
das Detail der Seeboden - Zeichnung in alien'Abdachungs- 
stufen deutlicb zur Anschauung bringt, dabei das Totalbild 
der grossen Plateau-Bildung unbeeintrachtigt und ungestdrt 
lasst und die Schrift einsehliesslich der vielen Tiefenzah- 
len nicht unleserlich macht, wie es durch Schraffirtbne 
der Fall sein wiirde; diese Punktir - Manier hot freilich 
fiir den Stecher eine hbchst miihevolle und langwieri^e 
Arbeit, welche nebst der zeitraubenden Zeichnung und dem 
iibrigen Stich zur Folge hatte, dass eine lange Zeit von 
gegen 3- Jahren fiber der Herstellung dieses einen Blattes 
verflossen ist. E s . schien uns jedoch der Mfihe werth, 
den Versuch zu machen, in dieser Karte einen Schritt 
weiter zu geben, als bisher gescliehen war.

Die so gewonnene Anschauung lasst sich mit kurzen 
Worten folgendermaassen andeuten. Das Seeboden-Plateau, 
auf dem die Britischen Inseln stehen und welches- in der 
100-Fadenlinie eine gute Begrenzung findet, fallt in einer 
Entfernung von durchschnittlich 20 bis 50 M eilen') von 
den Westkfisten Irlands und Schottlands rasch ab und 
erreicht schon 80 Meilen westlich von Erris Head in etwa 
54-g Br. die Tiefe von 1380 Faden oder 8280 Fuss, 
beinahe doppelt so viel als die Hbhe der hbchsten Berge 
Britanniens. Im Osten erstreckt es sich bis Danemark, 
ito Sfiden bis Frankreich und im Norden bis zu den

') Es sind hiei- immer nautische Meilen gemeint.

Shetland - Inseln, im Nordosten aber wird es durch eine 
tiefe Einsenkung von Skandinavien getrennt, welche in 
einer Breite von 30 bis 60 Meilen die Skandinavische 
Kfiste bis zum Meridian von Christiania umgiebt und Tie 
fen bis zu 430 Faden oder 2580 Fuss aufzuweisen hat. 
Wenigstens ist diess die grbsste bisher vorgenommene 
Lothung in dieser Skandinavischen Rinne; es sind jedoch 
daselbst bis jetzt nur sehr wenige Lothungen angestellt, so 
dass man fiber die detaillirten Tiefenverhaltnisse jener Rinne 
unterhalb der 100-Fadenlinie so gut wie ISTichts weiss.

Das so umschriebene Seeboden-Plateau hat eine grosse 
Mannigfaltigkeit von geringeren Unebenheiten in  sich auf
zuweisen: in alien mbglichen Formen und Ausdehnungen 
bilden sich hier verhaltnissmassig tiefe lange Rinnen, dort 
rundliche Lbcher, selbst hufeisenfbrmige Senkungen, an 
anderen Stellen erhbhte Platten, breite Terrassen und lang 
gestreckte Banke. Die bedeutendsten Unebenheiten befin- 
den sich jedoch an der Westkfiste von Schottland, von 
ihrem sudlichsten bis zu ihrem nordlichsten Yorgebirge; 
hier ist der Seeboden an vielen Stellen tiefer als 100 Fa
den und weist Lothungen bis zu 149 Faden auf. Nach 
alien bisherigen E^rten musste man vermuthen, dass der 
Seeboden an der Westkfiste Schottlands sich ebon so all- 
mahlich abdache, als an alien fibrigen Gestaden der Briti
schen Inseln , allein gerade hier fallt derselbe aller Orten 
in analoger Weise eben so plotzlich ab, als die Ufer der 
reich gegliederten Kfisten und der dazu gehorigen Inseln 
jah fiber den Meeresspiegel aufsteigen. Es ist diess ein 
Resultat der neueren Englischen Admiralitats-Aufnahmen 
seit 1838 ; bisherige Darstellungen stiitzten sich fast nur
auf die Aufnahmen des Captain Yidal in den Jahren 1830 
und 1831 2), welche eben dieses Gebiet ganz unberfihrt 
liessen.

Der tiefe Seeboden, mit dem wir es hier zu thun ha
ben, erstreckt sich vom Mull of Gallowaj, dem sudwest- 
lichsten Kap Schottlands, und dem Kap Wrath, seinem 
nordwestlichsten Yorgebirge, bis zur Rordostkuste Irlands 
und der Ostkfiste der Hebriden und bietet auf den ersten 
Blick ein Labyrinth von Becken und Rinnen; denn so 
zahlreich die tief einschneidenden Buchten und Fjorde, so 
weit zerstreut die vorliegenden Eilande und Inselgruppen, 
eben so mannigfaltig ist auch die Topographie des See- 
bodens, in und um ihnen. Doch bietet dieselbe ggyvisse 
Grundziige, zufolge' deren man alle diese Untbenheifen in  
zwei Gruppen, die inneren und die ausseren, zusammenfas- 
sen kann. Die ausseren oder westlich liegenden Yertiefungen 
treten in zwei tiefen Rinnen auf, von clenen die eine sich

') S. „Geogr. M itth.” 1862, SS. 34 i ff.
The Bank? of Soundings to the Westward of the B ritish Is 

lands, London 1833. *
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hart an der Ostkiiste der Hehriden entlang, die andere 
durch den Nord-Kanal hinzieht, denjenigen Meeresarm, der 
Irland von Sehottland trennt. Die ndrdlichere dieser Rinnen 
beginnt in 56|^° N. Br. und 8“ W. L. v. Gr. in gegabel- 
ter Form, zieht sich in einer Langenausdehnung von etwa 
150 Meilen durch die Barra Passage; die Little Minch und 
die North Minch und isolirt die Hebriden von Sehottland 
ziemlich vollstandig. Mit Tiefen von 102 Faden im Siiden 
beginnend erreicht die Rinne in der Barra Passage,, nahe 
bei Barra Head 131 Faden, in der Little Minch 107 Fa
den und in der North Minch 102 Faden. Die Little 
Minch wird von der North Minch durch eine unterseeische 
Gebirgskette getrennt, welche Harris mit der Insel Skye 
verbindet, jedoch nahe an der Kiiste von Harris eine 
sehmale Vertiefung lasst, deren geringste Tiefe immer noch 
54 Faden betragt.

Zwischen dieser Rinne, die man die Hebriden - Rinne 
nennen kbnnte, und derjenigen im Nord-Kanal, fiir welche 
kurzweg der Name Irische passt, liegt ein dem Standpunkt 
der Kenntniss seines Seebodens nach mare incognitum, die 
einzige Stelle in den'Britischen Meeren, die bis jetzt noch 
nicht vollstandig ausgelothet worden ist; die zahlreichen 
Englischen Adniiralitiits-Karten bilden in diesem Gebiete 
ein leeres Blatt, selbst auf den., neuesten Seekarten ist 
zwischen dem westlichsten Kap der Insel Islay bis Barra 
Head nicht Eine Tiefenzahl zu bemerken. Die einzigen 
uns bekannt gewordenen Sondirungen in diesem Theile 
finden sich auf einer privatim erschienenen grossen See- 
karte„yon J. und A. Walker ') , nach welchen es uns als 
wahrscheinlich erscheint, dass dieser Raum etwa in der 
Breite von 56'’ N. von einer von West nach Ost laufen- 
den Rinne durchfurcht w ird, welche sich gegen und zu 
beiden Seiten der Insel Mull nach der. Hauptkiiste Schott- 
lands hinzieht.

Die Irische Rinne beginnt nordlich vom Giant’s Cause
way ' und zieht in einer Langenausdehnung von etwa 
100 Meilen durch den Nord-Kanal bis gegen die Insel Man 
hin. Ihre grossten Tiefen sind: im nbrdlidhen Theile dicht 
bei der Rathlin-Insel 133, im siidlichen zwischen Belfast 
und Port Patrick 149 Faden oder 89# Fuss, gleichzeitig 
die grdsste Tiefe, die bis jetzt innerhalb des Seeboden- 
Plateau’s der Britischen Inseln gefunden worden ist.

Die Irische Rini^e setzt sich in schwacheren Al&dachun- 
gen und mit ^aximum-Tiefen von 83 Faden siidlich fort 
durch die Irische See, den St. Georg-Kanal und dariiber 
hinaus, indem sie die dstlicHe Halfte jenes Centralbeckens 
so wie die Cardigan-Bai und den Bristol-Kanal abgeflacht

’) Chart of the West Coast of Scotland, the Lewis or Western 
Islands, and the North Coast of Ireland. Drawn from the most recent 
documents hy J. & A. Walker, London, 1. Januar 1853.

zur Seite lasst, so dass eine gerade Linie, von Land’s End, 
der siidwestlichen Spitze Englands, durch das siidwestliche 
Kap der Insel Man bis zur Kiiste von Siid-Schottland ge- 
zogen, ziemlich genau ihre Ostgrenze und die Westgrenze 
der drei grossen flachen Buchten Englands bildet.

Beide Rinnen bilden somit eine zusammenhangende 
Reihe von Vertiefungen, die in meridionaler Richtung vom 
50. Parallel westlich von Land’s End und den Scilly-In- 
seln bis zum 59° N. Br. das unterseeische Plateau in einer 
Ausdehnung von mehr als 600 Meilen durchschneiden und 
Irland und die Hebriden viel mehr von Gross - Britannien 
scheiden, als dieses von den kontinentalen Kiisten geschie- 
den ist. Ware das Meeresniveau nur 250 Fuss niedriger, 
so konnte man z. B. trockenen Fusses von Hamburg in 
gerader Linie iiber die ganze Nordsee bis Newcastle, 420, 
Oder bis zur Insel Man, 530 Meilen weit, spazieren, wah- 
rend in jenen longitudinalen Rinnen Tiefen bis zu 894 Fuss 
vorkommen. Diese Rinnen umfassen die ausseren Vertie
fungen an der Westkiiste, Schottlands und es bleibt uns 
noch iibrig, diejenigen zu bezeichnen, welche wir die in- 
neren' genannt haben.

Es bilden diese letzteren ein besonders charakteristi- 
sches Merkmal des dortigen Seebodens, denn wahrend sich 
dieser an alien anderen Gestaden der Britischen Inseln 
im Ganzen allmahlich zur grdsseren Tiefe und gegen den 
Plateau-Abfall absenkt, kommen in den innersten Reeessen 
der West-Schottisehen Meeres - Einschnitte von der west- 
licher liegenden Rinne isolirte Vertiefungen, verhaltniss- 
massig tiefe Ldcher in fast alien Buchten vor. Wir geben 
die hauptsachliehsten mit ihren Maximal-Tiefen in der Rei- 
henfolge von Norden nach Siiden;

Eddraehilles-Bai . 85 Faden,
Loch Inver . 83
Loch Broom 78
Gruinard-Bai 119
Loch Torridon 87
Inner Sound 138
Eaasay Sound 83 >>
Loch Carron 60
Loch Duieh . . . 61
Loch Hourn 100
Sleat Sound 99
Loch Nevis . 71
Loch Eishart (I. Skye) 139
Sound of Mull 108
Loch Linnhe 110
Loch Eil 84 »>
Firth of Lorn 124 «
Sound of Jura 110 if
Kilhrennan Sound 89 ft
Loch Fyne . 104 if
Fdrth of Clyde 92 if

Ganz ira Gegensatz zur Konfiguration des Seebodens 
an der Westkiiste von Sehottland daeht sich derselbe west
lich der Hebriden ganz langsam ab und erhebt sfeh sogar 
in einer Entfernung von 20 bis 40 Meilen zu einer Ter-

3 •

    
 



20 A. Petermann’s neue Karte von den Britischen Inseln und dem umliegenden Meere.

rasseuplatte, deren hdchste Punkte in den Inseln St. Hilda 
und Flannan bis 1220 Fuss iiber das Meeres-Hiveau steigen, 
um 20 Meilen noch weiter westlich endlich zu der grossen 
oceanischen Tiefe hinabzusinken, die bei der 100-Faden- 
linie beginnt, wahrend sich diese an der bstlichen Seite 
der Hebriden schon in einer Entfernung von 5 Meilen 
von der Kiiste befindet.

Yon der Hebriden-Kinne, die sich im 59° N. Br. zum 
Plateau-Abfall wendet, ziehen sich nordwarts wieder er- 
hbhte Platten, die mit den Orkney - Inseln in Zusammen- 
hang stehen und an derCn westlichstem Ende sich die 
Inseln Bona und Sulisker bis 360 Fuss iiber das Meeres- 
Niveau erheben. Der Seeboden rings um die Orkney- 
Inseln hat im Ganzen allmahliche Abdachungen, die griisste 
Tiefe im Pentland Firth ist nur 60 Faden; die Shetland- 
Inseln dagegen sind fast ganz umzingelt von tiefer ein- 
schneidehden Binnen, besonders im Sudosten der Gruppe, 
wo die Danischen Seekarten schon 7 Meilen ostlich von 
Sumburgh Head 103 Faden zeigen.

Mit der Ostseite der Shetland- und Orkney-Inseln be- 
treten wir die Hordsee oder das Deutsche Meer, deren 
Seeboden zum grbssten Theil aus der ostlichen Halfte un
seres unterseeischen Plateau’s und aus einer Art Langen- 
th a l, der schon erwiihnten Norwegischen Binne, besteht.

tiber die naheren Tiefenverhaltnisse dieser grossten 
Unebenheit der Hordsee ist  ̂ wie schon im Vorhergehenden 
angedeutet, wenig zu sagen, die nachfolgenden Bemerkun- 
gen beziehen sich daher ausschliesslich auf ihren seich- 
ten Theil, die Platte. Die Hauptgrundziige dieser sind: 
1) dass sie von Siiden nach Norden, von ihrer Spitze 
bei der Strasse von Dover bis zu ihrer Absenkung in die 
Atlantische Tiefe bei den Shetland-Inseln, eine allmahliche 
Abdachung zeigt, eine sanft geneigte Ebene, die 2) in der 
Mitte ihrer meridionalen Ausdehnung ’ hoher ist als an 
ihren beiden Seiten im Osten und Westen. Die grossten 
Tiefen der Nordsee kommen also in der Nahe der Briti
schen, der Skandinavischen und Danischen Ufer vor, wah
rend der Seeboden in seiner Alitte und zwar hauptsach- 
lich von 54° bis 61° H. Br. einen breiten Buckel bildet, ' 
dessen Kulminationsplatte die Dogger-Bank ist. Die Dog
ger-Bank und ihre nordlichen Fortsetzungen sind von den 
Banken und Platten des siidlichsten Theiles der Nordsee 

• durch die Aussere Silbergrube (Outer Silver Pit) getrennt, 
eine latitudinale Verti'efung, die sich hart auf der nordlichen 
Seite des 54. Parallels in einer Langenausdehnung von etwa 
25 Meilen von Westen nach Osten zieht und in ihrem westli- 
^chen Theile die Tiefe von 44 Faden erreicht. Von der Ausse- 
ren Silbergrube steigt der Seeboden nach Norden zur Dogger- 
Bank auf,  ̂der jedoch, gleichsam als siidlicher Vorberg, die 
mit der Silbergrube parallel laufende Outer Well Bank vor-

gelagert ist, welche in ihrem niedrigsten Theile nur 9 Faden 
Wasser hat. Die Dogger-Bank wird durch die 20-Fadenlinie 
begrenzt und erstreckt sich in einer Bichtung von SW. 
nach NO. von 54° 10' bis 55° 5 0 ' N-. Br. und von 1° bis 
4° 40 ' 0. L. V. Gr., liegt also so ziemlich in der Mitte des 
Meeres; ihre durchsctnittlibhe Tiefe ist von 10 bis 20, 
nur einige kleinere Stellen in ihrem westliehen breiteren 
Ende haben 8 und 9 Faden als gerihgste Tiefe. Die Dog
ger-Bank ist beriihmt wegen ihrer ergiebigen Fischereien, 
besonders fiir Schellfisch, und wird hauptsachlich von Eng- 
lischeh und Hplliindischen F’ischern stark besucht und 
ausgebeutet.

Als nordliche Abstufung der Dogger-Bank erstreckt 
sich die zwischen 56° und 58° und 3° N. Br. bis 6° 0 . L. 
V. Gr.belegene Grosse Fischer-Bank mit ihrer siidwestlichen 
und nordwestlichen Abzweigung, Sudwest - Flache und 
Nordwest-Flache (Syd Vest Flakket und Nord Vest Flak- 
ket der Danen); ihre durchschnittliche Tiefe ist 30 bis 
40 Faden.

Von der Grossen Fischer-Bank setzt sich der Central- 
’ Buckel der Nordsee in einer nordnordwestliehen Bichtung 
fort und hat im 60. Parallel N. Br., gerade in der Mitte 
zwischen den Shetland - Inseln und Norwegen, eine Tiefe 
von 62 Faden. Von diesem nordlichsten Theile der Cen- 
tralplatte der Nordsee dacht sich der Seeboden nach Osten 
in die Norwegische Binne, nach Westen den Schottischen 
Kiisten zu in eine unter dem Meridian von Greenwich 
gelegene breite Senkung ab, die eine durchschnittliche 
Tiefe von 80 Faden hat und als Maximum 96 Faden er
reicht. Wo diese auf der Karte als eine ausgedehnte 
Tiefebene erscheinende Senkung sich dem dstliehsten Vor- 
gebirge Sehottlands niihert, spaltet sie sich in zwei Ab- 
zweigungen, die wie die Kiiste selbst eine westliche und 
siidsudwestliche Bichtung nehmen. Die westliche Abzwei
gung liiuft in einer langen, schmalen Spalte dieht an der 
Kiiste von Banff und Elgin hin in den Moray Firth hinein 
und vertieft sich in ihrem mittleren Theile auf einer 
Strecke von 15 Meilen bis zu 100 Faden und daruber, 
an Einer Stelle bis 118 Faden. Die siidsiidwestliche Ab
zweigung bildet die Buchan Deeps, Long Forties und die 
Outer Pit of Montrose, sammtlich zwischen 56° und 58° 
N. Br., also zwischen der Grossen Fischer-Bank und der 
Sehottis'Shen Kiiste gelegen.

Die Buchan Deeps erstrecken sich paralleF'^mit der Schot- 
tischen Kiiste von Peterhead bis Aberdeen in einer E n t
fernung von 20 bis 40 Meilen ostlich davon und haben 
eine Tiefe von 50 bis 78 Faden; die Long Forties liegen 
siidostlich ’ davon mit einer durchsehnittlichen Tiefe von 
.40 bis 50 Faden, und die Outer Pit of Montrose wiederum 
siidostlich von diesen mit ahnlichen Tiefen und in der
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Breite der Schottischen Stadt Montrose, 70 bis 100 Meilen 
ostlich von ihr entfernt.

Westlich der Dogger-Bank und zwischen ibr und der 
Englisehen Kiiste ist der Seeboden durchsebnittlich 30 bis 
50 Faden tief, ostlich von ihr auf der weit gegen die Da- 
nische Kiiste sich hinziehenden sogenannten- Weissen Flache 
durchschnitflieh 24 und 25 Faden mit einigen Stellen von 
31 und 33 Faden.

Der siidlichste Theil der Nordsee, siidlich der Outer 
Silver Pit und des 54. Parallels N. Br., besteht hauptsach- 
lich aus zwei Stufen, derjenigen zwischen 10 und 20 
und der zwischen 20 und 30 Faden Tiefe. Jene nimmt 
den grdssten Theil der ganzen Flache,- etwa drei Viertel, 
ein und umfasst die Well Bank, Schwarze Bank und 
„Die breiten Vierzehn”. Die Vertiefung zwischen der 20- 
und 30-Faden-Linie heisst die Tiefe Kinne und zieht sich 
in einem grossen Bogen von der Strasse von Dover nach 
Norden etwa 150 Meilen weit um Ost-England herum; ihre 
grosste Tiefe ist in der Breite von Ipswich und nur 32 Fa
den. Diess sind die allgemeinen Grundziige des siidlichen 
Theiles der Nordsee, die Details aber bilden eine so aus- 
serordentlich komplicirte Topographie, dass wir hier auf 
die Karte selbst verweisen miissen. Von Texel bis Hull 
und siidwarts bis Dover ist ein so mannigfaltiges welliges 
Terrain, wie man es auf sehr genauen und speziellen Ge- 
neralstabskarten entsprechender Gegenden der Erdoberfiache 
zu sehen gewohnt ist. So gering an sich die Hohenunter- 
schiede -dieser Meerestheile besonders auch in Vergleich 
mit ahnlichen Hohenunterschieden auf dem Lande sein 
mdgen, so ausserordentlich wichtig sind dieselben fiir die ■ 
praktisehen Zwecke der Schifffahrt, die sich gerade auf 
diesem verhaltnissmassig engen Kaume zusammendrangt, 
auf dem die Schiffe aus alien Gegenden der Welt herbei- 
kommen, wie nirgends anderswo; deshalb sind auch gerade 
hier die ausgedehntesten und speziellsten, immer noeh fort- 
gesetzten Aufnahmen des Seebodens ausgefiihrt, da schon 
der Unterschied von wenigen Fuss Tiefe fiir die Schifffahrt

von der grdssten Wichtigkeit ist. Die charakteristische 
und vorherrschende Form der Seeboden-Unebenheiten be
steht hier in langlichen Furchen und Banken und ein 
wahres Labyrinth derselben ist besonders den Miindungen 
der Themse, Scbeldej Maas und des Rheins, aber auch der 
Kiiste von ganz Ost-England bis Hull gegen 50 Meilen 
weit in die hohe See vorgelagert. Topographisch hervor- 
ragend sind unter diesen Furchen die ostlich von Hull 
und der Humber - Miindung liegende Silver Pit (Silber- 
grube) mit 52 Faden, die Sole Pit (Zungengrube) mit 43 
und die Coal Pit (Kohlengru6e)' mit 34 Faden. Ungleieh 
wichtiger fiir die Schifffahrt wegen ihrer Gefahrlichkeit 
sind die nur wenige Fuss oder Faden unter dem Meeres- 
Niveau liegenden zahllosen Banke, die sich in dem ganzen 
Theile des Meeres befinden.

Die wichtigsten Quellen fiir die Kunde des Seebodens 
der Nordsee sind ausser den vielen Englisehen Seekarten 
fiir die an den Englisehen Kiisten gelegenen Meerestheile 
die von der Diinischen Admiralitat herausgegebenen Ear- 
ten, besonders eine der ganzen Nordsee in 2 Blattern vom 
Jahre 1860 und im Mst. von 1:1.450.000 bis 1:050.000. 
Fifr den bei weitem grossten Theil der Zeichnung des 
Meeres -ist diese schdne Karte fiir uns die maassgebende 
Quelle gewesen.

Die „Tiefe Rinne” Ost-Englands zieht sich wie ein 
breites, 20 Faden und dariiber tiefes Band durch den Pas 
de Calais in den Englisehen Kanal; die seichteste Stelle 
dieser Strasse fallt fast ganz mit einer geraden Linie von 
Calais nach Dover zusammen und hat an ihrer tiefsten Stelle 
28 Faden. Diess ist also die Sattelhohe der Seebriicke 
zwischen Frankreich und England; westlich von ihr fallt 
der Seeboden allmahlich ab und erreicht am westlichen 
Ende des Englisehen Kanals, zwischen Land’s End und 
Brest, die Linie von 60 Faden. Aber schon vorher hat 
er in einer schmalen, Hurd’s Deep genannten Rinne nord- 
lich der Kanal-Inseln die Tiefe von 72 Faden.

Die Besiedelung von Arnhem’s Land in Nord-Australien.
(Mit Karte, s. Tafel 1.)

Die ruhmwiirdigen Unternehmungen, durch welche in 
den letzten Jahren ein grosser Theil des Innern von Au- 
stralien aufgeschlossen wurde, hatten neben dem Wunsebe 
der Kolonisten, eine vollstandigere Kenntniss von der Be- 
schaffenheit ihres Kontinentes zu erlangen, besonders zwei 
Triebfedern: das Bediirfniss, neues Wei deland fur die rasch

anwachsenden Heerden aufzufinden, und das Strdben nach 
einer leichteren und schnelleren Kommunikation mit Indien. 
jenes Bediirfniss nach Weidelaud veranlasste die allmah- 
liche Besiedelung des Torrens-Beekens und die Expeditio- 
nen Hack’s, Stuart’s und Babbage’s im Westen desselben, 
das Vorschieben der Stationen am Darling und die Ver-
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suche, , diesen periodisch diessenden Strom mit Dampf- 
schiffen zu befahren, eiidlich die Ausbreitung der Heerden 
und Ausiedelungen im norddstlichen Australien, woraus die 
Abtrennung der Kolonie Queensland von Neu - Siid - Wales 
hervorging. Der Wunsch eines schnelleren Verkehrs mit 
Indien spraeb sich in den die Schifffahrt durch die Torres- 
Strasse erleichternden Aufnahmen dieser Strasse sowohl wie 
des Korallenmeeres, in den viel besproehenen und immer 
wieder aufgenommenen Projekten zur Herstellung einer 
telegraphiscben Verbinduilg zwisehen Australien und In
dien und in dem lebhafte’n Bestreben aus, an der Nord- 
kiiste sich festzusetzen. Dieses Bestreben theilen West- 
Australien, Siid-Australien und Queensland. Ersteres hat 
bereits in den von Frank Gregory 1861 untersuchten Stri
cken des nordwestlichen Gestadelandes, in der Nahe der 
Nickol-Bai, den Kern einer Ansiedelung gelegt, an der 
Torres-Strasse, auf der kleinen Albany-Insel bei Kap York, 
griindet Queensland einen Ort „Somerset” und aus der- 
selben Kolonie sind zu Ende des Jahres 1862 unterneh- 
mende Buschleute mit betrachtlichen Heerden nach dem 
Siidufer des Golfs von Carpentaria aufgebrochen, um sich 
dort niederzulassen; die wichtige Aufgabe aber, in der 
Mitte der Nordkiiste, in Arnhem’s Land, eine neue Kolonie 
zu grunden, hat Siid - Australien auf sich genommen und 
die mit aufopfernder, bewundernswtirdiger Energie durch- 
gefiihrten Eeisen Stuart’s mitten durch den Kontinent, 
welche die Hauptanregung auch fiir die Burke’sche Expe
dition und die aus ihr hervorgegangenen vielfachen Durch- 
kreuzungen der Osthalfte Australiens gegeben und die neue 
glorreiche A ra, der Australischen Entdeckungen eroffnet 
haben, wurden hauptsachlich zur Auffindung eines Ver- 
kehrsweges zwisehen Adelaide und Arnhem’s Land in Vor- 
aussicht einer baldigen Besiedelung dieses letzteren unter- 
nommen. In gerechter Wurdigung der Verdienste, welche 
sich die Kolonie Siid-Australien durch die Stuart’schen 
Ileisen um die Erforschung der nordlichen Gebiete und 
die Erleichterung ihres Verkehrs mit den bestehenden Ko- 
lonien erworben hat, wurde ihr im Jahre 1863 von der 
Englischen Regierung die Verwaltung des ganzen weiten 
Gebiets ndrdlich von ihrer bisherigen Grenze bis zum 
Meere und zwisehen den Meridianen von 129° und 138° 
Ostl. v.'Gr. anvertraut, und wie es scheint, wird die Ko
lonie nicht lange zbgern, 'die ihr verliehene Machtvoll- 
kommenheit zur Besiedelung der Kordkuste anzuwenden. 
Am 9. September 1863 wurde die Entsqhliessung des Engli
schen Ministeriuras im Parlament zu Adelaide verlesen und 
bereits am 29. September legte die Kolonial-Regierung ihre 
Entwiirfe in Bezug auf die Besiedelung und Uberwachung 
des nordlichen Gebiets vor, auch sind schon zahlreiche 
i achfragen nach Landereien daselbst eingegangen und so

wohl in Adelaide als auch in Singapore haben sich Kom- 
pagnien zum Ankauf und zur Kutzbarmachung solcher 
Landereien gebildet.

Es ist diess nicht das erste Mai, dass Arnhem’s Land 
ein junges Ansiedler-Leben an seinen Kiisten sich entfal- 
ten sieht. Nachdem Capt. King die Nordkiiste dieses Lan
des in den Jahren 1818 bis 1822 nebst den vorliegenden 
Inseln aufgenommen und namentlich auch die vorfrefflichen 
Hafen an der Halbinsel Coburg unteraucht und benannt 
hatte, schickte die Britische Regierung 1824 den Capt. Gor
don Bremer ab, um Besitz von Arnhem’s Land zu ergreifen 
und an dem zu einem Handels - Depot geeignetsten Punkte 
eine Niederlassung zu grunden. In England beschaftigte 
man sich damals gerade sehr viel mit den Angelegenheiten 
des Ost-Indischen Archipels. Java und seine Dependenzen 
waren an die Hollander zuriickgegeben worden, die kom- 
merziellen Interessen Gross-Britanniens in Ost-Asien hatten 
dadurch einen bedeutenden Stoss erlitten, zugleich sah 
man aber auch an dem Erfolg der neu begriindeten An
siedelung Singapore, auf welche Weise ein Ersatz zu schaf- 
fen sein wiirde, Capt. Bremer nahm von Sydney 45 De- 
portirte und eine Anzahl Soldaten mit, landete zunachst 
in Port Essington, da er aber dort kein hinlangliches Trink- 
wasser fand, begab er sich nach der Apsley-Strasse, welche 
die Melville- von der Bathurst - Insel trennt, und begann 
am 2. Oktober 1824 an der Westkiiste der Melville-Insel, 
gegenuber der kleinen Harris-Insel, die Errichtung des Forts 
Dundas. Die Besatzung gerieth jedoch, grossentheils durch 
eigene Schuld, sofort in blutige Konflikte mit den ^Ein- 
gebornen, zwei Schiife, welche ihr Nahrungsmittel zufiihren 
sollten, kamen niemals an, in Folge dessen nahmen Krank- 
heit und Noth iiberhand und bald befand sich die Nieder- 
lassung in einem kliiglichen Zustand. Da man spiiter auch 
erkannte, dass die Einfahrt in die Apsley-Strasse von bei- 
den Seiten mit Schwierigkeiten verbunden ist, gab man 
die Ansiedelung am 31. Marz 1829 auf, nachdem im Juni 
1827 Capt. Stirling an der Ostkiiste der Raffles-Bai auf 
der Halbinsel Coburg eine zweite. Fort Wellington, an- 
gelegt hatte. Hier ging Alles gut, die Eingebornen wur
den nach blutiger Lehre friedlich gesinnt, der Anfangs auf- 
tretende Skorbut wich bald dem Genusse der in den Gar
ten gezogenen Gemuse, die Trepang-Fischer von Makassar, 
die seit jeher diese Kiisten besuchen, traten. in lebh#ten 
Verkehr mit dem Militarposten, denn ein solcher war es 
in der That nur, aber doch sollte auch diese Kiederlassung 
nicht von langer Dauer sein. Auf Capt. Stirling’s Empfeh- 
lung verlegte die Regierung schon Ende August 1 ^ 9  die 
Garnison nach dem Swan River, wo nun die Kolonisation 
von W est-Australien ihren Anfang nahm. Langere Zeit 
schlummerte hierauf das Interesse fiir die Besiedelung Ford-
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Australiens sowohl in Neu-Siid-Wales. als in Indien und 
•England, aber als die. Australischen Kolonien immer glan- 
zendere Fortschritte machten, der Verkehr durch die Tor- 
res-Strasse zunahm und 1837 eine Franzdsische Expedition 
unter Dumont d’Urville in Toulon ausgeriistet wurde, um, 
wie es hiess, einen Hafen an der Nordwestkiiste Austra- 
liens in Besitz zu nehmen, da schickte die Englische Regie- 
rung im Februar 1838 zwei Kriegssehiffe unter Capt. G. Bre
mer ab, welche Mannschaft und Einrichtungen fur eine 
Marine- und Militar - Station am 27. Oktober 1838 nach 
Port Essington brachten und dort die T^iederlassung Victo
ria §rrichteten. 'Diese hat sich zwar langer gehalten als 
die friiheren, aber auch sie blieb nur Militarposten und 
erreichte kaum die Bliithe von Fort Wellington. Als nach 
der aussergewohnlich langen und feuchten Eegenzeit von 
1842 bis 1843 Fieber iiberhand nahmen, die Sterblichkeit 
bedeutender wurde, die meisten Stimmen sich fiir die Un- 
haltbarkeit oder Nutzlosigkeit des Postens aussprachen und 
auch wirklich die Erwartungen von seinem Nutzen in Be- 
zug auf die Handelsverhaltnisse zwischen Australien und 
Ost-Asien nicht in Erfiillung gingen, erhielt Capt. Keppel 
Befehl, die Garnison abzuholen und nach Sydney zu brin- 
gen. Demzufolge schiffte sich die ganze Besatzung am 
1. Dezember 1849 auf dem „Maeander” ein, nachdem die 
wenigen Gebaude zerstbrt worden waren.

Da's Scheitern des Versuchs in Port Essington Virkte 
eine Reihe von Jahren hindureh lahmend auf die Projekte 
einer Kolonisation Nord - Australiens, aber lange konnte 
diese wichtige Angelegenheit unmbglich unbeachtet bleiben, 
namentlich wendete die Geographische Gesellschaft zu Lon
don und an ihrer Spitze Sir Roderick I. Murchison ihren 
ganzen Einliuss an, um das Englische Kolonial-Ministerium 
zu neuen dahin zielenden Unternehmungen zu bewegen. 
Auf ihre Anregung wurde im Jahre 1855 die Gregory’sche 
Expedition ausgeriistet, um vom Victoria-Fluss aus das 
Innere von Nord- und Xordwest-Australien zu erforschen. 
Es war dabei iuteressant zu sehen, welches Gewicht die 
Londoner Kaufleute auf das Unternehmen legten. Ein 
Mr. Matthew Uzielli erbot sich, zu der Gregory’schen Ex
pedition 10.000 Pfd. St. beizusteuern, wenn die Regierung 
nicht die Eosten iibernehmen wiirde, und auSserte dariiber: 
„Obwohl ich die grossen Vortheile der geographischen Auf- 
nahme in eingm wissenschaftlichen Sinne nicht Tbeurtheilen 
kann, so fiihle' ich doch als Kaufmann hinlanglich die hohe 
Wichtigkeit dieses Unternehmens fiir England. Der kom- 
merzielle Eutzen der Expedition und der Wunsch, dass 
sich England ein fiir den Sehutz seiner Ost-Indischen Ko
lonien '̂ 0 werthvolles Land sichern und Andere an der 
Besitzergreifung desselben .verhindern mbchte, bewogen 
mich hauptsaehlich zu dem Anerbieten.” Die Expedition

hatte zwar in geographischer Beziehung nicht den erwar- 
teten Erfolg, das Feld ihrer Untersuchungen blieb ein 
verhiiltnissmassig beschranktes, aber sie wie's kolonisations- 
fahiges Land in bedeutender Ausdehnung am Victoria-Fluss 
nach und regte dadurch von Neuem machtig zur Okku- 
pation jenes Gebiets an. Murchison spraeh 1857 in seU 
nem Jahresbericht vor der Londoner Geographischen Ge
sellschaft auf das Eindringlichste fiir eine solche und be- 
zeichnete namentlich den Cambridge - Golf und die Lande- 
reien am Victoria-Fluss als giinstiges Terrain fiir eine 
Nord-Australische Kolonie. Dort an den Ufern des schifip- 
baren Victoria seien Wickham und Stokes im Jahre 1839 
mit ihren Mannschaften vpllkommen gesund geblieben und 
neuerdings hiitte sich die Gregory’sche Expedition daselbst 
9 Monate aufgehalten, ohne einen Mann zu verlieren. Diess 
sei die beste Antwort auf die Lehauptungen derjenigen, 
welche jene ganze Region einfach wegen ihrer niedrigen 
geographischen Breite als ungeeignet fiir Angelsachsische 
Besiedelung ausgeben. Er fiihrt einen Brief des Botani- 
kers der Expedition, Dr. Ferd. Miiller, an, worin das Klima 
dieses Landes ein trockenes Australisehes und fieberloses 
im Gegensatz zu' dem feuchten Indischen genannt und auf 
die Ausdehnung guten Bodens und die Zuganglichkeit des
selben durch den schiffbaren Victoria aufraerksam gemacht, 
zugleich aber bemerkt wird, dass eine neue Ansiedelung 
in einem so entlegenen und heissen Theil der Erde ohne 
Zwangsarbeit kaum herzustellen sei. Er befiirwortet daher 
die Griindung einer Strafkolonie daselbst trotz des Wider- 
spruchs der Australier, die sich entschieden gegen jede 
fernere Transportation von Straflingen auf ihren Kontinent 
erklaren, indem er die Unwahrscheinlichkeit des Entkom- 
mens der Strafling;e nach den alteren Kolonien hervor- 
hebt, und kommt zu dem Schluss, dass Kord-Australien 
kolonisirt werden miisse, sei es nun durch freie oder 
Zwangs-Arbeit. „Darf man vergessen,” — fiigt er hinzu — 
„dass Frankreich kiirzlich Besitz ergriffen hat nicht nur 
von Neu-Caledonien, das unser Cook entdbfekte und be- 
nannte, sondern auch von der Isle of Pines, wo unsere 
Kolonisten von Sydney einen Handel in Sandelholz trie- 
ben, und dass es so einen point d’appui an der Ostseite 
unserer Australischen Kolonien gewonnen hat ? Oder sollen 
wir unsere Augen verschliessen vor der grossen Wichtig
keit, welche gute Zufluchtshafen in ^ord-Australien haben 
wiirden oder Marine - Stationen, • so unschatzbar fiir die 
Dampfschifffahrt, wo unsere Flotten im Fail eineS%!rieges 
sich sammeln und von da aus jedem Feinde in die Flanke 
fallen kdnnen, der gegen unseren Handel und unsere Be- 
sitzungen im Osten operiren wiirde.  ̂ Kurz, es ist kaum 
mbglich, eine Gegend der Erde zu bezeichnen, wo Briti- 
sche Okkupation gebotener erscheint, sei es als Vorsichts-
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maassregel oder mit Riicksicht auf kiinftige Handelsinter- 
essen.” Andere gewichtige Stinimen kamen hinzu, der 
bekannte Australische Forscher Graf Strzelecki bezeichnete 
die Okkupation und Besiedelung Xord-Australiens geradezu 
als eine gebieterische Notbwendigkeit und endlich gaben 
die Stuart’schen Reisen und in Folge derselben die Agitation 
der Slid - Auatralier den Ausschlag. Die Englische Regie- 
rung nimmt aber die Sacbe diess Mai nicht selbst in die 
Hand, sondern hat, wie erwiihnt, der Kolonial - Regierung 
von Slid-Australien das nordliche Gebiet unterstellt zu 
dem Zweck, fiir dessen Besiedelung die geeigneten Schritte 
zu thun, — eine Maassregel, die der Herstellung einer 
freien Kolonie jedenfalls am besten entgegenkommt.

Tim liber den mdgliehen Erfolg zu einer begrundeten 
Ansicht zu gelangen, muss man die Erfahrungen zu Rathe 
ziehen, die in Port Essington und Raffles - Bai gemacht 
worden sind.

Am ungiinstigsten urtheilt uber Port Essington J. Beete 
Jukes, der als Naturforscher der Blaekwood’schen Vermes- 
sungs - Expedition auf der „Fly” die damalige Ansiedelung 
vier Mai innerhalb der Jahre 1843 bis 1845 besuchte. 
„Man spraeb davon,” — so erziihlt er ') ‘— „Port Essing
ton als Kolonie zu erdffnen und Jedem, der will. Land 
zu dem gewohnlichen Australischen Preis, 1 Pfd. St. per 
Acre, zu verkaufen. Ich kann durchaus nicht begreiiten, 
was Jemand mit Landereien bier anfangen sollte, selbst 
wenn man ihm die ganze Halbinsel gabe. Bei den Scha- 
fen, wenn sie iiberhaupt am Leben blieben, wiirde sich 
bald die Welle in Haar verwandeln. Fiir Binder ist nur 
wenig Futter und kein Markt vorhanden. Reis kdnnte 
man wahrscheinlicb in geringer Menge an den Ufern der 
Lagunen ziehen, aber Reis, Zucker, Kaffee, Baumwolle oder 
irgend ein anderes werthvolles tropisches Produkt fiir den 
Export zu bauen, erfordert weite Striche fruchtbaren Bo- 
dens und eine dichte Bevdlkerung, zwei Dinge, die weder 
jetzt in Port Essington zu finden sind, noch, wie ich zu 
behaupten wage, jemals daselbst bescbafft werden kiinnen. 
Allerdings konnten einige Malayen und Chinesen zur Ein- 
wanderung verlockt werden und wiirden sich ohne Zwei- 
fel an zerstreuten Stellen selbst erhalten, auch wiirde die 
Einfiihrung so vieler solcher Arbeiter, als man brauchen 
konnte, eine grosse Hiilfe und Bequemlichkeit fiir die we- 
nigen Europaer sein, welche verdammt sind, bier zu leben. 
In der,^^That seheint es mir eine offenbare Grausamkeit zu 
sein, lelbst eine Militiir - Abtheilung zum Hierbleiben zu 
zwingen, wenn man nicht fiir solche Arbeiter sorgt, die 
den Soldatfen die Garten bebauen und die erforderliche 
Menge Gemiise und Friichte ziehen, die sie selbst nicht

) Narrative of the Surveying Voyage of H. M. S. Fly, I, p. 361.

durch eigene Anstrenguug ziehen konnen. Als Ort zur 
Produktion irgend eines Export-Artikels also ist Port Es
sington nach meiner Ansicht ausserst nutzlos, auch sehe 
ich nicht, wie es ein Handelsplatz werden konnte. Was 
kdnnte z. B. einen Europaischen oder Australischen Kauf- 
mann veranlassen, eine Waarenladung nach Port Essington 
zu schicken? Oder wenn ein Waarenvorrath dort ware, 
was kdnnte Jemanden veranlassen, dahin zu kommen und 
sie zu kaufen? Kiime ein Schiff von Sydney, um eine La- 
dung Waaren auf den  ̂Molukken oder den benachbarten 
Inseln zu verkaufen, warum sollte es sich seitwarts wen- 
den und bei Port Essington anhalten ? A115 Prahus, welche 
von Makassar nach der Nordkiiste von Australien kommen, 
segeln unter Holliindischer Flagge und unter Hollandischer 
Aufsicht; wenn sie zuriiekkommen, miissten sie fiir jeden 
Artikel Englischer oder fremder Manufaktur sehweren Zoll 
zahlen, aber was das Einkaufen Englischer Waaren von 
Seite ihrer Mannschaften anlangt, vorausgesetzt, dass solche 
Waaren in Port Essington zu haben v ^ ^ n , so bezeugt 
schon das Aussehen der Leute ihre auSsCfste Arinuth und 
das Hdchste, was die Bewohner von Port Essington' jemals 
von den dahin kommenden Prahus kaufen konnten, war 
ein Sack Reis oder zwei und ein halbes oder ganzes Du- 
tzend Hiihner. Mit einer grossen Wiiste auf der einen 
Seite und meist von Wilden bewohnten Jnseln auf der 
anderen bietet die Lage von Port Essington, so viel ich 
sehen kann, keine Vortheile. Sein Hafen ist sicherlich 
ein ausgezeichneter, aber er ist fiir einen Fremden schwer 
zu finden und gefiihrlich anzulaufen. Der Besuch der An
siedelung Victoria, die 16 Engl. Meilen von der Miindung 
des Hafens liegt, wiirde einem dieses Weges segelnden 
Sehifi' einen Aufenthalt von wenigstens 2 Tagen kosten. 
Wenn sich ein Schiff dazu veranlasst sehen sollte, miisste 
es schon einen ganz besonderen wichtigen Zweck haben. 
Der einzige iibrig bleibende Nutzen von Port Essington 
ist der eines Zufluchtshafens fiir schiffbriichige Seeleute, 
aber selbst fiir diesen Zweck liegt es sehr unzweckmassig, 
da es 600 Engl. Meilen entfernt ist von den Grenzen des 
Meeres, in welchem Schiffbriiche am haufigsten zu erwar- 
ten sind, namlich des Korallenmeeres und der ausseren 
Seite der Torres - Strasse. Von der • Besatzung sind alle 
ohne Ausnahme vom Fieber befallen worden, sie sahen 
blass und abgezehrt aus und von 50 wareu bereits 4 todt. 
Obwohl jetzt die kiihlste Jahreszeit war (Juni), fanden 
wir doch den Ort heisser und schwiiler als irgend einen, 
an den wir seit unserem Ibtzten Besuche gekommen wa- 
ren '). Ich brachte zuerst sehr giinstige Vorurtheile mit

, Blackwood’sche Expedition hatte sich in der Zwischenzeit
nauptsacMicli an der Sudostkiiste voh Neu-Guinea, am Kap York A 
in den benachbarten Meerestheilen aufgehalten.

    
 



M. V . Beurmann s Tod nebst Ubersicht seiaer B eise  so wie derjenigen von Overweg, Vogel u .  Steudner. 25

nach Port Essington und als mieh sein Anbliek gleich An- 
fangs enttauschte, glaubte ich, wir batten es unter beson- 
ders ungiinstigen Umstaaden gesehen; drei spatere Besuche 
aber zu verschiedenen Jahreszeiten, einschliesslicb der giin- 
stigsten, zwangen mich zu meinem Bedauern, alle vor- 
gefassten Meinungen iiber seine "Wichtigkeit und seinen 
Werth als Britische Niederlassung aufzugeben. Ich halte 
es fiir vollkommen werthlos als Kolonie oder als acker- 
bauende und handeltreibende Besitzung und glaube, dass 
der einzige Grund, es zu halten, ein politischer sein muss. 
Es bildet das nordliche Glied zwisehen unseren Kolonien

an den 0_st- und Westkiisten Australiens, sichert uns den 
Besitz der Nord- und Nordwestkiiste und schliesst so zu 
sagen die Eingmauer, mit der wir den fiinften Welttheil 
umgiirtet haben.”

So entmuthigend diese Bemerkungen klingen und so 
! zutreffend sie gewiss an sich waren, so haben sie doch 

nicht die Kraft, die HofFnungen der Australier auf das 
j Gelingen eines neuen Versuches zu schwachen, weil sie 

sich genau auf das damals Bostehende beschriinkten, die 
Absichten und Plane gegenwartig aber auf ganz Anderes 
gerichtet sind. (Fortsetzung foigt.)

Moriz V . Beurmaim’s Tod nebst Ubersicht seiner Roise (1861— 1863) so w ie derjenigen 
von O verweg (1850— 1852), Vogel (1853— 1856) und Steudner (1861—1863).

(Nebst Karte, s. Tafel 2.)

Der Deutschen Expedition in Inner-Afrika ist — wie 
man nach den neuesten eingegangenen Naehrichten befiircl% 
ten muss — bereits ein zweites Leben zum Opfer gefal- 
len, das des edeln, eben so wissenschaftliehen und gedie- 
genen als aufopferungsfahigen und unerschroekenen Moriz 
V. Beurmann.

Der urspriingliche Plan des Unternehmens war darauf 
gerichtet gewesen, dass ein Eeisender den Versueh machen 
solle, von Korden her, also etwa von Bengasi aus, dem 
einzigen Punkte am Mittelmeere, mit dem Wadai zeitwei- 
lig in direkter Yerbindung gestanden hat, nach diesem 
Lande vorzudringen. Allein es fand sich Kiemand, der 
dieses Wagestiick zu unternehmen bereit war. Brehm, einer 
unserer besten Afrikanischen Eeisenden, erbot sich zuerst, 
nach Chartum zu gehen, um von dort aus sichere Nach- 
richten iiber Vogel’s Schicksal in Erkundigung zu bringen, 
aus Erfahrung wohl wissend, dass selbst ein Versueh, nur 
bis Darfur einzudringen und lebendig wieder herauszu- 
kommen, ein verzweifeltes, kaum ausfiihrbares Unternehmen 
sei; allein das schien den Freunden der Sache nicht ge- 
niigend. Audi v. Heuglin war nicht zu einer Eeise von 
Bengasi nach Wadai bereit, wohl aber zu einem Versuche, 
von Chartum aus auf dem Bahr el Ghasal vorzugehen.

Als die Heuglin’sche Expedition bc'reits auf Afrikani- 
schem Boden thatig war, erbot sich iloriz v. Beurmann 
zu dem Versuche, jenen urspriinglichen Plan auszufiihren, 
also von Bengasi aus nach Wadai vorzudringen. Erfiillt 
von dem hdchsten Muthe, Eifer, Vertrauen und Zuversicht 
verliefs er,'der einzige Sohn, seinen heimatblichen Heerd 
am zweiten Weihnachtsfeiertage 1861. Wie sich ihm von 
Anfang an die grdssten Schwierigkeiten entgegenstellten 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft I.

und wie er dieselben mit einer eisernen Beharrlichkeit und 
Thatkraft zu iiberwinden wusste, so dass er schon binnen 
kurzer Zeit TrefFliches und Ausgezeiehnetes leistete, ist 
bekannt. Bis zu seiner Abreise von Mursuk, Ende Juni 1862, 
gingen regelmassig und hiiufig Briefe, werthvolle Berichte 
und Karten von ihm ein; seit jener Zeit waren nur spar- 
liche und unsichere Nachrichten von ihm nach Europa 
gelangt. Erst dureh die letzten, an Dr. Barth adressirten 
Briefe erfahren wir Kaheres iiber des Eeisenden weitere 
Bewegungen und Schicksale.

Er brach Ende 'Juni 1862 von Mursuk auf der grossen 
Bornu-Strasse auf, war am 7. Juli in  Madrusa, am 10. in 
Tegerri, am 17. beim Bir el War (oder Temmi), am 19. 
und 20. beim Bir Mademma, bog aber dann von der Bilma- 
Strasse westlieh ab, inderd er die zuvor von keinem Eu- 
ropaer betretene Oase Djebado an der Westgrenze des 
Tebu-Gebiets besuchte. Auf dem Wege nach dieser Oase, 
in der er am 25. Juli den ersten Eegen hatte, beriihrte 
er den Bir Kamodan (21. Juli) und den Djebel Afingtsche 
(22. Juli) und zwisehen ihr und Bilma so wie siidlich von 
Bilm'a bei Muskatenu traf er Brauneisenstein in splcher 
Machtigkeit, dass er Felsmassen von 80 bis 100 Fuss^ohe, 
also wahre Eisenberge bildet. Von Bilma auf der gewohn- 
liehen Strasse welter ziehend begegnete er am 12. August 
beim Brunnen Agadem dem ehemaligen Diener Vogel’s, 
Mohammed ben Sliman, und einem landesfliichtigen Wadai- 
Prinzen, war am 16. beim Brunnen Belkasehi farri, am 
17. zu Nqurutin, am 18. zu Mul und kam am 20. iiber 
den Brunnen Kufe nach dem Henderi-n-Kibbu unfern des 
ndrdlichen Tsad-Ufers. Von hier wiinschte er, ohne erst 
Bornu zu beruhren, direkt dureh Kanem nach Wadai zu
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gehen, kein einziger seiner Diener aber war zu bewegen 
gewesen, selbst gegen doppeltes Gehalt, ihn auf dieser, 
wie sie wobl wussten, hdchst gefahrvollen Eeise zu be- 
gleiten, so dass er notbgedrungen gezwungen war, nacb 
Kuka, der Hauptstadt Bornu’s, zu gehen, wo er gut em- 
pfangen wurde.

Er fand bier, dass die politischen Verhaltnisse zwi- 
schen Bornu und Wadai fiir seine Eeiseplane augenblick- 
lich sehr giinstig waren, da diese beiden Reiche gerade in 
den freundschaftlichsten Beziebungen standen, und er wollte 
schon am 12. September seine Reise nach Wadai fort- 
setzen, als ihm am Vorabend dieses Tages der Scheich 
von Bornu sagen liess, 'er verbiete ihm zu reisen und er 
wolle, dass er noch hier bleibe. Der Grund dieses nie- 
derschlagenden Befehls waren ungiinstige Nachricbten aus 
Kanem, in dessen Besitz sich ein Abenteurer gesetzt hatte. 
M. V. Beurmann erkundigte sich nun zunachst nach der 
Besehaffenheit der siidlich um den Tsad - See fiihrenden 
Wege, erfuhr aber zu seinem Leidwesen, dass sie der Uber- 
schwemmungen wegcn fiir die nachsten zwei Monate nicht 
zu passiren waren.

So sah sich der Rcisende gendthigt, geduldig auf einen 
giinstigeren Zeitpunkt fiir die Abreise nach Wadai zu war- 
ten; um aber diese Zeit mdglichst niitzlich und zum Vor- 
theil fiir die Wissenschaft zu verwerthen, unternahm er 
sofort eine Reise nach Jakoba, der Hauptstadt der siid- 
westlich von Bornu im Sokoto - Reiche gelegenen Provinz 
Bautsc|)i. Er nahm seinen Weg iiber Magomeri (27. Sep
tember), Hgurmai (2. Oktober) und Tinda (14. Oktober), 
hielt sich, wie es scheint, einige Zeit in Jakoba auf, denn 
er besuchte am 22, und 23. Oktober die nahe gelegenen 
Orte Reu und Songoro und war noch am 28. in Jakoba, 
und beabsichtigte, von da iiber Hamarrua und Jola zuriick- 
zukehren; da sich jedoch der gauze Siiden von Bautsehi 
in den Handen aufriihreriseher Heidenstiimme befand, sah 
er sich genothigt, diesen Plan aufzugeben und direkt nach 
Kuka zuriickzugehen. Am 5. November war er in Teloa, 
am 6. in Daraso, am 9. beriihrte er die Orte Marru, Gulun 
und Gode im nordlichen Boberu, kam am 17. iiber Pika, 
wo ej; am Bahr Ngedjim eine im Binnenland von Nord- 
Afrika bisher nicht aufgefundene Palme (wahrscheinlieh 
die am Oware und Benin haufige Raphia vinifera) antraf,

■ nach Dora, am 18. nach Magomeri, begleitete von da aus 
eine Rhazzia ins Marghi-Land nach Tschibbak , das eine 
Tagereise westlioh von Isge liegt, und kam am 13. Dezbr. 
nach Kuka zuriick, leider mit bereits zerriitteter Gesundheit. 
„Meine G^undheit, fiirchte ich," — so schrieb er von Kuka 
den 24. ezember 1862 an Dr. Barth — „verspricht nur 
wenig fiir die Polge, da es mir nicht einmal mdglich ge
wesen ist, einen ordentliehen Bericht iiber diese meine

fast dreimonatliche Thatigkeit zu Stande zu bringen. Auch 
in- pekuniiirer Beziehung hat mir diese Reise grosse Ver- 
luste eingebracht, denn ich verier auf derselben ein Pferd 
und drei Kameele, so dass es mir nur mit Aufopferung 
eines Theils meiner eigenen Waffen mdglich ist, sofort 
nach Wadai aufzubreehen. Preitag den 26. Dezember werde 
ich von hier nach Kanem abgehen, denn der siidlichere 
Weg ist fiir Kameele noch immer ungangbar. Die Strasse 
durch Kanem ist wieder frei.”

In einem an den Englischen Konsul Eeade adressirten 
Briefe vom 6. Januar 1863 schreibt er, dass er am 26. De
zember seine Reise nach Wadai wirklich 'anget'reten habe, 
Jedoch schon nach 2 Tagemarschen von zweien seiner drei 
Diener beraubt und verlassen worden sei; selbst seine Uhr 
hiitten sie mitgenommen. In Polge dessen sei er in grdsster 
Verlegenheit nach Kuka zuriickgek^rt, aus der ihm nur 
das Anerbieten des Arabischon Kaufmanns Mohammed Ti- 
tiwy geholfen, der ihn mit Leuten, Geld und Provision 
zu der Reise nach Wadai neu ausgeriistet habe, wofiir er 
ihm einen Wechsel auf 450 Maria - IJ îeresia - Thaler nach 
ij^ripoli gegeben. Seine Gesundheit, fiigte er hinzu, sei 
noch immer nicht besser und theils deshalb, theils seiner 
beschriinkten Mittel wegen habe er die Absicht, von Wadai 
auf dom nachsten Wege nach Bengasi zuriickzukehren.

Schon ein Brief vom Englischen General-Konsul in 
Tripoli vom 14. August machte jedoch die fief betriibende 
Mittheilung, dass- mit der so eben aus Bornu angekomme- 
nen Kara wane brief liche und miindliehe 'Naohrichten da- 
selbst eingetrofifen seien, welche den Tod des Herrn 
V. Beurmann melden, und ein weiterer Brief aus Tripoli 
vom 6. Oktober lasst jene Naehrichten leider fast zur vdl- 
ligen ,;Gewissheit werden. Sie beruhen auf speziellen und 
offiziellen Mittheilungen des Englischen Konsular-Agenten 
in Mursuk vom 20., September .iiber die Aussagen des. Cou
riers, welcher die letzten Briefe des Reisenden nach Mur
suk gebracht hat. Die Aussagen dieses Couriers lauten 
fplgendermaassen; „Er sei gerade im Begriff_ gewesen, seine 
Reise von Bornu nach Mursuk anziitreten, als dort eine 
Karawane von Wadai eingetroffen sei,. deren Mitglieder 
die Nachricht gebracht batten, dass der Christ, der vor 
einiger Zeit dahin aufigobrochen, getodtet sei. Auf Grund 
dieser Nachricht habe ihn der Sultan von Bornu an der 
Abreise verKindert und ihn 40 Page lang zuriickgehalten, 
wiihrend er zwei Couriere nach ^Yadai absc^ickte, um zu 
erfahren, ob die Nachricht wahr sei. Als diese Boten dann 
nach Bo r̂nu zurtickgekehrt seien, batten sie gerae^det, die 
Nachricht sei wirklich begriindet, indem der Reisende in 
der ersten Provinz oder an der Grenze von Wadai ^ td d te t 
worden sei, und zwar sei er auf Befehl des Sultans von 
Wadai selbst getodtet worden.”
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Auch Briefe von Ben ‘Alua in Kuka, demselben, mit 
dem V. Beurmann die Eeise von Mursuk naeh Bornu ge- 
macht hat, melden, er sei in der ersten Provinz von Wa- 
dai, 5 Tage von dem eigentliohen Lande Wadai, also viel- 
leicht in Mad, getddtet worden, und neuerdings hat Dr. Barth 
■wieder Briefe aus Tripoli erhalten, welche. die Trauerbot- 
schaft zuverlassig bestiitigen.

Der Tod Moriz v. Beurmann’s, der nach diesen Nach-
richten kaum bezweifelt werden kann , ist ein ungemein
schmerzliches Ereighiss fiir seine Vorwandten und Freunde,
fiir das TJnternehmen, dem er zum Opfer fiel, und fiir die
geographische Wissenschaft im Allgemeinen. . Sein Verlust
wird mit derselben Theilnahme in alien Kreisen betrauert
vrerden, mit der man seinen Schritten auf seiner verhang-
nisBvollen Reise folgte, und ganz besonders betriibend muss
er fiir die Freunde und Fdrderer des Unternehmens selbst > *
sein. Moriz v. Beurmann kannte keine Furcht und kein 
Verzagen; mit der vollsten Zuversicht auf das Gelingen 
seihes Platies zog er aus und alle Widerwartigkeiten und 
Hindernisse waren nicht im Stande, ihm diese Zuversicht 
zu rauben. Verrathen, verlassen, beraubt, immer wieder 
in seinen Planen gekreuzt, kbrperlich geschwacht, wankte 
seine Seelenstiirke auch nicht um ein Haar breit, und von 
solcher Hoffniing ist er noch bis auf den letzten Augen- 
blick dermaassen beseelt gewesen, dass er in den drei kur- 
zen Briefen an Dr. Barth drei Mai ausdriicklich erwahnt, 
er werde fernere Sendungen, namentlich auch die schon 
in Kuka zum Abschluss gebrachten Briefe an A. Petermann, 
die wahrscheinlich die geographischen Resultate seiner 
Reise enthalten, erst von Wadai aus iiber Chartum nach 
Europa befdrdern und er wiinsche Sendungen von Europa 
auf demselben Wege. Wahrhaft erhebend war dieser See- 
lenmuth fiir diejenigen, die den Reisenden persdnlich 
kannten und ihn seine Mission so antreten sahen; aufs 
Tiefste traurig ist es nun fiir sie, diesen heldenmiithigen 
Mann in seiner schonsten Lebenszeit gefallen zu wis'sen

W ir haben auf Tafel 2 die Reiseropten v. Beurmanh’s, 
sowohl seine friiheren in den Nil-Landern und am Rothen 
Meer als die spiiteren von Bengasi nach Bornu, Bautschi 
und Kanem, eingetragen. Fiir die ersteren lagen uns aus- 
ser dem in den „Geogr. Mitth.” publieirton Tagebuch 
Handzeichnungen des Reisenden vor die letzteren waren,

') fiber JI. T. Beurmaan’S Leben und Reisen ... „Geogr. Mittb.” 1861, ,
S. 369; 1862, SS, 51, 95, 125, 16.5, 212, 2.54, 16, 99, 239j .307 : ' 
1863, SS; 225, 392; Ergiinzungsband I I  (Petermann & Hassenstein, 
Inner-Afrika), SS. -(1), (68), (84) nebst Karte; ,',Zeitschrif#fur AIl- 
gemeine Erdkunde” Juni 1862, S. 404, Juli S. 44 mit Karte, Oktober 
nnd Kovember S. 347 mit Karte, (Iktober 1863, S. 273; Jahresbericbte 
des Vereina. von Ereunden der Erdkunde zu Leipzig, I, ss . ^5, 51, 
II, S. 43.

Die topographischen Details 'dieser Manuskript-Karten sind je- 
docK fiir Tafel 2 keineswegs ausgebeutet worden, wie denn diese Tafel

so weit sie in das Gebiet von Tripoli und Fessan fallen, 
bereits von M. v. Beurmann selbst kartographisch nieder- 
gelegt, von Mursuk siidwiirts aber geben nur die oben 
zusammengestellten Daten, die zum Theil den Etiketten 
der von dem Reisenden eingeschickten Ptlanzen- und Staub- 
Proben entnommen sind, Auskunft iiber den Verlauf sei
ner Expedition, so dass besonders die Route von Kuka 
naeh Jakoba und zuriick nur nach den von ihr beriihrten 
Hauptpunkten angedeutet werden konnte.

Auf ders§lben Tafel haben wir zur vergleichenden Uber- 
sicht die Routen von Overweg, Vogel und Steudner ein
getragen, deren Reisen unter sieh und mit der v. Beur
mann’s in innigem ursaehlichen Zusammenhang standen, 
die an der gleichen Aufgabe arbeiteten und wie jener tief 
im Inneren des Afrikanischen Kontinents begraberi liegen, 
Opfer des Klima’s oder der Barbarei, Martyrer Deutscher 
Wissenschaft.

Dr. Adolph Overweg trat am 24. Miirz 1850' von Tri
poli aus gemeinscbaftlich mit Richardson und Barth die 
grosse Reise in's. Innere an , nachdem er mit Letzterem 
einen Ausfiug durch den nbrdlichen Abfall des Wiisten- 
Plateau’s vom Djebel im Westen bis zum Mesallata-Gebirge 
und Lebda im Osten (4. bis 26. Februar 1850) gemacht 
hatte. Die Expedition zog iiber Mursuk (6. bis 13. Juni), 
Rhat (18. bis 24. Juli) und TintelluSt in A'ir (3. Septbr. 
bis 5. November) nach Taghelel in -Damerghu (7. Ja-- 
nuar 1851), wo sich Richardson, Barth und Overweg trenu- 
ten, um auf drei verschiedenen Wegen Kuka zu erftichen. 
Wahrend der Erstere die dir^kte Strasse iiber Sinder ein- 
Bchlug, aber zu Ngurutua, 6 Tagereisen vor Kuka, in der 
Nacht vom 3. zum 4. Miirz 1851 verschied, und Barth' 
iiber Katsena nach Kano ging, besuchte Overweg zuniichst 
die interessanten, von unabhiingigen Heiden-Stiimmen be- 
wohnten Landschaften Gober und Maradi, verlebte daselbst 
zwei Monate, verliess Maradi am 25. Marz, hielt sich vom 
1. bis 11. April in Sinder auf, wo ihm die Nachricht von 
Richardson’s Tod zukam, und traf iiber Maschena am 7. Mai 
in Kuka ein, wo Barth inzwischen am 2. April angelangt 
und mit dem Ordnen der nach Richardson’s Tod so schwie- 
rigen Verhaltnisse der Expedition beschiiftigt war. Wah
rend nun Barth bereits’ am 29. Mai nach Jola aufbrach, 
setzte Overweg das von Tripoli mitgebrachte Boot in Be- 
reitschaft, schiffte sich am 28. Juni bei Maciuari auf dem 
Tsad-See ein und besuchte die von den Budduma Ijewohn- 
ten Inseln desselben. Er erreichte als dstlichslen Punkt 
die Insel Guria nnd kehrte auf einer etwas nordlicheren

uberhaupt ausser der ubersichtlichen Darstellung: der Eeiserouten kei- 
nen geographischen IVerth beansprucht, Welmehr der Beriehtigungen 
sehr bedarf und nur ihrer passenden Grosse und Ausdehnung wegen 
zur Einzeicbnung der Bouten benutzt wurde. °
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Route am 12. Juli nach dem Westufer zuriick. Am 8. Au
gust in Kuka angelangt begleitete er Barth am 15. Septbr. 
nach Kanem. Sie drangen mit einer Kriegsschaar der 
Uelad Sliman bis zum Wadi Amsallat im Distrikt der 
Worda vor, warden aber hier am 18. Oktober zuriick- 
getrieben, trafen am 14. November wieder in Kuka ein 
und begleiteten von da aus schon am 25. desselben Mo- 
nats das Heer von Bornu auf einer Sklavenjagd nach 
Musgu, wo sie am 5. Januar 1852 den Serbewuel, den 
Hauptnebenfluss des Sehari, fast unter 10° N. Br. erreich- 
ten. Am 1. Februar waren sie von dieser interessanten 
Reise nach der Hauptstadt von Bornu zuriickgekommen 
und im folgenden Monat zogen Beide wieder auf neue 
Entdeekungen aus, Barth siidostlich nach Bagirmi, Overweg 
siidwestlich gegen Jakoba hin in die Grenzprovinzen Bor- 
nu’s. Er verliess Kuka am 24. Marz, ging iiber Mago- 
meri und Gafata nach Gudscheba (1. bis 6. April), von da 
westlich iiber Schemgo nach Dora (9. bis 13. April) und 
siidlich nach Fika (14. April). Hier iibel empfangen wen- 
dete er sich nordostlich nach Schemgo zuriick, von da 
siidlich nach Gebbeh und durch einen Theil des Gebirgs- 
landes der heidnischen Baber nach Gudscheba (30. April). 
Von hier aus besuchte er den westlichen Theil des Marghi- 
Landes, dessen ostlichen Theil friiher Barth durchzogen 
hatte und dessen mittlere Gegenden spiiter v. Beurmann 
besuchte, kam siidlich bis zum Dorfe Koddokschan und 
ging iiber Munneh, Jaijoa und die Udje etwas westlich 
von lfc,rth’s Route nach Kuka zuriick (22. Mai). Durch 
die grossen Anstrengungen wahrend der letzten Reisen 
sehr geschwacht machte er bis zu Barth’s Riickkehr aus 
Bagft-mi (21. August) nur kurze Exkursionen an den Tsad 
und nach anderen Richtungen; erst' Ende August unter- 
nahm er wieder einen grosseren Ausflug, um den iiblen 
Folgen eines verlangerten Aufenthaltes in Kuka wahrend 
der ungesunden Regenzeit zu entgehen, und erforschte den 
Komadugu Waube zwischen Dutschi und Jo nebst dem 
anliegenden'-Land. Ain 14. Septembei^ traf er mit schein- 
bar wiederhergestellter Gesundheit in Kuka ein, aber 5 Tage 
darauf befiel ihn heftiges Fieber und auf seinen Wunsch 
nach" Maduari gebracht starb er daselbst am 27. Septem
ber 1852 um 4 Uhr Morgens im 31. Lebensjahre.

Dr. Barth giebt seinem dahingeschiedenen Reisegefahr- 
ten das Zeugniss, „er wiirde, wenn es ihm beschieden ge- 
wesen.^wiire, gliicklich zuriickzukommen, gewiss einen in
teressanten, lebensvoilen Reisebericht entwoffen haben” 
und durch seinen frtihzeitigen Tod habe die Kenntniss 
Afrika s einen grossen Verlust erlitten; doch ist bei wei- 
tem nicht Alles verlor'en, was er gearbeitet hat. Seinen 
Briefen, die ihrem Inhalt nach in A. Petermann’s „Account 
of the Expedition to Central Africa” iibergegangen sind.

und den Aufzeichnungen in seinem Tagebuch, welche Barth 
fiir sein Reisewerk benutzt hat, verdanken wir viel Werth- 
volles von allgemeinem geographisehen wie von speziell 
naturhistorisehen, namentlich geologischen Interesse; an 
der Erforschung der grossen, nie vorher von Europaern 
bereisten Route von Tripoli iiber Misda nach Mursuk und 
von da iiber Rhat und A'ir nach dem Sudan hat er den 
wesentlichsten Theil durch seine Breitenbestimmungen, 
Hohenmessungen und Kartenskizzen, eben so an der Fest- 
stellung der spater mit Barth bereisten Route nach dem 
Musgu-Lande. Am empfindlichsten ist der Verlust aus- 
fiihrlicher Ausarbeitung bei den von Overweg allein unter- 
nommenen Reisen, doch gewahren seine kurzen Aufzeich
nungen wenigstens eine vorlaufige allgemeine Einsicht in 
die Natur der Landschaften Gober und Maradi, des Archi- 
pels im Tsad und der siidwestlichen Provinzen Bornu’s 
und manches wicbtige Factum ist durch dieselben fest- 
gestellt, wie denn auch hier die astronomischen Beobach- 
tungen Overweg’s, besonders seine Positions - Bestimmling 
der Insel Belarigo im Tsad, unseren Karten sehr zu Gute 
gekommen sind.-

Eduard Vogel wurde als Verstarkung fiir die beiden 
Deutschen Mitglieder der Expedition nachgesandt, denen 
nach Richardson’s Tode eine fiir zweier Menschen Kraft 
iibergrosse Arbeit zugefallen war; doch musste er in Wirk- 
lichkeit Overweg ersetzen, denn an demselben Tage, als 
Vogel von Southampton abreiste, traf die Naehrieht von 
Overweg’s Tod in London ein. Nach langerem Aufenthalt 
in Tripoli, der durch einen Ausflug .nach Lebda und Kus- 
sabat im Mesellata-Gebirge unterbrochen wurde, trat Vogel 
von dort am 28. Juni 1853 seine Reise nach Bornu an. 
Die gewohnliche Strasse iiber Beniolid, Sokna, Mursuk 

' und Bilma wiiblend erreiehte er Mursuk am 5. August, 
besuchte von da aus im September die Natronsee’n bei 
Mandra und Bimbedja nordwestlich von Mursuk, verliess 
letztere Stadt am 13. Oktober und gelangte nach langer 
Wiistenreise am 13. Januar 1854 nach Kuka. Didses 
machte er, wie vor ihm Denham und Clapperton, Barth 
und Overweg, zum Ausgangspunkt seiner ferneren For- 
schungen. Nach einigen kleineren Exkursionen in die 

• niichste Umgegend begleitete er am 24. Marz den Scheich 
von Bornu auf einer Sklavenjagd nach dem Musgu- und 
Tubori-Lande, wobei er etwa ^ Breitengrad siidlicher vor- 

..dringen konnte (bis 9° 3 0 ' N. Br.) als.Barth und Over- 
weg,* und zwar zur Regenzeit, als sich die Sumpfflache 
(Ngaldjam) von Wulia und Tubori in einen grossen See 
verwandelt hatte. Mitte Juni zuriickgckohrt trat er am 
19. Juli eine Reise nach dem Gebirgsland Mandara an, in 
dessen Hauptstadt Mora er auf A*nstiften des Seheichs von 
Bornu iiber einen Monat gefangen gehaltcn und mit dem
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Tode bedroht wurde. Er entkam nach der Landschaft 
TJdje im siidlichen Bornu und gleichzeitig *nahm seine Lage 
dadurch eine giinstige Wendung, dass der ihm feindlich 
gesinnte Scheich Abd e Eahman von Bornu, der sich ge- 
waltsam der Regierung bemaehtigt hatte, seinem Bruder 
Omar, dem friiheren Scheich, unterlag. Er. ging nun in 
der letzten Halfte des November nach Binder, um die etwa 
angekommenen neuen Hiilfsmittel in Empfang zu nehmen, 
und bei dieser Gelegenheit war es, .̂ dass er am 1. Dezem- 
ber unl'ern Bundi mit Barth zusammentraf, den er seit 
lange todt geglaubt und der erst jetzt von seiner gefahr- 
vollen B,eise nach Timbuktu zuriickkam. Am 8. Dezember 
war Vogel in Binder und am 29. bereits winder in Kuka, 
wo er einige Wochen mit Barth zusammen verbrachte, 
bevor er am 20. Januar 1855 eine Reise nach Jakoba in 
Bautschi antrat. Uber Gudscheba, Gebbeh und Gombe er- 
reiehte er gliicklich Jakoba, machte mit dem Sultan mili- 
tarische Streifziige durch das Land und brach nach langer 
schwerer Krankheit, die ihn in der ersten Halfte des Mafz 
an den Rand des Grabes brachte, nach dem Benue auf. 
Er iiberschritt diesen Eluss am 30. April in Hamarrua an 
der Stelle, wo Baikie’s Dampfschiffs-Expedition umgekehrt 
war, und wollte nach Jola, der Hauptstadt von Adamaua, 
vordringen, wurde aber durch einen Aufstand der Ba- 
tschama gegen den Beherrscher dieser Provinz genothigt, 
nach Gombe zuriickzukehren. Von da aus zog er aber- 
mals westwarts durch das Q,uellgebiet des Gongola nach 
Saria und Bebedschi, um auf diese Weise Lander’s, Clap- 
perton’s und Barth’s Entdeckungcn mit denen der Benue- 
Expedition zu verbinden, traf Anfang Beptember wieder 
in Jakoba ein und wendete sich in siidlicher Richtung 
zum zweiten Mai dem Benue zu. Es gelang ihm, die 
Hauptstadt von Kuana siidlich vom Benue zu erreichen 
und in diesem Pluss den Ajuh (Manatus Vogelii), eine 
neue Art der Pischsaugethiere, zu entdecken. Zu Anfang 
November kehrte er nach Jakoba und am 1. Dezember 
nach Kuka zuriick. So weit reichen die Nachrichten von 
ihiri selbst, seine ferneren Schicksale sind erst in neuester 
Zeit aufgeklart worden. Man weiss jetzt^ dass er am 
1. Januar 1856 Kuka verliess, um ostwiirts nach den Nil- 
Liindern zu gehen, dass er seinen Wcg siidlich ym den 
Tsad nach F ittri, Jao, Birket Fatima , Bororit und Wara 
nahm, nach 26 Tagen, also um den 25. Januar, an letzte- 
rem Orte ankam und um den 8. Februar 1856 auf Befehl 
des Sultans dascibst ermordet wurde.

Vogel’s Verdienste sind allgemein bekannt. Zwei fiir 
eine solche Reise besonders wichtige Facher, die Astro
nomic und die Botanik, verfretend und mit dem lebbaf- 
testen wissenschaftlichen Intercsse die hingcbendste Auf- 
opferung verbindend musste er Ausserordentliches leisten.

Die Strasse von Tripoli tiber Sokna, Mursuk und Bilma 
nach Kuka war schon| vor ihm mehrmals bereist worden, 
aber erst seine Positions-Bestimmungen haben sie in zu- 
verlassiger Weise niedergelegt, so dass sie jetzt eine der 
wichtigsten Grundlinien fiir die Karten von Afrika ab- 
giebt; eben so haben seine Liingenbestimmungen von Kuka 
und anderen Punkten des mittleren Sudan die Lage des 
Tsad und seines Gebiets zuerst festgestellt. Nicht minder 
wichtig sind seine Hohenmessungen, welche zusammen 
mit den Overweg’schen eine vollstandig unerwartete Ober- 
llachengestaltung Nord-Afrika’s ergaben, seine magnetischen 
Beobachtungen, seine Pflanzensammlungen, und von grosster 
Bedeutung fiir die Geographie des Sudan wiiren seine Rei- 
sen zwischen dem Tsad, dem Benue und der Stadt Saria 
geworden, wenn es Vogel vergonnt gewesen ware, Bericht 
dariiber zu erstatten, denn nur eine Anzahl Positions- 
Bestimmungen und einige wenige anderweitige Facta hat 
er in seinen Briefen mitgetheilt. Die Hoffnung, eins der 
geistreichsten und zugleich fiir die Geographie und Natur- 
gesehichte bedeutendsten Reisewerke aus seinen Handen 
hervorgehen zu sehen, ist mit ihm zu Grabe gegangen.

Die Ungewissheit, welche iiber Vogel’s Schieksal so 
lange Jahre hindurch schwebte, die allgemeine Theilnahme 
fiir einen der talentvollsten Sohne Deutschlands, rief die 
verschiedenen Unfernehmungen zu seiner Aufsuchung ins 
Leben, die zwar der Kunde Afrika’s zum vielfachen Nutzen 
gereicht haben, aber mit allzu schweren Opfern verbunden 
waren. v. Neimans, Cuny, v. Beurmann und Steudner, alle 
vier verfolgten dieses Ziel und liegen nun in Afrika- 
nischem Boden begraben. v. Neimans starb bekanntlich 
schon in Kairo, Cuny gelangte bis Darfur und hat ein 
lehrreiches Tagebuch hinterlassen, dem grossten, unter 
Th. V ., Heuglin’s Leitung stehenden Unternehmen dieser 
Art aber hatte sich Steudner angeschlossen.

Dr. II. Steudner landete von Triest kommend, am
4. Marz 1861 in Alexandria, machte mit Hansal und Schubert 
von da einen Ausflug nach Rosette (10. bis 12. Marz) 
und siedelte mit der gesammten Expedition gegen Ende 
des Monats nach Kairo iiber. Der Aufenthalt daselbst 
wahrte, durch Exkursionen iiber Hanka nach Belbes, nach 
dem versteinerten Wald, den Pyramiden und nach Fayum 
unterbrochen, bis zum 25. Mai, an welchem Tage die Ex
pedition per Eisenbahn nach Sues iiberfuhr. Nach einem 
Besuch der Moses - Quellen (27. bis 30. Mai) trat sie am 
3. Juni die Fahrt durch das Rothe Meet an, hielt sich 
vom 6. bis 11. in Djedda auf, legte am 15. bei der Insel 
Hermil, der nordostlichsten der Dahlak-Gruppe, bei und 
landete am 17. in Massaua. Von da aus besuchte Steud
ner mit Th. V. Heuglin nochmals den Dahlak - Archipel 
(20. bis 28. Juni), am 30. Juni aber ging die ganze Ex-

'‘}t
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pedition nach M’Kullu und von da aus am 13. Juli nach 
Keren im Lande der Bogos, wo sie am 21. anlangte. Ihre 
dortigen Arbeiten und die AusfLiige nach dem Debra Sina 
und Zad’ Amba haben in Verein mit Munzinger’s For- 
schungen die Grenzlander im Norden Abessiniens, die 
noch vor wenigen Jahren so gut wie ganz unbekannt wa- 
ren, wissenschaftlich erschlossen. Sie endeten am 28. Ok- 
tober mit der Abreise nach Adoa, wo Steudner, v. Heug- 
lin und Schubert am 14. November eintrafen, nachdem sie 
sich am 11. in Mai Scheoha von Munzinger und Kinzel- 
bach, die westlich durch die Basen nach Kassela gingen, 
getrennt hatten. Von Adoa unternahmen die drei Reisen- 
den am 20. November einen Ausflug nach Axum, blieben 
dann noch bis zum 26. Dezember in Adoa, erreichten am 
23. Januar 1862 die Abessinische Kaiserstadt Gondar und 
fiihrten vom 15. Februar bis 4. April eine hbchst inter- 
essante Reise iiber Djenda und die Halbinsel Gorgora, 
Gaffat bei Debra Tabor, Tschetscheho, Sebit, Wadela, das 
Hochplateau von Talanta, die Thaler des Djidda und Be- 
schilo, Magdala und das Gebirgsland Djimba nach dem 
Kriegslager des Kaisers auf der Hochebene Edschebet im 
Galla-Lande aus, von der sie am 17. Mai nach Djenda 
zuriickkamen. Nach kurzem Aufenthalt zogen sie von hier 
am 25. Mai weiter iiber Tschelga, Metemme«, Doka nach 
Abu Haras und kings des Blauen Nil nach Chartum, das 
sie am 6. Juli erreichten. Die unfreiwillige lange Verzo- 
gerung der Expedition in Chartum wurde zu mannigfalti- 
gen Arbeiten und Erkundigungen, unter Anderem auch zu

einem Ausflug nach dem am linken Ufer des Weissen 
Flusses emporstelgenden Djebel Araschkol (Oktober) be- 
nutzt. Erst am 25. Januar 1863 gelang es Steudner und 
V. Heuglin durch den Anschluss an die Tinne’sche Ex
pedition, ihre Reise fortzusetzen, und zwar fuhren sie den 
Bahr el abiad und Bahr el Ghasal hinauf bis zum Rek-See. 
Von dieseni See, in den sie am 25. Februar eingelaufen 
waren, brachen sie am 23. Miirz nach Westen ins Innere 
des Landes auf, (iberschritten am 2. April den Fluss 
Djur und erreichten in derselben Nacht das Dorf Wau, wo 
Steudner am 10. April dem Klima erlag.

Steudner hat iiber den ganzen Verlauf seiner Reise 
ausfiihiTiche Berichte • niedergeschrieben, die in vielseitiger 
Hinsieht eine reiche Fiille des Werthvollen en-thalten. Als 
Botaniker von Fach konnte er iiber die Vegetation der 
weiten von ihm durchzogenen Strecken und darunter ganz 
neuer Gebiete, wie der Bogos-Liinder, Siidost-Abessiniens, 
des Bahr el Ghasal, wiohtige Aufsehltisse geben, aber eine 
endgiiltige Bearbeitung des ganzen wissenschaftlichen Ma
terials war auch ihm nicht vergonnt. Mit tiichtiger Aus- 
bildung in seinem Fache verband auch er ein gliickliches 
Auffassungs- hnd Darstellungs-Talent und es ist ein nicht 
genug zu beklagendes Missgeschick; dass die drei Deut-  ̂
sehen Naturforscher Overweg, Vogel und Steudner, welche 
am weitesten ins Innere von Nord-Afrika eingedrungen 
sind, in der Bltithe ihres Lebens daselbst erlagen, ohne 
dass der Wissenschaft der voile Nutzen aus ihren Arbeiten 
zu Theil ward.

(jeograpliisclie Notizeii.
Q eographisclie Tfekrologie des Jahres 1863.

Peter Warren Dease von der Hudson - Bai - Kompagnie, 
durch seine weiten Reisen in Britisch-Nord-Amerika, 
namentlich durch die mit Thomas Simpson 1839 nach 
der Nordkiiste unternommene, beriihmt, starb Mitte Ja
nuar zu Cote St. Catherine in Canada.

J. Mallat de Bassilan, Dr. med., geb. 1806 zu Angoul^me, 
Verfasser^einiger Werke iiber die Philippinen („Les ties 
Philippines eonsiderdes au point de vue de I’hydrographie 
et de la linguistique” , Paris 1843; „Les Philippines, 
histoire, geographic, moeurs, agriculture, Industrie et 
commerce des colonies espagnoles dans I’Oceanie”, 2 Bde 
mit Atlas, Paris 1846), einer „Deseription de I’archipel 
Solou” und mehrerer kleinerer auf Ost-Asien beziiglicher 
geographischen Arbeiten, ist am 25. Januar zu Paris ge- 
storben. (S. Bulletin de la Soc. de geogr. de Paris, 
Marz 1863.)

Edward Robinson, der beriihmte Palastina-Reisende, starb 
am 2-. Januar zu New York. Am 10. April 1794 zu 
■ ponnectieut geboren, Hess er sich 1821
sL(lplie°l833°^  ̂ von da aus Deutschland,siedelte 1833 nach Boston Uber nnd erhielt 1837 die

Professur der Biblischen Literatur am Theologischen 
Seminar in New York, die er bis zu seinem Tode be- 
kleidete; Ehe er dieses Amt antrat, machte er seine 
erste Reise nach Palastina, deren Frucht die ,,Biblical 
Researches in Palestine” waren. Seine zweite Reise dahin 
unternahra er 1852 und das Resultat war eine verbes- 

• serte Ausgabe der̂  ,-,Biblical Researches” und die 1856 
publicirten „Neueren Biblischen Forschungen in Pala
stina . In den letzten .Jahren arbeitete er an einer un- 
vollendet gebliebenen Geographie des Heiligen Landes.

Philippes de Kerhallet, Capitaine de vaisseau, geb. zu 
Rennes den 17. September 18Q9, seit 1825 in der Fran- 
zosischen Marine; bekannt durch ^eine Reihe von nau- 
tisch - geographischen Schriften , wie ,,Instructions pour 
remonter la cote du Bresil de San -Luiz de Maranhao 
a Para , ,,Manuel de la navigation sur la cote occiden- 
tale dAftique”, ,,Manuel de la navigation dans la mer 
des Antilles et le golf du Mexique”, ,,Manuel de, la na
vigation dans le detroit de Gibraltar”, „Description nau- 
tique de la cote du Maroc”, „Considerations sur le Paci- 

. fique, I’Atlantique et Tocean Indien”, starb den 16. Fe
bruar. (S. Revue maritime et coloniale, April 1863.)
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Carl Moriz v. Beurmann, geb. 1835 in Potsdam, auf der 
Kdnigl. Ingenieur - Schule zu Berlin gebildet ,und einige 
Jahre (1857 bis 1859) Preussiseher Offizier, unternahm 
1860 eine wissensehaftliche Eeise durch Nubien, den 
Agyptisehen Sudan nnd die Bogos-Liinder und trat 1861 
zuriickgekehrt noch in demselben Jahre eine Eeise von 
Bengasi iiber Mursuk nach dem Sudan an, um iiber das 
Schieksal Eduard Vogel’s Aufschluss zu suchen. Ende 
August 1862 in Kuka angekommen machte er in den 
Monaten September bis Dezember eine Eeise von dort 
nach Jakoba in Bautsehi und brach im Januar 1863 
von Kuka nach W adai au f, wurde aber im ostlichen 
Kanem ermordet. (S. Seite 25 dieses Heftes.)

Pranz Xaver Zippe, Professor der Mineralogie an der IJni- 
■versitat zu W ieti, geb. den 15. Januar 1791 zu Fal- 
kenau im Leitmeritzer Kreise Bbhmens, starb am 22. Fe- 
bruar. Burch seine geologischen und topographischen 
Arbeiten iiber Bbhmen, namentlich durch seinen Antheil 
an Sommer’ŝ  „Topographie Bohmens”, in welchem Werke 
die reichlichen geognostischen Angaben und die voll- 
stiindige topographische Beschreibung von 135 Dominion 
Ton ihm stammen, hat er sich auch um die Geographie 
Verdienste erTTorben. (S. Osterr. Wochenschrift fiir Wis- 
senschaft, Kunst und bfFcntliches Leben, 4. April 1863.) 

Dr. H. Steudner aus Greiffenberg in Schlesien, Botaniker 
der Deutschen Expedition nach Inn'er - Afrika, starb 
31 Jahre alt am 10. April zu Wau im Gebiete des Bahr 
elGhasal. (S. „Geogr. Mitth.” 1860, S. 444; 1863, 8. 317.) 

Richard Thornton, der junge Englische Geolog, welcher 
die letzte Livingstone’sche Expedition als Topograph nnd 
Geolog begleitete, mit dem Baron v. der Decken nach 
detn Kilimandscharo ging und darauf zu Livingstone an 
den Zambesi zuriickkehrte, erlag am 21. April in der 
!Nahe der Murchison-Katarakte am Schire der Dysenteric 
und dem Pieber.

John Ouchterlony, Oberstlieutenant der Kgl. Ingenieure 
in der Priisidentschaft Madras, um die Kenntniss und 
Kultur Siid-Indiens, zumal, der Xeilgherries vielfach ver- 
dient (s. u. A. seine wertlrvolle Abhandlung im 4. Bde 
der „Reports from the select committee on colonization 
and settlement of India, ordered by The House of Com
mons to be printed, 1858”), starb am 29. April zu Oota- 
camund.

Whitcombe, Chef der Landesvermessung in der Neu-See- 
landischen Provinz Canterbury, suchte im J. 1863 einen 
gangbaren Pass iiber die Alpen im nbrdlichen Theil der 
Provinz, gelangte anch Anfang Mai gliicklich an die 
Westkiiste stidlich von der Mundung des Brunner-Plus- 
ses, ertrank. aber bald darauf beim tTbersetzen iiber den 
Taramakau-Fluss.

Graf Albert "Ferrero dell^Marmcara, General - Lieutenant, 
Vice-Prasident der Turiner Akademie der Wissenschaf- 
ten, beriihtnt durch sein Werk iiber die Insel Sardinien,w 
starb 76 Jahre alt am 18. Mai zu Turin.

Peter Andreas Munch, gob. den 15. Dezember 1810 in 
Christiania, seit 1837 an der dortigen Lniversitat tHiitig, 
beriihmt als Historiker, aber nieht minder verdieut um* 
die Geographie seines AAterlandes Xorwegen, von dem 
er ausser einer Ristorisch-gedgraphischen Beschreibung 
des Kbnigreichs im Jllittelalter (1849) mehrero ■werth-

volle Karten herausgegeben hat, starb am 25. Mai in 
Eom.

Joseph V. Eussegger, geb. zu Salzburg am 18. Oktbr. 1802,
K. K. Ministerial-Eath, Direktor der Berg- und Forst- 
Akademie zu Schemnitz in TJngarn, Mitglied der Kaiserl. 
Akademie der Wissenschaften, K. K. Kammergraf u. s. w., 
beriihmt und hoch verdient durch seine ,,Eeisen in Eu- 
ropa, Asien und Afrika, 1835 bis 1841” (Stuttgart 
1841 bis 1848), eine der ersten Autoritaten fiir die 
Geographie- und Xaturgeschichte der Nil-Lander, starb 
am 20. Juni zu Schemnitz. (S. Osterr. Zeitschrift fiir 
Berg- und Hiittenwesen, iS'. Juli 1863.)

Dr. Samuel Prescott Hildreth, geb. den 30. Septbr. 1783, 
einer der ersten Pioniere der Naturwissenschaften west- 
lich von den Alleghany-Bergen, bekannt durch geolo- 
gische Arbeiten in Ohio und langjahrige meteorologische 
Beobachtungen zu Marietta (beide in Silliman’s American 
Journal publicirt), starb daselbst am 24. Juli.

Lieut. - Commander Dolbin und Lieut. Atkinson von der 
Englischen, Niger-Expeditipn ertranken am 1. September 
bei Lagos an der Afrikanischen Westkiiste.

J. Washington, Admiral, friiher als Sekretiir der Kbhiglichen 
Geographischen Gesellschaft in London und Eeisender 
in Marokko, die letzten sechs Jahre (seit dem Ableben 
des Admiral Sir F. Beaufort am 17. Dezember 1857) 
als Hydrograph der Britisehen Admiralitiit durch uner- 
miidliche Thatigkeit um die Forderung der Geographie 
in alien Welttheilen und Meeren hocE verdient, erlag 
den Folgen allzu angestrengten Arbeitens am 16. Sep
tember. Admiral W'ashington war als Mensch und als 
Mann der W'issenschaft gleich ausgezeichnet und einer 
der wenigen bedeutenden Manner, dereh gute Werke 
im Stillen ausgeiibt werden, ohne mit Prunk an die 
Offentlichkeit zu treten. Wir verehrten in ihm einen 
edlen Freund von grbsster Heizensgiite, welcher' zu jeder 
Zeit mit der uneigenniitzigsten Aufopferimgsfahigkeit 
bereit war, der geographischen Wissenschaft zu niitzen. 
Die Leser dieser Zeitschrift habeu ihm manche Mitthei- 
lung, manche Karte zu danken, die nur durch seine Giite 
hier zur Offentlichkeit gelangten.

Adolf Schmidl, Professor der Geographie am Ofner Josephs- 
Polytechnicum, hauptsiichlich durch seine bedeutenden 
Arbeiten iiber die Hohlen am Otscher, im Karst und 
in anderen Gebirgen des Osterreichischen Kaiserstaates 
riihinliehst bekannt, aber auch sonst durch naturwissen- 
schaftlich-geographische Leistungen, so noch vor Kurzem 
durch sein Werk iiber das Bihar-Gebirge verdient, starb 
am 21. November zu Ofen.

Aus dem Jahre 1862 sind nachzutragen:
Isaac I. Stevens, Amerikanispher General, der als Gouver- 

neur des Washington-Territoriums durch Forschungen 
und Aufnahmen, besonclers' durch seine Eekognoscirung 
einer Eiseiibahnrouto vom Mississippi nach dem Grossen 
Ocean nahc dem 47. und 49. Parallel* (siehe die „Eeports 
•of explorations and surveys to ascertain tbe.most practi
cable route for a railroad from the Mississippi to the 
Pacific Ocean, 1853 bis 1855”), die geographie von 
Nord-Amerika wesentlich gefordert hat, fiel am 1. Sep-
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tember 1862 in einem Gefecht bei Fairfax Court House 
in Virginion.

Newton Spaulding Manross, Professor der Chemie zu* Am
herst in Nord-Amerika, fiel am 17. September 1862 in 
der Schlacht von Antietam. Er ist in der geographi- 
schen Literatur durch seine mit Kiicksieht auf einen 
interoceanischen Kanal unternommenen Forscliungen auf 
dem Isthmus von Panama, so wie durch seine Besehrei- 
bung des Asphaltsee’s in Trinidad, den er 1855 besuchte 
(Silliman’s American Journal, Vol. X X , p. 153), be- 
kannt.

Joseph Hamel, der bekannte llussische Akademiker, dem 
auch die Erdkunde Manches verdankt, wie seine Arbei- 
ten ,,De I’etude du Caucase, faite par ordre du Tsar 
Michel Feodorovitch” (1829), „Uber einige im Nord- 
ocean gelegenen Inseln Russlands” (1848), „Uber die 
Nordost-Expedition von 1580” (1852), iiber „Sebastian 
Cabot” (1853), starb am 22. September 1862 zu London 
im Alter von 74 Jahren.

Lucas Barrett, ein um die naturwissenschaftliche Erfor- 
schung der Insel Jamaica verdienter Geolog, ’Land daselbst 
am 18. Dezember 1862 bei einer Taucherfahrt an der 
Kiiste bei Kingston seinen Tod. Im November 1837 in 
England geboren, kam er 1853 nach Sachsen, Um eine 
Deutsche Erziehung zu geniessen, begleitete 1855 M'An- 
drew auf dessen erfolgreicher naturwissenschaftlichen 
Expedition nach Finnland und wurde bei seiner Riick- 
kunft zum Custos des Universitiits - Museum in Cam
bridge gewahlt. Im J. 1856 bereiste er die Kiisten von 
Gronland, im J. 1857 jene von Portugal, um die Fauna 
des Meeres zu studiren, und im J. 1859 wurde er zum* 
Direktor der geologischen Aufnahme von W est-Indien 
ernannt.

Karl Ludwig Riimker, der bekannte Nautiker und Astro- 
nom, geb. 1788, starb am 21. Dezember 1862 zu Lis- 
sabon. Anfangs im Dienste der Ost-Indischen Kompagnie, 
spater in der Englischen Kriegsmarine als Navigations- 
Lehrer angestellt, hatte er Gelegenheit, einen grossen 
Theil der Erde zu sehen. Von 1817 bis 1821 leitete 
er die Navigations - Schule zu Hamburg, 1822 folgte er 
Sir Thomas Brisbane nach Australien, wo er Direktor 
der Privat-Sternwarte von Paramatta wurde, 1831 kam 
er aber nach Eurojja zuriick, um die Direktion der Ham
burger Sternwarte zu iibernehmen, die er bis 1857 behielt.

Sueur^Merlin, Mitbegriinder der Pariser Geographisphen Ge- 
sellschaft, Verfasser vieler in deren Bulletin publicirter 
geographischen Aufsatze und Notizen.

Albert Montemont, seit 1825 Mitglied der Geogi'aphischen 
Gesellschaft zu P aris , Verfasser zahlreicher Analysen 
geographischer Werke und sonstiger Aufsatze und No
tizen im Bulletin der genannten Gesellschaft.

J. Khanikoff, im J. "1851 Sekretar der Kaiserl. Russischen 
Geogr. 'Gesellschaft, um die Erdkunde hauptsachlich ver- 
dient durch seine Beschreibuhg der Orenburgisehen Lan- 

er (publicirt in den Materialien zur Statistik von Russ- 
land, herausgegeben von der Statistischen'Sektion 1839) 

zug^ich mit Dahl eingezogenen Erkundigungen 
uber die Strfesen von Chiwa. ^

' rt Russischen Generalstab, namentlichdurch seinen Antheil an der Vermessung der Grenze

zwischen Persien und der Tiirkei in den Jahren 1848 
bis 1852 bekannt.

V. Borissoff, hauptsachlich durch seine historisch-statisti- 
schen Untersuchungen iiber den Distrikt von Schuja 
verdient.

J. Volkoff, durch einige Arbeiten iiber Sibirien und seine 
Goldminen bekannt.

Miliutin, friiherer Sekretar der Kaiserl. Russischen Geo
graphischen Gesellschaft.

Im J. 1862 Oder zu Anfang des Jahres 1863 starb 
William John Burchell, um die Geographic und Natur- 

gesehichte Siid-Afrika’s durch seine in den Jahren 1810 
bis 1812 daselbst ausgefiihrten Reisen hoch verdient.

A sia t isc h e  H iihner im  n ord w estlich en  D eu tsch la n d .
Von Konrektor Krause in Stale.

Das massenhafte Auftreten des Fausthuhnes der Kir- 
gisen - Steppe in den Harden und an den Kiisten Hanno- 
vers im vorigen Friihling und Sommer ist gewiss nicht al- 
lein eine ornithologisch, sondern auch klimatisch - geogra- 
phisch auffallige Erscheinung, deren Grand vielleicht aus 
jenen dstlichen Gegenden noch zu erfahren stande. Die 
Fausthtihner (Syrrhaptes paradoxus, Pall.) sind bei uns An
fangs Mai erschienen und hin und wieder als sehr matt 
geschildert, ob wegen langer Wanderung oder aus Mangel 
geeigneten Futters, ist nicht bekannt. An anderen Orten 
haben sie augenscheinlich gebriitet und sind auf der Insel 
Borkum in betrachtlichen Schaaren noch beim Herbstanfang 
gesehen. Ich habe mir aus den Hannover’schen Blattern 
die Angaben iiber das Vorkommen des Vogels gesammelt 
und stelle sie hier zusammen. Am 24. Mai wurden 10 Stuck 
zu Wolterdingen bei Soltau in der Liineburger Haide ge
sehen und 1 Weibchen geschossen. Vier, vielleicht des-' 
selben Fluges, wurden etwas spater zu Liinzmiihlen bei 
Schneverdingen bemerkt und eine matte Henne gegrififen, 
die bald starb. Anfangs Mai wurde bei Polle an der Weser 
ein Weibchen mit fast reifem Ei geschossen, am 25. Mai 
zu Gleidingen (Fiirstenthum Hildesheim) ein Huhn todt 
unter dem Telegraphendraht gefunden, fast gleichzeitig zu 
Lingen ein vom Telegraphendraht verwundeter Hahn ,le- 
bendig gefangen. Zu Oldendorf bei Stickhausen in Ost- 
Friesland sind 2 Weibchen, beide mit Briitfiecken am 
Leibe, geschossen und Ende Juni sollen bei Einbeck 60,: 
bis 80 Stiick beobachtet und von einem Ornithologen re- 
kognoscirt sein. Endlich sind die Hiihner auf der Insel 
Borkum zuerst am 8. Juni gesehen, dort nachher in Schaa
ren beobachtet, so dass ein einziger Jager den Sommer 
iiber 20 Stiick geschessen hat und noch Ende August in 
einem Fluge circa 60 gezahlt seien. Die Krdpfe def ge- 
schossenen Exemplare waren mit den Samen und Blatt- 
spitzen der Strandpflanzen gefiillt, an denen die Thiere 
eine gedeihliehe Nahrung gefunden zu haben scheinen.

♦ Mdglicher Weise kdnnte das Huhn auch hier in der Nahe 
gesehen sein, Bauern sprachen von einer eigenthiimlichen 
Bekassine, aber ohne langen Schnabel. Geruchten nach 
waren die Hiihner auch auf Helgoland und in England
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bemerkt *)' uad in letzterem Lande seien sie sehon ein Mai 
1852 ersehienen. Neben den Hiihnern sind einige dstliche 
Keiher im Hannover’schen angetroffen, ein Silberreiher bei 
Etnden geschossen, ein Miinnchen von Ardea ralloides am 
Diimmer See, 2 Ardea nycticorax zu Oldendorf bei Stiok- 
bausen, und eine ganze Kolonie der letzteren hat vergan- 
genen Sommer iiber am Seeburger See bei Gottingen ge- 
hau3t, man hat dort 8 Nestor gezahlt und 7 alte und 
9 Juage geschossen. Vom Siid-Europaischen Weissen Lof- 
felreiher (Platalea leucorodia) zeigte sich 1857 im Juli ein 
Haufen von 8 Stiick bei Brunshausen an der Elbe und 
1 wurde vom Bord des Zollkreuzers erlegt.

Russisehe Fortsehritte im Kaukasus.
Am 16. Oktober 1863 hat sich der Stamm der oberen 

Abadseehen den Russen, untervvorfen und am 18. Oktober 
einen Vertrag mit ihnen abgesohlossen, wonach sie bis 
zum 12. Februar 1864 ihr Gebiet, das zwischen der neuen 
Russischen Strasse langs des Tschisch, den Quellen des 
Psekup, dem Berg Chotch und der Grenze des Gebiets der 
Schapsugen liegt, riiumen und entweder nach der Tiirkei 
auswandera oder sich nach ihnen anzuweisenden Russi- 
.sohen Landereien begeben. Somit kann die Unterwerfung 
des ndrdlicheu Kaukasus als vollendet angesehen werden 
und es bleibt den Russischen Truppen noeh der siidwest- 
liche Abhang und die Kiistengegend am Schwarzen Meer 
zu erobern.

Dampf3chifrfg,birt j.n W est-S ib ir ien .
Im Jabre 1863 hat man begonnen, eine regelmassige 

Dampfschifffahrt zwischen Irbit an der Nitsa (Gouv'erne- 
ment Perm) und den West-Sibirischen Stadten am Tobol, 
Irtisch, Ob und anderen schiffbaren Fliissen einzurichten.

') Sir William Jardine macht im „Edinburgh New Philosophical 
Journal ’ (Juli 18G3, p. 1G71 bekannt, dass bei Muchals, 7 Engl. Mei- 
len sudlich yon Aberdeen an der Ostkiiste von Schottland, 2 Exeraplare 
von Syrrhaptes paradoxus am 28. Mai geschossen und in das JIuseum 
zu Aberdeen abgeliefert worden sind. Es soli ein Plug von 15 Stiick 
gewesen sein und wahrscheinlich demaelben Plug gehorte ein Exemplar 
an , welches von Perth zn Anfang Juni nach Liverpool in das Derby- 
Museum eihgcschickt wurde. — Auf Helgoland sind die Premdlinge 
vom Maler Gaetke beobacUtet und gejagt worden, wie Dr. Brehm in 
der ,,Gartenlanbe” (Sr. 46) mittheilt; auch fiihrt derselbe noch andere 
Orte an , wo die Hiihncr gesehen warden: am 17. Mai bei Polkwitz 
in Schlesien, am 18. Mai in der XnchelhaiciB in W est-Preussen, am 
20. Mai im Dessauischen, am 25. Mai zwei Mai in der Provinz Sach
sen , am 28. Mai im westlicheti Hannover, am 4. Juni in Havelland, 
am 6. Jun i auf der Herrschaft Dobriseh in Bohmen, am 16. Juni im 
Kreise Ortelsburg in Ost-Prenssen und anf 4. August bei Rossbach in Boh
men. Auch in Siebenbilrgeu, Ungarnuud auf Seelan'd sind sie beobachtet 
worden. ,,Der Weg’ , sagt Dr. Brehm, ,,welchen.d iese Thiere genoihmen 
baben, lasst sich durcb einen Blick auf die Karte leicht bestimmen. 
Sie ilogen in der Ricbtung .yon Siidost nach Nordwest durcb die un- 
gebeuercn Steppen des inneren Asiens, welcbe ibre Heiraatb bildefen, 
iiber das Kaspiscbe Meer binweg, am Kaukasus voruber, die novdliche 
Kiiste des Schwarzen Meeres entlang, durcb die Donau - Tieflander, 
Ungarn und Schlesien bindurcb und verbreiteten sich strablenformiK 
iiber das nordwestlicbe Deutschland und die Daniscbeu Inselu.” Nocb 
am 16. Oktober wurden, drei dieser Hiihner bei Hamburg-geschossen, 
sie baben also den ganzen Sommer in Nord-Deutschland zugebracbt 
und hochst wahrscheinlich dort gebriitet. A. P.

Petermann’s Geogr. Mittbeilungen. 1864, Heft I.

Dieser Verkehr ist einer grossen Ausdehnung fahig. So 
fand ein Dampfer des Kaufmanns Berens in Omsk, welcher 
im vorigeji Sommer die Schiffbarkeit des Irtisch und des 
Nor Dsaisan untersuchte, dass der Irtisch seiner ganzen 
Lange nach von 3 Fuss tief gehenden Schiffen befahren 
werden kann, eine Thatsaehe von grosser Wiehtigkeit fiir 
den Russischen Handel mit China.

K olon isa tion  im  Am ur-Land.
Eine Korrespondenz aus Nikolajewsk am Amur vom 

J-uli 1863 meldet, dass die Ansiedelungen liings des Flus- 
ses Sui-fun, der in den Guerin- oder Amur-Golf miindet, 
und an den Ufern des Kenka-See’s einen raschen Fortgang 
nehmen, so wie dass das Land zwischen dem See und 
jenem Fluss noch 300 Kolonisten-Familien aufzunehmen 
bestimmt ist. Die zwanzig den Verkehr auf dem Amur 
vermittelnden Dampfer geniigen sehon nicht mehr dem Be- 
diirfniss. Die Telegraphen-Linie von Nikolajewsk bis zur 
Castries-Bai ist fast vollendet, die liings des Ussuri in 
Angriff genommen.

D er N am e des hochsten Berges der Erde.

Bei den Zweifeln, die uber den einheimisehen Namen 
des von den Englandern Mount Everest getauften Kulmi- 
nations - Punktes (29.002 Engl. Fuss) obwalten'), ist eine 
Notiz von Interesse, welche die Gebriider v. Schlagintweit 
im dritten Band ihres grossen Werkes (S.- 193) der Er- 
kliirung des Namens Gaurisankar beifiigen, eines Namens, 
den sie bekanntlich fiir den in Nepal fiir den Mount 
Everest gebrauchlichen halten. Hermann v. Schlagintweit 
sagt dort:

„Gauri, ,,weiss” oder „heH” (fair), ist einer der Bei- 
namen von Parvati, der Frau Siva’s; Sankar oder pankara 
=  Siva, hoeh verehrt von den Pandits in Nepal. Dieser 
Name zeigt eine merkwiirdige Identitiit mit Tschamalhari; 
Tschama =  Gauri, Lha = : Siva; aber dem Tibetanischen 
Namen ist ri, „Berg”, angehangt, wahrend die Hindus den 
Berg nicht als einen nach Gauri und Siva benannten Berg, 
sondern als eine von diesen angenommene Gestalt betrach- 
ten. Den Namen Gaurisankar sieht man auf Indischen 
Alterthiimern nicht selten fiir Inkorporationen ■ von Maha- 
deo und Purvati oder fiir Personiiikationen von Linga und 
Yoni gebraueht (vgl. Maisey, Journal Asiat. Soc. Beng. 1849, 
p. 190), seine Anwendung auf geographische Gegenstande 
war mir aber eben so neu ais unerwartet; gliieklicher 
Weise bestiitigt der Name Tschamalhari auf das Vollkom- 
menste und ganz -unabhangig, dass diese Anwendung des 
Namens der Hindu-Mythologie angemessen ist.

„Im Tibetanischen heisst der Gipfel Tschingo-pa-ijia-ri, 
ein Wort, fiir das ieh keine Erkliirung erhalten konnte. 
Die Indische Vermes'Sung gab ihni, ausser der genauen 
Bestimmung der Lange und Breite, den Namen Mount 
Everest oder Nr. XV. (S. unser Vol. II, Hypsometry 
p. 297.)

„Mr. B. H. Hodgson, der mit seinem wphl bekannten 
wissenschaftlichen Eifer von Darjiling aus viele Nachfor-

>) Siebe <,Geogr. Mitth.” 1857, SS. 389 u. 438; 1858, S. 491.
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K oh len p rod uk tion  von  N eu -S iid -W ales,

Ankniipfend an die Erdffnung der Bulli-Kohlenmine im 
Distrikt Wollongong siidlich von Sydney im Juni 1863 
giebt der „Sydneyi Empire” beachtenswerthe statistische No
tizen liber den sehr bedeutenden Aufsehwung, den die 
Kohlenproduktion und Kohlenausfuhr in jener Kolonie ge- 
nommen haben.

Die verschiedenen Kompagnien forderten in den Jahren

1858 „  19 „  216.397 J) ,, ,, 162.162 ,, ,,
1861 „  18 „ 342.067 >> J) „  „ 218.820 „  „
1862 „  33 „ 476.522 » yy „ „ 305.234 „  „

Fiir das letztere Jahr enthalt folgende Tabelle
spezielleren Daten:

Kompagnien. Zabl der Minen. Tonnen Kohle.
Im  G-ebiet deis Hunier-Fliisses,

AtrstrSlian Agricultural 4 67.636
Newcastle Coal and Copper 2 73.821
Wallselid ._ . . . 2 125.319
tVallsend Co-operative 1 3.500
Minmi . . . . . 2 111..359
4'our Mile Creek . . . 3 20.200
Stony Creek . . , . 2 1.887
Branxton . . . . 6 7.800
Tomago . . . . . .-. 1 15.460
Lake Macquarie . 1 200

Wollongong.
Mount K'eira . . 1 . 17.4.56
Bellarabi 1 20.357
Mount Pleasant . ' ] 1 4.050
Taylor and Walker ' ) ' 1 7.102Berritna. • ' .
Fitzroy Mine . y 10Hartley.
Coverwell Mine 1 365

schungen anstellte, um den eigentlichen einheimischen Na- 
men des Berges zu ert'ahren, hatte die Giite, mir, ehe ich 
nach Kathmandu kam, folgende Namen mitzutheilen: 

Nepalesische Namen: Devadunga, Bhairabthan, Bhairab- 
langur.

Tibetanische Namen: Gnalham, Tangla, Gnalham thangla. 
„In seinen Schriften iiber das Himalaya - Gebirge und 

Nepal (Calcutta, Govt. Selections, 1857, XXVII) hatte er 
gedruckt: Nyanam, Dhevadhunga und Bhairablangur (p. 108) 
als die N amen, die ihm damals am wahrscheinlichsten "waren. j 

„Als jedoch im Friihjahr 1857 mein Besuch von Nepal 
mich in den Stand setzte, in Gegenwart von Jhang Baha
dur und mehreren seiner wohl unterrichteten Pandits mein 
Fernglas auf diesen Berg zu richten, der ein so hervorra- 
gender Gegenstand in den meisten Ansichten des Hima- 
laja-Kammes von Sikkim und Nepal ist, nannten sie ihn 
auf das Bestimmteste nur Gaurisankar oder im Tibetani- 
schen Tschingo-pa-ma-ri, und wegen der anderen Namen 
befragt, die sie Mr. Hodgson angegeben hatten, behaupteten 
sie wiederholt, sie hatten nicht so klar verstanden, welcher 
besondere Berg bei den friiheren Fragen gemeint gewesen 
sei, und deuteten auf die Schwierigkeit, einen Gipfel zu 
linden, nach dem ohne andere Bezeichnung als geogr. Breite 
und Lange gefragt werde.”

Die Kohlenausfulir betrug im J . 1849 10.423 Tonnen,
1859 173.935 „
1860 233.877 „
1861 207.780 „
1862 308.782 „

Im letzteren Jahre reprasentirte die ausgefiihrte Kohle 
einen Werth von 414.808 Pfd. Sterling, so dass dieses 
Produkt dem Werthe nach jetzt nur noeh der Wolle und 
dem Gold in der Ausfuhr von Neu-Siid-Wales nachsteht. 
Die grosste Quantitat geht nach Victoria, dann folgen 
Queensland, Siid-Australien, Tasmania, Neu-Seeland, andere 
Bjritische Kolonien, China, Java, Manilla, Siidsee-Inseln, 
Neu-Caledonia, Vereinigte Staaten von Nord-Amerika, an
dere fremde Staaten.

Dazu komm^ in neuester Zeit die Minen zu Bulli, i 
Waratah im Hunter-Distrikt und Woodford an der Eisen- | 
bahn zwischen Newcastle und Maitland. '

D ie  N eu -S eelan d isch e P ro v in z  South lan d .

Die Goldfelder an der Grenze von Southland haben 
dieser jiingsten und siidliehsten der Neu-Seelandischen Ko
lonien zu einem raschen Aufsehwung des Verkehrs und 
Anwachsen der Bevolkerung verholfen, obwohl sie ganz in 
der Provinz Otago gelegen sind. Nach einem zu Ende des 
Jahres 1862 abgehaltenen Census zahlten die Orte Inver
cargill 1554, Campbelltown (the Bluff) 271, Kiverton 270 
.und die Landdistrikte 1360 Bewohner, so dass die Gesammt- 
Bevolkerung 3599 Seelen betrug (gegen 1820 Seelen im 
Jahre 186L). Das angebaute Land hatte eine Ausdehnung 
von 1912 Acres (gegen 1092 Acres im J. 1861), von denen 
122 mit Weizen, 11 mit Gerste, 993 mit Hafer, 284 mit 
Kartoffeln, 35 mit anderen Nutzpflanzen bestellt waren 
und 241 auf angesaete Wiesen, 226 auf Garten kamen. 
Der Viehstand betrug 1244 Pferde, 9 Maulthiere und 
Esel, 11.670 Stiick Hornvieh, 110.231 Schafe, 86 Ziegen, 
1134 Schweine und 7606 Stiick Gefliigel (gegen-812 Pferde, 
9139 Stiick Hornvieh, 73.9l)7 Schafe und 4163 Stiick Ge
fliigel im J. 1861). Die Zahl der im J. 1862 angekom- 
menen Schilfe in Invercargill und Campbelltown, der ab- 
gereiaten fast gleich, war 235 (12,758 Tonnen) gegen 78 
(5778 Tonnen) im J. 1861.

D ie  M eeresstrom ungen an  der S iid sp itze  A fr ik a ’s.
Von A . Muhry.

Die so sehr verwickelt scheinenden Verhaltnisse der 
Meeresstromungen an der Sudkiiste Afrika’s erhalten ein 
klareres Verstiindniss, wenn man das allgemeine geographi- 
sche System der Meefesstrome darauf anwendet; dann er- 
giebt sich folgende Vorstellung (da die Thatsachen bekannt 
Sind, bedarf es nur einer kurzen Ahgabe): An der ostli- 
liehen Kiiste fliesst der sogenannte Mozambique - Strom 
hinauf, diess ist der abgelenkte notations- oder Aquatorial- 
Strom, daher warm, etwa 17° H.; die gewohnliche An- 
nahme ist, er gehe um das Kap herum und an der west- 
lichen Kiiste wieder hinunter, obgleich die. Motive dgzu 
nicht wohl zu ersehen sind (die,ihn vielmehr zur Kom- 
pensation theils nach Siiden weiter aspiriren als Antipolar- 
Arm, theils nach Westen zuriick als Antiaquator - Arm) 
und obgleich hier langs der westliehen Kiiste ein kon- 
trastirend kalterer Strom sich vorfindet, etwa nur von 11 ° E. 
(nach J. Eoss) Temperatur. liiehtiger scheint es, in die- 
sem den Polar-Strom zu erkennen, der zur Kompensation
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des Rotations - Stromes im Atlantischen Meere hierher ge- 
zogen wird, wie analog ein noeh grosserer aueh an der 
■westlichen Kiiste Slid - Amerika’s, der „Antarktische” oder 
„Humboldt-Strom” genannt, und aueh ein kleinerer an der 
•westlichen Kiiste Australiens bestehen.

Mit solcher Annahme erklaren sich ziemlich befriedi- 
gend die auf der Agulhas-Bank vorkommenden Phanomene, 
namlich an der Westseite des Kaps die kalte, von Siiden 
kommende Strbmung, an der Ostseite die warme, von Nor- 
den her kommende Strbmung, zwischen beiden die Ruhe 
des Meeres mit einigen W irbelungen, ferner aueh unter 
den meteorologischen Erscheinungen die Rebel und die 
stiirmischen Winde. — Vielleicht -werden die Seefahrer' die 
dargebotene Vorstellung aueh ftir praktische Benutzung 
brauchbar linden.

D ie m ilde W in ter-T em p era tu r  in  Grbnland.
Von A. M iihry.

Wohl bek'annt ist die auffallendej mit dem westlichen 
Kontinent von Amerika einen so starken geographisehen 
Kontrast bildende milde Winter-Temperatur des bewohnten 
Theils von Grbnland, d. i. der schmalen westlichen Kiiste 
von 60° bis 72° R. Br. Ein Blick auf die Isothermen-Karte 
belehrt in der That, wie hier die Januar-Linien von We- 
sten her sehr steil aufsteigen, z. B. die Januar-Isotherm- 
Linie von — 12° R. liegt etwa um 1 8 Breitengrade nbrdli- 
cher in Grbnland als im Inneren von Nord-Amerika und auf 
gleicher Parallele, 67° R. Br., verlauft auf dem Kontinente 
etwa die Januar-Linie von — 26° R .; aber aueh an der West- 
kiiste des neuen Kontinentes lindet sich keine ahnliehe 
'Wintermilde -vde in Grbnland, nbeh weniger aber wieder- 
holt sich diese an der analogen Ostseite Asiens, wo Kam- 
tschatka mif gleichen Januar-Linien um 10 Breitengrade 
siidlicher gelegen ist als Grbnland.

Schon friiher hat man diese thermo-geographische Ano- 
malie zu erklaren gesueht durch die Annahme, dass Grbn
land, obgleich von so grosser Ausdehnung, eine Inselwelt 
dafttelle und daher ein oceanisches Klima besitzen miisse. 
In' neuerer Zeit Ist die Kenntniss dazu gekommen, dass 
das’ ganze Gebiet iiberlagert ist mit einer iiber 1000 Fuss 
machtigen Gletschermasse, zumal nach Rink’s Forschungen. 
Diess spricht einigermaassen gegen die Annahtne einer In
selwelt, verlangt aueh eine gewisse betraehtliehe Erhebung 
des Bodens; seitdem aber der eben genannte Forscher ganz 
vor Kurzem in Erfahrung gebracht und nachgewiesen hat, 
dass aueh hier an der Unterflache der allgemeinen Eis- 
decke Strbme siissen Wassers vorhanden sind, die in das 
Afeer sich ergiessen, darf und muss damit aueh eine, neue 
Deutung der erwiihnten klimatischen Anomalitat hervortre- 
ten, sobald man die in der Gletscherwelt der Alpen ge- 
wonnenen niiheren Kenntnisse von deren physikalischen 
und besonders von deren Temperatur-Verhaltnissen hierauf 
anwendet. Die dann sich ergebende "Vorstellung mag mit 
folgenden kurzen Worten au§gesprochen werden.

AVenn das machtige Gletscherlager von Grbnland ,,Glet- 
scherbache” besitzt, was kaum noch zweifelhaft ist, so sind 
daraus mehrer.e wichtige Folgerungen zii ziehen, namlich 
1. im Sommer erfolgt auf der Oberflache des Gletscher- 
lagers eine Schmelzung des Schnee’s und der Eisschicht,

als Wirkung der Insolation, bis zu einer gewissen Hbhe, 
der Firnlinie; 2. ehe dieses Schmelzwasser an die Unter
flache gelangt und langs derselben abfliesst, durchdringt 
und durchtrankt es das ganze porbse und lufterfiillte (denn 
die eigen tliche Bildung des Gletschereises erfolgt mittelst 
des eigenen Gewichts der Schneemassen direkt) Eislager; 
3. damit wird • dem ganzen Inneren eine gleichmiissige 
Temperatur mitgetheilt von nahe bei 0° R .; 4. diese ver- 
hiiltnissmassig hohe Temperatur kann aueh wahrend der 
ausseren Winterkalte nicht verloren gehen in Folge der 
schwachen Warmeleitung des Eises, ausser bis in gewisse 
geringe Tiefe der Oberflache, welche Tiefe vielleicht nicht 
den 20. Theil der zu 1000 Fuss machtig angenommenen 
Eismasse erreichen wiirde. Demnaeh befindet sich him' 
mit dem Gletscherlager gleichsam ein Ofen von 0° T e ^  
peratur iiber der Landstrecke ausgebreitet, iiberall da, wo 
die Oberflache des in permanentem Yorriicken begriffenen 
Gletschers nicht zu hoch liegt, um im Sommer unter der 
Sonnenstrahlung eine bedeutende Abschmelzung zu erfah- 
ren; die Firnlinie kann man aber hier sicher etwa bis 
2000 Fuss Hbhe im Mittel annehmen.

Ahnliehes gilt von Island, Spitzbergen u. A., aber aueh 
von den schwimmenden Eisbergen, diesen abgebroehenen 
Enden der Gletscher der Melville-Bai; sie wiirden weit 
langerer Zeit zum Zerschmelzen bediirfen, wenn sie nicht 
durch und durch schon nahe bei 0° R. temperirt waren.

D er A concagua und  ein ige andere verm ein tlieh e V ulkane  
der Andes.

In einem Bericht von Sainte-Claire-Deville iiber meh- 
rere von Pissis in Santiago an die Pariser Akademie ein- 
gesendete Abhandlungen *) wird erwiihnt, dass dieser Geo
log nicht nur die Hbhe des Aconcagua durch eine voll- 
standige geodatisehe Operation zu 6834 Meter (21.038 Par. F.) 
bestimmt habe , sondern dass durch ihn aueh erwiesen 
sei; jener gewbhnlich mit dem Ramen Volcan d’Aconcagua 
bezeichnete Gipfelpunkt der Chilenischen Andes habe in 
Wirklichkeit niehts Yulkanisebes an sich. „Er besteht”, 
sagt Pissis, „vom Fuss bis zum Gipfel aus geschichteten 
Gesteinen: die untersten sind dieselben Porphyre, welchen 
man auf jedem Schritt in den Andes begegnet, und die 
obersten scheinen sich, nach einigen abgetrennten Blbcken 
zu schliessen, der Kreide - Formation anzuschliessen. Er 
nimmt die Mitte eines grossen Kreises ein, der etwas bst- 
lich von der Wasserscheide der Andes liegt und von der
selben durch das Thai getrennt -wird, in welchem der Rio 
de Mendoza entspringt. Einige syenitische Gesteine sieht 
man in dem unteren Theil des Kreises, der zur Zeit mei- 
nes Besuches fast ganz mit Schnee angefiillt war, so dass 
ich mir nicht die Gewissheit verschaffen konnte, ob es dort 
Eruptivgesteine jiingeren Ursprungs giebt.”

In ^eicher Weise belehrt uns der Englische Geolog 
David Forbes in seiner Abhandlung iiber die Geologic von 
Bolivia und dem siidlichen Peru , dass die sogenannten 
Yulkane von Sorata und Illimani so wie der Huavna Po-

') Comptes rendus hebdom. 6. Jnli 1863
2) ;S . „Geogr." Mittb.” 1858, S. 44.
3) Quarterly Journal of the Geol. Society,

#
p. 32.

1. Febr. 1861, p. 53.
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tosi, Coololo und viele andere der hoehsten Gipfel der 
Bolivianischen Andes aus Silurischen Schichtgesteinen be- 
stehen; er selbst fand auf dem Gipfel des Sorata Fossilien. 
Forbes giebt auch die Liste der Bergriesen von Bolivia, 
welche sioh auf Ondarza’s Karte dieses Landes findet '), mit 
etwas veranderten und zwar durchweg um 100 bis 200 Fuss 
niedrigeren Hdhenzahlen wieder;

Illampu (Sorata)
Engl. Fuss. 

. 2 4 .8 1 2
Par. Fuss. 

23 .2 8 1
Illimani . . . . 2 2 .6 6 5
Sajama (Vulkan) . 2 3 .0 U 2 1 .5 9 4
Coololo (Apolobamba) . 2 2 .3 7 4 2 0 .9 9 3
Huavna Potosi . 2 1 .8 8 2 2 0 .5 3 2
Cachacomani (Vulkan) . 2 1 .5 8 3 20 .251
Quenuata / Gipfel des Ta- . 2 1 .2 5 2 1 9 .9 4 0
Chipicani ( cora (Vulkan) . 2 2 .6 8 7 2 1 .2 8 7
Mururata . 2 0 .4 1 8 1 9 .1 5 8
Callinsani . 2 0 .5 3 0 ' 19 .2 6 3
Potosi . . . . 14 .7 5 4
Tunari de Cochabamba . . 1 5 .6 0 8 1 4 .6 4 5
Hermoso de Aullagas . 1 5 .7 4 7 1 4 .7 7 5
Portugalete . 1 4 .7 2 0 1 3 .812
Espejos . . . . 9 .3 3 7 8 .761
Misti (Vulkan von Ariquipa) . 2 0 .1 5 0 18 .907

Diese Tabelle ist, wie er sagt. aus einigen der Resul-
fate der neuen Aufnahme von Bolivia berechnet worden, 
doch giebt er keinen Aufschluss iiber die Differenzen mit 
den Angaben auf Ondarza’s Karte.

Zur G eschiehte der E ntdeckung A m erik a’s.

Alexander Ziegler ist gegenwiirtig mit der Ausarbeitung 
einer Monographie iiber den genialen Mathematiker Johan
nes Muller besehaftigt, 'vvelcher im J. 1436 zu Kdnigsberg 
in Franken geboren und unter dem Beinamen Eegiomon- 
tanus, d. i. Kdnigsberger, in der gelehrten Welt bekannt 
ist. Der Verfasser, der durcb seine Scbriften iiber „Mar-’ 
tin Behaim aus Niirnberg” (von Gonsalves Dias in das 
Portugiesische iibertragen) und die ,,Reise des Pytbeas von 
Massilia nach Ultima Thule” (Sbetland-Inseln) auf dem 
Felde der alten Geographic und Entdeckungsgesehichte 
schon Einiges geleistet hat, sucht in dieser neuesten Schrift 
nicht nur zu zeigen, dass Regiomontanus der Vater der 
neueren Astronomie und Katurkunde fiir ganz Europa, der 
Begriinder und Urheber des jetzigen Gebaudes der Trigo
nometric (er hat bekanntlich dem Halbmesser 10 Millionen 
Theile gegeben und den Gebrauch der Tangente eingefiihrt), 
der Lehrmeister in der Algebra und der erste Deutsche 
Kalendermacher gewesen ist, sondern auch, gestiitzt auf 
historische Forschungen und Dokumente, von einem neuen, 
so weit uns bekannt, bis jetzt noch nicht hervorgehobenen 
Gesichtspunkte aus nachzuweisen, dass Regiomontanus zu- 
erst durch die Herstellung eines verbesserten Astrolabiums 
(Meteoroskops), resp. Konstruktion eines fiir die Schifffahrt

2  V Mitth.” 1860, S. 320.
.n  Hauptmann Friesacli’s Messungen nur 19.876 Engl, oder
18.650 Panser Pugg.

Hassfurt in Pranken mit seinen nicht einmal 
1 • n '*1^° nern ist geu-isa die kleinste unter den zahlreichen Stadtcn 

Hessen, Bohmen, Ungarn u. s. w., liegt

schaften um faafenS ' AmLTe“  ' K ' V
4aa.Haus Sachsen gefallen dur,h u .-^400 an
an das Herzogl. Hans Sachsen-C„h November 1826

6 ^»‘̂“ sen-Ooburg-Gotha iibergegangen ist.

brauchbaren .4strolabiums, den seefahrenden Kationen die 
Mdglichkeit an die Hand gegeben hat, vermittelst dieses 
nautischen Instrumentes nach der Sonnenhdhe die Entfer- 
nungen (Breitengrade) zu bestimmen und sich so in die 
unbegrenzten Fernen des Oceans hinaus zu tvagen. Da 
nur durch die Benutzung und Anwendung eines solchen 
Instrumentes, wozu iiberdiess die beriihmten Ephemeriden 
des genannten Deutschen Mathematikers benutzt werden 
konnten, alle jene grossen Seefahrer der damaligen Zeit, 
wie Columbus, Vasco de Gama, Cabot, Magellan u. s. w., 
ihre grossen Entdeckungen zu Stande gebracht haben, so 
giebt uns schon dieses Factum allein ein Recht, unserem 
Landsmann Regiomontanus eineh Antheil an der Entde
ckung Amerika’s zu vindiciren und ihn der Reihe der 
Deutschen Vorlaufer des Columbus, resp. der geistigen Ent- 
decker des neuen Welttheils, beizuzahlen. Dass Regiomon
tanus der eigentliche Erfinder des nautischen Astrolabiums 
gewesen sein muss, geht unter Anderem aus Folgendem 
hervor:

1) weil ein solchi^s vor der Zeit Regiomontan’s weder 
praktisch konstruirt noch von den Schiffern angewendet 
worden ist;

2) ' weil Martin Behaim (dem Einige die Erlindung des 
nautischen Astrolabiums zuschreiben wollen) in dem Alter 
von 12 bis 16 Jahren, wo er ein Schiiler des von 1471 
bis 1476 in Kiirnberg sich aufhaltenden Regiomontanus 
war, offenbar zu jung gewesen ist, um selbststandig ein 
Astrolabium zu erfinden;

3) weil Martin Behaim auch aus Mangel eigener Be- 
riihmtheit bei seiner Ankunft in Portugal und auch spater 
sich stets einen Schiiler des Regiomontanus genannt hat;

4) weil Martin Behaim, der Schuler Regiomontan’s, 
ein derartiges Instrument in Niirnberg kennen gelernt und 
spater (1484) der Kommission der Mathematiker (Junta de 
Mathematicos) in Lissabon vorgezeigt hat;

5) weil Regiomontanus nicht nur das in seinem Briefe 
an den Kardinal Bessarion erwahnte Meteoroskop kon
struirt, sondern auch schon friiher, bevor er nach Ntirn- 
berg gekommen, aus Metall bestehende, zura Aufhiingen 
eingerichtete Astrolabien angefertigt haben muss, wie diess 
unter Anderem ein derartiges auf der Utirnberger Stadt- 
bibliothek gegenwartig sich noch befindendes Instrument 
Regiomontan’s beweist, welches die Jahreszahl .1468 tragt 
und welches Behaim ohne Zweifel der mathematischen Junta 
in Lissabon vorgelegt hat.

Geog-rapliisclie Literatur.
V orbericht.

Ain 15. Dezember des vergangenen Jahres ist bei Black
wood in Edinburgh und Londort Captain Speke’s ,,Journal 
of the discovery' of the source of the Kile” in reicher Aus- 
stattung erschienen, das Work, welches in Karte und 
Schrift die glfinzendste geogfephische That unserer Zeit 
vorfiihrt, ein ermuthigendes, Zeugniss von dem kraftigen 
und gliicklichen Streben der Gegenwart, auch die letzten 
Reste der mehr und mehr zusammenschrumpfenden terrae 
ineognitae unseres Erdballes aus dem Dunkel hervorzuzie- 
hen. In  diesem Werke gipfelt die ungewdhnlich grosse
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Masse wichtiger Arbeiten iiber Afrika, mit der uns das 
abgelaufene Jahr besehenkt hat. Gleichzeitig mit ihm hat 
das Buch von Speke’s ehemaiigem Eeisegefahrten, Captain 
Burton, die Presse verlassen, worin dieser seine neueren 
Porschungen an der Afrikanischen Westkiiste, in Joruba 
und auf dem zuerst von ihm erstiegenen vulkaniachen Ca- 
meruns-Gebirge, darlegt, so wie der Reisebericht von Win- 
wood Reade, der zwischen den Kap-Verdischen Inseln im 
Korden und Kap Lagbs im Siiden viele Punkte der West- 
kiiste besuchte, darunter auch das Land am Gabon und 
Ogowai, liber die uns kurz zuvor Lieut. Serval so wichtige 
Aufschliisse gegeben. Von Dr. Baikie erhielt die Englische 
Eegierung als Frucht mehrjiihriger Arbeiten eine sehr werth- 
volle Karte von einem grossen Theile der Reiche Gando 
und Sokoto am Niger und Benue nebst einer Eeihe von 
geographischen Notizen, um deren Verbreitung und Wiir- 
digung sich Dr. Barth verdient gemach^ hat. Letzterer 
gab ausserdcm eine Fortsetzung seiner fiir die Ethnographie 
von Africa so bedeutenden Vokabularien, auch verdanken 
wir ihm wiederum verschiedene auf die Geographic dieses 
Erdtheiles beziigliche Abhandlungen, -wie namentlich iiber 
die Flusssehwellen d.es Niger, des Tsad- und Nil-Beckens. 
Uber den mittleren Sudan und die Wusteustrasse von Fes- 
san dahin erhielt man durch den ungliicklichen Moriz 
V. Beurmann einige weitere Nachrichten, im Westen setzten 
die Franzosen ihre Arbeiten in Senegambien und den be- 
nachbarten Gebieten fort und sie sind es auch hauptsach- 
lich, welche unsere Kenntniss von den nordlicheren Thei- 
len der Sahara im vergangenen Jahre erweitert haben, vor 
Allen Duveyrier, dessen Karte des nordlichen Tuareg-Lan- 
des einen bedeutenden Fortsehritt bezeichnet, neben ihm 
besonders Mircher und Polignac nebst ihren Begleitern 
durch den Bericht iiber ihre Expedition nach Ghadames. 
Mit dem Tagebueh von Gerhard Rohlfs verbffentlichten die 
„Geogr. Mitth.” einen Beitrag zur Kunde der selten be- 
suchten Marokkanischen Sahara und machten dadurch zu- 
gleich auf einen Reisenden aufmerksam, der noeh viel fiir 
die Geographie Afrika’s zu thun verspricht. Der letzte 
Band des Journals der Londoner Geogr. Gesellschaft ertt- 
hielt mehrere werthvoUe Aufsiitze iiber Siid-Afrika, wo 
auch Livingstone selbst nach seiner offiziellen Abberufung 
noeh mit weiteren Porschungen beschiiftigt war; von der 
Decken gab vorliiufige Nachricht von seinem abermaligen 
Besuch des beriihmten Kilimandscharo und reichlich war 
auch diess Mai der Zuwachs der Literatur iiber die I^il- 
^ander. A. v, Kremer stellte seine langjiihrigen Studfen 
■ iiber Agypten zusammen; die -fleissigen Arbeiten Dr. Hart
mann’s brachten neue Anfklarungen iiber Sennar und um- 
liegende Gebiete;^ eben so erfuhren wir durch Lejean,
V. Harnier, Poncet, Baker Manches iiber die oberdn Nil- 
Gebiete und unermiidlich trotz drtickender Verhal,tnisse 
setzten v. Heuglin und der dem Klim a zum Opfer gefallene 
Steudner im Anschluss an die Tinne’sche Expedition ihre 
wichtigen Arbeiten daselbst fort. Wie v. Harnier’s Tage- 
buch, so sind auch v. Heuglin’s Reiseberichte und Erkun- 
digungen iiber den Weissen Nil, den Bahr el Ghasal und 
die westlich und siidlich anstossenden, zum Theil vorher 
ganz unbekannten Liindertheile' in dem Schlusshefte unse
res zweiten Ergiinzungsbandbs niedergelegt, der auf seiner j 
10-Blatt-Karte von Inner-Afrika und in dem dazu gehbri- I

gen Memoire ein Bild von dem heutigen Standpunkt der 
Wissenschaft in Betreff des grossen Gebiets zwischen dem 
Mittelmeer im Norden, dem Congo und Tanganyika im 
Siiden, dem Tsad im Westen und dem Nil-Gebiet im Osten 
bietet und so manches neue Material zum ersten Mai und 
iilteres in erschbpfenderer Weise verarbeitet enthiilt.

Von den bisherigen Arbeiten der Deutschen Expedition 
westlich von Chartum , hleiben jetzt nur noeh die letzten 
von Dr. Steudner an die Berliner Geogr. Gesellschaft ein- 
geschiekten Beriehte und die Arbeiten von Munzinger und 
Kinzelbach in Kordofan zu verbtfentlichen, abgesehen von 
den in nachster Zeit zu erwartenden Nachrichten von 
Th. V.' Heuglin, der mit der Tinne’sehen Expedition gliick- 
lich nach Chartum zuruckgekehrt ist. Dagegen ist von 
den Arbeiten der Expedition bstlich von Chartum nur 
verhiiltnissmassig kleiner Theil bis jetzt an das T a ^ -  
licht gekommen und es sind gegenwiirtig zwei grbssere 
Publikationen dariiber in Vorbereitung begriffen. Die eine, 
Munzinger’s grosseres Werk, ist im Manuskript vollstandig 
abgeschlossen und schreitet im Druck vorwarts; iiber ihren 
Inhalt giebt das in den „Geogr. Mitth.” (1863, S. 187) 
abgedruckte Programm Aufschluss. Die zweite ist der 
Hauptsache nach eine Verarbeitung des reichen kartogra- 
phischen Materials.

Die ausgedehnten Aufnahm'en der Expedition in den 
Landern der Mensa, Bogos und Marea, ihre Routen durch 
das Kiistenland bei Massaua, durch die nbrdlichsten Prb- 
vinzen von Abessinien, das Land der Basen und Barea 
und durch Taka bis zum Nil hin bedingen eine vbllige 
Neugestaltung der Karte dieser Lander, mit der wir gegen- 
wartig beschaftigt sind. Diese neue Karte wird in dem 
Maassstab von 1 :1.000.000 das Gebiet zwischen dem 14. 
und 18. Breitengrad und zwischen Massaua und dem At- 
bara zu r. Anschauung bringen und zur festen Grundlage 
ausser den Kinzelbach’schen Positions- und Hbhenbestim- 
mungen hauptsiichlich die zahlreichen Winkelmessungen 
Munzinger’s und v. Heuglin’s haben, welche von 53 Statio- 
nen aus genommen ein vollstandiges Triangulationsnetz 
zwischen dem Marea-Lande im Norden, Adoa im Suden 
und Kassela im Westen bilden. Fiir die Details kommen 
die aufgenommenen Eoutenkarten, die Karte des Bogos- 
Landes von Th. v. Heuglin, die Itinerare Munzinger’s und 
ganz besonders auch nach des Letzteren miindlichen Infor- 
inationen gezeichnete Skizzenkarten zur Benutzung, denn 
Munzinger selbst, der in jenen Landern ganz zu Hause ist, 
hat, ehe er sich zur Fortsetzung seiner Porschungen von 
Neuem nach Afrika begab, einige Zeit mit uns den Vor- 
arbeiten zu der Karte eifrigst obgelegen. Selbstverstiind- 
lich werden auch von Anderen dort ausgefiihrte Arbeiten 
in Beriickslchtigung gezogen, so besonders im Siidwesten 
die friihere Route v. Beurmann’s zwischen Kedaref und 
Kassela und die wichtigen Aufnahmen Baker’s am Setit, 
im Sddosten aber die ausgedehnten Messungen A. d’Abba- 
die’s. Nicht-weniger als 137 durch sehr zahlreiche Win
kelmessungen Oder auf astronomisehem Wege bestimmte 
Punkte bilden hier, so weit unsere Karte reieht, die Grund
lage fiir eine Menge Itinerare, welche d’Abbadie in den 

"Jahren 1838 bis 1848 mit Chronome^ und Kompass 
aufgbhommen und im 2. und 3. Theil seiner „Geodesie 
d’Ethiopie” (Paris 1863) publicirt hat. Da die betreffenden
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Kartenblatter noch nioht ersehienea sind, so waren wir 
gendthigt, alle Itinerate auszuziehen, zu konstruiren and 
an die festen Punkte anschliessend niederzulegen, ein 
miihsames Verfahren, das uns aber Gelegenheit gab, die 
ausserordentliche Sorgfalt zu prufen, mit welcher d’Abbadie 
gearbeitet hat, so wie die Gewissenhaftigkeit und den Auf- 
wand an Miihe zu bewundern, welchen die Bereehnungen 
und die Publikation dieser Messungen erfprderten. Bedenkt 
man, dass dieselben einen breiten Streifen Landes von Mas- 
saua siidwarts dutch ganz Abessinien und bis nach Kaffa 
unter 7° N. Br. bedeeken und nioht weniger als 857 feste 
Punkte nebst einer grossen Menge von Itineraren liefern, 
so leuchtet ein, dass dutch diese Arbeiten eine so feste 
Grundlage fiir die Topographie,' dabei besonders auch fiir 
dIjPfHohenverhaltnisse Abessiniens gesohaffen ist, wie sie 
kaiim fiir einen anderen Theil Afrika’s existirt.

In doppelt so grossem Maassstabe ist auf einem zwei- 
ten Kartenblatt der von der Deutschen Expedition allseitiger 
erforsehte Theil des auf der grosseren Karte dargestellten 
Gebiets, die Lander der Bogos, Marea und Mensa, das 
Barka, die Provinz Hamasen, das Kiistenland bei Massaua 
mit dem Dahlak-Archipel, mit allera topographisohem Detail 
eingezeichnet worden. Hierbei warden auch die geogra- 
phisehen Ergebnisse der Reise des regierenden Herzogs 
Ernst von Sachsen - Coburg-Gotha in jene Landschaften 
benutzt und die von dem hohen Reisenden eingeschlagenen 
fiouten eingetragen. Auf das so eben erschienene Pracht- 
werk, welches diese interessante Expedition in Sehrift und 
Bild vorfiihrt, werden wir im nachsten Hefte ausfiihrlich 
zuriickkommen.

Diese beiden Karten werden in einem Ergiinzungsheft 
der „Geogr. Mittheilungen” publicirt werden, das ausserdem 
enthalten wird;

1) Munzinger’s Bericht an das Comite der Deutschen 
Expedition iiber die ganze Reise von Massaua bis 
Kordofan.

2) Die astronomischen Positions-Bestimmungen Kinzel- 
bach’s, berechnet von Direktor Dr. Bruhns.

3) Die meteorologischen Beobachtungen und Hdhenmes- 
sungen Kinzelbach’s , bearbeitet von Direktor Kreil.

4) Bemerkungen iiber die Konstruktion der Karten.
5) Eine Ansicht von Keren und tJmgegend in Earben- 

druck nach einer Zeichnung von Th. v. Heuglin.
6) Eine Rundsicht vom Gipfel des Sewan bei Keren, 

ebenfalls nach einer Zeichnung von Th. v. Heuglin.
Kach Abschluss dieses Erganzungsheftes hoffen wir bald 

die Routen-Aufnahmen v. Heuglin’s wahrend seiner wieh- 
tigen Reise dutch Abessinien nebst dem darauf beziiglichen 
Bericht zur Veroffentlichung bringen zu kdnnen.

-----------  ^
EU R O PA .

R. T.; Das Kord-Europaisclie, besonders das vater- 
laimsche Schweramland in tabellarischer Ordnnng seiner Schicbten
TD* T i^in geognostisch-geographischer Versucb. 4®, 60 SS.
B erta, Besser, 186,3. °
t e f  Gebic1'unT‘’« ® ^ e m a c h l a s s i g -  
stischen W isscns. A df dem P , sehr empfindliclie Lucke unseres geogno- 
h ier ein treuer Schjfcr S i  '  ^rgleichenden E rdkunde giebt
T ertiar., Q u a te rn a r -^ d Q u in tS -  ,  7',? eine sorgfalfige In te rsu ch u n g  unserer 
dere eine prBndliche E rfo rsch n n i Formation. Gaim neu ist insbeson-
recenten Epoche, des ietzlgen A llL i.,™  erkannten Sediment-Bildungbn der 
schaft genau charakterisirt worden sind’ "’t 5 ®'*en M ittein der Wissen-

oind, Jeder Landwirth, welcher die Benu-

tzun^; (ier Wissenschaft bei seinem niitzlichen Gewcrbe nicht von der. Hand 
weist, wird daher in diesem Werice eine vortreffliche Anleituug zur Erlangung 
einer siclier begriindeten Kiimle des W ertlies seines Acker-, 'Wiesen- und 
Waldbodens fiiiden. Unseres Wissens giebt es in der ganzen geognostischen 
Tjiteratur kein ahnliches Werk, das nur entfernt in gleicher Weise den prak- 
tiscUeu Landwirtli bei der Beurtheilimg der Bodenbe.schaffenheit und seines 
natiirlichen lleichthums zum Anhalt dienen kbnnte. Es ist sehr zu beklagen, 
dass selbst so holic wissenschaftliche Autoritaten wie Justus Liebig und Andere 
ihre so bocbst .wertiivollen chemischen Boden-Anab'sen nicht auf derartiger 
geognosti.scher Grundlage zu imternohiuen verraochten.. Erst wenn Geognosie 
und Chemie sicli vereinigen , wird man dadurch zu praktisch brauchbaren Re- 
snltaten fiir den Ackerbau gelangen. Aiisser dieser geognostisch-agrikolen 
prakti.schen I'endenz des ^ ^ v a t e r l d n d i s c h e n  S c h i v e m n V a n d e s ”  enthiilt dasselbe 
aber auch geologische Untersuchungen iiber die Terti^^’e, Alt- und Jiing-Quater- 
niire und Alt-Alluviale Epoche von grbsstera Interesse und es ist hochst ver- 
dienstlicb voni Verfasser, dass er in vollstandiger Trennung des Felslandes vom 
Schwemmlande das Auge des Beobachters fur die niihere Wiirdigung des letz- 
teren scharft. Hie Erkenntniss eines grn.ssen zusaminenhangenden tertiiiren 
Bassins vom Ural bis Holland und Norfolk, von dem die I3ecken um Brussel 
und Paris nur Neben-Buchten mit lokale'n Ablageruugen bilden, ist so neu als 
treffend. Die geistreiche Erklarung der Eis- uiid Glet.schersclimelz-Gebilde, der 
eigentlichen Diluvial-Erscheinungen,; der erratischen Geschiebe und Aftsar- 
Verbreitungen wird jeden unbefangenen Forscher befriedigen, der sich so wie 
der Verfasser laugere Zeit mit dieseu Gegenstanden auf grosseren Gebieten 
beschaftigt hat. Der Raum dieser Blatter erlaubt kein tiefere.s Eingehen in 
die gehaltvollen, konoisen Lehrsiitze der auf langjahrigen TeiTain-Studien von 
Britannien und JSchweden bis iiber die Alpen und von Memel bis zum Kanal 
beruhenden Sehrift. ,In derselben ist endlich eine Grundlage geboten zur wis- 
senschaftlichen Erkenntniss der drei jUngsten Eppehen der Erdbildung unseres 
Vaterlaudes; mdge auf die.ser soUden Uhterlage von gleich griindlichen For- 
schern nun der weitere Ausbau mit Eifer und Erfolg uuternbmmen wei'den.

(c. Z.)
Dove, Prof. Dr.: uber den Einfluss der .Riclituug der G-ebirg ê auf die 

Regenmeiige. (Monatsbericlite der K. Preuss. Akadeinie der Meissen- 
sciiafteu zu Berlin, April und Mai 1863, SS. 183—187.)

Belege fiir den Satz, dass in Europa b6i der mittlercn sUdwestlicben Witides- 
richtung die von Siidost nach Nordwest verlaufendeu Gebii’ge den erlieblich- 
sten, die von Sudwe.st nach Nordost gerichteten hingegen einen geringeren 
Einfluss auf den Niederschlag ausuben.

Dove, Prof. Dr. II. : U’bcr den Einlluss der Alpeu auf die kliniati- 
sclien Yei'baltuisse Europa’s und die Stiinne des Winters 1862—63. 
Mit 1 Karte. (Zeitsclirift fiir Allgem. Erdkunde^, September 1863, 
SS. 241— 261.)

Es wird der Nachweis geliofert, dass die Alpen niclit eine Scheidelinie zweier 
entgegongesetzter Witterungs-Systeme, sondern nur eine tveiterhin sich wieder 
abgleichende Unterbrecbiing bilden und dass sie im Winter einen bedeutend 
abkUhlcnden Einfluss nach Siiden bin auf die Lombai-dische Ebene iiussern. 
Die Abhandlung entbalt ein nmfangreiches Beobachtungs-Material, besonders 
iiber den Niederschlag im Bereich des MUtelliindischen Meeres, wichtige Eror- 
terungen iiber den Scirocco und das System der Wiude iiberhaupt, iiber den 
Schneefall auf den Alpen u. s. w. Dem Aufsntz ist die Karte zu Dove’.s ?jDie 
Stiirme der gemassigten Zone mit besonderer Beriicksichtigung der Sturme des 
W inters 18G2—63” beige.geben, welche eine interessante Darstellung des S tur- 
mes, resp. Gewitters, vom 20. Januar 1863 in Mittel-Europa ist.

liarteii.
Pays slaves, Carte ethnograpliique des 

imiir. lith. Lemercior, 1863.
au 1X“ siecle. Paris,

D eutschland, P reu ssen  und O sterreich.
Bose, K. G .; Das Gros.sherzogthum Oldenburg. Topographisch-stati- 

stische Beschreibung desselben. 8®, 816 SS. Oldenburg, Stalling, 1863.
. 24 Thlr.

In der Hauptsadie eine sehr spezielle, fleissig ausgearbeitete Statlstifc des 
Herzogthums Oldenburg iind der Fiirstenthiimer Liibeck mid Rirkenfeld ist 
dieses Werk ein niitzlicbes X.ocbscblagebucb, das aiicb ausserhalb Oldenbiirgs 
Geograpben imd Statistikern gute Dieriste leisten wird. Die bei einem der- 
artigen Ilnche imvermeidliche Trockenlieit ist besonders durcb das Ilereinzie- 
ben dps gescbicbtiichen Momentes wesentlicb gemildert. Ileim Herzoo'thum 
Oldenburg wird dem spezielleu statistisclien Th.eile eine allgcmeine Besebrei- 
bung de.sl.andes (Grenzen, Gliederiing und Gestalt. Orographic li.vdroo-rapliie'’ 
Klima) vorausgescliickt, dagegen verraissen wir zusammenfassende Xacbweise’ 
uber Pro.liiktion, Industrie und Handel. l\'ir wUnseben, dass dem Ilerrn Ver
fasser b̂ ei einer zweiten Anflage Gelegenl.fit werde, sein tuoiitiges Werk nach 
dieser Riobtung zu vervollstandigen; und zngleicb, dass es ibm dann moglich 
rfok^utaen Angaben auf eine genieinsame Jalireszah) zu-

Bradshaw’s illustrated handbook to the Tyrol. Notes for travellers 
in Tyrol and A orarlberg. 8®, 50 pp; niit Karten und Illustrationen. 
London, Adams, 1863.

Callot, C. Baron: Beitragc zur Holxenkunde des Konigreichs Bolnnen. 
Die iSeehohen Bohmens nach eigenen trigonometrischen Messungen 
berechnet, mit den bisher bereits b^kannten Angaben verglichcn uud 
zusmmengesteHt als Grundlage zur Verfassung orografischcr Karten. 
1. Heft. rerraiu-Sektion 5. Bezirke: Aussig, Karbitz, Tejilitz, Dux, 
Bihn und Lobositz u. s. w. 4^, 144 SS. Prag, Ehrlich, 1863. 3-J fl.

Dieses Heft bezeygt* von Neuera flen rUiimlichen Eifer zur Durchforschune 
der Hennatb  ̂ Jer iit Oestbrreicli iieiierdinj^s so vielfaoh hervorgetreten ist. Um 

^^hstandige llohenkunde des Konigreichs Bohmen, besonders Holien- 
^mchtenkarten (lesselberi zu Stande zu bringen, miternahm der Ingenieur Baron 
C-allot theils auf eigfene Kosten, theil  ̂ mit subskriptionsweiser Unterstutzung 
namentlicli des'Bohmiso^m Adels die trigonpmetrischen Hohenmessung?>n, deren
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erste Abtheilung nebst ausfiilirlicher Darlegung der Methode in dem vorliegenden 
llefte enthalten ist. Der Verfasser beabsiditigt, seine Messungen uber ganz Boh- 
men auszudehnen, imd lioift, dass der Landtag die Mitfel zur Austulirung der 
Kartell bewilligen werde. Er bat sicli eine grosse, aber aucli sehr dankens- 
werthe Anfgabe gestellt und wir wiinschen, dass es ihm gelingen moge, sie voll- 
standig durchziifiiUren.

Fuchs, F . : Die Central-Karpathen mit den nacFsten Yoralpcn. Hand- 
bucli fiir Gebirgsreisende. 8^. Pesth; Heckenast, 1863. 1-̂  Thlr.

Hagke, F. B. v . : H istorisch-statistisch-topographische Bescbreibung 
des NYeisseiisee'r Kreiscs. 4^ Weisseiisee, Grossmann, 1863. 2 Thlr.

13J Sgr.
Hsllicr, E . : Xordsee yStudicn. 336 SS. m it Holzscbnitten und

8 lithogr. Tafeln. Hamburg, Meissner, 1863.
Seinem Bnche iiber die V’egetation auf Helgoland hat E. Hallier eine um- 

fassendere naturgescbichtliche .\rheit iiber diese Insel folgen lassen, welclie na- 
raentlich den dortigen Badegiisten enipfohlen werden kann. Nach einer kurzen 
Schilderung des Badelebens und einigen popular gehaltenen Abschnitten iiber 
die wichtigsten Erscheinungen des Meeres, Stromnngen, Wellenbewegung, Fluth, 
Stiirmfluthen u. s. w., geht er nalier auf die geologische Bescliatfenheit und die 
Kiistenveriinderungen der Insel uber , wobei er sich mit Wiebel (jjDie Insel 
Helgoland” , Hamburg 1848) entscbleden gegen die Glaubwiirdigkeit der be- 
kannten Meier’schen Karte von 1240 in der Dankwertli’schen Landesbesclirei- 
bung von 1G52 und uberhaupt gegen eine bedeuteiide Verkleinerung Helgolands 
in hiatorischer Zeit ansspricbt. Darauf folgen Kapitel iiber Diinen* nnd Strand- 
bildungen, ileerleuchten , die D unen-Flora, die Strand- und W attenptianzen 
der Insel und eine systematiscbe Uebersicht der Phnnerogamen-Flora derselben 
mit Angabe der Standbrter mid alpbabetischem Register. Jlit einem langeren 
Abschnitt uber die Alpen - F b 'ia  schliesst die botanis«he Abtheilung, welcher 
Einiges iiber die Tbierwelt, besonders die Seethiere, nnd ein Kapitel uber die 
Bewohner folgt. Zuni Scbhiss kommt der Verfassei;. noch ejn Mai auf die geo- 
logischen Veihaltnisse , besonders auf die Pflanzen- und Thierreste im Tock, 
d. h. in den von den ileereswellen an den Diinenstrand ausgeworfenen Ge- 
steinen, zu sprecben. lAe Tafeln und die meisten Holzscbnitte enthalten Ab- 
bildungen naturliistorischer Gegenstande.

Hauer, Fr. v., und Dr. Guido Stache; Geologic Siebenbiirgeus. Nach 
deu Authalimen der K. K. Geologischeu Beichs-Anstalt und literari- 
scheii Ililfsmitteln zusummcngestellt. llerausgegeben von dem Ver- 
eine fur Siebenbiirgisehe Laudeskuude. 8®, 646 SS. Wien, Braumiil- 
ler, 1863. _ 4 fl.

Kelistka, Prof. C .: Hypsometric von Mahren und OsterreichisCh-Schle- 
sien. 4^, 160 SS. mit 1 Kartc. Briinii 1863. 2 Thlr.

Seinem Buche iiber die Markgrafschaft Mahren und das Herzogtlmm Schle- 
sien, das upter Andercra so ansch.'uiliclie Terrain-Beschreibungeu enthalt, lasst 
Herr Vrof. Kofistka nun auch die Hohenscbiclitenkarte jener Lander folgen, 
beglei'tet von dem bypsometrischen M aterial, anf welchem ihre Zeiebnung be- 
Tubt. Im Maassstab von 1:4.82.000 eutworfen zeigt sie 9 farhig unterschiedene 
Hbbenzonen, welclie zusanimen cin so klares und instruktives Bild von der 
Bodepplastik j^ben wenig abnliche Karten , so dass diese Karte bei treff- 
licher teclmiseber .\usfiihrung zu den best*en ihrer Art gehort. Einige kleine 
Auslassimgen wUrden^eicht zu Verbessern se in , z. B. ist unter den Kulinina- 
tionspunkten des Bohmisch-Mahrischen P lateau’s der Zakova bora genannt, der 
noch etwas hohere benadibarte Kaisorstein aber nicht. Die Zuverlassigkeit der 
Karte erreiclit dureb die bedeutende Zahl der gemessenen Pmiktc elnen hohen 
Grad. Burch mebr nls 5500 Messungen, zum bei weitem grbssten Theil von 
Prof. Koristka selbst im Auftrag des W erner-Vereins zur geologischoii Durcb- 
forschiing von Mahren and Oesterr.-Scblesien ausgefulirt, sind uber 4500 Piinkte 
ihrer Hohenlage nacU bestimmt. Diese Messungen wurden fast sammtlich schon 
frliber publicirt (hauptsScblich inv Jabrbuch der K. K. Geolog. Reichs-Anstalt, 
dann in den Mittheiluugen der K.**K. Geogr. Gesellschaft, in den „Geogr. Mit- 
^eiluugen”), doch ist ibre vollstandige Zusammenstellung in geogruphischer 
Ordnung. Pine verdienstliche und sebr luitzliche Arbeit. (8. audi „Geogr. Mit- 
theilungen”* 1863, S. 472.)

Lorenz, Dr. J. K.; physikalische Terhaltnisse und Vertheilung der 
Organismen itaQuarnerischeu Golfe. 8 ^  390 SS. mit 1 Kartc. Wien, 
Hof- iind Staatsdxuckerci,; 1863. % Thlr.

Schon seit einer Reihe vyn Jaliren ist es den Lesern der „Geogr. Mitth.” 
bekannt, dass Herr Hr. Lorenz sich die Aufgabe gestellt hatte, die Gewasser 

des Quarnenschen Golfs und seine Hfer naturbistoriscli und physikaliscli-geogra- 
pliiscli zu untersuchen, ei- bereichertc unsere Zeitschrift mit einigen hochst 
henden fepezial-bdnlderunge* und gab iins von Zeit zu Zeit iiber den Fortgtmg 
seiner umtassendSn Arbciten Xachneht (s. „Geogr. Mitth.” 1859, S. 89, 510; 1860, 
S. lo4 ; ^®61, b. 230). Durch 6 Jahre mit ruhiuenswevther UnterstUtzuiig von 
Seiteii der Beboruen und Privatlif fortgesetzt, baben die Untersucbnngcn in 
dem vorliegenden, von d%r Kaiserl. Akadeinie der Wissenschaften lieraus- 
gegebenen v\ erke ihron Abschluss ^efuiiden, einem Werke, das unserer pliysi- 
kalisch-gengraphischen Literatur zur besonderen Ebre gereicht. Herr Dr. Lo
renz ist der erste  Dtmtsche, den bisber nur von Auslamlern (Audouin
und MiJne-Edwaras, Oersted, I-orb®, MacAmlrew, Sars, Asbiornsen) und iiber- 
hanpt von W enigen bearbeiteten Zweig der Wissensebaft, der den Gesetzen der 
Lebensbedingungen '  erbreitung der Organisraen in den versebiedenen
Tiefen der Meere jiachforscbt, nach unseren beimisclien Gebieteu verpflanzt 
und durch selbststandige btndien waiter entwickelt hat. Indem er sowohl 
Pflanzen als T hiere nach ihrem Verhalten in alien Tiefen bis zum Grunde 
untersnehte nnd zngleich die physikmisclien Agentien, durch welche die ver- 
tikale Vertheilung der Organismeri ^ c h  riefenregionen bedingt wird, in Be- 
tracht zog, hat er nur Forbes und Oersted zu Vorgangern, aber selb.st iiber 
diese geht er hinans sowohl in der Methode der Untersuchung und Verarbei- 
tung als in der grosseren VoJIstiindigkeit der beriicksichtigteu pbysikaliscben 
Verhaltnisse. Die Behandiung der letzteren ( lepographief'Geologie, Susswas- 
ser, Wind und W etter, Speziflsches Gewicht und Salzgebalt defif Meeres in 
versebiedenen Ti,efen, Farbe und Durchsichtigkeit desselhen., Jirfbresleuchten, 
Wellenscblag urid Brandung, Ebbe und Fluth, Strbmungeii, Temperatur des 
W assers in den versebiedenen Tiefenschichten und den  ̂ einzelnen Monaten 
des Jabres) in dem ersten Abschnitt des Buches, namentlich dil Hntersuebun-

gen iiber Ebbe und F luth. und iiber die Teniperaturen des Meeres sind von 
mindestens eben so grossem Belang fur die physikalische Geograpliie als die 
im zweiten Abschnitt verarbeiteten Ergebnisse hinsichtlich der Vertheilung der 
untermeerisclien Organisiuen, walirend vielleicht die grosste Bedeutung des 
Werkes in der A rt liegt, wie der Kausal-Ziisamraenhang dieser Vertheilung 
der Organismen mit jenen pbysikaliscben Agentien iiberall durcbgefiihrt wird, 
und in dieser Beziehung ist die knrze, aber ausserst klare und insti-uktive Ein- 
leitung „Uebersicht der pbysikaliscben Lebensbedingungen untermeeriseber 
Organismen” auch denen dringend zu empfehlen, welche die in dem Buche 
enthaltenen Resultate nicht ins Detail verfolgen konnen. Die sehr hubsch 
ausgefUhrte, reichhaltige physikalische Karte des Quarnero erleicbtert das Ver- 
standniss wesentHch.

Mittheilungen des Osterreichischen Alpen-Yereines. llcdigirt von Edm. 
V. Mojsisovics und Paul Grohmann. 1. Heft. 8^, 400 SS. mit Holz- 
schnitten und 3 Panoramen. Wien, Braumtiller, 1863. 2^ Thlr.

Ungleich dem Journal des Londoner Alpen-Klubs treten in diesem ersten 
Hefte des rasch zur Bliitbe gelangtcii Oesterreiebiseben Alpen-Vereins die 
waghalsigen Ersteigungen von Hocbgipfeln und Joebubergangen sehr zuriick, 
es enthalt nur drei soldier Berichte, nnmlicli iiber Holsniay’s kiihnes Erklim- 
men des Terglou, Grobmann'’B misslungeiien, Versuch, die auch von Dr. v. Ruth- 
ner nicht erreichte, 11.056 Wiener Fuss bohe Spitze der Vedretta Marmolata 
zu ersteigen, und iiber die Besteigung der Hochalmspitze mid zwar 
bdebsten Gipfels durch E. v. Mojsisovics im August 1862, wobei er die riT  
jenes Gipfels barometrisch zu 10.884 Wiener Fuss bestimmte (nach v. Sonkll 
trigonometrischer Messung ist er 10.631 Wiener I'uss boch). Ausserdem finden 
wir in dem Hefte nur ganz kurze Kotizen iiber Besteigungen des Aiikogel, 
des Hohen Jsarren von Heiligenblut aus, des Grossglockner von Kals aus, des 
Visebbacbhorn, der Ldttelspitze, der Schanfelspitze, des Similaun, des Reiss- 
kofel und des KolHnkofel. Dagegen entliMt es einige bubsche Spezial-Scbilde- 
rungen, wie Reissacber’s Mittheilungen aus dem Bergbaurevier Gastein und 
Rauris und v. Sommaruga’s Besclireibung der Thaler Virgen und Defereggen 
in Tirol, besonders aber viel Lehrreiches zur Kumle grdsserer Partien der 
Alpen, das auch strengeren wissenschaftlicben Anfordcrungen gerecht wird, 
obwobl eine allgemein verstandliche, gefallige Darstellung als Regel zu gelten 
scheint. Hierbor geboren Prof. Simony’s Erlauterungen' zu einem Panorama 
des Fender Grat und Kreuzbergkammes in den Oetztbaler Alpen und zu einem 
anderen der nordbstliclien Kalkalpen vom Oetsclier bis zum 8>taufen ; Bergrath 
Lipoid’s allgemeine Scbilderung der Sulzbachor und. Steiner Alpen an der 
Grenze Steiernuuks, Kraina undK am tens; j ;  Harm’s Abbandlung liber die 
Ursacbe der Nacbmittagsgewitter in den Alpen - Tliiilern; E. v. Mojsisovics’ 
Arbeit uber die iieueren Untersuchungen in Betrefi:’ der alten Gletsclier der 
S iid -A lpenProf. Peter’s Bescbreibung der Karavanken und der Hauptkette 
der Julischen Alpen, w'elcher eine v'on Prof. Simony gezeiclmete Ansiebt der 
Stou-Gnippc beigegeben is t; verschiedene kiirzere literarische Notizen, eine 
kritisclie Uebersicht der Reisehandbiichcr und Reisekarten fur die Oesterrei- 
chischen und Bayerischen Alpen und ein Verzeichiiiss der von 1860 bis 1. ApiB 
1863 erschienenen selbststandigen, auf die KenntniSvS der Alpen beziiglicbw 
Werke. Diess Verzeichiiiss i.st nur der Vorlaufer einer grosseren bibliographi- 
schen Arbeit, welche die ganze Literatur der Alpen nach alien Zweigen d e s’ 
Wissens und der Kunst, nach Fachern geordnef, iinifassen soil. Auch an Win- 
ken und Rathschlagen fiir Touristen fehit es nicht, z. B. finden wir ein Ver- 
zeichniss der Fiihrer auf Oesterreichisclie Hoebgipfel ersten Ranges und fiir 
Gletscherwaiiderungen, Nachweise fiber Gastliauser, Koromunikations-Mittel und 
F/fihrer im Salzkammergot, so dass dieses Journal in praktiseber sowohl als 
wissenschaftlicber Hinsiebt einen viel verspreclienden Anlauf nimmt.

Odernheimer, Oberbergrath F . : Das Berg- und Hiittenwesen im Her- 
zogthum 'S’assau. 1. Heft. 4*̂ , 163 SS. mit 4 Fltinen. Wiesbaden, 
Kreidel, 1863. Tblr.

Der Bergbau des Herzogthums Nassau lieferte im Durchsclinitt der ffinfjali- 
rigen Periode von 1856 bis I860 alljahrlicli fiir 2.269.100 Gulden nutzbare Mi- 
neralien, naralich fiir 409.569 fi. Blei- und Silbererze, tnr 110.254 fl. Zinkerze, 
fiir 42.944 fl. Kupfererze, fur 19.905 fi. Nickelerze, fiir 4261 fl. >Schwerspath, fiir 
796.193 fl. Eisenstein, fiir 555.510 fi. Braunstein, fiir 177.870 fl. Braunkohlen, fiir 
23.301 fl. Thonerde, fiir 3123 fl. Walkererde. und fiir 126.169 fl. Daebsebiefer, 
wobei durcliscbnittlich 893 Bergwerke in Betrieb waren. Die Anzahl der Hut- 
ten-, Hammer- und Walzwerke betrug in deraselben Zeitabschnitt 87 und der 
W erth ihrer Produktioii 3.084.817 Gulden, wabrend die Zabl der bei dem Gru- 
ben- und Hfittenbetrieb besehaftigten Arbeiter durcliscbnittlich die Hohe von 
10.462 erreichte. Da das Herzogthum auf seinen 86 Qu.-Meilen 454.000 Be- 
wohner hat, so leben alo mindestens 6 Prozent seiner Bevolkerung unmittelbar 
von jenem Betrieb und auch fiir weitere Kreise ist der Xassauisi^e Bergbau, 
fiir Handel, Industrie, u. s. w., von nicht geringer Bedeutung. Ein Unterneb- 
men wie das vorliegende, eine Zeitschrift, welche das Nassauische Berg- und 
Hiittenwesen nach alien Seiten beleuchtet, neben genauen statistischen Daten 
fiber die geogn<?stiscben und mineralogfschen Verbiiltnisse, die speziellen Vor- 
kommnisse in den einzelnen Bergwerken, die Methode und Ausfiihrung des 
Griiben- und Hlitteiibetriebs nach dem reichen, in deu Akten der ofientlichen 
Beholden enthaltenen Material und unter Mitwirkung. der betreffenden Beam- 
ten Anfsclilnss giebt, empfieblt sich daher von selbst, ist sogar eine Nothwen- 
digkeit. IJas erste Heft enthalt zimachst statistische Tabelien .fiber die Pro
duction dc**Bergwerke und Hiitten Nassau’s in den Jabien 1828 bis 1860 mit 
Erlauterungen, sodann eine Skizze der geo^rapbiseben und gcognostischen Ver- 
baltnisse des Landes mit einer Liste der ^chtigsten  Hohenpunkfe, den Resul- 
taten de t̂. trigonometrischen Landesvermrasung entnommen, und einer all- 
gemeinen Ueber.sicht iiber das Vorkommen der nutzbaren Lagerstatten und 
die naturlichen Grnndbedinguiigen des Bergbaues auf den.seiben, gleicbsam als 
Elnleitung zu den Spezial-Beschreibungen einzelner Berg- und Hiittenwerke 
und Mineralvorkommen , von denen sich in diesem Hefte zwei durch Gruben- 
plane und Profile erlauterte finden: Be.schreibung der im Herzogthum Nassau 
an der nntereii Lalin nnd dem Rhein aufsetzenden Erzgange von Fr. Wen
ckebach, und Vorkommen des Rotheisensteins in Berfihrung mit Porp'liyr im 
Bergmeistereibezirk Diez von C. A. Stein.

Reuss, Prof. Dr. A. E .; Geognostische Siizze der Dmgebungen von 
Carlsbad, Marienbad und Eranzensbad. 8° mit 1 geognost. Karte 
nach' den Aufnahmen der K. K. Geol. Eeiebs - Anstalt. Prag, Domi- 
niens, 1863. |  Thlr., die Karte allein 16 Sgr.
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Richter, A.; Wegweiser durch Kdnigsberg in Prcusseu und seine Um- 
gebuiig. 1G°. Kbnigstterg, Riobter, 1863. ^ Thlr.

Roth, \V.; llessisciie Vaterlaiidskunde. Eeschreibung der Landsobaften, in 
welcben das Grossberzogtbuin Hessen liegt. 8”. itainz, Janitscb, 1863.

i  Tblr.
Rothe, C.; Hobenmessungen in der Umgegend von Obersebiitzen. (Kor- 

resi>ondenzl)latt des Vereins fiir Xaturkunde in Presburg; September 
bis Dezember 1862, S. 33.)

Ruthner, A. v .; Berg- und Gletscber - Eeisen in den Osterreiebiseben 
Hocbalpen. 8", 431 SS. niit 1 Karte und 6 Cbromolitbograpbien. 
Wien, Gerold’s Sobn, 1864. 4 Tblr.

Sigismund, B.: Landeskunde des Pursteutbums Sebwarzburg - Eudol- 
stadt. 2. Tbl. Ortskunde der Oberberrsebaft. 8". Rudolstadt, Sebeitz, 
1863. 1 Tblr.

Sihler, L. v .: Ortsebafts-Verzeiebniss der Preussiseben Monarebie. 8”.
Briog, Bander, 1863. 3 Tblr.

Veizen, U. W. Tboden van: Alpenreis, of korte bescbrijving eener

tsis door Bohemo, Oostenrijk, Stierinarken, Salzburg, Beijeren en 
witserland, in den bonier van 1861. 8” , 148 pp. Leeuwarden, 
Swarts, 1862. 1 |  fl.

Wernicke, J. E .: Die Inscl EUgen. Ein Fiibrer fiir Eeisende. 8“.
Berlin, Sebropp, 1863. ^ Tblr.

Wirtgen, P.: Die Eifel in Bildern und Darstellungen. Xatur, GescMchte 
und Sage. 1. Tbl. Das Nottc- und Brobltbal und Laaeb. 8°. Bonn, 
Henry, 1864. J  Tblr.

Witwicki, S.: Eys bistoryozuy o Huculacb. (Gescbicbtliober Abriss 
uber die Hukule'n oder Goralen.) 8®, 134 SS. mit 1 Karte des ge- 
genwartigen Wobnsitzes der Hukulen. Lemberg, Poreniba, 1863. l^fl. 

W olf, H .; Die barometriseben Hobenbestimmungen der K. K. Geolo- 
giseben Eeicbs-Anstalt in den Jabren 1858, 1859 und 1860. (Jabr- 
bueb der K. K. Geolog. Eeicbs-Anstalt, 1863, Bd. X III, Nr. 2, 
SS. 209—260.)

Abermals eine grosse Reihe von Hohenmessungen al.s Portsetzung der friiher 
von H. Wolf berechneten und znsammenfre.stellteu (sielie Jahrbnch der K. K. 
Geologischen Reichs-Anstalt, VIII, S. 234, IX, S. 2D), sie urafasst alle von den 
Mitgliedern der Anstalt in den genannten Jahren aiisgefuhrten, mit Ausnahme 
der Messnngen des Bergrathes v. Hauer im nor4dstlichen Ungarn vom J . 1858 
und der in SiebenbUrgen 185D und 1860 von Bergrath v. Hauer, Dionj's Stur 
und Dr. Stache ausgefiihrten, welche bereits in den „MittheiIungen der K. K. 
Geogr. Gesellschaft” publicirt worden sind. Tnsbesondere finden sich hier fol- 
gende Hobenbestimmungen : 1) in Istrien und Krain von Bergrath Lipoid 1858, 
67 Punkte; 2) in Krain und dera Klistenlande von Dr. Stache 1858, 145 Punkte; 
3) in Istrien von Dr. Stache 1859, 39 Punkte ; 4) bei Arastetten und Grein in 
Oe.sterreich von H. W olf 1858, 116 Punkte; 5) im nbrdlichen Bohmen (Kdnig- 
gratzer Kreis) von J. Jok^ly 1858, 85 Punkte; 6) im Bunzlauer und den an- 
grenzenden Kreisen Bohmens von J. Jok^ly 1859, 59 P unk te ; 7) im Jiciner 
Kreise in Bohmen von J. Jokely 1860, 114 Punkte; 8) im Berauner und Ra- 
konitzer Kreise in Bohmen von Bergrath Lipoid 1859, 127 Punkte; 9) ira Bunz-' 
lauer Kreise in Bohmen von Bergrath Lipoid 1860, 100 Punkte; 10) ira nord- 
lichen Mahren von Bergrath Lipoid 1858, 26 Punkte; 11) in Ost-Galizien von 
D. Stur 1859, 30 Punkte; 12) in Ost-Galizien von H. W olf 1859, 77 Punkte;
13) ira Wassergebiet der Waag und Neutra von D. Stur 1858, 78 Punkte;
14) im Wassergebiet der Sdbes-Kdros in Ungarn von H. Wolf 1860, 71 Punkte;
15) ira Wassergebiet des Marchflnsses in Ungarn von H. W olf 1860, 74 Punkte;
16) ira Montan-Banate von H. Wolf I860, 26 Punkte; 17) im Roman-Banater 
Militargrenz-Distrikt von H. W olf i860, 24 Punkte; 18) auf der siidostlichen 
Staats- Eisenbahn, mei.st in Ungarn, von H. W olf 1860, 38 Punkte; 19) bei 
Funfkirchen in Ungarn von Prof. Dr. Peters 1860, 81 Punkte.

Wiirttemberg, Das Konigreicb . Eine Eeschreibung von Land,
Yolk und Staat. llerausgegeben von dem K. Statistisch-Topographi- 
schen Bureau. 8®. Stuttgart, Xitzschke, 1863. 3 Thlr. 16 Sgr.

A magyar szent korona orszagai; Magyarorszag, Erdely, Horvat-, 
T6torszag-es a katonai vegvidek uj terkepe. Reszben a szoniszed 
orszdgokkal. (Yeue Karte von Ungarn und seinen Nebenlandern.) 
Best, Nagel & Wischan, 1863. 3 fl., auf Leimvand 4 fl.

Baden, Ubersichtskarte von dem Grosshorzogthum -- -  in 6 Bl. 
Sektion Carlsruhe als Schichtenkarte. 1:200.000. B(Tarbeitet vom 
Grossherzogl. Baden'sehen Generalstab. Karlsruhe 1863. -1 fl. 12 kr. 

Die Kiirven in Abstiinden von^aOO zn 500 Fuss.
• Ilbhenkarte von Vorarlberg nach den Bestimmungen des 

* ^ ’̂ ^^^^ermeisterstabes und den ilessungen des Herrn Schmidt 
Q^^J^-Bolio. Innsbruck, AYagner, 1864. 56 kr.

Karte von ...  ~ , Franzensbad und Marien-
ripm pnt K Dominicus, 1863. 16 Sgr.

Monarchic in 37 ^Ictto^liscber Scbul-Atlas der Osterr.
ilermannstadt, Eiltseb I s e f  und zum Selbststudiuin.

Coin, TopograpMsebe Karte des Eegierungsbezirks -  in I o' b L

1; 50.000. Herausgegeben von der Konigl. Eegierung zn Koln. Litb. 
Koln, Boisscree, 1863. a Bl. 24 Sgr.

8. „Geogr. Mitth.” 1861, S. 466; 186.S, S. 475.
V. Dechen: Gcognostische Karte der Ebeinprovinz und Wcstpbalens.

1:80.000. Sekt. Trier. Berlin, Sebropp, 1863. 1 Tblr.
D o b le r , A. -. Xeueste Eisenbahn- und Edstkarte von Deutschland und 

den angreuzendefi Liindern. Litb. Diisseldorf, Muller, 186'3. ^ Tblr.
Grimm, J. L .-. Karte von Deut.scbland. Mit Angabe sammtlicher Ei- 

senbahnen. Imp.-Fob Kupfcrstich. Berlin, Sebropp, 1863. ^ Thlr.
Hannov. Generalstab: Strassen- und Wegekarte vom Konigreicb Han

nover, Herzogthum Braunschu'oig und Grossberzogl. Oldenburgischen 
Herzogthum Oldenburg. 4 Bl. 1:250.000. Hannover, Scbinorl, 1863.

kolop. 5 Tblr.
S. „Geogr. Mitth.” 186.3,' S. 477.

Kl enner’s, F. W ., General-, Handels-, Post-, Strassen-und Eisenbahn- 
karte der Osterreiebiseben Monarebie, proj. und gez. von J. Wobiseb. 
Imp.-Fob Litb. Wien, Paterno, 1863. 1 Tblr., auf Leiniv. 2 Tblr.

Mittelrheinischer Geolog. Vereiiu Geologiscbe Spezialkarte des Gross- 
herzogthunis Hessen und der angrenzenden Landesgebiete. 1:50.000. 
Sekt. Erbacb und Sekt. Herbstein-Fulda. Cbromolith. Mit Text in 8®. 
Darmstadt, Jongbaus, 1863. In Mappo a 2j Tblr.

S. „Geogr. Mitth.” 1863, S. 478.
Oldenburg, Topogr. ,Karte des Herzogthums - . 1:5X).000. Sekt. 6 ;

Brake. Oldenburg, Stalling, 1863. Thlr.
S. „Geogr. Mitth.” 186.3, S. 478.

PfeifFer, J. B.: Karte des Erzbistbums Miineben-Freising. Litb. Miin- 
oheu, Lentner, 1863. 14 Sgr., auf Leimv. 1 Tblr.

Preuss. Generalstab: Karte der Hoheuzollern’scben Lande. 9 Bl. 
1:50.000. Berlin 1863. ' 4^ Tblr.

In vier verschiedenen Ausgaben als Ortskarte, Hohenschichtenkarte, Terrain- 
Karte, Terrain-Karte mit Hohenkurven. (S. „Geogr. Mitth.” 1863, S. 474.) 

Rappard, F. v .; Topograpbiseb-statistisebe Karte des Eegierungs-Bezirks 
ilagdeW -g. 12 Bl. 1: 100.000. Berlin, I'erlag des "V'erfassers, 1863.

S. „Geogr. Mitth.” 1863, S. 475.
Reymann’s Spezialkarte von Deutschland u. s. iv. 1:200.000. Sekt. 8 '; 

Eipen, 202; Bamberg, 285: Lindau. Glogau, Flemming, 1863. a T b l r .
S. „Geogr. Mitth.” 186.3, S. 479.

Roost, L B.: Topiscb - geographische Spezial- Karte des Eegierungs- 
Bezirks Ober-Bayern nach den neuesten aratlicben Materialien. 4 Bl. 
Stahlst. 1:200.000. Irap.-Fol. Nurnberg, Serz, 1864. 6 Tblr.

Sachsen, libersicbtskafte der dem Erzgebirgiseben Steinkohlen-Bassin
angehorenden Theile des Konigreiebs ----- • Bearbeitet im Topogr.
Bureau des Konigl. Generalstabs. 1:24.000. Sekt. 1 , 4 und 5. 
Dresden 1863. Af Thlr.

S. „Geogr. Mitth.” 1863. S. 476.
Schlesien. Geologiscbe Karte von dem Xieder-Scblesiscben Gebirge und 

den angrenzenden Gegenden, mit Benutzung der Beobaebtungen von 
T. Carnall bearbeitet von E. Beyricb, G. Eose, J. Eotb u. W. Eunge. 
B latt 8. Cbromolith. Berlin, Sebropjp, 1863. 1^ T hlr.

Schulz, E. A.; Strassen- und Gebirgskarte zur Eeise von W ien durch 
Osterreicb, Salzburg, Karnten, Steiermark und Tirol his Miinchen, 
mit Beriicksichtigung der Osterreicliischcn Alpen und de% Bayorischen 
Hochgebirges. 1:576.000. Wien, Artaria, 1863. 3 fl.

Schulz, E. A.: Das Kaiserthum Gsterreicli-nach den neuesten Quellen 
entworfen. (Wandkarte.) 6 BL Litb. 1:1.000.000. W ien , Artariaj

4 i fl.1863.

(Geschlossen am 22,

Schusser, V., und K. 'Wieg: Eisenhabnkarte der Strecke Wicn-Triest 
in 4facbem Farbendruck mit Gebirgsdarstellung. 1 • 288 000 Wien

. .  . ‘ ' ■ U  fl.
SkrzesZGWski, Ad. Karte von Ungarn, Siehenhiirgen, Croatien, Sla- 

vonien und der Militar-Greuze, nach den neuesten Landesvermessungen 
des K. K. IMilitar-Geographisehen Instituts^nnd nach sonstigen besten 
Quellen. Ofen, Nagel & Wischan, 1863. 3 fl.

Umgebungen Wiens, 6. Umgehungen ,des Berges „W echsor. 1:43.200. 
Ausgefiihrt und herausgegeben durcli das K.' K. Militar-Geographische 
Institnt in Wien, 1863. ' i.> fl

Iriih e r sind erschienen die Sektionen Klosterneubnrg, Wien, Haden, Glogg- 
mtz und iXeuberg; das vorliegende 6. Blatt scliliesst sich .sUdlich an das von 
Gloggnitz an und seme Ausdehnung wird durch die Orte Spital, re is tritz , Tau- 
Chen und EattSn bezeichnet. (S. „Geogr. Jlitth.” 1863, S. 471.)

Ungarn, Karte von . -----  ̂ Siehenhiirgen, Croatien und Slavonien, der
Militar - Grenze, Galizien und der Bukoiviua. 1 Zoll ~  8 Deutsche 
Meilen. Wien, Artaria, 1863. .  A fl

Uebersichtskarte. *
W ildbad,, Karte jie r 'Umgegend von , aus dem topographiseben

Atlas .dcS Konigreiebs Wurttemberg. 1:50.000. S tu ttgart und Wild- 
had, Weiso, i^63. . 12 Sgr

Januar 18o4.)
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Permcmtrtes

c c

M * W a l l a s t o i T

6 .Zpy^J/

ld e m »  W a ssertU T n p e l,

'di^ 7 orulS; R IS; 26 Jura- 
'1 6rus7ocnd'niic ’Mtssecldchent

'ben^, yftvb (hrm.'o ■vocOuirveH iu  OelrXscTv

Mav 13 4-7.89 Jicni

.X o R f’b M rq ra s ra id ie r  W ^M -j O u m n jL b a u m e . -ro rT ig rrs c k ^ A  <âSch>ln̂

• SpixiiF ecc., (M m ^> u leaxx> ienr,A {u l^a . te c

IS xln a d u ^.'r P o n d s ,- S . 4  2 6 J 7 J2 .i\

JXebXc’̂ViiZd
fr a s s e '^ lo s ^ r  S c r ia b )

:.--.ite-' , I

 ̂<A -̂*’wn«J'»a«N4ŝ I
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Uber’ die Beiiutzuiig der Kartell zu den „Geog:rapliisclien Mittheilimgeii”.
Voni Geometer I f. Briig)]mnn.

Bei den Karten zu den „Goographischen Mittheiluugen” 
bedauerte ich oft, dass sie nach kurzem Gebrauche beim 
Durchlesen einos Aufsatzes nun in einem der Bande dieser 
Zeitschrift begraben eein sollten. Freilich wird bei jeder 
gebotenen Gelegenhoit auf friihere Blatter verwiesen, allein 
cine Nachsicht verbleibt leicht, wenn der betreffende Band 
erst herbeigeholt und darin das Kartenblatt aufgcsucht 
■warden muss.

Durch liingere T?Tanklichkeit von ernstlicher Beschiifti- 
gung abgehalten Hess ich, um meine unfrei-w îllige Musso 
auszufiillen, die Karten aufkleben, von den kleineren je 2 
zusammen, damit ein gloichfdrmigeres Format entstand, 

<?dann ordnete ich sie nach bestimmten Abtheilungcn in 
einer den fortwiihrenden Gebrauch erleichternden Weise. 
Der Erfolg entsprach meinen Absichten, daher theile ich 
die Sache hier mit; vielleicht benutzen einige Laser den 
gcgebenen Wink.

I. Geologische Karten,
Die Blattdt dieser Abtheilung veranschaulichen die neue- 

ren geologischen Forschungen in den ausser-Europaischen 
Landern, wo sie erst von jiingerem Datum sind; eino Auf- 
ziihlung der Blatter zeigt uns den Umfang derselben.

Die Karte von Yorder - ludien und eincs Theils von 
Trans-Baikalien nebst den geologischen Frofilen von Ge- 
birgsketteii’ des Russiseh - Chincsischcn Grenzgebiets am 
Issyk-kul und Balkasch-See; die Karte der Yereinigtcn 
Staaten und Britischen Provinzen von Nord-Amerika; der 
Kiiste von Labrador; die geologische Ubersichtskarte von 
Siid-Amerika; die Karte ^es Koto Mahana und der Provinz 
Nelson auf Neu-Secland; endlich die geologischen Haupt- 
momente des Kap-Landes auf der Karte von der Siidspitze 
Afrika’s gewahren cine Ubersicht der neueren geologischen 
Forschungen in ausser-Europaischen Liindern.

Dazu ist nun noch eine Karte von Gsterreich gekommen, 
zur Nachweisung des von der Geologischen Reichs-Anstalt 
in Wien Geleisteten.

II. F luss-, K iisten- und Meereskarten.
Europa; —r-Die Hafen des Adriatischen Meeres; die 

Orkney- und Shetland-Inseln; die Westkiiste von Schott- 
Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft II.

land; die Kuma-Manitsch-Niederung; das Wolga-Delta auf 
der Karte vom Gouvernement Astraehan.

Asien: — Der untere Lauf des Sir Darja, eine physi- 
kalische Karte des Amur-Stromes; die Aufnahmen an der 
Siidkiiste der Mandschurei; die eroffneten Handelshiifen in 
China, Japan und den Philippinen; der Jang-tse-kiang und 
Si-kiang; der Canton-Strom; das Euphrat-Thal; das Kaspi- 
sche Meer.
, Afrika: — Die Bai von Suez; das Rothe Meer und die 
wichtigsten Hafen seiner Westhalfte: der Golf von Aden 
und die Somali-Kiiste; Burton’s, vSpeke’s und Grout’s Ent- 
deckungen der inner - Afrikanischen See’n und der Nil- 
Quellen (3 Blatter); der Zambesi und der Sehirwa-See 
nach Livingstone; der untere Senegal; der Kowara utid" 
Binue; die Flussgebieto des Binui-, .\lt-Calabar und Came- 
run; der Gabun und seine Zufliisse.

Amerika: — Der arktische Afchipel der Parry-Inseln; 
die Entdeckungen des Dr. Kane; der San Juan- oder Haro- 
Archipel; die Nordwestkiiste von der Behring-Strasse bis 
zum Mackenzie; der Grosse Salzsee; der Paraguay und 
Uruguay.

Amlralien: — Die Contral-Gruppe von Polynesien ; die 
Yiti- Oder Fidji-Inscln; das Amerikanischo Polynesien; die 
See’n im Inueren von Australien (3 Blatter) und eine physi- 
kalische Karte vom Grossen Ocean.

III. Gebirgskarten.
Europa: — Das „Mer ‘de Glace” von Chamouni; Profil- 

Ansicht des Kaukasus; Profil des Thiiringcr Waldes und 
dessen Central - Gruppe mit Hdhenkurven; physikalische 
Karte des Gross-Glockner, gleichfalls mit Hdhenkurven 
nnd Profilen; die Passlinien in Graubiinden mit Profilen; 
Hdhenschiohtenkarte von Finnland; desgleichen von Un- 
garn, Galizien' und Siebenbiirgen.

Asien: — Das Bolor-Gebirge und die Gebirgsketten ira 
Russisch-Chinesischen Grenzgebiet am Issyk-kul und Bal
kasch-See; die Gebirge Trans-Baikaliens; Karte von Sikkim 
mit Angabe der pflanzen - geographischen Hdhenregionen; 
Ansicht und Grundriss des Yulkans Demavend; die hj-p- 
sometrisch gemessenen Punkte Paliistina’s; desgleichen in 
Klein-Asien (nebst einer physikalischen Skizze); Gebirgs-
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Profile au8 dem Indischen Archipel, orographisch-physika- 
lische Karte von Java.

A frih a :  — Hdhen-Profile von Tripoli bis Rhat (auf 
der Map of part of Northern Africa); das Gebirgsland Air 
Oder Asben; das Ghurian- Gebirge; die Insel Tristan da' 
Cunha nebst Ansicht; Ansicht und Grundris.s der Insel 
St. Paul.

Am eriha: — Die Cordilleren zwischen dem 27° und 
28° S. Br. nebst Profil (auf der Karte zu Burmeister’s 
Eeiseroute); die Cordilleren auf der Karte von Valdivia 
und der Karte zu J. J. v. Tschudi’s Reise, nebst physi- 
kalischer Skizze der Andes vom 22° bis 31° S. Br.; Karte 
des Nevado de Chilian nebst Ansichten; die Gebirgssysteme 
auf dem Isthmus von San Bias, in Chiriqui und im ndrd- 
lichen Theil von Costa-Rica, die in Yerhindung mit Wag
ner’s Karte des Isthmus von Panama im Erganzungs-Hefte 
Nr. 5 auf interessante Weise darthun, wie hier das Reihen- 
gebirge durch jene gruppen- und kuppenfbrmigen Erhe- 
bungen unterbrochen wird, die, oft ringformig gestaltet, 
auf unterirdische Krafte hinweisen, die eine nach manchen 
Andeutungen friiher hier gewesene Yerhindung zwischen 
dem Atlantischen und dem Stillen Ocean ausfiillten; die 
Cordillere des Orizaba und Perote nebst Ansichten und 
Grundriss des Orizaba; endlich eine physikalisehe Karte 
des Aleghany-Systems.

Australien: — Ein Theil der siidlichen Alpen Neu- 
Seelands nebst Ansicht; die erloschenen Vulkane des Isth
mus von Auckland; iiberhaupt die friiher noeh wenig be- 
kannten Gebirge auf der Karte von Neu-Seeland; im In- 
neren des Festlandes gewahren die Karten zu den aus- 
gedehnten neueren Entdeckungsreisen eine Auskunft iiber 
dessen Bodenformen.

 ̂ IV. Kulturkarten.
Geographisch-statistisehe Darstellung der Niederlande; 

ethnographisch - statistische Karte von Italien; Dichtigkeit 
der Bevolkerung im Osterreichischen Kaiserstaate, .physi- 
kalische Karte von Siebenbiirgen; Dichtigkeit der Bevdl- 
kerung und Kultur von West-Sibirien; die statistischen 
Hauptmomente von Indien; Kulturkarte von Indien; Yer- 
breitung der hauptsachlichsten Kulturprodukte der Ver- 
einigten Staaten; einige statistische Hauptmomente dersel- 
ben, als Stiidte-Bevolkerung, intellektuelle Kulfur, Yolks- 
Dichtigkeit der Weissen, der Sklaven und Verbreitung 
der Indianer; die Ydlker Ost-Afrika’s.

V. Mathematisehe Geographie, M eteorologie u. s, w.
•V Karten dieser Abtheilung gewahren theils eine 
Ubersicht des Standes der Landes-Aufnahmen, theils, wie

le arten von Russland und Schweden, eine Einsicht in 
d.e Art and W m e

Babinet’s homalographisehe Projektion und James’ geo- 
metrische Horizontal - Projektion; die Landes-Aufnahmen 
Central-Europa’s im Anfange des Jahres 1857; Karte der 
topographischen Aufnahmen und der trigonometrischen und 
astronomischen Arbeiten im Europaisehen Russland bis zum 
Jahre 1858 (2 Blatter); Karte der trigonometrischen, topo
graphischen und kartographischen Arbeiten im siidlichen 
Schweden bis zum Jahre 1859; Ubersicht der Russisch- 
Skandinavischen Gradmessung von der Donau bis zum Nord- 
kap; das Mare Crisium der Mondoberfliiehe; Darstellung 
der Englischen wissenschaftlichen Luftschifffahrten im 
Jahre 1852; 4 kleine Sturmkarten des Atlantischen Oceans; 
die Ausdehnung des Erdbebens zu Visp am 25. Juli 1855.

VI. Karten neu erforsehter Lhnder.
Alle bisher nicht genannten Karten gehdren zu dieser 

Abtheilung und bediirfen daher keiner besondern Aufzah- 
lung; es sei hier nur noch auf einen^Theil der Afrikani- 
schen Karten hingewiesen.

Insbesondere sind — auf Anregung der Expedition 
nach Inner-Afrika — die neueren Entdeckungen in der 
unbekanntesten Region dieses Erdtheils auf einer 10-Blatt-  ̂
Karte zusammengestellt, die in Erganzungs-Heften der 
„Geogr. Mitth.” erschien. Diese Region wird im weiteren 
Sinne begrenzt: ndrdlich und ostlich vom Meere; siidlich 
und westlieh durch Livingstone’s und Barth’s Porschungs- 
gebiet, auf letzterer Strecke auch durch den Meerbusen 
von Guinea. Indem nun ein regelmassiges Stuck fiir die 
Karte herausgeschnitten wurde, erschien es. angemessen, 
die Darstellung durch besondere Blatter bis zu der an- 
gedeuteten natiirlichen Umgrenzung fortzufiihren.

Die Benutzung jener Karte wird nun aber sehr er- 
leichtert, wenn man deren 10 Blatter nebst der im glei- 
chen Format erschienenen Karte der Gegend zwifechen Char- 
turn . und dem Rothen Meere aufkleben lasst und, am besten 
mit g'ebrochenen Karten, einen kleinen Atlas daraus bildet. 
Werden dann die zugehdrigen natiirlichen Erganzungsblat- 
ter auf die Aussenseite der betreffenden Kartenblatter, wie 
folgt, aufgeklebt, so ha t‘man Alles in bequemer Weise zur 
steten Naehsicht bei einander.

A. Erganzungen nach Westen.
BlattNr. 1: Karte zu v. Beurmann’s Reise;

„ „ 5: Karte der Flussgebiete des Binue, Alt-Calabar
und CamerUn;

,, ,, 7: Karte der Gabun-Liinder;
„ „ 9 : Karte von Kongo und Angola.

B. Erganzungen nach Osten.
Karte der Gegend zwischen Chartum und dem Rothen Meere;

dazu die Karte der Bogos- und Habab-?Lander;
BlattNr. 2; Karte des Isthmus von Suez;
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Blatt Nr. 4: Karte der Bajuda-Landschaft;
„ „ 6: Karte zu v. Heuglin’s Eeise naoh Abessinien;
„ „ 8 : Karte des Nil-Quellgebiets;
„ „ 10; Karte zu Burton’s und Speke’s Eeise (2 Blat

ter) und Kartenskizze zu Livingstone’s Ent- 
dpokung des Sehirwa-See’s.

43

Durch eine solche Einrichtung gewinnt die bequeme 
Benutzung der Inner - Afrikanischen Karte sehr, wie ich 
mich durch die Ausfiihrung iiberzeugte; hoffentlich wird 
Manchqr diesen Wink benutzen und nicht bereuen, es ge- 
than zu haben.

Der Bauerngraben oder Hungersee.
Beitrag zur physikalischen Geographic des Harzes. Von Professor A . Btreng in Clausthal.

Es gehdrt zu den Eigenthiimlichkeiten des Harzes, dass 
seine Hauptmasse lediglich aus den alteren Gebirgsbildun- 
gen besteht und dass die jiingeren Gesteinsschichten vom 
Eothliegenden und dem Zechstein nach aufwarts sich nur 
an seinen Eandern an ihn anlegen. Aus der ganzen Art 
des Auftretens dieser jiingeren Gebirgsglieder ergiebt sich, 
dass die letzte Hebung des Harzes in einer verhaltniss- 
massig neuen Zeit Statt gefunden hat. Dadurch sind nun 
alle diese jungeren Schichten am Eande des Gebirges je 
nach der starkeren oder schwaeheren Hebung theils mehr, 
theils weniger steil aufgerichtet, so dass das Streichen 
derselben meist mit der Eichtung- des Gebirgsrandes zu- 
sammenfallt. Hierdurch erhalt dieser letztere eine ganz 
eigenthiimliche, zum Inneren des Gebirges in einem ge- 
wissen Gegensatze stehende Beschaffenheit. Wahrend nam- 
lich die meisten Thaler des Harzes sich als Querthaler 
betrachten lassen, die strahlenartig von einem Mittelpunkt 
nach alien Eandern sich erstrecken, zieht sich fast um 
den ganzen Harz eine Anzahl von sehr deutlich aus- 
gepragten Langenthalern herum. Das Thai der Markau 
und der Sbse, die sich bei Babenhausen vereinigen, die 
Thalsenkungen zwischen Osterode und Herzberg so wie 
zwisehen Scharzfeld und Niixey, das Zarge-Thal zwischen 
Ellrich und Wolfleben, die Thalsenkungen zwischen Stem- 
peda, Eottleberode, Uftrungen und Questenberg, das Helme- 
Thal, welches parallel mit dieser Thalsenkung als ein aus- 
gezeichnetes Langenthal von Stdckei bis in die Gegend 
von Sangerhausen sich hinzieht, sind Beispiele soleher 
Langenthaler am Siidrande, wahrend am Nordrande die- 
selbe Erscheinung, aber in kleinerem Maassstabe, sich wie- 
derholt. Als Beispiele mogen hier angefiihrt werden die 
Langenthaler zwischen Altenrode und Wernigerode, zwi
schen Benzingerode und Michaelstein, zwischen Blanken- 
burg und Thale, zwischen Gernrode und Ballenstedt.

Diese verschiedenen Langenthaler des Harzrandes ste- 
hen nun entweder in Yerbindung mit den Querthalern des 
Gebirges, die ^ann beim Austritt aus diesem eine scharfe 
Wendung machen, oder es sind selbsfstiindige Thaler, die

aus dem Gebirge nur kleine Nebenthaler aufnehmen. In 
beiden Fallen muss aber die Sussere Thalwand an irgend 
einer Stelle durchbroehen werden, wenn die Fliisse und 
Bache das Gebirge verlassend sich der Ebene zuwenden. 
Es zeigen sich somit in den den ganzen Harz umgebenden 
HiigelWallen von Zeit zu Zeit tiefe, oft schluchtenartige 
Einschnitte, wobei natiirlich das Langenthal wieder in ein 
Querthal iibergeht. Es kdnnen hierfiir mehrere ausgezeich- 
nete Beispiele angefiihrt werden. So miindet das aus dem 
Harze kommende Dreckthal zwischen Heimburg und Ben
zingerode in ein am Harzrande hinlaufendes, beide Orte -, 
verbindendes Langenthal, in welchem der Bach, nachdem 
er sich nach links gewendet hat, bis nach Benzingerode 
fortfliesst; dort aber biegt er pldtzlich rechts um und 
durchbricht die ziemlich steile Hiigelkette, die, aus junge
ren Gesteinen bestehend, vor dem Harzrande herlauft und 
das Langenthal im Norden begrenzt. Am hauflgsten sind 
diese Beispiele am Siidrande, wo die der Zechstein-Forma- 
tion angehdrenden Gypse und Anhydrite fast iiberall vor 
dem Gebirge herziehen, und zwar so, dass sie die steilen 
Abstiirze der Schichtenkbpfe dem Gebirge zukehren, wah
rend die Schichtenfliichen meist flach nach Siiden einfallen. 
Zwischen diesen weissen Gypswanden und dem eigentli- 
chen Harzrande befindet sich nun eine Anzahl von Lan
genthalern, deren Fliisse die Gypsmauer nach Siiden hin 
mehrfach durchbroehen haben, um in das flache Land zu 
gelangen. Diess ist z. B. bei Badenhausen zwischen Git- 
telde und Osterode, es ist bei Wolfleben und Nieder- 
sachswerfen der Fall; es wiederholt sich in sehr auffallen- 
der Weise bei Questenberg. Von dort zieht sich namlich 
bis nach Uftrungen hin ein Langenthal, dessen ndrdliehes 
Gehange durch den Harzrand, dessen siidliches durch die 
steilen Gypsabstiirze. der Vorberge gebildet wird. In die
ses Thai miindet eine Eeihe von kleineren Gebirgsthalern, 
die im Westen ohne Hinderniss ihren Abfluss nach dem 
Thyra-Thale bei Uftrungen finden, wahrend die dstlicher 
gelegenen im Langenthale auch nach Osten fliessen. Die 
Wasserscheide zwischen den dstlich und westlich fliessen-
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den Bachen ist in dem Langenthale kaum bemerkbar, sie 
liegt bei Agnesdorf. Bei Questenberg selbst treten die 
Gypsberge sehr nahe an den eigentlichen Gebirgsrand heran 
und hier vereinigen sich nun die aus dem Langenthale 
und die aus dem Gebirge kommenden Gewasser, durch- 
breehen die Gypsmauer nach Siiden hin und bilden hier 
ein sehr enges, mit steilen Gehangen versehenes Querthal, 
welches bei Bennungen in das grosse, breite, das KyfFhau- 
ser Gebirge vom Harze und seinen Vorbergen scheidende 
Langenthal der Helme einmiindet.

Das oben erwahnte Langenthal, welches sich von Que- 
stenberg iiber Uftrungen bis hinter Eottleberode erstreckt, 
bietet aber noch ein ganz besonderes Interesse dar, denn 
zwischen dem Gebiete der dstlich und demienigen der 
westlich fliessenden Bache liegt ein ganz vollkommen in 
sich abgeschlossenes Bachsystem, welches weder mit dem 
einen noch mit dem anderen in Verbindung steht; es ist diess 
der Bauerngraben oder Hungersee mit seinen Zufliisspn.

"Wenn man von Kossle aus der nach Norden in das 
Gebirge fiihrenden Heerstrasse folgt, bis sie die Ebene der 
Helme, die Goldene Aue, verl&st und an den Vorbergen 
des Harzes sich rechts in die Hbhe zieht, sich nun links 

«v.on der Heerstrasse abwendet nach dem Riicken des die 
Goldene Aue im Horden begrenzenden, zum Theil mit 
"VVald bedeckten Hiigelzuges, dessen sanft geneigter siidli- 
cher Abfall von buntem Sandstein bedeckt ist, wahrend 
der ndrdliche, steilere, dem Agnesdorfer Langenthale und 
dem Gebirge zugekehrte Abhang aus Zechsteingj-ps be- 
steht, und eine kurze Strecke nach Westen fortwandert, 
so gelangt man dicht bei einem machtigen Laubholz- 
b4um an den Kreuzungspunkt mehrerer Wege, von denen 
einer schief rechts nach abwarts fiihrt in das Gebiet des 
oben erwahnten Langenthals von Agnesdorf. Der Weg 
senkt sicli zuerst allmahlich, bis man an einen schroifen, 
mit Buschwerk und Wald bedeckten, schluchtenartigen 
Einschnitt kommt, in den man links hineinklettern muss. 
Verfolgt man diese im Gyps eingerissene Thalschlucht, so 
senkt sich die Sohle derselben Anfangs sehr langsam, fallt 
aber dann plotzlich da, wo man aus dem WSlde heraustritt, 
in steilem Absturze in ein weites, ringsum geschlossehes 
Becken ab, dessen vorderster Theil einen tiefen Trichter 
bildet. Hdchst wunderbar ist der Anblick, der sich hier 
darbietet. Man sieht da im Norden jenseit des Langen
thals die bewaldeten, steil aufgerichteten Riinder des Harzes, 
von Thalern mehrfach durchschnitten, das breite Langen
thal selbst als eine hiigelige, mit Feldfriichten bepflanzte 
Flache, ganz im \  ordergrunde gerade unter sich den gleich 
naher zu beschreibenden Trichter in dem grdsseren, scharf 
a oet,renzten Becken und rechts und links als die Fort- 

ngen der Gehange jener kleinen Schlucht , aus der

man hervorgekommen i s t , die schroif abfallenden Gj'ps- 
wande, die theils mit Wald bedeckt sind, theils nackt als 
weisse, vielfach zerrissene Felsen hervorragen. Ein Theil 
der rechter Hand sichtbaren Felsen scheint an der Hinter- 
wand gleichsam nur noch zu hangen; es sieht so aus, als 
wiiren dieselben eben im Begriff, in den tiefen Schlund 
zu ihren Fiissen hinabzustiirzen, von unsichtbarer Hand 
im Fallen aufgehalten und an der Stelle festgebannt, an 
der sie jetzt sichtbar sind. Gerade diese vielfach zerrisse- 
nen Felsen driicken der ganzen TJmgebung ein hdchst wil- 
des Geprage auf und man erkennt sogleich, dass hier ganz 
besondere Haturkrafte thatig gewesen sein miissen.

Das grdssere Becken hat eine ovale Form und erstreckt 
sich ungefahr von Siidwest nach Hordost. Im Siidwesten 
und Siiden grenzt es an den steilen Gypsabsturz, im Har
den und Hordwesten greift es in die Sohle des Agnes
dorfer Langenthales ein. Die Bdschungen sind sehr steil, 
aber ohne Unebenheiten, und begrenzen scharf und bestimmt 
die beinahe vdllig ebene Beckensohle, die ein Aekerfeld 
bildet. Im siidwestlichsten Ende des Beckens findet sich 
nun ein weiter Trichter, dessen Wiinde sehr schroff und 
dabei vielfach eingerissen und gefurcht sind. Hier treten 
wieder die nackten Gypswande zu Tag und der tiefsie 
Theil dieses Trichters ist von vielen mehrere Zoll breiten 
Spalten dufchzogen, die in das Innere der Gypsschichten 
hinabzufiihren scheinen. Am ndrdliehsten Ende des Be- 
ekens sieht man nun einen Bach, der im Gebirge ent- 
springend von Harden nach Siiden durch den Gebirgsrand 
und dann in derselben Bichtung q[uer durch das Langen
thal hindurchfliesst, in das Becken eintreten und sich in 
'dessen Sohle sein Bett einschneiden bis zu dem tiefen 
Trichter, in den er sich ergiesst und in dessen Spalten 
und Kliiften das Wasser verschwindet.

Bauerngraben oder Hungersee ist der Hame des eben 
besehfiebenen Beckens und man erzahlt sich in  dortiger 
Gegend Wunderdinge von ihm, denn nicht immer befindet 
sich dieses Becken in dem Zustande, in dem .es heute 
sichtbar ist. Oft schon wurden die Bewohner der umlie- 
genden Orte in Erstaunen versetzt durch die Hachricht, 
der Hungersee sei zum Theil oder vollig mit Wasser er- 
fiillt, und die Zweitler konnten sich dann selbst iiberzeu- 
gen, dass nicht allein der Trichter und das Becken mit 
Wasser erfullt, sondern dass auch wunderlbarer Weise der 
so plotzlich entstandene See mit Fischen bevdlkert sei. 
n diesem Zustande, mit Wasser erfullt, blieb der See 

nun langere Zeit, oft Jahre lang, und wiihrend dessen ergoss 
sich in ihn der oben erwahnte Bach, ohne indessen ein 
Gberfliessen des See’s zu bewirken. Aber auf ein Mai, oft 
iiber Hacht, ist das Wasser sammt seinen J^wohnern wie
der vdllig verschwunden und nur der feiichte Schlamm
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der Beckensohle bekundet, dass hier vorher Wasser ge- 
standen. So bleibt' nun der Bauerngraben langere Zeit 
trocken, bis das Spiel von i^euem beginnt und das Becken 
sich. wieder fiillt, um sich spater wieder zu entleeren.

So wurden mir die merkwiirdigen Erscheinungen am 
Bauerngraben yon Bewohnern der Naehbarschaft gescbildert 
und sie wurden mir bestatigt und erweitert ’ durch die 
Mittheilung eines Bergbeamten. Von diesem erfuhr ich 
namlich, dass seit langerer Zeit ein Stollen vom Siid- 
abhange des Riickens, an dessen Nordabhang der See liegt, 
unter dem Riieken und dem See bin nach den am Rande 
des Harzes selbst liegenden Kupferschiefergruben getrieben 
worden sei. Dabei muss bemerkt werden, dass die Sohle 
des Agnesdorfer, Langenthals etwa 300 Fuss hbher liegt 
als der Spiegel der Helme bei Eossla und dass in der 
Sohle des Helme-Thals das Stollenmundloch sich befindet. 
Aber auch selbst nach Vollendung des Stollens, der in 
der Jfiihe des See’s bedeutende "VVasserzugange hat, soil 
sich der Hungersee schon ein Mai wieder gefiillt und ent- 
I'eert haben; indessen konnte mir diese Mittheilung nicht 
mit vblliger Sicherheit verbiirgt werden.

Wenn man sich nun nach einer Erklarung dieser Er
scheinungen umsieht, so wird man sogleich, wenn man den 
Bauerngraben betritt, erkennen, dass hier Erdfalle vorlie- 
gen, wie sie am Siidrande des Harzes im Gebiete 'des Gyp- 
ses so haufig vorkommen. Diese Erdfalle sind entweder 
trocken, wie z. B. die trichterfdrmigen Vertiefangen, die 
man rechts^ und links der von Osterode nach Dorste und 
Hortheim fiihrenden Heerstrasse wahrnimmt, oder sie sind 
mit Wasser erfiillt, wie die grosse Reihe von Teichen, die 
sich zwischen Osterode und Herzberg oder bei Walkenried 
vorfinden und die dort den Namen „Teufelsl6cher”, hier den 
Namen „Zwerglocher” fiihren und denen man zum Theil in 
der Volkssage unergriindliche Tiefe zuschreibt. Alle diese 
Erdfalle' sind gewiss nur dadurch entstanden, dass die den 
Gyps durchdringenden Gewasser diesen zum Theil auf- 
geldst und weggefdhrt hatten und grdssere oder kleinere 
Hohlraume zuriickliessen, die, sich immer mehr erweiternd, 
endlich ihren Halt verloren und in sich zusammenstiirzten, 
wodurch dann von oben ein I^achstiirzen erfolgte, was an 
der Oberflache eine trichterfdrmige Einsenkung zur Folge 
hatte.

Der Hungersee scheint nun aus einem doppelten Erd
falle hervorgegangen zu sein. Durch einen alteren Erd- 
sturz entstand das weite Becken, welches sich wie die Teu-‘̂* 
felsldcher mit Wasser fiillte und in welches die Zufliisse 
thonige Schlammmassen einfiihrten, die sich allmahlich 
darin absetzten und den urspriinglichen Trichter immer 
mehr erfulltem Dadurch entstand die ebene Beckensohle. 
Im Laufe der Zeit wurden aber die im Inneren befindli-

chen Spalten und Hdhlungen, die bei dem ersten Einsturze 
verschiittet und grossentheils versetzt worden waren, durch 
die bestandig aus dem See nachdringenden und durch- 
sickernden Gewasser immer mehr und mehr erweitert und 
vergrdssert, so dass sie abermals dem auf ihnen lastenden 
Drucke nicht widerstehen konnten, in sich zusammenbra- 
chen und in dem siidwestlichen Theile des Beckens eine 
neue Trichterbildung hervorbrachten, die noch heute vor- 
handen ist.

Da das in den Trichter fliessende Wasser in diesem 
vbllig verschwindet, so miissen die das Wasser aufnehmen- 
den Spalten mit einer Reihe von Kliiften und Hdhlungen 
in Verbindung stehen, die endlich in das tiefer gelegene 
Helme-Thal ausmiinden und dort irgend einer Quelle Nah- 
rung geben. Die unter dem Spiegel einer solchen Quelle 
liegenden Spaltungen mdgen mit Wasser gefiillt sein, in 
welchem organisches Leben mdglich ist; wenigstens sind 
von anderen Orten Beispiele bekannt, dass Fische in unter- 
irdischen Wasserbehaltern leben, gedeihen und sich fort- 
pflanzen. — Innerhalb dieser Spalten und Hdhlen mdgen 
nun durch die in ihnen sich bewegenden Gewasser haufig 
kleinere Einsturze Statt finden und durch solche kann 
feicht fiir langere Zeit das freie Abliiessen des Wassefs 
gehemmt sein; dann werden sich die hdher liegenden Spal
ten mit dem bestandig zuiiiessenden Wasser allmahlich fiil- 
len, bis dieses endlich im Grunde des Trichters erscheint 
und diesen, bestandig ansteigend, allmahlich erfiillt. Dauert 
die Verstopfung der Spalten noch fort, so kann durch den 
bestandigen Zufl.uss des Baches auch ein allmahliches Fiil- 
len des ganzen Beckens Statt finden. Dieser Prozess des 
Fiillens kann langsamer oder rascher erfolgen je nach den 
Witterungsverhaltnissen. Bei starken Regengiissen Wird 
sich der Trichter und das Becken rascher’ fiillen als in 
der troekenen Jahreszeit; indessen soli, wie mir versichert 
wurde, das Komnlen und das Verschwinden des Wassers 
von der Jahreszeit und der Witterung unabhiingig sein, 
auch wiirde sich durch das Yorstehende ein ganz plbtzli- 
ches Fiillen des Beckens nicht erklaren lassen. Letzteres 
scheint mir jedoch auch nicht ganz festgestellt zu sein, 
und wenn irgend demand den See, nachdem er langere 
Zeit trocken gelegen, zuerst wieder mit Wasser gefiillt sah, 
so konnte doch vielleicht schon einige Tage der Prozess 
des Fiillens Statt gefunden haben, ohne dass diess wegen 
der etwas versteckten Lage des See’s von Jemanden bemerkt 
wurde, der Beobachter konnte dann glauben, der See habe 
sich fiber Nacht gefiillt; oder es ist der Glaube, das Becken 
kiinne sich plotzlich fiillen, erst im Munde des Volkes all
mahlich entstanden. Sollte dieser Glaube wirklich begrfin- 
det.sein, so setzt diess entweder das Yorhandensein von 
hoher gelegenen Wasserbehaltern im Gypse voraus, die
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sich allmahlich fiillen und dureh irgend einen Umstand ver- 
anlasst warden, ihr AVasser dutch den Boden des Trichters 
in das Becken des Bauerngraben zu ergiessen, oder, was 
wahrscheinlicher, das Wasser, welches die tiefer liegenden 
Hohlraume erfiillt, wird dutch den Einsturz dieser Hohlraume 
und dutch das ISTachstiitzen der hdher gelegenen trockenen 
Gypsmassen verdrangt und emporgepresst, so dass es sich 
dutch den Trichter in das Becken ergiesst und dieses mehr 
oder weniger erfiillt. Man darf sich bei einem solchen 
Einsturze der Hohlungen nicht vorstellen, dass mit einem 
einzigen Falle die ganze in Bewegung gerathene Gypsmasse 
dutch einen grosseren Hohlraum hindurehfiele, gleiehzeitig 
die Sohle desselben beriihrte und dadurch eine erdbeben- 
artige Erschiitterung verursachte, die man jedenfalls in der 
naheren Umgegend yerspiirt haben miisste. Solche grosse 
Hohlraume kommen gewiss nur selten im Gypse vor. Will 
man sich eine richtige Vorstellung von der Beschaffenheit 
der Hohlungen und von der Art des Einstiirzens machen, 
so muss man sich vergegenwartigen, wie solche Hohlungen 
im Gypse entstehen. In feinen Spalten und Kliiften dringt 
Wasser dutch den Gyps und lost Theile desselben auf, 
dadurch vergrdssern sich diese Eliifte immer mehr und 
werden dutch die bestandig Idsende Wirkung der nach- 
dringenden Gewasser in immer grossere Hohlraume ver- 
wandelt. Denkt man sich nun den Gyps von sehr vielen 
solchen spaltenfdrmigen Hohlraumen netzartig durchzogen, 
so wird, wenn irgend einer dieser Hohlraume zum Einsturz 
kommt, von oben und von den Seiten ein Nachstiirzen er- 
folgen, aber gewiss nicht mit Einem stossartigen Falle, 
sondern mehr allmahlich, so dass jeder sich losldsende 
Gypsblock erst im Augenblicke des Fallens einem iiber 
ihm liegenden anderen Gypsblocke die Unterlage entzieht 
und dieser sich erst in Bewegung setzt, wenn jener schon ■ 
gefallen ist. Aueh wird man bier kaum an einen freien 
Fall denken diirfen, sondern gewiss eher an ein Rutsehen 
der losgeldsten Gypsmassen. Es setzt also ein plbtzliches 
Gefiilltwerden des See’s, veranlasst dutch einen Einsturz, 
auch nicht eine Erderschiitterung voraus, woven man in der 
dortigen Gegend Nichts weiss.

Werden nun die unterirdischen Wasseransammlungen 
in das Becken getrieben, so werden mit dem Wasser auch 
die in ihm lebenden Fische in die Hdhe kommen und den 
See bevblkern kbnnen. Fiillt sich der See aber allmahlich 
nur dutch das Ansammeln der Zufliisse, wenn der Abfluss 
verstopft ist, dann tritt bei gefiilltem See das Wasser des
selben in Verbindung mit den tiefer liegenden fischreichen 
Wasseransammlungen und es kbnnen daher auch in diesem 
Falle die Fische aus der Tiefe nach^oben gelangen.

Ist nun das Becken gefiillt, so wird ein dutch den 
erhbhten Wasserdruck immer grosser werdender Theil des 
zufliessenden Wassers dureh den verstopften Theil des un
terirdischen Abflusses durchgepresst v'erden; auch mag, 
wenn das Becken gefiillt is t , der tlberschuss des zuflies
senden Wassers dutch seitliche, an den Bbschungen des 
Seebeckens vorhandene Spalten entfernt werden kbnnen, 
so dass dieses niemals tiberfliesst.

Wenn nun dutch die Ibsende Wirkung des jedenfalls 
durchsickernden AVassers die Spalten in der Hahe der ver
stopften Stelle grbsser geworden sind, so kann dutch den 
erneuerten Einsturz eines vielleicht nur ganz kleinen Hohl- 
raumes die gestaute Wassermasse sich Bahn brechen und 
nun wird in kurzer Zeit der ganze See sich entleeren, 
wobei die Gewasser zunachst vielleicht nur von den unter 
dem Spiegel des See’s und jenseit des Durchbruches be- 
findlichen Hbhlungen und Spalten aufgenommen werden 
und aus diesen mehr allmahlich dutch die am Siidhange 
der Gypsberge befindlichen Quellen abfliessen.

Auf solche AVeise lassen sich diese so merkwiirdigen 
Erscheinungen in ungezwungener und den bekannten That- 
sachen vbllig sich anschliessender Weise erklaren.

Ich habe es im Vorstehenden versucht, eine Sehilderun'g 
des Bauerngraben und der sich an ihn ankniipfenden Er
scheinungen zu geben, weil dieser Punkt fiir die physi- 
kalische Geographie des bstlichen Harzes von grossem In- 
teresse ist und in den bekannteren Beschreibungen des 
Harzgebirges dieser See nirgends genannt und beschrieben
ist. Es wird aber auch fur das grbssere Publikum von

/
grossem Interesse sein, einen Punkt kennen zu lernen, der 
von dem so kleinen Strome von Reisenden, die dutch den 
Kyffhauser nach dem siidlichen Harzrande gelockt werden, 
bis jetzt durchaus nicht beachtet worden ist und der doch 
dutch die wilde Scenerie der steilen Gypswande, dutch 
den schbnen Blick auf das Agnesdorfer Langenthal und 
den Harzrand zu den anziehendsten Punkten jener Gegend 
gehbrt; es kommt noch hinzu, dass man von der Hbhe des 
in der Hahe der oben genannten Heerstrasse unbewaldeten 
Gypsriickens aus nach Siiden hin den Kyffhauser pnd seine 
steil abfallenden Kebenberge in voller Majestat als Hinter- 
grund einer herrlichen, mit Stadten und Dbrfern iibersaeten 
Landschaft erblickt, die mit Recht unter dem Kamen der 
Goldenen Aue als eine Perle unseres Vaterlandes betrachtet 
wird. Mbge die jetzt noch im Bau begriffene Eisenbahn 

Jvon Halle nach Nordhausen, die sich im Helme-Thal bin- 
ziehen wird, nicht nur dem Kyffhauser, sondern auch dem 
so schbnen und interessanten Siidrande des Harzes recht 
viele Gaste zufiihren!
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Der Rinihue-See in Chile und die tiefe Passsenkuiig der Andes bei demselben.
Von W ilh e lm  F r ic k  ')•

(Mit Karte, s. Tafel 3.)

Seit einigen Jahren waren unbestimmte I^achrichten in 
Umlauf, dass der Valdivia- oder Calleealle-Fluss seinen Ur-

') Dieser Aufsatz ist die von H errn Frick selbst besorgte, von 
uns nur in einigen unwesentlicheu Satzen abgekUrzte und durch spatere 
Briefe Frick’s ergiinzte Xlbersetzung seines offiziellen Berichtes an den 
Prasidenten von Chile. Der Bericht hatte den Zweck, eine Expedition 
zur Entersuchung des Rinibue-Passes zu veranlassen, auch hat Frick 
durch Anknupfung von Verbindungen m it den Eaziken der dabei in 
Betracht konimenden Indianer-Stam m e einer solchen Expedition be- 
re its Vorschub geleistet, aber die Regierung scheint dem Projekt bis 
je tz t keine Aufmerksamkeit geschenkt zu haben.

Es kSnnte allerdings auf den erstcn Blick unglaublich erseheinen, 
dass eine vollstandige Wasserverbindung zvrischen dem Valdivia-Fluss 
und den Pampas quer durch die Andes existiren soil, allein auch fru- 
here Nachrichten deuten auf eine solche oder doch wenigstens auf eine 
sehr bedeutende Passsenkung der Cordilleren in jener Gegend hin. So 
liest man in dcs alten Thomas Falkner Beschreibung von Patagonien 
(Deutsche Ausgabe, Gotha 1775, S. 101): ,,Enter den Fliissen, -welche 
sich auf der nordlichen Seite des Rio negro in denselben ergiessen, 
ist ein langer, breiter und tiefer, der aus einem grossen See entspringt, 
der beinahe 12 .Meilen lang, fast rund ist und Huechum lavquen oder 
Grenz-See genannt wird. Dieser See ist etwa 2 Tagereisen von Val
divia entfernt und entsteht aus Biichen, Quellen und Fliissen, die von 
den Cordilleras herabkommen. Ausser dem Fluss, den dieser See nach 
Osten und Siiden sendct und der einen Theil des Rio negro ausmacht, 
soil noch ein anderer aus ihm hervorkommen, der nach Westen gehen 
und bei Valdivia eine Kommunikation, mit der SUdsee haben soil; well 
ich 'aber dieses Vorgeben nicht genug untersucht habe, so kann ich 
auch die AVahrheit desselben nicht bekraftigen.” Villarino, der 1783 
den Catapuliche genannten Quellarm des Rio negro bis 39° 33' S. Br. 
hinauffuhr, setzt die Miindung eines aus dem Huechum-See kommenden 
gleichnamigen Flusses in den Catapulchi in 39° 40' S. Br. und erfuhr 
von Pehuencben aus der Gegend des See’s , dass derselbe inmitten der 
dort sehr niedrigen Cordillere liege, Valdivia davon nur 2 bis 3 Tage
reisen entfernt sei und dass sie mit den Bewohnern auf der Westseite 
des Gebirges in Verbindung standen. Den Zusammenhang des Huechum- 
See’s mit dem Fluss von Valdivia bestritten sie,' aber jener betracht- 
liche Phiss sei allerdings nur 1 Tagereise entfernt und ein ausgedehn- 
tes Thai scheine sich als ununterbrochene Olfnung durch das Gebirge 
hinzuziehen bis an die Eusten des Stillen Oceans, obwohl nordlich und 
siidlich schrieebedeckte Berge es begrenzten. Villarino selbst beabsich- 
tig te , nach Valdivia hiniiberzugehen, wurde aber durch sein unkluges 
Einmischen in die Streitigkeiten der Indianer daran verhindert. Kicht 
w eit siidlich von dem Rinihue-See befinden sich andere bedeutende Ein- 
senkungen des Gebirges; so lesen wir bei Gilliss (U. S; Naval Astro
nomical expedition, I, p .l4 ): ,,Wenn man sich auf die Nachricht ver- 
lassen kann, nahern sich einige Zuflusse des Rio negro bis auf 1 oder 
2 E ngl. Aleilen dem Ranco-See und der Bergzug, welcher die Wasser- 
scheide' zwischen dem Atlantischen und Grossen Ocean bildet, ist kaum 
mehr als eine Hiigelkette”, und bekannt ist die Senkung, welche den 
See Todos los Santos birgt.

Jliissen w ir die Richtigkeit von Frick’s nur auf Aussagen von 
Indianern beruhenden Darstellung, besonders was den angeblichen Ur- 
sprung des Rio de Valdivia auf den Pampas im Osten der Cprdillerei 
betrifft, vorlaufig dahin gestellt sein lessen, so kann man doch an der’ 
Existenz eines tiefen , leicht zu passirenden Einschnittes quer durch 
die Andes ostlich vom R inihue-See kaum zweifeln und schon diese 
Entdeckung is t sowohl geographisch von hohem Interesse als praktisch 
von moglicher Weise bedeutenden Folgen. Von dem Rinihue - Pass 
wusste man, w ie^uch noch M artin de Moussy in seinem neuen, iieissig 
gearbeiteten Werke uber die Argentinische Konfoderation bezeugt, bisher 
gar Nichts. Die See’n von Pirehueico und Lacar (Lajara) linden wir

sprung in den Pampas yon Buenos-Aires nimmt: ein Mai 
sprach man von einem Versuch, den Herr Wilhelm Doll 
machen wollte, die Cordillere zu durchschiffen; ein ander 
Mai vrurde eine kurze jN̂ achricht' mitgetheilt, die Herr Hie
ronymus Agiiero iiber den See von Einihue — aus dem 
unser Fluss von Valdivia fliesst — und die Erzreichthiimer 
gegeben, die man dort vermuthet, und worin es in Bezug 
auf die Wasserverbindung mit der anderen Seite heisst, 
wie folgt: „Ausserdem ist der See noch nicht von civilisirten 
Personen befahren worden, man weiss, dass man auf einem 
der beiden Fliisse, die in ihn einmiinden, bis nach Pangui- 
pulli gelangen kann, aber es bleibt noch zu versuchen, ob 
man den anderen bis zum Heltume-See befahren und von 
hier einen anderen Fluss verfolgen kann, bis man ins Ar
gentinische Gebiet hinaus kommt, wie Eingeborne jener 
Gegenden gethan haben sollen.” — Obgleich es auf den 
ersten Blick sehr unwahrscheinlich aussieht, dass eifi 
Fluss, die Cordillere durchschneidend, von den Pampas von 
Buenos-Aires nach dem Stillen Ocean liiessen kdnne, so

zwar durch Wasserlaufe mit dem Rinihue-See verbunden auf Claude Gay’s 
Karte (1836) und nach dieser auch auf der zu Gilliss’ IVerk gehorigen' 
angedeutet, diese ganze See’nkette wird aber hier als zwischen den 
westlichen Vorborgen der Andes gelegen dargestellt und weit ostlich 
davon der "(ibergang iiber das Gebirge als Boquete de Rinihue ange- 
geben. Diese ganze Darstellung beruhte zudem. auf so zweifelhaften 
Angaben, dass Major B. Philippi auf seiner Karte von Valdivia vom 
Jahre 1846 und Dr. R. A. Philippi auf der in den „Geogr. Mitth.” 
publicirten die beiden See’n Pirehueico und Lacar wieder fortliessen, 

* obgleich sie uber jene Gegend besser informirt waren■ als Gay, denn sie 
zeichnen den Fluss von Valdivia der Mahrheit gemass als dem Rinihue- 
See entstromend, wahrend ihn Gay aus dem Panguipulli-See heraus- 
kommen lasst. Eine nahere Untersuchung des Passes ist dringend zu 
wiinschen.

liber die Aufnahme des Rinihue-See’s , der hier zum ersten Mai 
in richtigerer Gestalt erscheint, giebt Frick selbst in dem Berichte 
Aufscfiiuss, die ,libersichtsskizze soli dagegen nur eine ungefahre Vor- 
stellung von der Lage jener See’n geben, wie sie sich Frick nach den 
Beschreibungen der Indianer gebildet, und er bemerkt in dem die Skiz?e 
begleitenden Brief ansdriicklich, dass die Form der See’n mit Aus- 
nahme des von Rinihue durchaus imaginiir sei. I

'Was die im Text angefuhrten Langenmaasse betrifft, so ist 1 Cfii- 
lenische Legua ~  36 cuadras, 1 cuadra =  150 varas, 1 vara =  3 pies 
oder Fuss. Nach dem Gesetz vom 29. Januar 1848 wird die vara zu 
0,836 und die cuadra zu 125,39 Meter angenommen, genauer -ist die 
cuadra =  125,386 und die legua =  45 1 3,892 Meter.  ̂ ^

In Bezug auf die Orthographie ist zu bemerken, dass auszu- 
Sprechen ist:
n wienj !z .wie ss (in Chile) i gue wie ge
11 „  Ij i c vor e u. i eben so | giie „ gue
ch „  tsch j V wie w _ _ | giii „  gui
qu „ k Ig vor e u. i wie ch, ih  wird nicht aus-
j „  ch I sonstwieimDeutschen ( gesprochen.
s „  ss ' gui wie gi

A. P.
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hielten wir es doch nicht fiir fabelhaft, denn ausserdem, 
dass bekanntlich das ]^iveau der Pampas am Fuss der Cor- 
dillere viel hdher ist als das der Ebenen auf der Chileni- 
schen Seite, so wussten wir schon von einem anderen 
Flusse (dem von Huampoe, der in den Villarica-See fallt) 
mit einiger Gewissheit oder wenigstens Wahrscheinliehkeit, 
dass er in den Pampas entspringt und schiffbar ist, wenn 
auch nicht in seinem ganzen Laufe, doch wenigstens ei- 
nige Leguas '). So geschah es, dass zur Zeit, als die Zei- 
tungen Chile’s sich mit ddm von Herrn Wheelwright vor- 
geschlagenen Projekt der Trans-Andinisehefl Eisenbahn be- 
schaftigten und ich selbst die Aufmerksamkeit auf den 
Pass der Cordillere von Villarica lenkte (in einem Artikel, 
der, vom 18. Juni 1860 datirt, im „Ferrocarril” und „Mer- 
curio” verdjffentlicht wurde), ich Herrn Agiiero bat, er 
mqchte so viel als mdglich Nachrichten iiber die Wasser- 
verbindung mit der anderen Seite sammeln und bekannt 
maehen. Bald nachher berichtete mir ein Herr aus dem 
Inneren, mit dem ich in Dienstangelegenheiten zu thun 
hatte, von einer Eeise, die von den Pampas her in einem 
Fahrzeuge gemacht worden, jedoch konnte er mir nicht 
die Personen nennen, noch die Zeit angeben, in der sie 
Statt fand, und eben so wenig andere Einzelnheiten, und 
afs ich mit verschiedenen hiesigen Leuten IJnterhaltung 
iiber dieses Ereigniss anspann, ward mir gesagt, ein Herr, 
der ein grosses Gut in der FTahe jener Cordilleren besitzt, 
habe herausgebracht, dass Alles falsch sei. Da andererseits 
auch Herr Agiiero nicht die geringste Hotiz mittheilte, so 
war es natiirlich, dass ein Gegenstand, der eine reine Er- 
findung Bchien, ganzlich in Vergessenheit gerieth. So war 
lange Zeit vertlossen, als unerwarteter Weise am 11. Fe»- 
bruar 1862, da ich mich auf der Eeise nach Chanco (etwa 
16 Leguas dstlich von Yaldivia) befand, einer meiner Be-* 
gleiter, Don Eomualdo Patino, der wie viele der dortigen 
Einwohner die Cordillere durchkreuzt hatte , mir erzahlte, 
dass vor wenigen Jahren der verstorbene Kazike Paulino 
Patiiio von Futron (oder Futronhue beim Eanco-See), der 
im Hause des Vaters des Erklarenden auferzogen worden 
und dessen Yor- und Zunamen angenommen hatte, die 
Eeise durch die Cordillere von der anderen Seite her im 
Winter und z u ’Echiff (Fahrzeug) gemacht habe. Da Don 
Eomualdo sich der Einzelnheiten nicht erinnerte, auch 
nicht mit dem Kaziken selbst;. gesprochen, sondern es nur 
von Anderen gehdrt hatte, so fragte ich die Ubrigen 
der Begleitung, oh sie mir nicht Jqmand nennen kdnnten, 
der es vom Kaziken selbst erfahren. Darauf erklarten sie 
nach einiger tJberlegung, dass ein Bewohner von Quilguilto

gehabt b a b e E b e n e n a u n t e r m  7. November 1854. die Ehre 
uber die Offnung der '̂■f̂ identen Montt vorzulegen,

re aer Villarica gegeniiber.

(das auf der anderen Seite des Quinchilca - Flusses und 
etwa 3 Leguas vom Orte Quinchilca liegt), Hamens Manuel 
Ovalle, einige siehere Kenntniss haben kdnne, denn er 
habe dem Kaziken ein Pferd yerschafft, um nach seiner 
Ortschaft zuriickzukehren. Ich Hess mich zum genannten 
Ovalle fiihren, der denn in Gegenwart von Don Toribio 
Obando, naehdem er von diesem seinem Freunde den Zwecf 
unseres Besuches erfahren, die folgende Erzahlung abgab: 

„Yor fiinf Jahren passirte der Kazike Paulino Patino 
von Futron mit dem Indier Cam'n Amoyao von Pangui- 
pulH den Pass von Banco, da sie von den Indiern auf der 
anderen Seite zu einem Uberfall in Patagonien aufgefor- 
dert waren. Es fiel auf seinen Theil eine Menge Yieh, 
q,llein auf der Eiiekkehr zerstreute es sich, und da er den 
Pass von Banco durch den Schnee geschlossen fand — 
denn es war im August und die Cordillere von Eanco 
bleibt his Oktober geschlossen —, so setzte er seinen Weg 
bis an den See von Eontue fort, der in den Pampas liegt, 
traf dort den Indier Cancho von Panguipulli, der mit 
Leanca, einem Indier von Eiiiihue, zu Wasser dorthin ge- 
kommen war, und so kehrtenalle vier in der Canoa zuriiek, 
von Pirehueico an, welches an demselben See von Eontiie 
liegt, bis nach dem See von Eiiiihue. Die Fahrt dauerte 
drei Tage auf einem ruhigen, tiefen Fluss, breit wie ein 
Seej stellenweis so, dass man kaum das entgegengesetzte 
lifer erkennen konnte, ohne alle Strbmung oder Wasser- 
falle, iiberall mit Strand (oder liache'n Ufern), wo man 
landen kann und wo die Eeisenden, iibernachteten.”

Diese Erzahlung erfuhr Ovalle vom Kaziken selbst, der 
von Eihihue zu Fuss kam uud datauf seine Eeise bis Fu
tron auf dem Pferde fortsetzte, da's Ovalle ihm verschaffte. 
Yon keinem der Begleiter des Kaziken konnte mir Ovalle 
den Aufenthaltsort angeben. Each ihm verkehren die In
dier bestandig in Canoa mit der anderen Seite; ihre Canoa 
ist gross und sicher, etwa 9 Yaras lang, mit Steuer und 
zwei Eudern, und er hatte sogar sagen hdren, dass die 
Indier Pferde zu Boot mitzunehmen pflegen, indem sie ihnen 
die Fusse binden und sie bei Eacht an den Strand setzen. 
Der Wasserfall, von dem man redet, ist nach Qvalle der 
von Gicho (wird ausgesprochen beinahe wie Eicho oder 
E^gicho) zwischen dem See von Eihihue und San Pedro 
und hat nach dem Ausdruck eines Bekannten von Ovalle 
(Juan Carrasco) zwei Lassos Hdhe.

Es ware sehr interessant gewesen, die Bestatigung der 
^Erzahlung Ovalle’s durch irgend eine andere Person zu er- 
halten, aber es gab in jener Gegend Eiemand weiter als 
einen Indier von Eihihue, Santos Quithulef, von dem man 
einige Eachricht erwarten durfte. Wir trafen ihn in dem 
Ort Puante und er ward von einem der A.nwesenden in 
seiner Sprache befragt, allein es war klar zu erkennen,
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dass er die Wahrheit zu v.erbergen trachtete, und .das Ein- 
zige, was man aus ihm herausbrachte, war, dass wirklich 
der Fluss von Valdivia seinen Ursprung auf der anderen 
Seite nehm e, dass- aber der Fluss, der aus dem See von 
Nontue komme, nicht in den See von Einihue, sondern in 
den von Panguipulii fade und wegen seiner starken Strd- 
rfeng nichfe befahren werden konne und dass aus dem 
Panguipulli-See ein anderer Fluss in den Eiuihue-See gebe. 
Da icb sah, dass es mir nicht moglich war, mehr Angaben 
zu erhalten, sa unternahm ich meine Eiickreise nach Val
divia, aber der Zufall wollte, dass ich unterwegs mit Don 
Manuel Valyerdo zusammenkam, der vor fiinf Jahren Sub- 
delegado- von Arique gewesen, und da ich voraus- 
setzte, dass >er einige Kenntnys von der Eeise des 
Kaziken Patino huben musse, so fragte ich ihn, ob er 
davon hiitte reden horen, wbrauf er mir berichtete, dass 
er Befehl gehabk hatte, den Kaziken und seine Eeise- 
gefahrten der Intendencia zuzuschicken, um von denselben 
Naohricht zu erhalten iiber einen Malon (Uberfall) der 
Pehuenchen, den man befiirehtete, dass er aber weder von 
Cancho .noch von den anderen beiden Indiern den Aufent- 
h^ltsort hiitte erfa^ren kdnnen und nur mit dem Kaziken 
gesprochen hiitte, der ihm erzahlte, dass sie die ganze- 
Eeise von den Pampas bis Einihue zu Boote gemacht und 
nur an Einem Punkte einen kleinen Wasserfall Oder eine 
Stromschnelle angetroffen batten. Die Einzelnheiten der 
Eeise konnte mir Herr Valverde nicht mittheilen.

In Valdivia angekommen brachte ich 'sogleich die er- 
haltenen Kachrichten zur Kenntniss des Herrn Intendenten. 
Dieser willigte ein, dass ich eine Expedition zur Uhter- 
suehung des See’s von Einihue unternahme, obgleich er 
mir mehrmals seine Besorgniss wegen der Indier bekun- 
dete, die am Efer desselben See’s vor wenigea Jahren bei- 
nahe dem Don leroiiimo Agiiero und Don Antonio Vio das 
Leben nahmen.

Einige Tage nachher befand ich mich unterwegs, be- 
gleitet von Herrn Heinrich Lagreze, einem der Ingenieure, 
die mir bei deh Wegearbeiteu gedient batten. Wir ge- 
langten den ersten Tag, den 20., Februar, bis^uinchilca, 
etwa 12 Leguas von Valdivia bei der Vereinigung des was- 
serreichen Q,uihehilca-Elusses mit dem Callecalle (auoh Fluss 
von San Pedro und’ wciter oberhalb Rio de los liruelos 
genannt). In  der sehdnen Kiederung des-Q,uincbilca-Flus- 
ses ritten w ir am folgenden Morgen weiter, um den Eichter 
des Distriktes aufzusuchen, trafen denselben in Cochui, und 
wahrend er versprach, den Indier Montoya, der mir als 
Euderer dringend empfohlen war, beiznschaffen, Hess ich ' 
mich selbst nach Quilquilto zum Indier - Kapitan Julian 
Arango fiihren, der uns nothwendig war, um mit den In- 
diern° zu verhandeln. Als er die Hrsache unseres uner- 
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warteten Besuches erfuhr und ich ihm sagte, er mochte 
sich fertig maehen, um .friih am Morgen auszuriicken, wir 
batten vor, in der Canoa der Ipdier von Einihue den gan- 
zen See zu befahren und wo. moglich den in denselben 
einmiindenden Fluss bis nach den Pampas zu verfolgen, 
da machte er ein langes Gesieht und bezeigte eben keine 
grosse Lust, uns zu begleiten. Erst als er vernommen, 
da?s der Intendent es befohlen babe, entschloss er sich zur 
Mitreise. Mit Sonnenuntergang kehrte ich sehr .zufrieden 
nach Cochui zuriick. Es wehte Siidwind, der Tag war 
wunderschon gewesen, der Himmel heiter ohne eine ein- 
zige Wolke, Alles war vorbereitet, um ganz friih die Eeise 
fortzusetzen, und schon bildete ich mir ein, binnen vier 
Tagen in den Pampas zu sein. Allein es waren uns noch 
andere Geduldsproben vorbehalten. Am anderen Morgen 
hatte ein heftiger Kord- oder H ordwestwind dichte Wolken 
zusammengehauft und einige TropfeU- kiindigten die Kahe 
des Eegens an. Der Kapitan Arango kam erst spat an und 
nur mit Einem Pferde, so dass Don Enrique Lagreze sich 
gendthigt sah, das Pferd zu besteigen, auf dem er gekom- 
men. Gliicklioher Weise jedoch konnte in Puante ein 
anderes gemiethet werden und eben so ein zweiter Eude
rer, Andres Solis, der auch die Indische Sprache verstand;” 
und endlich konnten wir alle vereint, Lagreze, ich, Arango, 
Montoya und Solis, die Eeise in Gesellschaft des Richters 
fortsetzen, der uns bis Huidif, dem letzten Potrero nach 
Einihue hin, begleitete. Sobald wir die Me'derung des 
Qninchilca - Flusses verliessen und auf diê  Hohe kamen, 
welche eine fast ununterbrochene Ebene bis zum See von 
Einihue bildet, fanden wir den Weg so sehr verwachsen, 
dass wir fortwahrend auf die Zweige und Quilas (Art 
Bambusrohr) aufpassen und uns biicken oder den Kdrper 
auf die Seite biegen mussten. Wir waren indess schon 
auf schlechtCiren Wegen gereist und zu unserem Gliick fing 
es erst zu regnen an, als wir schon die grossen Quemas 
(Waldbrande) erreieht batten, die inmitten jener Waldungen 
liegen und wo wir schneller reiten konnten. Bei unserer 
Annaherung an Huidif hdrte der Eegen sogar auf. Wir 
batten uns nicht bloss mit kleinem Silber versehen, son
dern auch mit Tabak, Ajl (Spanisehem Pfeffgr), Glasperlen, 
Tiichern und anderen Artikeln, die uns beSser als das Sil
ber dienen sollten, um- von den Indiern, die ndthigen Le- 
hensmittel zu kaufen, wie aiioh ihre Dienstlaistungen zu 
hezahlen; auch batten wir Kaffee und Zucker mit, Brod 
und gerostetes Mehl, ein \wenig Chokolade, Lichte u. s. w., 
ja sogar vorschiedene Arzneimittel, aber das Kothwendigste 
batten wir vergessen: das Salz. Dieses findet man nicht 
immer bei den Indiern vor, wir waren daher sehr froh, 
einen Stein Salz bei dem Vaquero (Kuhhirt) von Huidif, 
wo man mit der Kasebereitung beschaftigt war, zu erlan-
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gen. Das Haus oder die Hiitte liegt sehr malerisch auf 
einem kleinen Hiigel, der sich vereinzelt iiber den Wald 
und die kleinen Pampas (Grasfluren), die ihn umgeben, 
erhebt, so dass man von _ dort aus einen iiberraschenden 
Anblick geniesst: gegeniiber (fast in NO.) und in etwa 
2 Leguas Entfernung erbebt sich der Berg Tralcan, der 
mehr durch seine Form als durch seine Hbhe einen maje- 
statischen Eindruck macht. Obgleieh man sagt, dass auf 
seinom Gipfel der Schnee bis Dezember liegen zu bleiben 
pflegt, wird er dbch meinem Dafiirhalten nach nieht iiber 
5000 Fuss Hohe haben kdnnen, und es giebt Berge in der 
Provinz, die wie der Vulkan von Villa,rica sicherlich 
15.000 Fuss erreichen. Eechts vom Tralcan (welcher Name 
„Donnerer” zu bedeuten scheint) ziehen sich die Verzwei- 
gungen der Cordillere hin, welche den See von Einihue 
einschliessen, mit ihren bizarren und ungewohnlichen 
Formen und zur Linken (in N. oder fast NNW.) die 
Berge von San Pedro in vielleicht 3 oder 4 Leguas Ent
fernung, wahrend sich nach Westen und Siiden die wald- 
bedeckten Ebenen ausbreiten, durch die wir so eben ge- 
kommen. Augenblicklich war iibrigens von dieser Aussicht 
fast Nichts zu sehen, denn Alles war in Wolken und 
Nebel gehiillt, die nur den unterem Theil des Tralcan un- 
terscheiden liessen. Am Fuss dieses Berges geht der Weg 
vorbei, der nach dem See fiihrt, von dem uns noch bei- 
nahe 3 Leguas dicht geschlossenen und schwer zu passiren- 
den Waldes trennten.

Wir erkannten endlich an einem sanften Niedergange, 
dass das ersehnte Ziel unserer Eeise schon nahe war, und 
gleich darauf erblickten wir zwischen den Zweigen das 
Licht, das von den krystallhellen Gewassern des nie zuvor 
erfoTschten See’s zuriickgeworfen wurde. Alsbald traten 
wir an derselben Stelle auf den Strand hinaus, wo ihn 
der zierliehe Bach von Comohue begriisst. Die Zeit war 
schon sehr vorgeriickt, ein heftiger Eegen drohte, und da 
wir noch mehr als ^ Legua nach den Hausern von Einihue, 
welche eine in den See vorspringende Bergspitze ver- 
deckte, zurtickzulegen hatten, so hielten wir uns nicht da- 
mit auf, das neue Schauspiel zu bewundern, sondern ritten 
am Ufer entlang bis zu j^ner vorspringenden Spitze, wo 
der Weg zwischen dem Walde hinauf fiihrt, um wieder 
auf einer Lichtung von einigen 8 oder mehr Cuadern 
herauszukommen, die, mit etlichen Apfel-Baumen bestan- 
den, am Abhange der Berge und etwa 100 bis 400 Fuss 
iiber dem See sich hinzieht. Hier bemerkten wir 4 Indier- 
Wohnungen, die einzigen , die sich in den ausgedehnten 
Umgebungen des See’s vorfinden. iW, ersten Hause, dem 
wir uns naherten, -̂ r̂ar kein Platz fiir uns; wir ritten 
2 Cuadern hiiher hinauf, wo ein anderes mittelmassiges 
Blockhaus neben einem kleinen Hauschen von wenig

mehr als 4 Varas Lange und etwa 3 Varas Breite stand, 
beide Mariano Calfu gehdrig, fiir den ich eine Empfehlung 
von seinem Freunde Toribio Obando mitbrachte. Ungliick- 
licher Weise war er jedoch in Panguipulli, ein wiithender 
Eegenguss brach iiber uns herein, zwischen den Frauen 
vom Hause und Arango warden lange Eedensarten ge- 
wechselt, woven wir nicht ein Wort verstanden, und end
lich ward entschieden, dass man uns das Hauschen fiir die 
Zeit vermiethen wollte, die wir es nothig hatten. Wenige 
Minnten spater waren wir, Lagreze, Arango und ich, in 
unserem Palaste eingerichtet und trockneten unsere Kleider 
an einem tiichtigen Feuer.

Der 23. Februar war heiter und heiss. Auf der Eeise 
schon hatten wir erfahren, dass die Canoa, die einzige, die 
es gab, in Gicho sich befand, d. h. an der Stelle, wo man 
iiberfahrt, um nach Panguipulli zu gehen. M'ir fanden 
keine Schwierigkeit,- sie zu miethen, allein unser Unstern 
wollte, dass von den Indiern von Eifiihue nur der zu 
Hause war, der uns am wenigsten niitzen konnte, Domingo 
Colillanca, ein grosser, kraftiger Mann, aber ein arger Feig- 
ling, der aus Furcht vor den Indiern von Shos-huenco, 
durch deren Land wir, wie er sagte, passiren miissten, 
durehaus nicht zum Mitgehen zu bewdgen war. Die In- 
dier von Shos-huenco, sagte er, waren die muthigsten und 
verwegensten von alien, der Kazike Pati&o hatte die Eeise 
zu Fuss gemacht und so miissten wir sie auch machen, 
die Indier wiirden uns nicht hindurch lassen, sondern tdd- 
ten, und er wiirde uns nicht begleiten. Bei alle dem wil- 

I ligte er ein, mit uns zu Pferde nach Gicho zu gehen, um 
die Canoa zu holen, wahrend Don Enrique zuriickblieb, 
um unsere Lebensmittel und Handels-Artikel zu bewachen. 
Wir kamen in etwa 2 Stunden nach Gicho und gliicklicher 
Weise zu derselben Zeit, als ein Indier iibersetzte; ware 
es nieht so gewesen, so hatte einer von uns auf einem aus- 
serst kleinen Flosse, das am Ufer lag, nach der anderen 
Seite iiberfahren miissen, um die Canoa zu holen, eine 
Verriehtung, die abgesehen von der Gefahr, mit der sie 
verkniipft gewesen ware, uns lange aufgehalten hatte.

Der See verengt sich mehr und mehr gegen die tjber- 
fahrt hin, wo er bloss eine Cuadra breit ist, und sehr we
nig weiter westlich ist eine niedrige kleine Insel von 
wenigen Varas Lange, welche den Punkt bezeichnet, wo 
er schon nicht mehr See, sondern Fluss is t, denn man 
bemerkt Strdmung, welche auf der Siidseite des nur wenig 
vom Ufer entfernten Inselchens ziemlich heftig ist und iiber 
eine von hartem Letten gebildete Bank hinweggeht. Die 
Augenblicke, die wir warten mussten, bis die Canoa frei 
wurde, benutzte ich, um den Fluss zu rekognosciren und 
eine Ansicht von dem Wenigen zu nehmen, was von dep 
Umgebungen des See’s zu sehen war, denn den ganzen
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Hintergrund hiillten Nebel und Eegen ein, die bald auch 
meiner Arbeit ein Ziel setzten. Die Gefahrten erwarteten 
mieh scbon am Strande sitzend nnd mit ihnen ein Indier 
von Panguipulli, Antonio, welcher so eben in der Canoa 
iibergefahren war. Er hatte ein gates Aussehen und sprach 
fertig Spanisch. — Da sich Arango unwohl fiihlte, wurde 
er in der Canoa zuriiekgebraeht-, wahrend ich sebr wider 
meinen Willen auf meinem hufwunden Pferde den langen 
und rauhen Weg am Strande wieder zuriicklegen musste, 
von Antonio gefolgt, der die iibrigen Pferde vor sich her 
trieb. ‘ Wir kamen endlich alle gegen Sonnenuntergang in 
Kihihue an.

Jetzt, da wir ein Fahrzeug hatten, war das Wetter
wieder schlecht geworden und blieb so. TJnser kleines
Boot kam mir prachtig vor; obgleieh es wenig mehr als
6 Varas Bodenlange ha tte , so war es doch ziemlieh breit
und schwankte nicht so, wie Boote dieser Art zu thun /
pflegen, auch war seine Fahrt schneller, als ich erwartet 
hatte, aber da wir es genau untersuchten, machten wir 
eine Entdeckung, die uns mit Schrecken erfiillte und 
fast von der Sehifffahrt zuriickstehen Hess. Der Boden 
war so abgenutzt, dass er sich bei dem geringsten Sehlage, 
den er am Strande durch die unbedeutende Bewegung der 
W'ellchen erhielt, sichtlieh hob und durch eine Spalte 
Wasser eindringen Hess. Ein starker Fusstritt oder ein 
Schlag auf einen Stein wiirde ihn durchldchert haben. Es 
war Nichts weiter zu thun, als eine Art falschen Boden in 
Form eines Gitters von Stangen zu legen, welcher den 
eigentlichen Boden nicht bloss vor Tritten und Sehlagen 
von innerhalb schiitzte, sondern auch erlaubte, unser Gepack 
aufs Trockne zu legen. Mit Hiilfe der Ruderer befestigte 
ich sodann Fatten an den Seitenwanden des Fahrzeugs 
und auf denselben verschiedene Banke, setzte am Hinter- 
theil, das bis unten gespalten war, zwei Stiicke ein, ver- 
fertigte ein Steuerruder und noch zwei neue Ruder und 
richtete unser „huampo” (Canoa) fiir vier Ruder ein, fiir 
den Fall, dass wir in Noth kommen sollten. Zu diesen 
Arbeiten verwendeten wir die regenlosen Augeiiblieke an 
den drei folgenden Tagen. Arango hatte sich unterdessen 
verschlimmert und bestand darauf, trotz des schlechten 
W etters nach Hause geschafft zu werden, indem er sehr 
philosophisch sagte, dass seine Familie mehr Miihe haben 
wiirde, seinen Eeichnam zu transportiren, nachdem er ge- 
storben ware. Wir waron nicht bloss seinet-, sondern auch . 
unsertwegen in Bdsorgniss, wenn er etwa sein tolles Vor- 
haben ausfiihren sollte, denn wir konnten gewiss sein, 
dass die Indier von Panguipulli, dieselben, welche die, Her- 
ren Agiiero und Vio' bei Gicho so iibel zu|erichtet hatten, 
von unserer Expedition schon wussten, und wenn ihr Ka- 
pitan, der fiir sie eine Respekts-Person und ihnen bekannt

ist, nicht in Riuihue blieb, leicht kommen konnten, um 
uns bei unserer Riickkehr aufzulauern und niederzuma- 
chen. Unser Hiittchen war zugleich Schlafzimmer, Waaren- 
Laden, Esszimmer und Hospital, und wahrend wir auf 
einer Seite des Feuers unser Essen zu uns nahmen, wirk- 
ten auf der anderen .Seite bei dem Kranken, der auf einer 
Haut kauerte, die Brechmittel, die ich ihm eingegeben 
hatte. Am dritten Tage endlich fiihlte er sich etwas bes- 
ser und gab schon der Idee Raum, dass er mit, dem Leben 
davon kommen kbnnte.

In der Nacht fing der ersehnte Siidwind zu wehen an 
und der Himmel ward heiter. Der 27. Februar brach an, 
wie er nicht schoner hiitte sein kdnnen. Wir friihstuckten 
und beluden sogleich unser Schiff. Lebensmittel hatten 
wir fiir einige Tage, wie man sie sich selten auf derglei- 
chen Expeditionen verschaffen kann: ein ausgeschlachtetes 
Schaf, ein gekochtes Huhn, Kartoffeln, Mais, gerdstetes 
Mehl, Brod, Milch, Eier, Kaifee, Zucker u. s. w. Auch 
gab es schon Avellanas (Haselniisse) im Walde, von denen 
wir auf der ersten Expedition, die ich mit Don Vicente 
Perez Rosales, damaligem Kolonisations-Agenten, nach dem 
See von Llanquihue unternommen, sehr gut gelebt hatten, 
als unsere Lebensmittel alle geworden waren.

■ Wahrend unseres Aufenthalts in Riuihue hatte ein jeder 
von uns Antonio und Domingo in Betreff der Reise, die 
wir unternehmen wollten, befragt und die Yerwirning von 
erlogenen Nachrichten und Angaben, welche der Argwohn 
der Indier gesehmiedet, war so gross, dass wir Niehts me îr 
hdren wollten, entschlossen, zu Boote so weit vorzudringen, 
als wir konnten. Umsonst hatten wir die Ankunft von 
Pascual Amoyao, einem jungen Indier von Riuihue, erwar
tet, der uns in Puante versproohen hatte, zu uns zu stos- 
sen, wir bedeuteten daher Domingo, dor vollkommen gut 
Spanisch redete, dass wir die Canoa nicht verlassen wiir- 
den, und wenn es wirklich so ware, wie er sagte, dass 
man den vom PanguipuUi - See kommenden Fluss nicht 
hinauffahren konnte, uns mit der Beschiffung des See’s 
begniigen wollten, und so beredeten wir ihn endlich, dass 
er sich mit uns einschiffte. Arango vefsprach, uns in Ri- 
flihue zu erwarten. Um den beiliegenden Plan des See’s 
aufzunehmen, hatte ich eine Patentboussole und ein Log 
bei mir.

Wir fuBren vor ,10 Uhr ab, und indem wir dem Ufer ' 
von Spitze zu Spitze folgten, gelangten wir um 2 Uhr | 
Nachmittags nach dem niedlichen Hafen von Rimehue, wo 
wir landeten. Yon dort nahm ich eine. Ansicht des dst- 
lichen Theils des See’s auf, welcher der schdnste und in- 
teressanteste ist wegen der beiden schneebedeckten Vul- 
kane, deren Gipfel nur etwas fiber 2 Leguas vom See 
entfeimt sind und welche zwischen sich und dem hohen
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Gebirgszugc, der die Nordostseite des See’s bildet und ihn 
von dem von Panguipulli trennt, die Offnung lassen, durch 
welche der beide See’n verbindende Shos - huenco - Fluss 
liiuft. Die Hdhe dieser beiden Berge wird auf ungefahr 
9000 Fuss geschiitzt werden kdnnen. Finer von ihnen 
fiihrt unter den Indiern den Namen Quethopillan, was 
sagen will „abgestunipfter Vulkan”, und ist derselbe, der 
gewdhnlich Vulkan von Eifiihue genannt wird. Der Name 
„Quethopillan”, der verschiedenen Vulkanen gegeben wird, 
kdnnte glauben machen, dass der Krater eingefallen sei, 
wie es nach Aussage eines Augenzeugen bei einem grossen 
Ausbruche des Vulkans von Calbuco im J. 1834 oder 1835 
in einer Nacht des Monats August geschah; allein das ist 
nicbt der Fall, im Gegentheil ist der Krater vollkommen 
wohl gebildet, und da sein westlicher Band etwas niedri- 
ger ist, so kann man ein wenig hineinsehauen und sieht, 
dass er ganz mit Schnee angefullt ist. "Wie sie uns ver- 
sicherten, haben ihn weder die alte'sten Indier noeb ihre 
Eltern brennen gesehen. Der andere „Vulkan” , der in 
der That kein Vulkan zu sein scheint, wird nach meiner 
Schatzung nicht mehr als ^ Legua in fast ndrdlicher Rich- 
tung eutfernt sein und hat keinen Krater, sondern eine 
Spitze. Von seinem Gipfel etwa 1000 Fuss abwarts zieht 
sich von seinem ndrdlichen Abfall schrag herunter nach 
Siiden zu ein ungeheuerer Kamm schwarzer Felsen, welehe 
an ihretn unteren Theile eine lichte Ziegelfarhe annehmen. 
Wundersam stechen von diesem Grunde verschiedene kleine 
Schneeflecken ah, von denen einer durch seine Herzform 
unsere Aufmerksamkeit auf sich zog, wahrend zur rechten 
Oder Siidseite des Kammes eine tiefe, ganz mit Schnee 
angefiillfe Schliicht sich herabzuziehen scheint. Wo der 
Kamm zu Ende geht, bemerkten wir eine horizontale und 
sehr gerade Linie, quer iiber den ganzen Berg gezogen, 
der von der Linie aufwarts eine hellere' Farbung zeigte. 
Ein gutes Fernrohr, das ich bei mir hatte, erklarte uns 
djese sonderbare Erscheinung; die Linie war nichts Ande- 
res als die Grenze der Waldungen; von ihr aufwarts Hes
sen sich nur eine Menge Biische oder einzelner Baumchen 
erkennen, die, wie es sehien, zwischen Steinen und Felsen 
verstreut waren. Wenn die Sonne im Norden stand und 
ihre Strahlen von der Seite her auf den Schnee des Que- 
thopillan fielen, bemerkte man auf demselben eine rdth- 
liche Farbung, an zwei 'Stellen aber ,̂ an d*ien er bis 
zur Waldfegion herunterreicht, erscheint er zerkliiftet 
oder gefureht und bei seitlicher Beleuchtung von hellgriin- 
licher Farbe. Dnzweifelhaft werden es Gletscher sein. 
Nur einen von diesen sieht man vom Hafen von Rimehue 
aus, der andere ist durch einen Bergzug verdeckt, allein 
man sieht ihn von der vorspringenden Spitze aus, die 
sich zwischen Riuihue und Rimehue hefindet.

Das ebene Land, das der Shos-huenco-Fluss durchlauft 
und das die Indier „huapi de las chauras” nennen, scheint 
von vulkanischen Gesteinen gebildet zu sein und wie fast 
kein Zweifel dariiber bleiben kann, dass vor Alters der 
Esmeralda- oder Todos Santos-See ein Theil des See’s von 
Llanquihue war, von dem er durch die Eruption des Vul
kans von Osorno und vielleieht aueh des von Calbuco ge- 
trennt wurde, eben so muss auch der aufmerksame Beob- 
achter sich zu der Ansicht hinneigen, dass der See von 
Riuihue in friiheren Zeiten einen Theil des Panguipulli- 
See’s ausmachte und von ihm durch die Ausbruche des 
Vulkans von Rifiihue getrennt wurde. Eine genaue Er- 
forschung jener so sehr interessanten -Gegenden wird viel- 
leicht darthun, dass der Begleiter des genannten Vulkans 
ein zerstdrter Vulkan ist, wie es seine Gestalt zu sagen 
scheint, und dass seine Triimmer zum. grossen Theil jene 
Strecke des ehemaligen See’s ausgefiillt haben. Claude 
Gay sagt in seiner Gesehichte Chile’s, unser. Calleealle- 
Fluss komme aus dem See von Huanbhue, welcher identisch 
mit dem von Panguipulli ist, wie denn aueh der Ausfluss 
des Calafquen in den See von Panguipulli den Namen 
„Fluss von Huanehue” fiihrt. Dieser IJmstand und die von 
den Indiern dem Don Jeronimo Agiiero mitgetheilte Uber- 
lieferung von einem volkreiehen Orte, der durch einen 
vulkanischen Ausbruch zerstort wurde '), ‘haben mioh aUf 
den Gedanken gebracht, dass die Trennung beider See’n 
vielleieht erst nach der Eroberung geschehen, denn vor 
dieser Trennung wiirde der Riuihue-See in der That See 
von Huanehue gewesen sein.

Wahrend ich mit Zeichnen und Winkelmessen beschaf- 
tigt war, hatte der Wind zugenommen und wehte sehr 
heftig dem See entlang, welcher unruHig wurde und an 
der nachsten Felsenspitze, die wir umfahren mussten, um 
ans Ende des See’s zu gelangen, eine ungestiime Brandung 
bildete. Zudem protestirte Domingo dagegen, dass wir 
liber jene Spitze hinausgingen, denn sie ware die Grenze 
der' Landereien der Indier von Shos-huenco und hinter ihr 
hatten sie einen .Potrerillo (kleinen Weideplatz) mit Pfer- 
den, den sie oft besuehten, und so'gar vor einem Jahre 
erst waren 'sie nach demselben Orte Rimehue, wo wir uns 
jetzt befanden, gekommen, um ihm 8 Stiick Vieh zu steh- 
len. Er hezeichnete mir als nachstes Ziel der Reise einen 
kleinen, von hier aus kaum zu unterscheidenden Strand 
am entgegengesetzten Seeufer, wo die Berge aufhdrten, in- 
dem er sagte, dass jener Strand den Indiern f-on Pangui-

‘) Agiiero sagt; ,,Es verdient auch die Ebene tJntersuchung, welche 
sich am Euss des Vulkans hefindet, wo friiher ein volkreicher Ort exi- 
s tir t haben muss, der durch irgend einen vulkanischen Ausbruch zer
stort w urde, denn man erkennt noch einen Begriibnissplatz und die 
Lava bedeckt das tlbrige. Es ist nicht moglich zu glauben, dass es 
die Ind ier gewesen sind” u. s. w.
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pulli gehorte, dass wir da gut ans Land steigen kdnnten und 
dass die Indier von Shos-huenco wahrscheinljch nicht dort- 
hin kamen, da der Fluss dazwischen ware. Aber um nach 
jenem Strande zu gelangen, mussten wir quer iiber den 
See gehen und somit voraussiehtlich mehr als Stunden 
unser gebreehliches Fahrzeug den Wellen preisgeben. Wir 
bescblossen, ein wenig zu warten, denn wir wussten, dass 
am Nachmittage der Wind abzunehmen pflegt. Um 4^ Uhr 
glaubten wir wirklich eine Verringerung des Wellenganges 
zu bemerken, und da die Zeit schon drangte, fassten wir 
einen halb verzweifelten Entschluss und wenige Minuten 
spater tanzte unsere kleine Canoa wie toll. Unwillkiirlich 
dachte ich an andere ahnliche Lagen, aus denen ich gliick- 
lich mit dem Leben davon gekommen war, wie an den 
Schiffbruch’, den ich mit den Herren Don Vicente Perez 
Rosales und Don Francisco Geisse bei Racht im See von 
Llanquihue erlitten, und an die seltsame Wanderung, die 
wir in der Dunkelheit durch die Wellen des wild gewor- 
denen See’s unternahmen, bis an den Giirtel im-Wasser 
und die Aste uberkletternd, welche die Baume iiber das- 
selbe ausstreckten. Auch konnte ich bei der oflPenbaren 
Gefahr nicht umhin, mir zu sagen, dass es eine Tollheit 
w ar, zu der uns die Begeisterung fiir eine grosse Ent- 
deckung hingerissen, und dass, wenn etwa nach Valdivia 
die iTachricht gelangen sollte, dass wir elendiglich um- 
gekommen, man uns nicht einmal bedauern wtirde. Doch 
allmahlichq da wir sahen, dass die Canoa das Stampfen 
aushielt, ohne auseinanderzugehen oder mehr zu lecken, 
und auch der Wind sich legte, kehrte uns der Muth zu- 
riick und schon dachten wir nicht mehr an Gefahren, als 
bei Annaherung an den Strand, welcher den See "gegen 
Osten begrenzt, eine Menge liegender und von der Zeit 
gebleiohter Baumstamme, welche oberhalb des Strandes am 
Waldrande zu sehen waren, den Ruderern grossen Schreck 
verursachten, da sie sich einbildeten, es sei einer von je- 
nen Fenzen (Einfriedigungen), die man hier Cereos de renti 
nennt, und sieherlich lagen in geringer Entfernung dahin- 
te r In d ie r -Wohnungen. Die Spitzen der Vulkane sahen 
w ir so nahe, dass es schien, als konnte sie eine Biichsen- 
kugel erreichen, doch bald wurden sie vom Walde ver- 
deckt, und als die Gegenstande am Ufer schon besser un- 
terschieden werden konnten, erkannten wir, dass der ver- 
meintliche Zaun nichts Anderes war als, Baume, welche 
die W interstiirme in betrachtlicher Hdhe iiber dem gegen- 
wartigen Mveau des See’s angehauft batten. Wir konnten 
uns Anfangs nicht iiberreden, dass der Wellenschlag so 
hoeh -hinaufzureichen vermdchte, allein auf der Riiek- 
reise bemerkten wir an den Felsen der vorspringenden 
Spitzen horizontale Linien, die ofFenbar den Winterwasser- 
stand des See’s bezeiehneten und f  bis |  Vara iiber dem

jetzigen Xiveau sich befanden. Diess ist auch leicht zu 
begreifen, wenn man erwiigt, dass in diesem Behalter, der 
in Gicho nur einen engen Ausfluss hat, sich alle Gewasser 
vereinigen, welche in die See’n von Calafquen, Pangui- 
pulli, jS’eltume und Kontiie fallen, und ohne Zweifel wird 
durch die wiithenden Nordwestwinde, welche die ganze 
Lange des See’s von mehr als 5 Leguas frei durchstreichen, 
das Niveau am aussersten Ende, wo ausserdem der Wellen
schlag ahnlich dem des Meeres sein muss, noch ,,viel mehr 
erhdht. _

Unser Wegweiser Domingo zeigte mir ein Fleckchen 
am Strande, wo es wenige und kleine Steine gab. Dort 
wurde gelandet, als sich die Sonne schon hinter den Ber
gen verbarg, weshalb ich mich sehr beeilte, die Umrisse 
der Berge zu zeichnen und mit Hiilfe von Don Enrique 
verschiedene Kompass-Peilungen zu nehmen, die mir fiir 
die Anfertigung des Plans wichtig waren; am nachsten 
Morgen wiirde ich des Rebels wegen, der bis spiit alle 
Berge bedeckte, nicht haben beobaehten kdnnen. InzWi- 
schen batten die Ruderer das Feuer im Walde etwa 50 Va- 
ras vom Strande angemacht, um den'Indiern von Shos-huenco 
unser Nachtquartier nicht zu verrathen; in geringem 
Abstande vom Feuer batten Lagreze und ich uns ein 
prachtiges Bett auf einer Unterlage von Zweigen bereitet, 
und naehdem wir zu Abend gegessen, gedaehten wir treff- 
lich zu schlafen. Die Besorgniss vor einem moglichen 
tiberfall der Indier Hess jedoch keinen ruhigen Schlaf 
zu, denn unsere Ruderer batten eine mit Lochern verse- 
hene Ruderschaufel, wie sie die Indier zu machen pfle- 
gen, um sie an eine Stange zu binden, und einen frisch 
abgeschnittenen Kniippel gefunden, so dass sie sich ent- 
schlossen, auf dem nassen Strande dicht neben der Canoa 
sich niederzulegen, um diese zu hiiten, und Domingo, noch 
furchtsamer gemacht, uns einzureden suchte, die Shos- 
huenco-Indier rniissteh schon Nachricht von unserer Reise 
haben und wurden sieherlich den Versuch machen, uns 
den Riickweg abzuschneiden. Von den Indiern von Pan- 
guipulli batten wir Nichts zu befiirchten, eben so wohl 
wegen der Entf(?rnung und der ungeheueren Berge, die 
uns von ihnen trennten, als auch well Domingo Neffe des 
Kaziken Aillapan war; es waren einzig und allein die von 
Shos-huenco, die gefiirchtet wurden. Da uns jedoch Do
mingo knrz zuvor erzahlt hatte, dass die'von Panguipulli' 
schon daran gedacht batten, alle Shos-hueneo-Indier, die ei- ' 
nige 30 oder 40 ziihlen, todt zu schlagen, um sich von ihren 
fortwahrenden Diebstahlen zu befreien, und dass sich diese 
letzthin sogar mehr nach dem Inneren der Cordillere zu- 
riickgezogen, so schien es mir durchaus unwahrscheinlieh, 
dass ihnen Nachricht von unserer Expedition sollte zu- 
gekommen sein, und deswegen beunruhigten mich die Be-
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sorgnisse von Domingo, Solis und Montoya wenig, dessen 
ungeachtet schien es uns gerathener, uns angekleidet und 
mit den Revolvern im Giirtel niederzulegen. Vielleieht 
waren auch die Gemiither durch ein Ereigniss, das kurz 
vorher Statt gefunden hatte, empfanglicher fiir die Furcht 
gemacht worden. Es ertdnte plotzlicli ein schrecklicher 
Larm, wie ihn etwa eine Legion Teufel hervorbringen 
kdnnte, die durch den diehten Wald braehen. Im ersten 
Augenblick verursachte er uns Schrecken , weil wir nicht 
begriffen, woher fer kommen kdnnte, allein gleich darauf 
sahen wir ein, dass es einer von jenen Bergstiirzen gewe- 
sen, die so haufig in diesen Cordilleren sind. Zweifelsobne 
verharrten wir unter dem Eindrucke, den diese ungewdhn- 
liche Erscheinung hervorbraehte, und um denselben zu er- 
halten, trugen sicherlicli die beiden grossen Wasserfalle 
bei, welche wir in etwa einer Seemeile Abstand erblickten 
und welche auf dem Plane angedeutet sind, denn das Ge
ra usch, welches sie verursachten, hdrte man wahrend der 
Nacht so stark, dass wir schwerlich die Indier gemerkt 
batten, wenn sie gekommen waren, um uns zu iiberfallen.

Kaum war die Annaherung des Tages zu^merken, als 
ein starker Pfiff, der nahe bei uns ertdnte, uns vom Bett 
aufspringen machte. Einer der Ruderer war aufgestanden 
und hatte sich dieses wirksamen Mittels bedient, uns zu 
wecken. Wie batten sie die Sitten der wilden Indier je- 
ner Gegenden nicht kenne'n sollen! Diese pflegen sich 
Nachmittags schlafen zu legen, stehen um Mittemacht auf, 
die Frauen machen ihnen dann das Essen zurecht und vor 
Tagesanbruch riicken jene aus auf ihre Malones oder tJber- 
falle oder sie erwarten sie mit der Lanze in der Hand, 
denn nie kdnnen sie sicher sein, wenigstens wenn sie ei- 
nige Stiick Vieh oder sonstige Gegenstande besitzen, welche 
die Habsucht der Hachbarn reizen konnen.

Da die Nacht ohne einen Vorfall voriibergegangen war, 
schien uns unsere Besorgniss schon ungegriindet, allein wie 
wir spater in Riuihue erfuhren, waren wir in Wirkliehkeit 
sehr gefahrdet gewesen. Wahrend ich in Gicho mit m'ei- 
ner Zeichnung und den Winkelmessungen besebaftigt war, 
hatte ich nicht bemerkt, dass sich bei Antonio noch ein 
anderer Indier befand, der nach Panguipulli zuriickkehrte. 
Dieser fragte dCn Domingo, warum er kame, die Canoa 
abzuholen, und als ihm Domingo antwortete, die Spanier 
da (wir) w;ollten den „lafquen” (See) “beschiffen, sagte er: 
„Weisst Du nicht, dass der Kazike nicht will, dass auf 
dem See verk^hrt wird, und dass der offentliche Weg iiber 
Panguipulli fiihrt ? Zudem sind gegenwartig drei Indier von 
Shos-huenco in^ Panguipulli und werden es sehr iibel neh- 
men. Aranp, der oft in Panguipulli gewesen, beriehtete 
uns, dass die Indier von Shos-hueneo des Morgens in ih- 
ren Canoas von dort abzufahren pflegten und dann am

folgenden Tage friih nach Shos-huenco kamen. Es ist klar, 
dass der kleine Indier von Panguipulli gewiss keine Zeit 
verier, den drei Shos- huencanern die grosse Neuigkeit 
mitzutheilen, und dass diese in den vier Tagen, die bis 
zu jener l^acht der Befiirchtungen versfrichen, liberfiiissig 
Zeit batten, ihre ganze Bevdlkerung zu alarmiren und bis' 
an die Grenze ihres Landes mit dem von Riuihue vor- 
zudringen. ,,

Ein ausgezeichneter Kaffee mit Milch und Eiern starkte 
Kdrper und Geist und bald darauf spotteten wir in un- 
serer -kleinen Canoa der N'aehstellungen der Indier. In 
einer Viertelstunde gelangten wir an den Fluss von Shos- 
huenco, das Ende jenes Strandes, dem wir den Namen 
„playa del temor” (Strand der Furcht) gaben. W ir streng- 
ten die Ruder an, um hinaufzukommen, "indem wir eine 
kleine Riickstromung benutzten, aber als wir an die 
Strdmung gelangten, sahen wir uns gezwungen, dieselbe 
schrag zu durchschneiden, wie es der Branch ist, litn eine 
grosse Steinbank zu erreichen, die sich auf der anderen 
Seite des Flusses befindet. Als wir in die Wirbel gerie- 
then, welche die Stromung bildet und die man eine gute 
Strecke in den See hinein verfolgen kann, stiessen die 
Ruderer ein Geschrei aus, wir kamen jedoch ohne Unfall 
hindurch. Montoya, der oftmals Reisen zu Boot von Q,nin- 
chilca nach Valdivia gemacht hatte, kannte diese Strudel, die, 
wenn sie die Canoas oder Boote erfassen, dieselben oft so 
lange herumdrehen, dass die Mannschaft wie betrunken 
wird; ein Mai sogar war Montoya ins Wasser gefallen und 
der Strudel hatte ihn hinunter gezogen, da er aber ein 
guter Sehwimmer ist, kam er an einer anderen Stelle wieder 
empor. Wir stiegen ans Land und durchwanderten die 
iiber 2 Cuadras lange und fast eben so breite Bank zwi- 
schen dem Fluss und d'em See, lessen W ellen sie im 
Winter ganz bedecken miissen. Ausser der Strdmung, die 
wir eben durchfahren batten, gab es noch eine andere, gleich 
einer Stromschnelle, an - der Biegung, die der Fluss 2 Cua
dras weiter oben macht. Der (ibrige Theil des Flujsses, der 
im Mittel 50 Varas breit sein mag und eine grosse Wasser- 
menge fiihrt, fliesst ruhig und das wenige, das wir jen- 
seit der Stromschnelle sehen konnten, hatte sogar dieselbe 
griinliche Farbe. wie der See und zeigte keine Strdmung. 
Es ist leicht zu denken, mit welchem Bedauern wir un- 

i serer -Ifeugier Ziigel anlegen mussten. Ein gutes Boot 
wiirde, glaube ich, mit Rudern durch die Riickstrdmungen 
hinaufkommen, jedwedes Fahrzeug aber liesse’ sich an ei- 
nem guten Tau init Leichtigkeit hinaufziehen. Zu unse- 
rem Gliicke jedoch batten wir nur eine sehr sehwache 
Schnur, die uns Richts niitzte; ich sage: zu unserem 
Gliicke, denn wenn die Ruderer nicht absichtlich alle Las
sos in  Riuihue zuriickgelassen batten, so wiirden wir, wie
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ich nicht bezweifle, auf den bedehklichen Zustand des Bo- 
dens unserer .Canoa keine Riicksieht genommen haben, 
beim ersten Schlage gegen einen Stein ware er .aber un- 
fehlbar aufgerissen und hatte uns den Indiern oder einem 
scblimmeren Tode iiberliefert, denn der Weg am lifer des 
'See’s entlang war auf beiden Seiten von vielen fast senk- 
recht ins Wasser abfallenden Felsspitzen unterbrocben, die 
nicht einmal fiir Katzen einen Durchgang gestatteten, und 
wie batten wir jene ungeheueren Waldgebirge ohne Weg 
durchkreuzen sollen? Der liigenhaften Erzahlungen der In- 
dier in Eifiihue iiber die TJnmdglichkeit, den Fluss von 
Shos-huenco hinauf zu fahren, seine Wasserfalle u. s. w. 
waren so ' viele gewesen, dass selbst Arango gemeint hatte, 
wir batten die Expedition verfehlt und batten sie von 
Panguipulli aus unternehmen miissen, und als wir nun an 
der Miindung des Flusses scbon zwei Stromschnellen an- 
trafen, die -wir fiir das Vorspiel der Wasserfalle nahmen, 
blieb uns kein Zweifel iibrig, dass wir uns unniitzer Weise 
Gefahr aussetzen wiirden, wenn wir uns anstrengten, den 
Fluss hinauf zu fahren.

AVie gross war nun unser Verdruss, als wir, nach Val
divia zuriickgekehrt, nicht bloss von Don Jeronimo Agiiero 
erfuhren, dass Caneho und Catriiiil (oder Cathigil), der Sohn 
des Jxaziken Aillapan, ihm versichert batten, dass man den 
Fluss bis zum See von Panguipulli hinauf fahren kdnnte,, 
sondern auch Montoya, der einige Tage spiiter ankam, uns 
berichtete, ihm babe Pascual Amoyao gesagt, dass, batten 
wir den Fluss aufwarts verfolgt, wir nach dem anderen 
See gekommen wiiren, denn nur an Finer Stelle batten wir 
aus der Canoa aussteigen und sie hinaufziehen miissen! 
Aber wohl erwogen, erscheint es mir doch besser, dass 
wir diess nicht wussten, denn die Wahrscheinlichkeit ist 
wie tausend gegen eins, dass wir nicht gut bei dem Ge- 
sehaft gefahren waren.

Als wir auf der Steinbank umhergihgen, sahen wir 
in  geringem Abstande einen der Wasserfalle, die' so viel 
Larm machten. Weissen Bandern gleich durchkreuzten 
seine verschiedenen Verzweigungen einen Felsen von 30 
bis 40 Varas Hiihe. Die Versuehung war gross, diese 
und andere Wunder des See’s mehr in der Nahe zu be- 
schauen, allein da wir die Gewissheit erhalten batten, dass 
kein anderer Fluss in denselben einihiindete als der, wel- 
cher Yon Panguipulli kommt, und den hinauf zu fahren 
wir nicht fiir mdglich hielten, so bestand das grdsste In- 
teresse, das uns iibrig blieb, in der Aufnahme des Plans 
vom See, und da die Messungen von Eimehue aus des 
Windes und Wellenschlages wegen untauglich ausgefallen 
waren, durften wir die Euhe nicht unbenutzt lessen, in 
der sieh der See jetzt befand. Diese Euhe-des Wassers 
erlaubte es, die Messung der langen Linie von der Playa del

temor zwischen dem Inselchen Copiuhuelpe und dem klei- 
nen Campana- (Gloeken-) Berge hindureh bis zu der zwi
schen Eiiiihue und Eimehue hervorspringenden Spitze sehr 
zufrieden stellend auszufiihren; vermittelst dieser Linie 
und der Winkelmessungen an beiden Enden derselben konnte 
ich den Plan berichtigen. Die Fahrt bis zur genannten 
vorspringenden Spitze war die kdstlichste, die man sich den- 
ken kann. Der See war wie ein Spiegel, dessen Gliitte nur 
dann und wann durch eine leiehte kleine Brise unterbro- 
ehen wurde, welche von den Bergen herabkara. Die Wol- 
ken zertheilten sich nach und nach und enthiill.ten zuerst 
den niedlichen, kleinen, wie gedrechselt aussehenden Cam- 
pana-Berg (von 400 bis 500 Fuss Hdhe), darauf die Eeihe 

, grosser zerrissener Felsen, welche den seltsamen Kamm 
des „Maltusado” bilden (welehen Namen Lagreze mit gros- 
sem Beifall Aller jenem sonderbaren Berge gab), und die 
iibrigen hohen Waldgebirge, welche den See einschliessen, 
wie auch 4en .noch fernen Tralcan und zuletzt die praohf- 
vollen Vulkane, wiihrend sich der Himmel mit einem rei- 
nen Dunkelblau farbte, dessen Widerschein sich mit der 
eigenthiimlichen Smaragdfarbe des See’s vermischte.

Wir kamen um Mittag nach dem Ende der langen Li
nie, dort hielten uns die Beobachtungen einige Stunden 
auf und unterdessen fing der Wind mit solcher Macht zu 
wehen an, dass wir mit einiger Miihe und unter entsetz- 
lichem Schaukeln nur bis zur Playa de Conico gelangen 
konnteik. Eachdem wir noch einige Stunden gewartet batten, 
beruhigte sich der See ein wenig und erlaubte uns, noch bei 
Sonnenschein den Ort Einihue zu erreichen, von dem wir 
ausgefahren waren. Da uns noch iibrig blieb, die Bueht 
von Comohue aufzunehmen, beschlossen wir, am Strande 
zu libernachten, wo wir ohne die geringste Besorgniss aus- 
ruheh konnten.

Arango fanden wir besser und im Stande zu reisen. 
Es war nicht bloss ein Yerwandter von ihm gekommen, 
ihn abzuholen, sondern auch ein Moceton (Diener) vom 
Kaziken von Panguipulli, der sich angeblich nach seiner 
Gesundheit erkundigen, in AVahrheit aber den Zweek un
serer Eeise auskundschaften sollte. Wir fertigten ihn am 
folgenden Tage mit einer hdflichen Entschuldigung an den 
Kaziken ab, dass wir die Eeise ohne seine Erlaubniss ge- 
macht, da wir dieselbe wegep der Krankheit des Eapitan ' 
nicht batten erbitten kdnnen, und begleiteten die Bestel- 
lung mit einer Stange Tabak, einem Bueh Eapeh- (oder 
Cigarren-) Papier, einem Feuerzeug, einem Siickchen Ajf 
und vielen Anerbietungen, auch gaben wir dem Moceton 
Tabak, Cigarren, eine Packnadel und ein gutes Friihstuek 
mit Kaffee, so dass er sehr dankbar wegging und Arango 
uns versicherte, der Kazike wiirde sehr befriedigt und un
ser Freund sein.
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Dieser Abschied fand am Comohue Statt, von wo wir 
nach beondigter Messung etwa urn Mittag abreisten, der 
Bote nach Panguipulli, Domingo init dem Jungen, der 
unsere Pferde gebracht hatte, nach Riilihue in der Canoa, 
wobei ihtn sein Poncho als Segel diente, und wir nach 
Cochui. Meine Absicht war gewesen, in der Canoa die 
Messung bis Gicho fortzusetzen und von dort am Nord- 
ufer, welcher Theil auf dem Plane nicht sehr gonau ist, 
zuriickzufahren, allein von friih an blies der Siidwind so 
heftig, dass daran 'nicht zu denken war. Mit Bedauern 
musste ich auch vom der ddee, nach Panguipulli zu gehen 
und jenen See zu beschiffen,, abstehen, denn es konnte 
mich Niemand begleiten. Arango war noch krank und 
wiinschte nach Hause zu kommen, Solis und Montoya 
wollten das gute Wetter zu ihren kleinen Ernten benutzeh 
und Lagreze musste ebenfalls umkehren.

Wir gelangten bei Sonnenschein nach Cochui, iiber- 
naohteten dort unter einem Birnbaum, um am folgenden 
Tage zeitiger aufbrechen zu kdnnen, und gelangten so am
2. Miirz nach Valdivia. Was ich nachtraglicli noch iiber 
die Wasserverbindung des llirdhue-See’s mit den Pampas 
in Erfahrung bringen konnte, stelle ich hier zusammen. 
In einem Verhdr, das der Richter von Quinchilca mit 
Pascual Amoyao veranstaltete, gcstand dieser, dass sie in 
der That in Canoa von Riilihue bis nach den Pampas • 
gingen, dass es nur eine Enge zwischen Felsen gabe, 
dass man_, aber hindurch kdnne, dass sie, die Indier, es 
verheimlicht hatten, weil, wenn ein' Mai ein Spanier pas- 
sirt ware, alle wiirden der grossen Bequeralichkeit wegen 
hindurch wollen.

Julian Arango hatte mir mitgetheilt, dass Canin Amo
yao , Indier von Riuihue (nicht von Panguipulli) und 
Reisegefahrte des Kaziken Patino, bei seinem Bruder Se
bastian Arango in Valdivia ware. Ich, hoffte von Canfn 
die Bestatigung der von Ovalle und Valverde gegebenen 
Eachriehten zu hdren, aber er war nicht dazu aufgelegt, die 
Wahrheit zu sagen, und ausserdem verstand und sprach er 
das,, Spanische nicht gut oder stellte sich wenigstens, als 
verstehe er mich nicht. So geschah es, dass er bloss ge- 
stand, mit dem verstorbenen Paulino Patino in den Pam
pas ein halbes Jahr umhergestreift und bis an den Limai- 

■Plussi d. i. der Rio Negro, gekommen zu sein; auf der 
Ruckkehr hatten sie den Pass von Ranco des Schnee’s 
wegen nicht passiren kdnnen und hatten den Weg bis an 
den See von Nontiie fortgesetzt, wo sie Cancho trafen. 
Unter dessen Piihrung waren sie zu Fuss, durch Quila- 
und Colihue - Gebiische sich durchhauend, stets dem Ufer 
des Flusses entlang gegangen, der vom Nontue-See in den

diesem in den von Panguipulli 
un er eben dieser Fluss von Valdivia ist, wobei

sie yiele Felsen (Steine) uiid Biiche, aber keinen Berg pas- 
sirten; nur den See von, Neltume hatten sie in Canoa be- 
fahren, denn die Fliisse kdnntcn ihrer starken Stromung 
wegen nicht befahren werden; Leanca sei nicht mit ihnen 
gekommen.

Schon in Riuihue hatte uns Arango bemerklich ge- 
macht, wie offenbar die Liigen der Indier seien, -wenn sie 
sagten, dass Patino und seine Gefahrten an verschiedenen 
Punkten iibergesetzt, iibrigens g,ber zu Fuss gegangen wa- 
ren, denn nach der eigeuen Angabe der Indier gabe es 
keine Bewohner an jenen Orten: wie konnten sie also ein^ 
Canoa antrefifen? Wie konnten sie eine solche *in Neltume 
antreffen, wo ebenfalls keine Bewohner sindr Kurze Zeit 
nach der Vernehmung Canin’s kam Luis Silva, ein Bruder 
des Richters von Quinchilca, um mir in dessen Auftrage 
zu sagen, dass, als Canfn Amoyao dort angekommen sei, 
Don Manuel Silva ihn nach der Reise, befragt, die er mit 
Patifio gemacht, und ihm, als er leugnen wollte, gedroht 
habe, und alsdann habe Canfn gestanden, dass er die ganze 
Reise von den Pampas bis Riuihue zu Wasser, gemacht 
und dass sie nur an Einer Stelle hatten ans Land steigen 
und die Canoa an einem Lasso hinunterlassen miissen. 
Ferner habe ich mit ziemlicher Zuverlassigkeit Folgendes 
erkundet, was die friiher angefiihrten Aussagen zura Theil 
berichtigt. Unser Valdivia- oder Callecalle-Fluss entspringt 
bei Neltume aus dem See von Pirehueico und fiibxt dort 
den Namen Caillitue, vereinigt sich mit dem Ausiiuss des 
See’s von Panguijjulli und fallt, wie auf der Karte an- 
gegeben, als Fluss von Shos-huenco. in den See von Rihi- 
hue, aus dem er dann als Fluss von Valdivia herauskommt. 
Der See von Pirehueico und der von Neltume sind ein 
und derselbe, an dem diesseitigen Ende heisst er Neltume, 
an dem jenseitigen Pirehueico und mit Aem letzteren be- 
flndet er sich schon in den Pampas. Er soil doppelt so 
lang sein als der See von Riuihue, d. h. 10 bis ,12 Le- 
guas lang. Dagegen ist der See von Nontue nicht, wie 
wir friilier verstanden hatten, identisch mit dem yon Pire
hueico , sondern er soil nur mittelst eines kurzen Flusses 
Huahuiim (spr. Ua-uiim), der vielleicht noch durch einen 
kleineren See geht, mit dem Pirehueico in Verbindung 
stehen. Der See von Nontue heisst auch. Lacar und soil 
etwa .die auf der Karte angegebene Form, haben. . An .der 
engen Stelle in der Mitte ist die Uberfahrt, die im Indi- 
schen „Nontue” heisst. Die Herron Muhm, welche vor 
mehreren Jahren eine ReiSe nach den Pampas ausgpfiihrt 
haben,-behaupteten der Aussage, des Indiers Remigio Amoyao 
zuwider, der Huahuiim-Flpss gehe in den liacar-See hinein, 
woraus natiirlich gefolgert werden musste, dass der Pire
hueico zwei Abflusse, nach entgegengesetzten Seiten und 
der Lacar seinen Abfluss nach dem Rio Negro habe. Es
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bat sich nun aber herausgestellt , dass Amoyao ganz 
Eecht hatte, dass der Huahuum aus dem Laear-See in den 
von Pirehueico fliesst und von den Herren Muhm gar 
nicht gesehen werden konnte, weil sie auf der entgegen- 
gesetzten Seite des See’s sich befanden. Der Fluss, den 
genannte Herren durchsetzten, geht allerdings in den See 
von Lacar, heisst jedoch Chaehiini und kommt aus dem 
kieinen Se^ von Quege, der sein Wasser aus der Cordil- 
lere erhalt. Diese Berichtigung erhielt ich von einem der 
Spanischen Sprache vollkommen maehtigen Indier aus der 
Gegend des Ranco-See’s, JTamens Jose Antonio Panguilef, 
dem Vetter des Kaziken Checapan von Lacar, der oftmals 
dort gewesen und die Herren Muhm auf ihfer Reise be- 
gleitet hat. Nach seiner auf dem Erdboden gemaehten 
Zeichnung, die in der Hauptsache mit der des Herrn Muhm 
iibereinstimmt, ist meine Karte berichtigt worden.

In neuerer Zeit ist es mir sehr wahrscheinlich gewor- 
den, dass man verschiedener Stromschnellen oder auch 
Wasserfiille wegen nicht zu Boot von Riflihue nach Pire- 
hueico hinaufkommen kann, zumal Canin Amoyao, der 
Begleiter des Kaziken Paulino Patino, bei den wiederhol- 
ten Verhbren, die der Missionar von Quinchilca und in 
Valdivia der Intendent D. Ignacio Agiiero und ich mit ihm 
vorgenommen, fest und steif dabei beharrt, dass sie mit 
Cancho und noch einem Indier, den sie in Pirehueico tra- 
fen, von dort in einem Tage den ganzen See befuhren, 
der stellenweis nur 50 Varas breit ist (weshalb ihn die 
Indier auch „rio” nennen), in Neltume die Canoa zuriick- 
liessen, weil sie der Strbmung und Felsen wegen nicht 
weiter konnten, und dann zu Fuss immer am Flussufer 
entlang, ohne irgend einen Berg zu passiren, durch das 
Dickicht sich durehhauend bis an den See von Riui- 
hue kamen, wo sie ein Floss bauten, um nach dem Hafen 
von Eimehue iiberzusetzen. Was mich am moisten geneigt 
maeht, der Erzahlung des Canin Glauben zu sehenken, ist, 
dass er sich sehr bereitwillig zeigt, uns auf der beabsich- 
tigten Expedition nach den Pampas als Wegweiser zu die- 
nen. Ich unterlasse es, verschiedene andere, weniger genaue 
Angaben mitzutheilen; alle lassen nicht den geringsten 
Zweifel dariiber zu, dass unser Valdivia-Fluss wirklich sei- 
nen Unsprung auf der anderen Seite hat. Weder die 
Geschichte der Eroberung noch irgend eine neuere Nach- 
richt ausser den zu Anfang dieses Berichtes angezogenen 
erwahnt den kostbaren Pass der Cordillere, der durch die 
Gewasser des Valdivia - Flusses bezeichnet ist oder aber 
durch die See’n von Fontiie, Neltume, Panguipulli und 
Riflihue und die Fliisse, durch die sie abfliessen. Wenn 
ich sage, dass die Entdeckung dieses Passes sehr neu zu 
sein scheint, so berufe ich mich auf einen Bericht, der 
mir gemacht worden, obgleich ich mich nicht erinnern 
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kann, von wem. Es wurde mir namlich erzahlt, dass ei- 
nige Indier von dieser Provinz, die sich vor etwa 8 Jah- 
ren in den Pampas befanden und zuriickzukehren wiinsch- 
ten, da sie sahen, dass der See von Nontue sich so weit 
(nach Westen zu) in die Cordillere hineinzog, und sich 
vorstellten, dass er vielleicht hindurchginge, eine Canoa 
machten und die Beschiffung unternahmen, die denn als 
Resultat die Entdeckung der Wasserverbindung gab, die 
bis dahin selbst den Indiern unbekannt gewesen. Da diese 
Entdeckung also so neu und von den Indiern so sorgfaltig 
verheimlicht war, so ist nicht zu verwundern, dass die 
Silvas und viele andere Bewohner von Quinchilca und den 
iibrigen in der Nahe von Riflihue gelegenen Orten bisher 
nicht die geringste Notiz davon gehabt haben.

Ich habe verschiedene Personen meinen hbren, dass 
vielleicht in einem Jahrhundert oder wenigstens in einer 
so entfernten Epoche, dass wir sie nicht erleben konnen, 
sich Nutzen aus dieser Entdeckung wird ziehen lassen, 
die unterdessen nichts Anderes als eine Merkwiirdigkeit 
sein wird. Ich bin dieser Meinung nicht, im Gegentheil 
bin ich innigst iiberzeugt, dass eben so wohl Chile wie 
Buenos-Aires in sehr wenigen Jahren schon, und man kann 
sagen ohne das geringste Opfer zu bringen, unendliche 
Vortheile aus dieser Entdeckung werden ziehen konnen, 
selbst wenn eine von kompetenten Personen vorzunehmende 
Untersuchung ergeben sollte, dass die Abfliisse der ver- 
schiedenen See’n auch fiir die kleinsten Fahrzeuge nicht 
schiffbar wiiren, denn sogar in diesem Falle wiirde nach 
den Aussagen der Indier, die im schlimmsten Wintermonate 
(August) ohne Weg und Steg hindurchgekommen, nicht zu 
bezweifeln sein, dass mit geringen Kosten am Ufer jener 
Fliisse sich ein guter, durchaus ebener Weg bauen liesse, 
auf dem man bequem zu jeder Jahreszeit die Anden-Cor- 
dillere durchschneiden konnte, und zwar gerade an der 
einzigen Stelle, wo sich ganz in der Nahe nach beiden. 
Oceanen fiihrende schiffbare Fliisse flnden. Ich will mir 
erlauben, in wenigen Umrissen die Schritte anzugeben, die 
nach meinem Daftirhalten geschehen miissten.

Von unbedingter Nothwendigkeit ware die Kolonisation 
des ganzen Landstrichs zu beiden Seiten der Cordillere, 
in Chile bis Valdivia, in Buenos-Aires den Rio Limai oder 
Negro entlang bis zu seiner Miindung ins Meer. Dieser 
Landstrich ist in Chile, wie wir mit Bestimmtheit wissen, 
der passendste, den es fiir die Kolonmation geben kann, 
namlich jene ausgedehnten fruchtbaren und ebenen Ge- 
filde, welche sich nordlich vom Callecalle-Fluss zwisehen 
dem Cruces-Fluss oder der Kiisten-Cordillere auf der einen 
Seite und der Anden-Cordillere auf der anderen befinden 
und welche nur in grossen Abstanden von einzelnen klei- 
nen Bergpartien unterbrochen werden, die Inseln gleich
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sich mitten in ihnen erheben, die Landschaft wundersam 
verschdnernd '). Diese Landereien besitzen den unscbatz- 
baren Vortbeil, dass sie mit einem der besten Hafen der 
Welt, dem Corral, in bequemer Verbindung steben, nicbt 
nur durcb den wasserreicben Callecalle-Fluss, der fiir klei- 
nere Fabrzeuge bis nabe der Cordillere oder vielleiebt 
sogar bis zum See von Rinibue scbitfbar ist, sondern aucb 
durcb einen seiner Nebenfliisse, den Rio de Cruces, und 
dessen zablreicbe Arme, die alle ruhig fliessen und Ebbe 
und Flutb baben. Der einzige Ubelstand, den diese Lan
dereien fiir die Kolonisation baben, ist, dass sie mit Ausj 
nabme eines kleinen Theils zwiscben den Fliissen Calle- 
calle und Cayumapu nicbt dem Fiscus geboren, aber da 
sie die Grenze geigen das Gebiet der wilden Indier bilden, 
von denen wabrend der Zeit meines Aufentbalts in Val
divia scbon unzablige Mai mit mebr oder weniger Grand 

j Einfalle befiircbtet wurden, so ist ein starker Grand vor- 
banden, von den Kammern ein Expropriations - Gesetz 
Bebufs der Kolonisation zu verlangen. Vof 2 Jabren 
vrurde der Regieruug angezeigt, dass eine Kompagnie oder 
Gesellscbaft 100.000 Cuadras Staatslandereien zum Preise 
von einem Peso die Cuadra zu kaufen verlangte, indem 
sie sich erbot, eine betracbtliche Anzahl von Familien bin- 
nen gewisser Zeit iiberzusiedeln. Obgleicb diess Geschaft 
keinen Erfolg batte, so hege ich doch nicbt den geringsten 
Zweifel, dass die Regierung in sebr kurzer Zeit nicbt nur 
den Verkauf der Staatslandereien, die ihr gegenwartig 
Hichts einbringen, erzielen, sondern aucb dem Lande eine 
bedeutende Anzahl arbeitsamer Einwohner verscbaffen 
konnte, wenn ein Expropriations-Gesetz zu Stande kame. 
Ein solcbes Gesetz ware ein Erfordetniss unbedingter Kotb- 
wendigkeit, und wenn man den wenigen Bewohnern jener 
ausgedehnten Gefilde das zu ihrem Unterhalte nothige Land 
liesse, so wiirde die Expropriation uichts Gewaltsames 
baben, sondern vielmehr eine Wohlthat sein, denn da die 
Landereien bier einen' so geringen Wertb baben, so konnte 
die Abschatzung so hoch sein, dass die Eigentbiimer sebr 
zufrieden waren, ohne dass deswegen irgend welcben Ka- 
pitalisten, die mit den Landereien spekuliren und sie mit 
Ansiedlern besetzen wollten, die Preise unbequem erschie- 
nen. Die Expropriation wiirde also keinen Widerstand er- 
fahren, wenn die mit der Abschatzung beauftragte Kommis- 
sion, zu der einige hiesige achtbare Einwohner geboren 
miissten, mit Vorsicht und Klugheit zu Werke ginge.

p  V die unter dem. Titel ,,Bemerkungen fiber die
rovinz a m a  mit Bezug auf die CMleniscbe Kolonisation in jenen 

vnm*^T!)hrp 1 „Anales, de la TJniversidad de Chile”
veroffentliohf^mde’, h ^ e  °ich -ierselben ^eit im » ™ a n o ”
gegeben nnd d k

Die Abschatzung kann nicbt obne Messung gescbeben, 
die aucb in Betreff der Staatslandereien unumganglicb noth- 
wendig ist, und so wird es ndthig, den Plan, wenn nicbt'der 
ganzen Provinz, doch wenigstens von dem Theil derselben 
aufzunehmen, wo sich die fraglichen Landereien befinden, 
d. i. von dem Departamento de Valdivia und einem klei
nen Stiick des Departamento de la Union. Um aucb den 
Plan der See’n von Panguipulli, Neltume und Nontiie mit 
ibren Abfliissen aufzunehmen, wiirde eine fdrmliche Expe
dition auszurusten sein, die unter anderen intelligenten 
Personen aucb einen oder einige Bergleute zablen und zur 
Bedeckung einige Truppen bei sich baben miisste, um den 
Indiern Respekt einzufldssen. Gerade die Indier von Pan
guipulli und besonders die von Shos-huenco, deren Gebiet 
man passiren muss, werden mit fiir die wildesten und 
iibermiitbigsten gehalten; ihr Kazike hat scbon bei einer 
anderen Gelegenheit erklart, dass er als Abkdmmling der 
Pehueneben Richts mit dem Intendenten und Oberrichter 
der Provinz zu schaffen babe, und der Kauf des Landes 
von Champulli (im Rorden von San Pedro) durcb die Sil
vas von Quinchilca hat scbon zwei Mai grossen Tumult 
veranlasst. Zur Zeit, als wir den Rinihue-See befubren, 
erschlugen die Indier in Panguipulli zwei ihrer Stammes- 
genossen wegen Hexerei und vor wenigen Tagen kam bier 
die Rachricht an, dass in Pucon jenseit Villarica ein 
Spanier, d. h. einer, der nicbt Indier ist, ermordet wor- 
den ist.

Aus alien diesen Ereignissen und vielen anderen frii- 
heren kann man entnehmen, dass das Reisen unter jenen 
wilden Indiern immer hochst gefahrlich ist und nocb viel 
mebr, wenn sie wissen oder argwdhnen, dass es geschiebt, 
um ihre Landereien zu rekognosciren und aufzunehmen. 
Aber andererseits ist nicbt der geringste Zweifel, dass, 
wenn wabrend der Dauer der von einem Piket begleiteten 
Expedition ein Bataillon in Valdivia oder an dieser Grenze 
verbliebe, obne die geringste Beliistigung oder Gefahr nicbt 
bloss der jiingst entdeckte Pass, sondern aucb die Villa
rica, ihre Minen und ihr vor Jahrhunderten scbon geriihm- 
ter fabrbarer Pass untersucht werden kdnnten. Der daraus 
entstehende Gewinn fiir den Fortschritt der Republik wie 
fiir die Wissenscbaft wiirde dieses Opfer mit Wucher ver- 
gelten.

Alle Berichte, die man bier iiber die Landereien von 
der anderen Seite erbalten, lauten hochst giinstig fiir das 
Geschaft der Kolonisation. Wenn sich also die Regierung 
mit der von Buenos-Aires in Einverstiindniss setzt und 
beiderseits alle mdglichen Vortheil&ifiir die Ansiedler so 
wie durcb einige vorgeschobene Militiir-Kolonien Schutz 
gegen die Indier geboten werden, so ist die Besorgniss durch- 
aus unzulassig, dass sich nicbt sebr bald irgend eine Kom-
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pagnie linden sollte, welche die Kolonisation des ganzen 
zwischen Valdivia und dem Atlantischen Ocean begriffenen 
Landstriches und vielleicht spater auch die Erbauung der

Trans-Andinischen Eisenbahn unternahme, denn es wiirde 
wenige so gewinnbringende und sichere Unternehmungen 
geben wie diese.

Reise des Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha nach Agypten
imd den Landern der Ilabab, Mensa und Bogos, 1862.

Als im Jahre 1860 Th. v. Heuglin ausgeriistet werden 
sollte, urn durch eine Reise ins Innere von ISTord-Afrika 
Aufklarung iiber Vogel’s Schieksal zu erstreben und dessen 
Forsehungswerk fortzusetzen, war es Herzog Ernst, der 
die Organisation und das Prasidium des Comite’s iibernahm, 
in wirksamster und erfolgreiehster Weise fiir Beschaffung 
der Mittel sorgte und der Expedition auch durch Erwirken 
des Englischen und Tiirkischen Schutzes die Wege bahnte. 
Jfach so vielseitiger und lebhafter Thatigkeit fiir das Zu- 
standekommen des nationalen Unternehmens musste auch 
das Interesse des Herzogs an den Schritten und Erfolgen 
der Reisenden ein aussergewdhnlich intensives sein und 
so lag es in der Jfatur der Sache, dass er den Berichten 
Heuglin’s iiber die grossartigen Gebirgslandschaften der 
Bogos und Mensa , das erste grdssere Arbeitsfeld der Ex
pedition, besondere Aufmerksamkeit schenkte und endlich 
zu dem Entschluss kam, selbst eine Reise dahin zu unter- 
nehmen. Dieser Entschluss wurde noch durch den Wunsch 
gefordert, iiber Manehes genauere Nachrichten zu erhalten 
und von Agypten und der Ostkiiste aus einiges die Expe
dition Fdrdernde zu vermitteln, auch kam dazu, dass jene 
Gebirgslandschaft als ganz ausserordentlich reich an man- 
nigfaltigem Wilde geschildert wurde, das AVaidwerk aber 
ist ein altes Erbe des Sachsisehen Fiirstenhauses und die 
Herren des Thiiringer Waldes haben von Je auf das Lob 
gehalten, wackere Schiitzen zu sein. Als der Entschluss 
einraal gefasst war, warden die Vorbereitungen rasch ge- 
troffen und die Reise Ende Februar 1862 angetreten. Sie 
wurde eilig, ohne langeren Aufenthalt an einzelnen Orten, 
durchgefiihrt, schon Anfang Juni kehrten die hohen Rei
senden in die Heimath zuriick, aber eine iiberwaltigende 
ifenge von Erlebnissen und Bildern einer fremden Welt 
driingte sich in diesen kurzen Zeitraum zusammen und 
spiegelt sich in dem Prachtwerk wieder, in welehem die 
Reise - Eindriicke durch Schrift und Farbe niedergelegt 
warden.

Dieses AVerk, in Atlas-Format auf das Geschmackvollste 
gedruekt und gebunden, ist kiirzlich in der Arnoldischen 
Buchhandlung zu Leipzig erschienen. Beim Aufschlagen 
begegnet uns zunachst ein biibsch komponirtes Titelblatt 
in Farbendruck, den Aufbruch zu einem Jagdzug nach

Mensa darstellend; darauf folgt eine kurze Vorrede, das 
¥erzeichniss der Reisegesellschaft, die Inhaltsangabe und 
ein 74 Seiten langer Text in zehn Abschnitten, grossten- 
theils aus der Feder des Herzogs, in den letzten Abschnit
ten auch der Frau Herzogin, wiihrend die ersten, welche 
die Reise nach Agypten, auf dem Nil und durch das Rothe 
Meer bis Massaua beschreiben, Aufzeichnungen Gerstacker’s 
zur Grundlage zu haben scheinen. An den Text schliessen 
sich an 19 grosse, vom Maler, Kretschmer nach der Natur 
aufgenommene und in J. G. Bach’s Offizin zu Leipzig chromo- 
lithographirte Tafeln mit Erliiuterungen, 4 auf einer Tafel 
vereinigte Photographien von Adulis, Assus, M’Kullu und 
Ailet nach Handzeichnungen und 2 Karten von Br. Hassen- 
stein, namlich eine Ubersichtskarte der ganzen Reise in 
1:9.000.000 und eine speziellere Karte der Gegenden 
zwischen Massaua und Keren in 1:900.000, welche einige 
Berichtigungen der friiheren Karten, namentlich in der 
Landschaft der Mensa, erkennen lasst. Das Ganze ist nach 
Inhalt und Ausstattung ein wahrhaft fiirstliches Werk.

Da die Reise in Betreff ihrer Veranlassung wie ihres 
Zieles mit der Deutschen Expedition in Zusammenhang 
steht und die Naehrichten ergiinzt, welche wir durch die 
letztere von den ndrdlichen Grenzlandern Abessiniens er- 
hielten, so sehen wir es als unsere Pllicht an, ein Resume 
des Werkes zu geben, selbstverstandlich mit besonderer 
Riicksicht auf den geographischen Inhalt.

Die Reisegesellschaft bestand aus dem Herzog, der Frau 
Herzogin, dem Fiirsten Hermann Hohenlohe- Langenburg, 
dem Prinzen Eduard Leiningen, dem Fliigel-Adjutant Major 
V. Reuter und Frau, dem Leibarzt Dr. Hassenstein, Fraulein 
Marie Messmer, dem Dolmetscher Reza Effendi, Dr. A. E. 
Brehm, der die zoologisehen Ergebnisse der Reise in einem 
besonderen Buche bearbeitet hat, dessen Frau, Friedrich 
Gerstacker, dem Maler Robert Kretschmer und einer An- 
zahl Kammerdiener, Lakeien, Jager u. s. w.

AVahrend Dr. Brehm vorauseilend schon am 6. Marz 
in Massaua landete, um dort alles Nothige fiir den Jagdzug 
in das Gebirge vorzubereiten, verliessen die Herrschaften 
und ihr Gefolge am 28. Februar Triest mit dem Lloyd- 
Dampfer „Archiduehessa Carolina” und gelangten, sich bald 
an dem Anblick der malerischen Ufer des Adria und den
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Bliithen des Fruhlings auf Corfu ergdtzend, bald unter 
heftigen Siidwinden und Seekrankheit leidend, am 6. Marz 
unter dem Salutiren Englischer Kriegsschiffe und den don- 
nernden Griissen der Agyptischen Citadelle in den Hafen 
von Alexandria. Nur ein Nachmittag wurde auf die Be- 
sichtigung dieser noch halb Europaischen Handelsstadt ver- 
■wendet und scbon am 'nachsten Abend logirten sich die 
Reisenden in einem Gartenpalast des Vieekdnigs in Kairo 
ein, nachdem sie auf der Eisenbahn die reich bebaute Ebene 
des Nil-Delta’s mit ihren verfallenen, unsauberen Stadten 
und elenden Lehmddrfern durchschnitten. In  Kairo bote* 
die Moscheen und Basare, die Platze und Gassen, die 
Citadelle mit ihrer beriihmten Eundsicht, vor Allem das 
echt morgenlandische Leben und Treiben neue Eindriicke 
in Eiille, aber aueh bier konnte der Aufenthalt nur kurz 
sein. Das Englische Kriegsschiff „Odin”, welches die Eei- 
senden nach Massaua bringen sollte, wurde mit der Japa- 
nischen Gesandtschaft an Bord schon bald in Sues erwartet 
und die Zwischenzeit sollte auf den Vorschlag des Yice- 
kdnigs mit einer Nil-Fahrt ausgefiillt werden.

Am Vormittag des 9. Marz trug der prachtig ausgestat- 
tete kleine Dampfer „Krokodil” das Herzogliche Paar und 
dessen Begleitung vom Kasr en Nil aus flussaufwarts, zum 
ersten Male spiegelte sich die weiss-griine Flagge Sachsens 
in den Fluthen des alt beriihmten Stromes. Die Fahrt 
ging rasch von Statten, Aufenthalt wurde ausser des Nachts 
nur an wenigen Punkten gemaeht, so bei Siut, dem ein 
fliichtiger Besuch abgestattet wurde und wo ein heftiger, 
gliihend heisser Chamsin das Sehiff einen Tag lang auf- 
hielt, und bei Kenneh, wo die Besiehtigung der gegeniiber 
liegenden Tempelruinen von Denderah einen Vorsehmack 
der "Wunder gab, welche die Expedition auf dem Triimmer- 
felde von Theben erwarteten, und bereits am 16. Marz 
legte der Dampfer bei Luxor an, welches den siidliehsten 
Endpunkt der Nil-Fahrt bilden sollte. An demselben Abend 
traf der Prinz von Wales, von Assuan zuriickkommend, 
mit drei Dampfern daselbst ein, und so gross auch die Zahl 
der Eeisenden ist, welche alljahrlieh hierher wallfahrten, 
so hat doch wohl selten eine so stattliehe Flottille von 
Dampfern und Barken sich bei der alten Stadt des Seso- 
stris versammelt als an jenem Abend. Eine Illumination, 
am hohen Nil-Ufer durch Feuerkdrbe veranstaltet, in deren 
grellem Schein die braunen neugierigen Gruppen seltsam 
von dem tief blauen Nachthimmel abstachen, machte eine 
hdchst malerische Wirkung. Die beiden folgenden Tage 
wurden den beriihmten Ruinen, Monumenten und Grab- 
statten gewidmet. Das Album erinnert an diese kurze, 
aber genussreiche Zeit, indem es auf dem ersten, zugleich 
einem er gelungensten Bilder eine Halle des Pharaonen- 
Palastes Medinet-Habu, auf dem zweiten das Nil-Ufer

bei Luxor und auf dem dritten einen Besuch des Prinzen 
von Wales auf dem Herzogliehen Dampfer darstellt, was 
zugleich Gelegenheit gab, die Hauptpersonen der Reise- 
gesellschaft in grdsseren Figuren und deutlich erkehnbaren 
Portraits zu gruppiren. Am 17. trat der Dampfer die 
Eiickfahrt an und begiinstigt von Stromung und gutem 
Wind erreichte er schon am 20. Kairo.

War die Fahrt auch nur eine fliichtige gewesen, so 
hatte sie doch erlaubt, den allgemeinen Charakter und die 
wesentlichen Eigenthiimlichkeiten des Nil-Thais innerhalb 
Agyptens, den Kontrast und doch auch wieder die Ahn- 
lichkeiten zwischen der alten und neuen Zeit daselbst ken- 
nen zu lernen. Ein Erlebniss in Benisuef gab Gelegen
heit, einen Blick in die primitiven Zustande der Agypti
schen Eechtspflege zu werfen. Dort sehafften 25 bis 
30 Kettenstraflinge Kohlen an Bord, wahrend die Eeise- 
gesellschaft an luxurioser Tafel in heiterster Stimmung 
versammelt war. Es bedurfte keiner Empfindsamkeit, um 
das Schneidende dieses Gegensatzes zu fiihlen, Alle waren 
ernst geworden und namentlich die Frau Herzogin war 
tief ergriffen und sprach ihr inniges Mitleid mit den armen 
Menschen aus. Durch Vermittelung des Englischen Vioe- 
konsuls, der sich an Bord befand, erkliirte der Gouverneur 
des Ortes alsbald, da die Herrschaften Gaste seines Ge- 
bieters seien und zu wiinschen schienen, dass die Gefan- 
genen die Freiheit erhielten, so sollten sammtliche Ketten- 
trager ohne Verzug frei sein, und in der That dankten am 
anderen Morgen die Freigelassenen mit lautem Jubel ihren 
Wohlthatern.

Eine in physikalisch - geographischer Beziehung inter- 
essante Beobachtung wurde in Girgeh gemaeht: „Wahrend 
Girgeh friiher mindestens einen Flintenschuss vom Flusse 
entfernt lag, erhebt es sich jetzt unmittelbar iiber dem
selben und ein Theil der Hauser ist bereits mit fort- 
gespiilt. Eine hiibsche Moschee hatte von dieser Aggres
sion des Stromes ebenfalls stark gelitten u. s. w. Auffallend 
ist, dass namentlich die Stadte am linken Ufer von dieser 
Unterwiihlung bedroht sind, und man konnte dabei wohl — 
das Wie bleibe Geographen von Each zu erklaren iiberlas- 
sen — an die Drehung der Erde denken.” Diese Beob
achtung widerspricht dem allgemeinen Gesetz, welches
K. E. V. Baer aus seinen griindlichen Untersuchungen ab- 
geleitet hat. Das fliessende W asser, wenn es vom Aqua- 
tor gegen die Pole sich bewegt, bringt eine grdssere Ro
tations - Geschwindigkeit mit, als den hoheren Breiten zu- 
kommt, und drangt deshalb gegen die ostlichen Ufer, weil 
die Rotations - Bewegung nach Osten gerichtet i s t , also 
aueh dieser kleine tJberschuss, welchen das fliessende Was- 
ser aus niedrigeren Breiten in hohere mitbringt. Um- 
gekehrt wird ein fliessendes Wasser, das mehr oder weniger
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von den Polen nach dem Aquator sich bewegt, mit gerin- 
gerer Rotations-Geschwindigkeit ankommen und also gegen 
das westliche Ufer drangen. In der nordlichen Erdhalfte 
ist aber fiir die Fliisse, die nach Norden fliessen, das ost- 
liche Ufer das rechte und fiir Fliisse, die nach Siiden 
fliessen, das westliche ebenfalls das rechte. Auf der nord- 
lich^n Halbkugel muss also an Fliissen, die mehr oder 
weniger in der Richtung des Meridians fliessen, das rechte 
Ufer das angegriffene, steilere und hbhere, das linke das 
iibersehwemmte und deshalb verflachte sein. Umgekehrt 
muss auf der siidlichen Halbkugel das linke Ufer das hohe 
und das rechte das flache, iibersehwemmte sein. Hiernach 
haben wir also beim Nil ein Drangen des Wassers nach 
der rechten oder bstlichen Seite zu erwarten und in der 
That sagt v. Hoff in seiner „Geschichte der durch Uber- 
lieferungen nachgewiesenen natiirlichen Veranderungen, der 
Erdoberflache” ausdriicklich: „Das Bett des Nil riickt in 
Ober-Agj-pten allmahlich nach Osten vor”, wie ja auch die 
Karten deutlich zeigen, dass das Bett des Flusses inner- 
halb Agyptens am Ostrande des Thales sich halt. Man 
hat es also bei Girgeh und anderen Orten offenbar mit 
lokalen Ausnahme-Verhaltnissen zu thun, und zwar kommt 
dort vielleicht die bekannte Regel zur Anwendung, dass 
bei den Kriimmungen eines Flusses das Wasser an der 
konvexen Seite der Kriimmung starker fliesst und das ein- 
schliessende Ufer angreift, wahrend an der konkaven Seite 
die schwache Strdmung das Absetzen der Sedimente, die 
das Wasser hdher oben mitgenommen hatte, begiinstigt.

Fast gleichzeitig mit der Ankunft des „Krokodil” in 
Kairo erfolgte die des „Odin” in Sues. Es blieb eben nur 
so viel Zeit, die Pyramiden zu besuchen und noch einige 
Vorbereitungen fiir die Weiterreise zu machen, ehe die 
Expedition, verstarkt durch Dr. Bilhartz und den Oster- 
reichischen Konsul Gerhard, am 24. Marz mittelst Extra- 
zuges in 4 Stunden durch die Wiiste nach Sues fuhr und 
dort am namlichen Tage auf dem „Odin” sich einschiffte. 
Die Arbeiten am Sues-Kanal wurden somit nicht besich- 
tigt, aber Erkundigungen dariiber eingezogen und das Ur- 
the il, welches sich hieraus ergab, ist von allgemeinerem 
Interesse.

Die Ausfiihrbarkeit des Kanals wird jetzt weniger be- 
stritten als friiher, dagegen erklaren die Urtheilsfahigen in 
ganz Agypten, so weit sie nicht Franzosen sind, der Kanal 
kbnne auf keine Weise rentiren, und fast will es scheinen, 
als werde auch gar nicht so ernstlich an die Vollendung 
des Werkes gedacht. „Fast allgemein nimmt man an, 
dass aus dem grossartigen Projekt einer Durchstechung 
des Isthmus von Sues in einiger Zeit als des Pudels Kern 
der weniger glanzende, aber immerhin recht niitzliche, fiir 
Agypten vielleicht, fiir Herrn v. Lesseps und fur den, der

I hinter ihm steht, jedcnfalls niitzliche Plan einer Bewiisse- 
j rung und damit einer Kultivirung des jetzt grosstentheils 

wiist liegenden ‘W’adqTumeilat, der Strecke zwischen Zaka- 
zik am Damiette-Arm des Nil und dem sogenannten Tim- 
sah-See, hervorgehen wird. Die Direktion der Isthmus- 
Kanal - Gesellschaft hat hier im Wadi Tumeilat sehr be- 
trachtliehen Grundbesitz erworben, indem sie gewisse, frii- 
her Ibrahim Pascha gehorige Landereien kauflich an sich 
gebracht hat. Massen von Franzosen haben sich hier so 
wie in Port Said, Zakazik und Damiette niedergelassen 
und diese stehen sammtlich statt unter Agyptischem Ge- 
setz unter Jurisdiktion des Franzdsischen General-Konsuls. 
Eben so entzieht sich die sehr betriichtliche Zahl der bei 
Ausgrabung des Kanals beschaftigten einheimischen Arbei- 
ter der Autoritiit der vicekdniglichen Regierung. Auf dem 
von der Gesellschaft bewasserten und in Kultur gebrach- 
ten Lande, welches an Grdsse manchem kleinen Fiirsten- 
thum gleich kommt, schaltet dieselbe als unumschrankter 
Grundherr. Endlich hat auch die Koncessions - Urkunde 
eine hdchst bedenkliche Unklarheit, indem sie Nichts iiber 
den Fall enthalt, dass der Isthmus-Kanal nach Ablauf der 
fiir seine Vollendung festgesetzten sechs Jahre nicht oder 
nur theilweis fertig ist. Nach dem Wortlaut der Urkunde 
bleiben Herr v. Lesseps (bekanntlich ein Verwandter des 
Kaisers der Franzosen) und seine Aktioniire, unter denen 
allerdings Said Pascha mit 85 Millionen Franken mehr als 
die Halfte der Aktien gezeichnet hat, auch dann im Ge- 
nuss der ihnen zugesicherten Privilegien, und da diese 
99 Jahre gelten und letztere erst von dem Tage der Erdff- 
nung des grossen Kanals an datirt werden sollen, so braucht 
die Franzosische Kolonie, als welche die Gesellschaft des 
Vetters Napoleon’s des Dritten betrachtet werden muss, 
jenen Kanal nur unvollendet zu lassen, um, wenn die 
^osse Politik ihre Rechnung nicht ^stort, sich ihrer Rechte, 
die auf vollstandige Unabhangigkeit von der vicekbnig- 
lichen Regierung hinauslaufen, fiir alle Zeit zu erfreuen. 
Was das bedeutet, ist eben nicht schwer zu errathen. Die 
Aktionare stehen erst in zweiter Linie, Frankreichs Politik 
am Mittelmeer hat ganz unvermerkt eine neue Position 
gewonnen, in Agypten, auf dem nachsten Wege zwischen 
England und seinen wichtigsten Kolonien, festen Fuss ge- 
fasst und werthvolle Rechte erworben. Wird der Kanal 
wirklich fertig, so wird er, der Schliissel zu Indien, in 
hundert Jahren weniger eins faktisch ein Besitzthum der 
Franzosen sein. Bleibt er unvollendet, so hat Frankreich 
sich in jener Kolonie im Wadi Tumeilat rechtlich fiir 
immer ein schones Stiick von Agypten gesiehert und damit 
eine FiiUe von Gelegenheiten zur Einmischung in die Ver- 
waltung des Ganzen.”

Nach einer nichts Ungewdhnliches bietenden Fahrt legte
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sich, wie wir diess auf clem vierten Bilde dargestellt finden, 
der „Odin” am 29. Marz bei Massaua neben der Dampf- 
Fregatte „Victoria” vor Anker, welche von der Britischen 
Admiralitat dahin beordert war, um der Herzoglichen Ex
pedition wahrend ihres Aufenthaltes an der abgelegenen 
Kiiste Schutz zu leisten und sie spater nach Sues zuriick- 
zufiihren.

In Massaua betrat die Expedition das eigentliche Feld 
ihrer Thatigkeit, diese wichtige Hafenstadt musste den 
Ausgangspunkt fiir die Reise in die Samhar und nach 
den Gebirgslandern der Mensa und Bogos abgeben. Als- 
bald machten sich neben der Freude an der neuen, ur- 
wiichsigen Tropenwelt jene vielfachen Bedenken, Unan- 
nehmlichkeiten und Hindernisse geltend, mit denen das 
Eeisen in uncivilisirten heissen Landern unzertrennlich 
verbunden ist. Zwar war fiir Vieles gesorgt worden und 
es land sich in M’Kullu, der bekannten Missions-Station 
unfern Massaua, ein ertragliches Unterkommen fiir die Frau 
Herzogin in dem neu erbauten, auf dem fiinften Bilde 
recht romantisch sich ausnehmenden Strohhaus des Eng- 
lischen Vicekonsuls Walker, beschiitzt von einer Matrosen- 
wache des „Odin”, aber es gait denn doch, allem gewohn- 
ten Comfort zu entsagen, Hitze, IJngeziefer und sonstige 
Plagen der Tropen zu erdulden, und diess auf Wochen 
hinaus. Anziehend und ergbtzlich sind die lebhaften Schil- 
derungen von dem wirren Durcheinander der ersten Tage, 
dem resignirten Sichfiigen in das Ilnvermeidliche.

Endlich war das Nothwendigste geordnet und der Zug 
nach dem Gebirge setzte  ̂sich am 1. April in Bewegung. 
An ihm nahmen der Herzog, Prinz Leiningen, Fiirst Hohen- 
lohe. Dr. Brehm, Gerstiicker, Dr. Hassenstein, Maler Kretsch
mer, Eeza Effendi, einige JUger und Diener Theil, auch 
schlossen sich noch an der Englische Konsul Cameron, 
Baron Yan Arkel d’Ablaing (derselbe, der spater die Tinne’- 
sche Expedition auf dem Bahr el Ghasal mitgemaeht hat), 
ein Deutsch-Ungar Kamens Wagner, ehemaliger Diener 
Munzinger’s und in Mensa ansassig, und zwei Deutsche 
Handwerksburschen, Schweizer und Schiller, die auf Irr- 
fahrten bis Abessinien verschlagen waren, nebst gegen 
40 Eingebornen, wahrend die iibrigen Glieder der urspriing- 
lichen Reisegesellschaft mit der Frau Herzogin in M’Kullu 
zuriickblieben.

Mit der Literatur iiber die Landsehaften, auf deren 
Besuch es vorzugsweise abgesehen war, batten sich die 
hohen Reisenden schon vorher eingehender beschaftigt, wir 
finden daher gleichsam zur Orientirung einen historischei; 
Exkurs fiber die Abessinien im Korden vorlagernden Ge- 
biete und fibre Bewohner der Beschreibung des Ausflugs 
vorangeste Es fehlt uns der Raum, um diese lehrrei- 

en ei en, le zum Theil auf Munzinger’s, Sapeto’s tmd

V. Heuglin’s Forschungen beruhen, zu reproduciren, dagegen 
lassen wir zum Kutzen kfinftiger Afrika - Reisenden die 
Eathschlage folgen, welche der Herzog in demselben Ab- 
schnitt in Bezug auf die Ausrustung zu Afrikanischen Ex- 
peditionen und das Regime wahrend derselben giebt.

„Dem Europaer treten in dem Lande, das wir betreten 
sollen, zwei Schwierigkeiten entgegen; der Einfluss des 
Klima’s und die Erlangung auch nur der nothdfirftigsten 
Hahrungsmittel. Klima und Kost haben einen nicht hoch 
genug anzuschlagenden Einfluss auf den Kdrper und die 
Stimmung des Europaischen Reisenden,- um so mehr, wenn 
er nicht, wie es bei Vielen von uns der Fall war, an 
Mfihseligkeiten und Strapazen, Abhartungen und Entbeh- 
rungen gewbhnt ist und wenn von Beginn an in ihm 
nicht der feste Wille obwaltet, alle bevorstehenden Drang- 
sale auf das Gemfith nicht einwirken zu lassen. Die ver- 
sengenden Sonnenstrahlen des Pages, die bald trockenen 
heissen, bald feuchten warmen, bald nasskalten Yachte 
mussen, wenn nicht kluge Vorkehrungen getrofl!’en sind, 
schnelle Krankheiten, wenn nicht den sofortigen Tod, zur 
Folge haben. Der fast allgemeine Mangel an Wasser oder 
wenigstens an geniessbarem Trinkwasser, der Umstand, 
dass nirgend eine labende Frucht, ein das Blut kUhlendes 
Gemfise zu finden ist, dass also ausschliessliche Fleisch- 
nahrung geboten wird, bringt eine vollkommene Ersehut- 
terung des ganzen Lebensorganismus hervor bei einem 
Korper, der, wie es bei den meisten Europaern der Fall 
ist,. an Flfissigkeiten aller Art gewphnt und eben so sehr 
auf vegetabilische als animalisehe Kost ahgewiesen war. 
Auch die kraftigste Konstitution wird uhterliegen, wenn 
nicht Sorge getragen ist, jenen Einwirkungen wenigstens 
einigermaassen zu begegnen. Ich verweise auf die Berichte 
aller jener grossen Reisenden in dem Kontinente Afrika’s. 
Stets dieselben Klagen und der Verlust so manchen Men- 
schenlebens! Um dem Einfluss des Klima’s zu begegnen, 
rathe ich, nie unbedeckten Hauptes sich den Sonnenstrahr 
len auszusetzen. Ein Gleiches gilt von den Hachten. Ich 
rathe dem Reisenden, sich eines jener doppelten Filz-Helme 
zu bedienen, die in England fiir Indien gemacht werden 
und in yielen Laden London’s und jetzt auch in Kairo und 
Sues zu kaufen sind. Ist rhan nicht gezwungen, in der 
Mittagsstunde auf dem Marsch zu sein, so verlasse man 
nur in den ersten Stunden nach Sonnenaufgang und in 
den letzten vor Sonnenuntergang schattige Platze. Die 
Tropen-Sonne um Mittag ist fur das Blut des Europaers. 
Gift, der Sonnenstich die grosste Gefahr des Reisenden.

„Man vermeide -so viel als moglich, auf der blossen Erde 
zu liegen und im Freien ohne Zelt zu schlafen. .Eu em- 
pfehlen sind die in England gemachten Jagdzelte, fiir eine, 
zwei Oder drei Personen berechnet; als Surrbgat fiir das
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Bett ein leichtes, zum Zusammenlegen eingerichtetes Rohr- 
gestell und eine Luftmatratze von Gutta-percha.

„Was die Kost anbelangt, wenn eine Expedition von 
nur einem oder zwei Europaern ausgefiihrt werden soli, so 
verproviantire man sich in Europa vollstandigst auf din 
Jahr mit ungefahr denselben Gegenstanden, die man auf 
eine'r Seereise bedarf, bei der man wenig Aussicht hat, 
das Land zu betreten. Man geniesse so wenig als mbg- 
lich, besonders sei man mit dem Fleischgenuss vorsichtig. 
Bouillon von frisch geschossenem Wild mit eingebrocktem 
Schiffs-Zwieback wiirde ich fiir die zutraglichste, am leich- 
testen zu verdauende Sahrung empfehlen. Vor Allem aber 
schliesse man einen Yertrag mit dem Durst, man gewbhne 
derf Kbrper nach und nach an das geringste Maass von 
Eliissigkeit, da gerade von dem, was man trinkt, oft Ge- 
sundheit und Leben abhangt. Das Trinkwasser unter den 
Tropen ist, wenn es auch npch so hell erscheint, doch 
stets in einem Zustand der Zersetzung, ein kiihler Trunk 
doch nur wahrend weniger Woehen des Jahres zu haben; 
man vermeide ■ daher wo mbglich ganz, unversetztes und 
unabgekochtes Wasser zu geniessen, und ertrage lieber 
stundenlang den brennendsten Durst, als von dieser Regel 
abzuweichen.

„Trifft man eine gesunde Quelle, so vergesse man nicht, 
sich mit Wasser zu versehen, bediene sich dabei aber 
nicht der Agyptischen Schlauche, denn diese sind mit dem 
Kern der Kolo(juinte gegerbt, sie machen das Wasser un- 
geniessbar und geradezu fiir die Yerdauung schadlich. Man 
versehe sich so reichlich wie mbglich mit Franzbsischem 
Rothwein, echtem Cognac und Englischem Porterbier; alle 
drei Spirituosa verandern sich nicht im Klima der Tropen 
und sind, massig genossen, dem Kbrper zutraglich. ^

„Da von Brod keine Redo seki kann, so ist der Rei- 
sende auf die Speise . der Eingebornen, einen brodartigen 
Teig von Durha-Griitze, und auf den Schiffs-Zwieback, den 
er mit sich fiihrt, angewiesen. Erstere Speise ist geradezu 
sohadlich, letztere kann es werden, wenn der Zwieback 
allzu lange im trockenen Zustand genossen wird; der Magen 
verdaut ihn dann nicht mehr.

„Der Genuss der Chokolade ist dem des Kaffee’s und 
Thee’s vorzuziehen.

,-,Auch frische Milch, welche oft ein unendliches Labsal 
ist und von den Eingebornen ab und zu gastfreundlich 
gereicht wird, ist unter Dmstanden sehr schadlich; mbch'te 
sie nie ohne eine Zuthat von Cognac genossen werden.

„Um kurz zu sein, die hbchste Enthaltsamkeit und 
Niichternheit ist zu empfehlen. Der Unterleib muss stets 
warm gehalten werden, der Kopf bedeckt.

„Der Europaische Eeisende hat jVichM mehr zu be- 
fiirchten als eine an Heimweh grenzende Gemiithskrankheit,

welche durch kbrperlichc Leiden, die er sich meist aus 
Leichtsinn zugezogen, entsteht. Solche Gemiithsbeschaffen- 
heit reibt ihn auf und lasst ihn entweder bald unterliegen 
Oder stumpft ihn giinzlich ab und macht ihn zu korper- 
licher und geistiger Arbeit unfahig.”

Was Mangel an geniessbarem Wasser unter der sengen- 
den Sonne Afrika’s bedeutet, mussten die Reisenden bei 
dem viertagigen Zug durch das wellenfbrmige Steppenland 
der Samhar griindlieh erproben, ja durch unvorsichtiges 
Trinken verdorbenen Wassers legten wahrscheinlich Yiele 
den Grand zu bald darauf eintretender Krankheit. Die 
eigenthiimliche Yegetation der Samhar mit den ausgedehn- 
ten silberweissen Kameelgrasfeldern, den dunkeln Schora- 
Buschen, den Fachermimosen, Asclepias- und Euphorbia- 
Arten wird uns auf dem sechsten und siebenten Bilde des 
Albums vorgefiihrt, wahrend die beiden folgenden einen 
stattlichen Aufzug des Beherrsehers der Samhar, des Raib 
von Arkiko, und seinen Besuch bei dem Herzog darstellen. 
Die Jagdbeute war nicht eben gross, aber der aufregende 
Anblick grbsserer reissender Thiere, der zierlichen Antilo- 
pen, vielfacher neuer Formen der Yogelwelt belohnten die 
ausserordentliche Anstrengung, auch verlieh die Begeg- 
nung mit einem Stamm wandernder Schohos der Scenerie 
erhbhtes Interesse.

Am 4. April erklomm der Jagdzug vom Brunnen Schaieh- 
Muhammed aus mit grosser Miihe den Abfall der Berge 
und sah sich wie mit Zauberschlag aus der bden Steppe 
in ein reizendes Alpen-Land versetzt, das trotz der trocke
nen Jahreszeit im Lawa-Thal einen fliessenden Bach, eine 
seltene Erscheinung in Afrika, darbot. Hier am Eande 
des belebenden Elementes entfaltete die Temperatur ihre 
ganze tippigkeit. Das von dem Staub und der Hitze der 
Samhar schmerzhaft entziindete Auge weidete sich an dem 
saftigen Griin, der nach Kiihlung lechzende Kbrper er- 
frischte sich wunderbar in dem Schatten der majestatischen 
Baume, welche in dichten Gruppen den platschernden Bach 
iiberragfen. Auf den Zweigen wiegten sich Ybgel aller 
Art, von dem kleinsten Afrikanischen Kolibri (Honigsauger) 
bis zu dem riesigen Ohrengeier, auch wurdo in dem feuch- 
ten Sande ab und zu ein Leopard gespiirt, seltener eine 
Gazelle oder Antilope. Rudel von Affen eilten mit lautem 
GescWei die Abhange hinauf und Klippdachse belebten 
die zerkliifteten Felsen, sogar Spuren eines Elephanten 
wurden entdeckt, zum Ersfaunen der Reisenden, denn man 
konnte kaum glauben, dass wirklich ein so riesiges Thier in 
die steilen Berge sich gewagt habe. Spiiter freilich sahen sie 
Elephantentrupps selbst auf den steilen Abhangen und 
hbehsten Gipfeln der Hochgebirge um Mensa herumklet- 
tern.

Das herrliche Thai, dasselbe, welches im Jahre 1857
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A. de Courval und Graf Thurheim durchzogen haben '), 
erweiterte sich nach einiger Zeit, die Berge erschienen 
hdher und erinnerten immer mehr dureh ihre eharakteri- 
stischen Formen an so manche der Tyroler Alpen. Es lag 
ein unendlicher Zauber in der Verbindung der Alpen- 
Landschaft mit der Tropen-Vegetation. Das Gestein, An- 
fan’gs Granit, anderte sicb ab und zu, es fand sich Thon- 
und Glimmerschiefer, stark mit Quarz durchwachsen, und 
Gerstacker meinte, dass es sich der Miihe lohnen wiirde, 
nach Waschgold zu suchen, da die Formation derjenigen in 
Kalifornien sehr ahnlich sei. Die Vegetation ward immer 
iippiger, Lianen und Schlingpflanzen aller Art iiberzogen 
die machtigen Baumgattungen, die sonderbar gestaltete Kan- 
delaber - Euphorbie, an den felsigen Abhangen in Menge 
vorhanden, nahm grbssere Dimensionen an und in oft sehr 
empfindlicher Weise erschwerten diehte Biische und Strau- 
cher, auch hier wie anderwarts in Afrika meist mit Dor- 
nen besetzt, das Ansteigen in dem pfadlosen Gebirgsthal. 
Ganz oben verwandelte sich das Thai in eine enge Fels- 
schlucht und unter unsaglichen Strapazen wurde am 7. April 
die Hoehebene erklommen, die, wiederum von riesigen 
Alpen umgeben, die Hiittengruppen des muthigen Stammes 
der Mensa tragt.

Mcht weniger als fiinf Tafeln sind der Darstellung des 
Thales in seinen charakteristischen Partien gewidmet, sie 
geben eine vortreffliche Vorstellung von den Vegetations- 
Formen und der ganzen Physiognomie jener Alpen-Land- 
schaften, auch ist namentlich das eine Bild, „das Felsen- 
thor”, als recht gelungen zu loben. Das 14. fiihrt bereits 
die Hbhen des Beit Abrehe und den Eingang zur Hoch- 
ebene von Mensa vor, die auf dem folgenden Bild mit dem 
Hiitten- und Zeltlager der Expedition im Vordergrund er- 
scheint.

Der stattliche Gebirgszug, in dessen Gipfel das Plateau 
von Mensa gleiehsam eingekeilt liegt, mag sich in den 
Theilen, welche von der Herzoglicben Expedition beriihrt 
wurden, zu einer Hdhe von 9- bis 10.000 Fuss erheben. 
Die Berge sind bis an ihre Gipfel, wo nicht schroffe Gra- 
nitplatten und steile Felswande jede Vegetation ausschlies- 
sen, bewaldet, zumeist mit Mimosen, Cacteen, Euphorbien 
und wilden Oliven-Baumen. Oft findet man eine niedere 
Palmenart und einzeln stehende Adansonien. Die Hoch- 
ebene selbst soil gegen 6000 Fuss iiber der Meeresflache 
liegen und wird dureh einen, von Granitblbcken iiberstreu- 
ten, niederen Hiigelriicken, der quer hindurchlauft, in zwei 
Theile gesehieden. Der eine derselben bildet eine wilde, 
mit Biischen dick bewachsene, sandige Fliiche, oft durch- 
schnitten und durchkluftet von gewaltigen Schluchten, eine

>) S. „Geogr; M itth." 1861, Tafel 11.

Folge der haufigen Gewitterregen. Der andere zeigt bes- 
seren Boden und wird, unter Benutzung der vielfachen 
Niederschlage, von den Eingebornen mit Durha und Seifen- 
kraut bebaut. Das Gebirge wechselt mit Glimmerschiefer 
und Granit; beide Gesteinsarten erseheinen an ihrer Ober- 
flache ziemlich zertriimmert und verwittert, daher die 
merkwiirdige Bildung einzelner umherliegender Felsblocke, 
nicht unahnlich dem Penha-Gebirge im siidlichen Portugal. 
Von auffallenden Charakterpflanzen fand sich der wilde 
Oliven-Baum am meisten vertreten. Die Gegend ist durch- 
weg reizend in ihrer Abwechselung und erinnert auch hier 
oft an die Tyroler Alpen.

Das Dorf Mensa bildet zwei Gruppen von Mederlas- 
sungen (etwa 100 Hiitten), ungefahr 500 Schritt von einander 
entfernt; sie lehnen sich an die beiden Bander der Hoch- 
ebene. Dicht hinter ihnen steigen die bewaldeten Felsen- 
hange noch kiihn und urwaldahnlich empor, ein klarer 
Quell tritt zwischen riesigen Granitblbcken zu Tage und 
ringsum entfaltet das Gebirge seine ganze Praeht. Die 
Steile war gut gewahlt, da sie wohl der reizenj^e Punkt 
in dem Bereiche der Mensa ist. Aber die Freude an die- 
ser tropischen Alpen-Welt musste ziemlich theuer erkaSft 
werden. In den elendesten Laubhiitten ohne jeden Schutz 
gegen die kiihlen niichtlichen Winde, die das Thermometer 
auf 13° E. herabsinken liessen, wahrend am Tage bedeu- 
tende Hitze herrsehte, namentlich ohne Schutz gegen die 
furchtbaren Gewitterregen, die sich jetzt einstellten und 
das ganze Lager iibersehwemmten, ohne jede Bequemlieh- 
keit und unter barter Arbeit zur Herstellung eines besse- 
ren Obdaches wurden die ersten Tage und Nachte in 
Mensa hingebracht, ja ein grosser Theil der Reisegesell- 

^chaft lag bereits am Fieber fest darnieder. Andererseits 
gewahrten jedoch die Ja%d-E.xkursionen, zum Theil unter 
Anweisung des Lazaristen-Missionars Philippini ausgefiihrt, 
unendlichen Reiz und nicht ohne Interesse war auch das 
Leben und Treiben der Eingebornen, deren Ebenmaass der 
Formen und leichte, elastische Bewegungen bei einem 
nachtlichen Tanze in vortheilhaftester Weise sich entfalteten. 
Diesen Tanz und zugleich das Aussere der elenden Laub- 
hiitten der Dorfbewohner fiihrt das 16. Bild vor, wahrend 
das 17. das Innere einer solchen Hiitte, das 19. die musi- 
kalische und deklamatorisehe Osterfeier vor dem Scheeh 
des Dorfes darstellt. .

Nach den Beobachtungen und Erkundigungen Dr. Has- 
senstein’s kommt trotz der betrachtlichen Temperaturweeh- 
sel und des mangelhaften Sehutzes dagegen bei den Ein
gebornen von Mensa keine Tuberkulose vor, eben so wenig 
bemerkte er Skrophulose, Rhachitis, Gicht und Hautkrank- 
heiten, dagegen kamen offer Amaurose, Conjunctivitis ohne 
Granulationsbildung, Ceratitis, Trubungen der Cornea
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rheumatisehe Aifektionen der Maskeln, Bronchitis, akuter 
Magenkatarrh und Dysenteric zur Behandlung. Gegen 
30 Prozent der Prauen sollen im 'Woohenbett erliegen, 
wohl zum Theil eine Folge der -vor gehdriger allgemeiner 
Eiitwickelung des Kdrpers eingegangenen Ehen; ausserdem 
soli die l^erblichkeit nur in den ersten Lebensjahren be- 
traehtlicb, sein.

Als die Gewitterregen nachliessen und die Kranken auf 
■ dem Wege der Besserung waren, trat der Herzog am 

12. April mit den beiden Prinzen, dem Konsul Cameron, 
Eeza Effendi und dem Naib die Weiterreise nach Keren 
im Lande der Bogos an, welches von vorn herein als aus- 
serster Punkt bestimmt war. DerWeg ging Anfangs nord- 
westlich nach dem verlassenen Dorfe Belta, der Charakter 
der Hochebene verschwand allmahlich, eine Hiigellandschaft 
dehnte sieh weithin aus und nach dem Uberschreiten eines 
schwer zu passirenden Hdhenzuges lagerte man am Fluss- 
bett des Ababa, der durch den ilahbar mit dem Ainsaba 
in Yerbindung steht. Ein zweiter Hdhenzug wurde am 
anderen Morgen liberschritten, ehe man in das ofFene Hii- 
gelland kam, welches der Ainsaba durchschneidet. Die in 
den „Geogr. Mittheilungen” publicirte, oben citirte Karte 
der Bogos- und Habab - Lander, welche hauptsachlich auf 
den Arbeiten von Munzinger, Sapeto und A. de Courval 
beruhte, wurde fiir diese Strecke zwischen Mensa und dem 
Ainsaba mehrfach unrichtig befunden, leider fehlte es aber 
an Instrumenten und an Zeit, sie griindlich zu berichtigen.

Die reiohe Vegetation des Mensa-Thales war fast ganz 
verschwunden, die Bergriicken erschienen meist ganz kahl 
und nur an den Abhiingen zeigten sich Mimosen und ver- 
kriippelte Olivon. In depi tieferen Thaleinschnitten dagegen 
wuchsen so riesige Exemplare von Afjfenbrod-Baumen und 
Euphorbien, wie sie bis dahin n»ch nicht gesehen worden. 
Auch einzelne schdne Tamarisken und Tamarinden wurden 
ab und zu angetroffen. Die Granit-Formation des Mensa- 
Gebirges veriinderte sich hier ebenfalls zu Glimmerschiefer 
und einem mit Kiesel, Feldspath und Thonschiefer ver- 
mischten Gestein. Der Boden erschien, je mehr man von 
dem hdheren Gebirgsland herabstieg, auch viel heisser und 
trotz des vielen Regens, der auch diese Gegend heim- 
gesucht, zeigte sich dock beinahe nirgends griines Gras. 
Etwa 2 Stunden jenseit des nicht unbedeutenden Dorfes 
Gabei-Alabu zieht sich das Flussbett des Ainsaba als dun- 
kelgriines Band malerisch zwischen das reiche braungelbe 
Gebirge hinein. Der Strom hielt noch etwa Fuss Was- 
ser und floss silberhell und reissend dahin. Seine Breite 
gleicht ungefahr der des Main bei Lichtenfels. In un- 
endlichen Windungen sendet er sein klares \Yasser durch 
das Gebirgsland und erquiekt mit seinen zwei Mai im Jahre 
austretenden Fluthen, auf beiden Seiten des Ufers, etwa in 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Hef^^II-

der Breite von 300 Schritt, die durstige Erde. So weit 
diess der Fall ist, zeigt auch der Bodeti die ganze Fiille 
der Tropen-Vegetation; wunderbar geformte Baume, dicht 
mit Lianen iiberzogen, wechseln malerisch mit haushohem 
Schilf und dieses umgiebt wieder kleine griine Flachen voll 
iippigen Blumenflors. Tausende von Vdgeln aller Art be- 
vdlkern diesen schmalen Streif Erde, der gleich einer Oase 
meilenlang den Strom begrenzt, alle Thiere der Gegend 
kommen friih oder Abends zu ihm gewandert, um sich an 
seinen klaren Fluthen zu erquicken.

Am Ufer des Ainsaba wurde ein Lager bezogen und 
von da aus dem Hauptdorfe der Bogos, dem unseren Lesern 
aus Heuglin’s Berichten wohl bekannten Keren, ein kurzer 
Besuch abgestattet. Der Pater Stella erwies sich auch 
diess Mai als liebenswiirdiger, iiber die Verhaltnisse des 
Landes gern Auskunft gebender Mann und die christlichen 
Eingebornen kamen gleich den Mensa den Fremden mit 
aufrichtiger Freundliehkeit und Gastfreundschaft entgegen.

In der Hoffnung, am Ainsaba grosses Wild anzutreffen, 
sah man sich getauscht, der Wasserstand war noch so hoch, 
dass die Thiere uberall auf und ab im Flusse Wasser fan- 
den und sich deshalb aus der Nahe der Dbrfer zuriickgezo- 
gen batten. Mit nur geringer Beute zogen daher die Jager 
nach Mensa zuriick, wo sie am 16. April von den zuriick- 
gebliebenen, inzwischen gebesserten Patienten mit Freuden 
begrusst wurden.

Am Abend des folgenden Tages berichtete ein erfahre- 
ner Jager aus Keren, er habe mehrere Trupps Elephanten 
einige Deutsche Meilen von Mensa an den Abhangen des 
hohen Gebirgsstockes Beit-Shakhan ruhig weiden sehen 
und vermuthe, die verheerenden Gaste diirften die Gegend 
nicht so bald wieder verlassen. Die Aufregung iiber diese 
Nachricht war gross, nach wenigen Stunden Schlafs wurde 
in aller Friihe aufgebrochen und wirklich gelang es mit 
nicht geringer Gefahr und enormer Anstrengung, auf den 
8- bis 9000 Fuss hohen Felsenhohen des Beit-Shakhan, 
wahrscheinlich am Merrara - Berge, einen alten und einen 
jungen Elephanten zu erlegen. Diese interessante Jagd, 
welche den Elephanten als kiihnen und gewandten Alpen- 
Kletterer kennen lehrte, ist in dem Eeisewerk wie schon 
friiher in der „Gartenlaube” in sehr lebendiger, anschaulicher 
Weise geschildert, auch auf Tafel 18 abgebildet; aber nicht 
nur die gliickliche Jagd, auch die weite Aussicht, welche das 
Hochgebirge dort bot, gehcirt zu den Glanzpunkten in der 
Erinnerung an die Expedition. y,Ein Panorama lag vor 
uns, wie ich es nur an wenigen Orten Tyrols und der 
Schweiz getroffen habe. Ein unabsehhares Meer griiner 
und brauner Berge, hier in den schdnsten und weichsten 
Formen gdlagert, dort wieder scharf gezeichnete Felsspitzen 
in pittoreskeft Gestalten vorstreckend, hot sich unseren
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Blicken. In weiter .Feme nach Osten bezeiehnete ein gol- 
dener Streif die Fluthen des Eothen Meeres, nach alien 
ubrigen Himmelsricbtungen reihten sich Gebirge an Gebirge, 
meist von gleicher Hdhe. Das schwierige Besteigen jener 
Alpen ware schon hinreichend durch die unbeschreibliche 
Aussicht belohnt gewesen, deren wir uns hier zu erfreuen 
batten. Die Sonne war gliihend, dennoch erfrischte uns 
ein kiihler Luftzug und ausgestreckt im hohen Gras schwelg- 
ten wir in den Geniissen der Natur.”

Umlagert von der halben Bevolkerung und unter Aus- 
driicken des wahrhaften Bedauerns schied die Expedition 
am 20. April von Mensa. Dasselbe Thai, durch welches 
sie heraufgekommen, fiihrte sie aueh wieder nach der Sam- 
har hinab, auch diess Mai nicht ohne Schwierigkeiten, zumal 
zahlreiche aus dem Flachland nach dem Gebirge zuriick- 
kehrende Viehheerden den schmalen Thalgrund noch mehr 
verengten. An Jagdabenteuern fehlte es nicht, mit den 
grossen Mantelaffen hatte man sogar ein hitziges Gefecht 
zu bestehen, da sie mch tapfer durch Steinwiirfe verthei- 
digten. In der Samhar stellten Sonnengluth und Platz- 
regen bei 30° Warme die geschwachten Krafte der Eei- 
senden noch auf eine letzte harte Probe, auf kiirzestem 
Wege erreichten sie aber schon am 23. April M’Kullu, wo 
die Zuriickgebliebenen mit Muth und Ausdauer den Ein- 
fliissen des Klima’s getrotzt und alien Unbequemlichkeiten 
unverzagt die Stirn geboten batten.

„Die Tage, welche wir hier verlebten,” — so schrieb 
die Frau Herzogin in ihr Tagebuch — „waren keine 
Idylle in der Weise der lieben Heimath, es war fiir uns 
verwdhnte Kulturkinder Manches reeht sehwer zu iiber- 
winden; aber es war doch ein Stillleben voll von grossen 
Eindriicken und die Erinnerung daran mochte wohl Keiner 
von uns missen. Wer ein Mai im Schein der tropischen 
Sonne auf Himmel, Land und Meer geblickt hat, der wird 
die Farbenpracht der Natur und die gehobene Stimmung, 
welche sie dem Menschen verleiht, nie mehr vergessen. 
Was Licht heisst und gliihende Farbenschonheit, das er- 
fahrt man erst im Siiden.’ Und die Einwirkung dieser 
Fiille von Licht und Farbe, die grossen Kontraste, welche 
ohne Dammerung, ohne das Nebelgrau der Heimath wie 
unvermittelt neben einander stehen und doch Bilder von 
wundervoller Schdnheit geben, werden immer maehtiger, 
je langer man weilt, und umgeben das Leben des Tages 
mit einer Poesie, die miihrchenhaft und fast bewiiltigend 
1st. Und in diesem Zauberlichte glanzt eine fremde Erden- 
welt, denn Menschen, Thiere, Piianzenformen, jeder Gegen- 
stand, der an den Eeisenden berantritt, tragt dazu bei, die 
Stimmung, welche die Landschaft hervorruft, zu erhdhen. 
Ungeac tet der Unsicherheit, welche der Europaer in dieser

Wildniss empfindet, ist die Grundstimmung, welche dieses 
tropische Leben verleiht, doch eine erhebende Euhe. Alles 
sieht grossartiger und einfacher aus und ohne Miihe kann 
man sich hier um Jahrtausende zuriickdenken, in denen 
dasselbe Hirten- und Wanderleben war, dasselbe Geschrei 
der Thiere, dieselben Pflanzen an derselbeh S.|elle, das
selbe Leuehten der Farben, eben so der Sand mit den 
Steintriimmern und dem weissen Gebein der gefallenen 
Thiere. Der Mensch vermag in der grossartigen Bestan-' 
digkeit dieser Welt nur wenig.’̂

Diess Leben unter Sonnenstrahlen, in fremdartiger Land- 
sehaft, war aber auch nicht ohne Abweehselung.. Gar bald 
waren die Eingebornen, besonders die Kinder, zutraulioh 
geworden, die katholischen Missionare erwiesen sich artig 
und gefallig, die Offiziere der Englischen Kriegsschift'e 
kamen, der Pascha von Massaua stattete Besuche ab und 
selbst Dr. Schimper, der seit so vielen Jahren in Abessi- 
nien lebende Naturforscher aus Mannheim, reiste aus Adoa 
herbei, um die Tochter seines Fiirstenhauses immer noch 
in echt Badischer Art und Sprechweise zu begriissen. Aus- 
serdem aber unterbrachen einige grossere Austliige das ein- 
fdrmige Leben zu M’Kullu, zunaehst am 11. und 12. April 
eine Fahrt auf dem „Odin” nach der Insel Dessi und den 
Euinen von Adulis, iiber welches letztere die Nachrichten 
bei den alten Schriftstellern in lichtvoller Weise zusam- 
mengestellt werden, sodann vom 17. bis 22. April nach 
den iippigen, heerdenreichen Thalern von Assus und Ailet 
am Fusse des Gebirges, wo eine herrliche Landschaft, ein 
reiehes Thierleben und der Verkehr mit Schohos und Habab 
manchen Genuss boten.

Die letzten Tage in M’Kullu, wurden dagegen durch 
gliihende Hitze und furchtbare Gewitterregen, gegeii die 
kein Schutz zu finden, noch sehr verbittert, und nachdem 
die „Victoria” am 26. April die Eeisegesellsehaft den Abes- 
sinisehen Gestaden entfiihrt hatte, stellte sich bei der Frau 
Herzogin und einem Theil der Begleitung, unter Anderen 
bei Dr. Bilharz, ein typhoses Fieber ein, welches zu lan- 
gerem Aufenthalt In Kairo zwang und dem der viel ver- 
diente Bilharz am 6. Mai erlag '). Erst am 21. Mai konn- 
ten die Eekonvalescenten die Heimreise antreten. Einen 
Euhetag in Alexandria benutzte die Frau Herzogin zu 
einem interessanten, ausfiihrlich beschriebenen Besuch in 
dem Harem des Vice-Konigs; ausserdem wurde nur auf 
dem reizenden Korfu ein kurzer Aufenthalt gemacht und 
nach gliicklicher, angenehmer Fahrt langfen die Eeisenden 
am 30. Mai in Triest an.

’) Siehe den Kekrolog in „Geogr. Mitth. ’ 1862, S. 275.
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(jeograpMsche Notizen.
Zur M eteorologie von  Coburg.

Dr. Alexander Ziegler schreibt uns: — „Mit dem Hy- 
losterik-Barometer sind jetzt vielfache Versuche und Mes- 
sungen hier angestellt worden, die im Ganzen befriedigend 
ausgefallen sind und keine sehr bedeutende Differenzen 
gegen die trigonometrischen Messungen ergeben haben. 
Vor AUem wiinsehte ich aber folgende Fragen vorzulegen:

1) Nach welchem Langenmaasse die Theilung des Hylo- 
sterik-Barometers (Preis 17 Thlr.) ausgefiibrt sei (ob naeh 
Pariser Linien u. s. w.)?

2) Ob die Grade desselben mit den entsprechenden 
eines Quecksilber-Barometers verglichen seien?

3) - Ob sie mit diesen iibereinstimmten oder ob sie Un- 
terschiede zeigtenr

4) Wenn Unterschiede vorhanden sind, ob diese immer 
dieselben blieben und wie gross sie seien ?

„Sie werden mir erlauben, iiber dieses interessante und 
jedenfalls sehr bequeme und handliche Messinstrument sei
ner Zeit Ihnen nahere Nachrieht geben zu diirfen.

„Und nun lasse ich noch einige sehr interessante 
meteorologische Beobachtungen iiber Coburg (ausgefiibrt 
durch Dr. Eberhard) folgen, die in dem von H. Sehwerdt 
und Al. Ziegler in einigen Monaten erscheinenden „Eeise- 
handbuch iiber Thiiringen” mitgetheilt werden.

Meteorologische Verhiiltnisse Coburgs. 
•Mittel-Temperatut des Winters (Bezember, Januar, Febr.) — 0,900° E.

„ des Fruhlings (Marz, April, Mai) . +  6,148° E.
,, des Sommers (Juni, Juli, August) . +14,038° B.
,, des Herbstes (Septbr., Oktbr., Kovbr.) +  6,688° B.

Jahr 6,256° E.
Niederscblage; Winter . . 7,273

Frubling . . 8,248
Sommer . . 12,256
Herbst . . 9,702
Jahr . 37,479 Zoll Hohe.

Winter . 20,6 heile Tage, 26,3 triibe, 43,4 regnerische, 0,2 Gewitter
Friihjahr 31 „ >> 21 J) 39,9 „ 3,5
Sommer . 34,5 ,, J) 15,5 JJ 42,0 » 11,1
Herbst 26,3. >9 23,1 » 40,4 „ 1,3
Jahr 112,3 „ n 85,9 167,7 „ 16,1 >>

Die Windricbtung hauptsacblicb SSW., dann NO. 
Barometer 27" 1,923'".

Mittel-Temperatur von ErfurtErfurt 7,6° E.
Berlin 7,2° E.
Dresden 7,6° E.
Wurzburg . 8,3° E .”

D ie  Gradm essung au f Spitzbergen.

Die Schwedische Expedition, welche 1861 unter To- 
rell’s Leitung Spitzbergen besuchte, hatte unter Anderem 
die Ausfiihrbarkeit einer Gradmessung auf jener hochnor- 
dischen Inselgruppe zu untersuchen, und wie wir im vori- 
gen jahrgang (SS. 24— 27) ausfiihrlich mitgetheilt haben, 
spracheh sich Chydenius und Duner, welche mit den vor- 
bereitenden Eekbgnoscirungen beauftragt waren, fiir die 
Moglichkeit einer Gradmessung an den Gestaden des Stor- 
Fjord und der Hinlopen-Strasse aus. Durch Dr. Torell er- 
fahren wir nun, dass. der Schwedische Reichstag in alien 
Tier Hausern die erforderliche Summe zur Beendigung 
der Aufnahmen fiir die Gradmessung auf Spitzbergen be-

willigt hat und dass somit die Ausfiihrbarkeit des Unter- 
nehmens im Laufe dieses Sommers entschieden werden wird.

L iterarisch es iiber Kurdistan.

Die Strecker’sche Kartenskizze des oberen Zab - ala 
(„Geogr. Mitth.” 1863 , Tafel 9) erfahrt eine bedeutende 
Vervollstiindigung und Erweiterung durch die Karte eines 
Amerikanischen Missionars, Rev. Coan („Map of Julamerg”, 
1862), von der uns Herr Dr. Blau von Trapezunt aus eine 
Kopie zu schicken die Giite hatte. Sie giebt den siid- 
lichen Theil der Strecker’sehen Skizze von Baschkale ap 
in grosserem Maassstabe und mit reicherer Nomenklatur, 
fiihrt den Zab-ala von Dschulamerk abwarts bis in die 
Breite von Amadiah und enthalt fiir seine Ufer wie fiir 
die Gegend zwischen ihm und den Quellen des Kieinen 
Zab eine Menge Ortschaften. Diese, wie wir glauben, 
noch unpublicirte Karte halt Dr. Blau „zur Vergleichung 
mit anderen Materialien zur Kartographie jener Gegenden 
fiir um so werthvoller, als Coan mehrere Jahre in Gawar 
bei Dise stationirt war und daher als Augenzeuge eine 
hdhere Glaubwiirdigkeit beanspruchen diirfte als die ge- 
sammelten Notizen Strecker’s”. Leider ist sie ohne An- 
deutung der Orographic.

Zugleich schrieb uns Dr. Blau, es liege ihm von Stre- 
cker eine neue, ausserordentlich sorgfaltige Karte des Di- 
striktes der Dersim - Kurden vor, die wahrscheinlich in 
England als Anlage zu des Britischen Konsuls Dalyell 
Werk iiber die Provinz Erzerum erscheinen werde.

In Bezug auf die Karte zu Dr. Blau’s Reise vom Uru- 
mia- nach.dem Van-See („Geogr. Mitth.” 1863, Tafel 7) 
sind einige Berichtigungen nachzutragen. Am ndrdlichen 
Rande des Van-See’s muss es heissen: Gelendschik statt 
Gelendschou; Chores statt Chords; Stjepan statt Stjepen. 
Eben so ist im Nordwesten des Urumia-See’s zu lesen: 
Majandschik statt Majandschir; Koroch statt Karoch; Ak- 
tschai statt Aktychai.

N otizen  iiber S iam  und Birma.

Einem Briefe des Herrn Dr. A. Bastian vom Novem
ber 1863 entnehmen wir einige Notizen, die namentlich 
fiir die Kartographie der Hinter-Indischen Halbinsel von 
grossem luteresse sind.

„Ihr Schreiben traf mich in Bangkok, bis wohin ich 
meine Reise von Moulmain aus fortgesetzt hatte. Ich pas- 
sirte das wiiste Grenzgebiet zwischen Birma und Siam auf 
Elephanten, mit denen wir acht Tage lang in dichten Berg- 
waldern zu kampiren hatten, ohne bewohnte Platze zu 
treffen, und erreiehte dann den Menam-Fluss bei Raheng 
oder Yahaing, von wo wir in Booten uns hierher naeh 
Bangkok begaben.

„Ihren Wunsch in Bezug auf Karten und geographi- 
sche Brosehliren zu erfullen, werde ich fiir den Augen- 
blick wenig thun'kdnnen. Sie wissen, wie es in diesen 
Indischen Liindern ist. Die Bucher sind mit Fabeln und 
Wundergeschichten gefiillt, aber positive Data sucht man 
vergebens. In Britisch-Birma ist natiirlich schon Mauchcr-
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lei gethan und die Karten iiber die Provinz Pegu von 
Hobday und Anderen werden in Europa bekannt sein, aber 
aus den Karten, die mir in Ava gezeigt wurden, war we- 
nig zu entnehmen und dann wiirde die eifersiichtige Angst- 
lichkeit der Regierung auch keine genauere Besichtigung 
gestatten. In Siam ist man wegen der haufigeren Ver- 
bindung mit Europaern, da die Hauptstadt ein Hafen fiir 
Seeschiffe ist, aufgekliirter. Beide Kbnige sind Freunde 
und Kenner Europaiseher Literatur und Wissenschaft, und 
wahrend die Neigung des Ersten sich mehr auf Philoso
phic und Philologie gewendet hat, ist der Zweite wohl 
unterrichtet in Mathematik und JSTaturwissensehaften. Er 
besitzt verschiedene Chronometer und Sextanten und gilt 
selbst fiir einen guten Beobachter. In einer Audienz, die 
ieh vor einigen Tagen bei ihm hatte, zeigte er mir sehr 
ausgedehnte Lokal-Karten iiber Korat und andere Theile 
des dstlichen Siam, die er selbst entworfen hat. Sie sind 
noch nicht ganz vollendet, aber er hat mir fiir spater eine 
Kopie versprochen.

„Einige Langen und Breiten, nach seinen eigenen Ob- 
servationen, haben mich in einer Ansieht bestiitigt, die 
sich mir schon auf meinem Wege iiber die Grenze auf- 
drangte, dass namlioh die Europaischen Karten in Siam 
sehr in der Breite irren und die meisten Platze des Inne- 
ren einige Grade zu weit nach Korden setzen. Sir Robert 
Schomburgk, der mir gtitigst Mittheilungen aus seinem 
Tagebuche machte, stimmt damit gleichfalls iiberein und 
wird es genauer bestatigen, wenn er seine Reise nach 
Xiengmai verdlfentlicht. Kach den Beohachtungen des 
zweiten Kdnigs liegt z. B.

die Stadt Nakhonsavan 15“5 3 '58" N. Br., 100“10' 0" Ostl. L ,
die Stadt Korat . . 14 59 10 „ 102 4 35 „
das Kloster Prabat . 14 42 43 „ 100 46 28 ,,

,,'Wenn Sie diese Langen und Breiten vergleichen mit
der Lage, welche die genannten Platze auf der Karte zu 
Bowring’s „Kingdom and people of Siam” einnehmen, so 
werden Sie den grossen Unterschied finden, denn dort liegt

Nakhonsavan 17° 24' N. Br.,
Korat . . 15 33 „
Prabat . . 14 52 „

,,Ein besonderes Augenmerk habe ich in Birma darauf 
gerichtet, Erkundigungen iiber den jetzt so vielfach be- 
sprochenen Weg nach West-China durch die Schan-Lander 
einzuziehen, und habe dartiber manche Kachrichten ge- 
sammelt, werde aber wohl erst nach meiner Riickkehr Zeit 
zum Ordnen finden. Die Schan-Kaufleute, die ich zu be- 
fragen Gelegenheit hatte, kannten nicht den Namen Esmok, 
stimmten aber darin iiberein, dass alljahrlich von Kiang- 
Hung als der Grenzstadt eine Karawane nach der Messe 
abgeht, die in Muangla, dem Kiachta der westlichen Pro- 
vinzen China’s, abgehalten wird. Von dort haben mit dem 
Ende der Messe die Handler zuriickzukehren und diirfen 
nicht weiter in das Innere vordringen. Von Kiang-Hung 
nach Ava fiihren drei Wege, ein direkter durch Theebo, 
ein nordlicher nach Bamo und ein siidlicher nach Mowe. 
Das frtihere, durch Richardson’s und M'Leod’s Reisen ver- 
anlasste Projekt, den Handel von Xiengmai durch ein ge- 
brochenes Gebirgsland, das nie fiir Giitertransporte fahrbar 
gemac wer en kann, nach Maulmein zu leiten, wird von 
se s au gege en werden, seitdem die Englander mit  ̂Ran-

gun im Besitz der natiirlichen W”asserstraase auf dem Ira- 
waddi-Flusse sind. ^Die Franzdsische Besitznahme des siid- 
lichen Coehinehina wird auf den Handel vorlaufig kaum 
einen Einfiuss iiussern, da der Me-khong, obwohl in Kiang- 
Hung und ndrdlich davon schifiTbar, weiter unten von Strom- 
schnellen durchbrochen wird und somit nicht nach der 
Miindung hin hefahren werden kann.”

D ie H ohe v o n  G ondokoro fiber d em  M eere.

Im vorigen Jahrgang (S. 317) meldeten wir die wich- 
tige Entscheidung fiber die geographische Lage von Gon
dokoro am Weissen Nil, welche durch Captain Speke’s 
astronomische Beohachtungen herbeigefuhrt wurde, und 
gaben aus einer brieflichen Mittheilung des Reisenden das 
Resultat zu 4° 54 ' 5" N. Br. und 31° 4 5 ' 30" Ostl. L. 
V. Gr. an; sein Reisewerk giebt die Position etwas abwei- 
chend zu 4° 54 ' 2" N. Br. und 31° 4 6 ' 9" Ostl. L., 
Zahlen, die wir unzweifelhaft als definitive, aus den Be- 
rechnungen der Greenwicher Astronomen hervorgegangene 
Ergebnisse annehmen mfissen, deren DifiPerenz mit den 
vorgenannten fibrigens so gering ist, dass die Lage des 
Ortes auf den Karten dadurch eine kaum bemerkbare Ver- 
anderung erleidet. In der Holfnung, auch fiir die Hiihe 
von Gondokoro in Speke’s Werk eine zuverliissige Angabe 
zu finden, haben wir uns dagegen getauscht, er scheint 
dort gar keine Hohenmessung angestellt zu haben und eine 
Messung von Dr. Peney im Jahre 1861 mittelst des Koch- 
thermometers, die wir in dem von Malte-Brun heraus- 
gegebenen Nachlass des Reisenden finden (Bulletin de la 
Soc. de geogr. de Paris, Juli 1863), behiilt daher einen 
nicht unbedeutenden Werth. Bis jetzt stand die aus den 
Dovyak’schen Barometer - Beohachtungen vom Januar 1853 
bis Januar 1854 von Kreil berechnete Hohe, 1506 Par. F., 
ganz vereinzelt da und es war sehr wahrscheinlich, dass 
dieselbe um ein Betrachtliches zu niedrig se i, zumal Do- 
vyak’s Hiihe fur Chartum, 828 Par. Fuss, bedeutend ge- 
ringer ist als alle anderen Angaben fiir diesen letzteren Ort. 
Lasst man Peney’s, v. Heuglin’s und v. Pruyssenaer’s Mes- 
sungen von Chartum, welche 1031, 1060 und 924 Par. Fuss 
ergaben, ausser Acht, well ihre Elemente und die Art ihrer 
Berechnung nicht naher bekannt sind, und nimmt das 
Mittel aus den fibrigen, namlich

Eussegger, barometr., berechnet Ton Kreil . . 1389 Par. F.,
Eussegger, thermohypsometr., berechnet von Kreil 1202 j.
Peel, Aneroid-Barom...................................................  1207 „
Kinzelbach, barometr., berechnet von Kreil . . 1252 „

SO bekommt man 1262| Par. Fuss als wahrscheinliche 
Hohe von Chartum, eine Zahl, die um 434^ die Dovyak’- 
sche fibertrifft. Wenden wir diese Korrektibn auf Do- 
vyak’s Hiihe fiir Gondokoro an oder, was dasselbe ist, 
rechnen wir den von Dovyak ermittelten Hohenunterschied 
zwischen Chartum und Gondokoro (678 Par. Fuss) zu 
1262^ Par. Fuss hinzu, so erhalten wir 1940} Par. Fuss 
und damit stimmt in ganz auffalliger Weise die Peney’- 
sche Messung, die 627,75 Meter =  1932} Par. Fuss 
ergab. Dr. Beke’s neueste, an sich schon sehr unwahr
scheinliche und mit seiner friiheren durchaus nicht harmo- 
nirende Ansieht, dass der Weisse Nil dem Tanganyika- 
See entstriime und nicht dem Ukerewe, wird hiemach ganz 
unhaltbar, denn der Tanganyika liegt nach Speke’s Mes-
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sung 1730 Par. Fuss iiber dem Meeresspiegel, mithin tiefer 
als Gondokoro.

D ie  n eu esten  Vorgange in T im buktu .

Seitdem die Tuareg in der Mitte des 17. Jahrhunderts 
das Nordufer des Niger zwischen Timbuktu und Garbo 
wieder an sich gebracht und die Fulbe zu Anfang unseres 
Jabrbunderts sicb zu Herren von Massina gemacbt baben, 
ist das aucb in friiberen Zeiten oft scbwer gepriifte Tim
buktu in der iiblen Lage, von zwei einander feindlich 
gegeniiber- stebenden Vdlkerscbaften abbangig zu sein. Zu 
Dr. Barlb’s Zeit war die Regierung der Btadt in den Han- 
den eines oder zweier Sonrbay-Amtleute mit dem Titel 
Emir, welcbe aber sebr wenig Gewalt besassen, da sie zwi- 
schen den Tuareg und Fulbe standen, Welcbe letztere nacb 
einem t^bereinkommen von 1846 einen Tribut von etwa 
4000 Mitbkal Gold (7000 Tblr.) aus der Stadt bezogen. 
Eine dritte, sicb jedocb tbeilweise auf die Tuareg stiitzende 
Macht in Timbuktu reprasentirte der Scbcicb El - Bakay 
vom Araber-Stamm der Kuntab, der edelmiitbige Bescbii- 
tzer Bartb’s. Je nacbdem nun augenblicklicb der den 
Europaern woblwollende Scbeicb El-Bakay und die Tuareg 
oder die allem Verkebr mit jenen entscbieden abgeneigten 
Fulbe die Oberband in der Stadt bebaupten, sind die Cban- 
cen fiir einen dort anlangenden Europaiscben Eeisenden 
sebr verscbieden, im ersteren Fall wird er ziemlicb sicber 
sein, im letzteren drobt ibm das Seblimmste. Da nun die 
Franzosen das Projekt einer Kommunikation zwiscben dem 
Senegal und Algerien iiber Timbuktu mit Eifer verfolgen 
und aucb jetzt wieder Lieutenant Mage von Westen ber 
und Roblfs von Norden ber die Stadt *zu erreicben stre- 
ben, so ist es von grbsstem Interesse zu wissen, welcbe 
Verbaltnisse in Timbuktu gegenwartig obwalten.

Ein eingeborner mobammedaniseber Offizier vom Sene
gal, Lieutenant Aliun-Sal, der 1860 nacb Timbuktu auf- 
gebroehen war,, kebrte 1863 nacb Saint-Louis mit der 
Nacbricbt zuriick, dass El-Hadj Omar, der erbitterte Feind 
der Europaer, der 1854—1859 mit den Franzosen am Se
negal in offenem Kriege lag und endlicb vertrieben wurde, 
einen grossen Tbeil des Niger-Landes einscbliesslicb Tim
buktu erobert babe, er selbst sei von den Leuten Omar’s 
zwiscben Timbuktu und Walata gefangen worden und nur 
mit Hiilfe nomadiscber Araber jener Gegend entronnen. 
Zudem wissen wir durcb Roblfs, dass im Draa das Geriiebt 
verbreitet war, El-Bakay sei im J. 1862 von Hadj Omar 
getddtet worden. Diesen entmutbigenden Nacbricbten sind 
jedocb andere gefolgt, welcbe fiir ein Vordringen nacb 
Timbuktu sebr giinstig lauten ').

Omar, ein Marabut aus Aloar bei Podor am Senegal 
und jetzt etwa 60 Jabre alt, maobte 1826 die Pilgerreise 
quer durcb den Afrikaniscben Kontinent nacb Mekka, kebrte 
nacb 16jabrigem Aufentbalt im Orient nacb dem westlicben 
Sudan zuriick, gewann urn 1847 grossen Einfluss in Sene- 
gambien, liess sich 1848 mit einer grossen Zahl von Schii- 
lern zu Dinguiray an der Grenze von Futa-Dialon nieder 
und proklamirte 1854 den Heiligen Krieg. Nacbdem er

*) Revue maritime et coloniale, Juni 1863; Le Tour du Monde, 
Nr. 199 und 209.

die beidnische Landschaft Kaarta erobert hatte, wandte er 
seine Waifen gegen die Franzdsischen Niederlassungen, bis 
er nacb betrachtlichen Verlusten 1859 Senegambien ver- 
liess, um das beidnische Reich Bambara oder Segu am obe- 
ren Niger zu erobern. Es gelang ibm 1861, die Haupt- 
stadt in seine Hand zu bekommen, doch entkam der Kdnig 
Aliun-Uitala mit ungefahr 3000 Mann und vereinigte sicb 
in der Stadt Hamd-Allahi mit dem Scbeicb Ahmedu Lebbo, 
dem Sohn des Griinders des Fulbe-Reichs Massina. Ohne 
sofort Feindseligkeiten gegen dieses Reich zu beginnen, 
begab sich El-Hadj Omar als Religionslehrer dahin und 
verschaffte sicb in kurzer Zeit einen solchen Anhang, dass 
die Leute ihren Scbeicb verriethen, Omar ihn und seine 
Briider 1862 tddten liess und sich zum Herrn von Mas
sina erklarte. Als solcher hatte er nacb dem Vertrag von 
1846 das Recht, Tribut von Timbuktu einzufordern, ohne 
jedocb die Stadt militarisch zu besetzen. Er sobickte aber 
seinen Beamten unter einer Eskorte von 4000 Mann, wel- 
che trotz dem Proteste El-Bakay’s in die Stadt eindrangen. 
El-Bakay verliess darauf Timbuktu, kam aber bald mit 
einer Armee von Tuareg zuriick, schlug den Beamten 
Omar’s vor der Stadt, zwang die Fulbe, dieselbe zu ver- 
lassen, und stellte sich, von Tuareg und Arabern verstarkt,, 
^ Tagereise sudlich von Timbuktu auf, um die Stadt zu 
decken. Es wahrte aucb nieht lange, bis Omar mit einer 
auf 30.000 Mann geschatzten Armee beranriickte. Bei sei
ner Annaherung verliessen die Tuareg und Araber ihr 
Lager, die feindliche Armee dringt hinein und iiberlasst 
sich der Pliinderung; sie war vollstandig in die Falle ge- 
gangen, denn die Tuareg und Araber erwarten nur diesen 
Augenbliek, um iiber sie herzufallen, und schlagen sie um 
so leicbter, als die Leute von Massina von Omar abfallen. 
Es entstand ein furchtbares Blutbad, nur einige Triimmer 
von Omar’s Armee und dieser selbst retteten sich auf Bar
ken iiber den Niger und kamen nacb Hamd-Allahi zuriick.

Diess ereignete sich zu Anfang des Jabres 1863. El- 
Hadj Omar, iiber seine Niederlage bestiirzt, suchte El-Bakay 
zu besanftigen und schickte ibm ein Gescbenk von 70 Ge- 
fangenen und 800 Gros Gold, der Scbeicb wies aber das 
Gescbenk zuriick und forderte Omar auf, Massina der Fa- 
milie des Ahmedu Lebbo, die viel besser sei als er, zuriick- 
zugeben. Omar sammelte darauf neue Streitkrafte, um den 
Krieg fortzusetzen, verier jedocb eine neue Schlacht bei 
Gundam siidwestlich von Timbuktu und flob nacb Kuscb 
in der westlich an Massina grenzenden Landschaft Baghena, 
wo die Araber ibm untergeben sind. In dieser Schlacht 
bei Gundam tielen zwei Haubitzen, welcbe die Franzosen 
1857 in Bondu im Sticbe gelassen batten und die Omar 
seitdem in alien Kriegen mit sich nahm, in El-Bakay’s 
Hiinde. Sie befinden sich jetzt in Timbuktu zugleich mit 
acht anderen Geschiitzen, die von der Marokkanisehen Armee 
des Pascha Djodar herstammen und aus Garbo nacb Tim
buktu gebracht wurden.

So weit reiehen die Nacbricbten, welcbe ein Verwand- 
ter des Scbeicb El-Bakay, Namens Sidi Mohammed ben 
Sein el Abidin ben el Scbeicb Sidi Mochtar, der am
27. August 1863 nacb Saint-Louis kam, dem Gouverneur 
Faidherbe geben konnte. Nacb seiner Meinung war die 
Familie des Ahmedu Lebbo in Massina wieder zur Herr- 
schaff gelangt und zwar in einem gleichnamigen Enkel
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des Gruudera. Araber von Bchinghit in Adorer brachten 
aber im November neuere, etwa 3 Monate zuriick, also 
vom August datirende Nachricbten nach Saint-Louis. Zu 
dieser Zeit war O'mar wieder Herr von Hamd-Allahi, aber 
daselbst belagert und umringt von der Armee El-Bakay’s; 
eine zum Ersatz herbeikommende Armee seines Sohnes, 
des Beherrschers von Segu, war von den Leuten von Mas- 
sina verrathen und durch El-Bakay vernichtet worden. Er 
befand sich also damals in sehr iibler Lage, dock glaubte 
man in Saint-Louis, er werde sich auch diess Mai wie so 
oft herauszuziehen wissen, mit der Zeit die Unterjochung 
von Massina vollenden und dann von Neuem gegen Tim
buktu vorgehen.

Der erwahnto Verwandte El-Bakay’s erzahlte auch, der 
Scheich habe in Befolgung der Rathschlage Dr. Barth’s 
1861 Gesandte an die Kdnigin von England geschickt, sie 
seien aber nicht iiber Tripoli hinausgekommen, denn man 
habe ihnen dort die Briefe abgenommen und sie selbst mit 
Geschenken zuriickgeschickt. Der Scheich war dariiber sehr 
ungehalten und schickte Ende Februar 1863 eine neue 
Gesandtschaft, darunter einen seiner Neffen, ab mit dem 
Befehl, bis nach England zu gehen.

Vor seiner Eiickkehr hat Sidi Mohammed ben Sein el 
Abidin ben el Scheich Sidi Mochtar einen Yertrag mit dem 
Franzbsisehen Gouvernement des Senegal abgeschlossen, 
worin er in seinem, des Scheichs El-Bakay und aller Kun- 
tah-Hauptlinge Kamen verspricht, die freundlichsten Bezie- 
hungen zu den Franzosen zu unterhalten und jeden Euro- 
paischen Eeisenden oder Kaufmann in Timbuktu, Aderer, 
Tiris, Tagant und El Hodh zu beschiitzen und ihm siche- 
res Geleit zu geben, wogegen den Euntah in den Franzd- 
sischen Besitzungen voller Schutz zugesichert wird.

E in  S eiten stiick  zum  N iagara-F all.
Wie die Zeitungen berichten, ist im Snake Eiver oder 

Lewis Fork des Columbia ein Katarakt entdeckt worden, 
der an Grosse den Niagara-Fall noeh iibertreffen wiirde. 
Eine Abtheilung Soldaten, die auf eine Eekognoscirung in 
das Thai des Snake Eiver ausgeschickt war, hdrte seit 
zwei Tagen ein anhaltendes dumpfes Gerausch. Die Offi- 
ziere beschlossen, der Eichtung dieses Gerausches nachzu- 
gehen, und ruhten nicht, bis sie ihre Neugier befriedigt 
batten. Zu ihrem grossen Erstaunen sahen sie den ganzen 
Snake Eiver iiber eine senkrechte Wand von 198 Fuss 
Hdhe sich hinabstiirzen. Diese Hdhe iibertrifft demnaeh 
die des Niagara-Falles um etwa 38 Fuss und das Volumen 
des Flusses soli dem des Niagara mindestens gleichkom- 
men. Die Wassermasse stiirzt in einer kompakten Schieht 
wie gegossenes Glas ohne Unterbrechung bis auf den Grund 
derTiefe, dort setzt dann der Fluss schaumend seinen Weg 
fort und fallt innerhalb der nachsten 7 Engl. Meilen noch 
um 700 Fuss iiber eine Eeihe von Kaskaden und Strom- 
schnellen. Wir miissen natiirlich die Bestatigung dieser 
Nachricht abwarten, ehe wir ihr vollen Glauben schenkenf 
bemerken iibrigens, dass der untere Lauf des Snake Eiver 
von der ^ e lle  an, wo ihn der Weg von Fort Hall nach 

^ verlasst, noch so gut wie unbekannt
^  ^ern recht wohl ein dem Niagara-Fall
wurdiges Seifenstuck berg^en konnte.

A ufnahm en in  d er K a lifo rn iseh en  S ierra  N evad a .
Die Berichte des Fr. Deutschen Hochstiftes in Frank

furt a. M. vom 10. Januar 1864 enthalten folgende Mit- 
theilung: — „Ein Brief des Herrn Karl J. Hoffmann, Mem
ber of the Geological Survey of the State of California zu 
San Francisco, an dessen Yater, Herrn Fabrikant Hoffmann 
hier, wird vorgelegt, Derselbe enthalt eine gedrangte Uber- 
sicht der Ergebnisse einer von Herrn Hoffmann in Yer- 
bindung mit den Erofessoren Whitney und Brewer im 
Laufe des Sommers 1863 ausgefiihrten Forschungsreise in das 
Kalifornische Schneegebirge (Sierra Nevada)' im Gebiete 
der Landschaften (Countys) Tuolumne, Mariposa und Cala
veras. Die Eeise ging von Stockton am San Joaquin- 
Flusse zunachst nach Knight’s Ferry am Stanislaus-Flusse, 
Chinese Camp, Montezuma, Jamestown, Shaws flat. Spring- 
field, Sonora und Columbia, Stadtchen im hiigeligen Yor- 
lande des Schneegebirges im Thale des Stanislaus-Flusses, 
von dort (nach einer unterbrechenden Eiickkehr bis' nach 
San Francisco und zum Mount Diable, um Yorrathe und 
Pferde zu holen) nach Big Oak flat im Tuolumne-Thale, 
welches schon 4000 Fuss iiber der Meeresflache liegt. Yon 
hier aus wurden die Marmorquellen (Marble springs) be- 
sucht und in deren Niihe eine grossartige Grotte, in wel- 
cher drei machtige Ahorn-Baume wachsen und ein tiefer 
See sich befindet. In einem 7000 Fuss hohen Gebirgs- 
thale wurde eine Gruppe der Kalifornisehen Eiesenbaume 
(Sequoia gigantea) besucht, der machtigste Stamm zu 
23 Fuss im Durchmesser gemessen (also etwa 70 Fuss 
Umfang). Nun ging’s in das Yo Semite-Thai (Thai des 
„Grauen Baren” — auf einer beigefiigten Karte ist Yo 
hamite geschrieben), welches als die wunderbarste und 
grossartigste Gegend der Welt beschrieben wird. Gleich 
beim Eingange hat man zur Linken den 3517 Fuss hohen, 
ausserst steilen („senkrechten”) Abhang des ,,E1 Capitan”, 
wiihrend zur Eechten der Wasserfall Bridal Peil (undeut- 
lich geschrieben) sich 1100 Fuss hoch herabstiirzt. Weiter 
in der Mitte der Lange des Thales ist der Yo Semite-Fall, 
welcher sich, ohne die Felsen zu beriihren, 1550 Fuss 
hoch herabstiirzt, hier auf eine Felsenplatte auftrifft, von 
welcher er wieder 1100 Fuss weiter ins Thai fallt. Es 
wird ausdriicklich bemerkt, dass diese Hohenangaben mit 
Messwerkzeugen genau ermittelt, die Hohen selbst von 
Herrn Hoffmann und Prof. Brewer erstiegen sind. Im Hinter- 
grunde des Thales befinden sich noch zwei sehr wasser- 
reiche Y^asserfalle von 800 und 400 Fuss Hohe. Einer 
der Baren, nach welchen das Thai henannt ist, wurde er- 
legt und lieferte angenehmes Fleisch. Herr Hoffmann nahm 
die Karte des bisher nur sagenhaft bekannten Thales auf 
und bestimmte genau die Lage. Nunmehr wurden meh- 
rere der hochsten Gipfel des Schneegebirges bestiegen, 
zunachst ein 11.000 Fuss hoher mit herriieher Eundschau, 
welcher von den Professoren Whitney und Brewer unserem 
Landsmann zu Ehren Mount Hoffmann genannt -vrorde. 
Yon hier wurde ein bisher unbekannter See, „Lake Tenaja” 
(letzteres Wort der Name der Indianer), entdeckt. Man 
stieg in das Quellthal des Tuolumne-Flusses hinab, w'o- 
selbst man sich 10.000 Fuss fiber dem Meere befand. Das 
Hochgebirge ringsum ist mit ewigem Schnee und Eise be- 
deckt. Die hochste Spitze wurde bestiegen, 13.500 Fuss 
hoch befunden, durch eine Steinpyramide und das auf-
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D ie  H u m b old t-Stiftun g.

Der „K6nigl. Preussisehe Staats-Anzeiger” vom 30. Ja- 
nuar 1864 enthalt einige Angaben iiber den Stand der Hum- 
boldt-Stiftung fiir ITaturforschung und Keisen nach dem Be- 
rieht, den Herr Trendelenburg in der Sitzung der Akademie 
der Wissenschaften Tom 28. Januar dariiber erstattete.

Am 1. Januar betrug ihr Kapitalrermcigen 48.800 Thlr. 
Zu  Stiftungszwecken sind fiir 1864 2150 Thlr. verwendbar. 
Im vorigen Jahre hat die Humboldt-Stiftung nach der sta- 
tutenmassigen Bestimmung der Akademie der Wissenschaf- 
ten mit dem Ertrage zweier Jahre von zusammen 3569 Thlr. 
den Dr. Eeinhold Hensel, der wissenschaftlichen Welt 
durch zoologische und palaontologische Arbeiten bekannt, 
ausgeriistet und nach Siid-Amerika entsandt. Er iiber- 
nimmt eine Durchforschung des siidlichen Brasiliens und 
der Pampas - Formation in den Argentinischen Staaten fiir 
den Zweck, fossile Uberreste, insbesondere von Saugethier- 
Skeletten, aufzusuehen, und es kniipfen sich an seine 
Sammlungen und Beobachtungen Hoffnungen fiir mchtige 
wissenschaftliche Fragen, namentlich iiber den Anschluss 
der jetzt lebenden Thiervrelt an die untergegangene. Es 
wird dankbar die Fbrderung erkannt, welche Dr. Hensel

gepflanzte Sternenbanner des Hord-Amerikanischen Bundes 
bezeichnet und Mount Dana genannt. Aussicht auf den 
Mono-See. Nur 30 Fuss minder hoch ward ein benach- 
barter Gipfel gefunden, den man Mount Lyell taufte. Von 
ihm entspringen die Fliisse San Joaquin, Tuolumne, Mer
ced und Owen’s Hiver. Die Berge Dana und Lyell sind 
die hdchsten Spitzen des Schneegebirges nachst dem im 
Jahre 1862 von Herrn Hoffmann zu 14.440 Fuss Hohe 
bestimmten Mount Shasta. In diesem Hochgebirge ver- 
weilten die Reisenden 10 Tage, mit Forsehungen beschiif- 
tigt. Durch die auf schartigen steilen Schieferpfaden mit 
Blutspuren von den verwundeten Fiissen der Lastthiere be- 
zeichnete Blutschlucht — „Bloody Cauon” — stieg man zum 
Mono-See hinab, lagerte unter den Indianern, besuchte die 
umliegenden Alten Feuerberge (Old craters of Volcanos 
nach der Karte) und die Inseln im See, deren eine noch 
einen thatigen Feuerberg tragt. Das Wasser des See’s ist 
untrinkbar, ohne Fische, uberhaupt ohne Thiere mit Aus- 
nahme einer Unzahl kleiner Wiirmer, welche die Indianer 
trocknen und essen (vermuthlich sind es Maden einer 
Fliegenart). Die ganze Gegend ostwiirts ist eine vollstan- 
dige Wiiste. Man besuchte die noch auf keiner Karte an- 
gegebenen Silbergruben im Esmeralda-Distrikt (wohl Mono 
Diggings auf der Karte) und die Stadt Aurora, welche aus 
niedrigen Hausern 'mit vier Wanden von losen Steinen 
und iibergespannter Leinwand und aus Zelten besteht, gleich- 
wohl ein strdmendes, rastloses Leben umschliesst, Spielhaus 
an Spielhaus, iiberall Musik, unmassige Preise. Die Silber
gruben wurden untersucht und sehr reich befunden. Auf 
dem Eiickwege wurde das Schneegebirge ungefahr 60 Eng- 
lische Meilen nbrdlicher iibersehritten, um die Stadt Mur
phys am nordlichsten Arme (Korth fork) des Stanislaus- 
Flusses zu erreichen. Hier schliesst der genauere Bericht. ' 
Herr Hoffmann hat eine Karte nach seinen Aufnahmen in ! 
Arbeit, dieselbe erscheint mit der vollstandigen Beriehtr j 
erstattung im Auftrage des Staates im nachsten Friihling.” j

fiir seine Eeise sowohl bei Privaten, namentlich bei angese- 
henen Handelshausern in Hamburg und Bremen, als auch 
besonders bei den Preussischen Behbrden und durch diesel- 
ben bei der Brasilianischen Regierung gefunden. Fiir den Er- 
folg der Stiftung bedarf es weiterer thatiger Theilnahme.

Dr. Hensel, bisher Lehrer der Katurwissenschaften an 
der Berliner Handelsschule, hat seine Einscjiiffung nach 
Siid-Amerika bereits im September 1863 von Havre aus 
bewerkstelligt.

Herm . v . S ch lag in tw eit’s  Skalenradchen.

Vielfache Veranlassung, die Lange krummer Linien, wie 
Fliisse, Eouten u. s. w., in Planen und Karten zu messen 
Oder Kurven durch den Ausdruck ihrer Lange in geraden 
Linien zu vergleichen, ftihrte Herrn Herm. v. Schlagintweit 
auf die Konstruktion eines kleinen Instrumentes, das er 
unter dem Namen „Skalenradchen” in Dingler’s Polytech- 
nischem Journal (erstes Oktoberheft 1863, Bd. CLXX, S. 1) 
beschreibt und abbildet. Es ist in der Pariser Akademie 
von General Morin und in der British Association von 
Herrn Lockyer als neu und durch seine Form und geringen 
Dimensionen praktisch niitzlich geriihmt warden und hat, 
wie der Herausgeber des Polytechnischen Journals hinzu- 
fiigt, -wesentliche Vortheile vor Elliot’s Perambulator oder 
Opisometer, bei welchem statt der Theilung des Eades die 
Fortbewegung desselben langs einer Schraube und das 
Wiederzuriickdrehen auf einem Maassstabe angewendet wird.

H. V. Schlagintweit’s Instrument ist ein Eadchen, das 
sich um eine Achse dreht, zur Fiihrung einen kleinen Stiel 
Oder eine nach Art der Karabinerhaken gekriimmte Feder 
hat, wodurch es mit Bequemlichkeit an einer Ubrkette u. s. w 
angebracht werden kann, und dessen Umfang durch radien- 
formig eingetriebene Stahlspitzen, die nur wenig vorzuste- 
hen ncithig haben, getheilt ist. Dimensionen und Eintheilung 
sind je nach dem Gebrauche verschieden. Fiir das Zollmaass 
betragt der Umfang ,2 Zoll, wobei die Zahlen 0, A, A, -|, 
1, 1|-, 1|-, I f  ober den Spitzen im Eadchen eingravirt sind 
und iiberdiess der Anfang (0) und die Halfte des Umfangs(l) 
durch doppelte, neben einander stehende Spitzen unterschie- 
den wird. Fiir das Franzosisehe Maass wahlte v. Schlagint
weit 3 Oder 5 Centimeter mit 6 oder 10 Punkten, wobei die 
ganzen Centimeter von den halben durch doppelte Spitzen 
unterschieden sind. Fiir die topographischen Maasse auf 
jenen Karten, welche nach Meilen zu messen, aber im Ver- 
haltniss von 1 ; 100.000 oder in Theilen dieser Proportion 
konstruirt sind, ist als Einheit die halbe Geographische Meile 
zu Grunde gelegt, wobei der Umfang des Eades 1,37 Par. Zoll, 
der Durchmesser 5,22 Par. Linien sind. Es ist dabei fiir 
die Deutsche Geogr. Meile nach Bessel der Werth von 
3807,23 Toisen angenommen. Fiir jene Karten, denen das 
Verhaltniss 1: 144.000 oder Multipla davon zu Grunde lie- 
gen, ist der Umfang von 2 Zoll, in 12 Theile getheilt, die 
Grosse, welche zum Gebrauche am bequemsten ist. Der 
ganze Umfang entspricht dann einer Duodecimal-Meile oder 
24.000 Fuss, der einzelne Theil 2000 Fuse, und das Skalen
radchen ist zugleich das absolute Maass eines Zolles von 
2 zu 2 Linien getheilt; der Anfang und die Mitte erhalten 
dabei Doppelspitzen.

Dqrch Fortrollen- des Eadchens iiber eine gerade oder
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krumme Linie kana dasselbe sonaeh unmittelbar als Maass 
fiir e*io gebraucht werden und iiberdiess ist die Linie durch 
die Marken, welehe das Instrument in der Form von feinen 
Punkten hinterlasst, ihrer ganzen Lange nach getheilt. Auch 
zur raschen Herstellung grdsserer Langenmaasse lasst sich 
das Skalenradchen leicht anwenden, indem man es liings 
einem Lineale iiber einen Papierstreifen fortfiihrt.

(jeograpliisclie Literatur.
V o r b e r ic h t .

Finer gefalligen Mittheilung des Vorstandes der Topo- 
graphischen Landesvermessung in Kur-Hessen verdanken 
wir die erfreuliche Nachricht, dass ein aus der trigono- 
metrischen Vermessung des Kurfiirstenthums wahrend der 
Jahre 1840 bis 1855 hervorgegangenes Verzeichniss der 
Geographischen Ldngen und Breiten sammtlicher trigono- 
metrischen Punkte (2060) so wie deren absoluter Erhebung 
iiber dem Meeres - Spharoid und der Hohen der interes- 
santesten geometrisch bestimmten Punkte des Landes ver- 
dffentlicht worden (81 Seiten gross Format) und fiir den 
Preis von % Thlr. durch das Topographische Bureau des 
Kurfiirstl. Generalstabes in Kassel so wie durch alle Buch- 
handlungen zu beziehen ist.

Der Osterr. Konsul r. Hahn, der durch seine „Albane- 
sischen Studien” und seine „Keise von Belgrad nach Salo- 
nik” bereits so - îel fiir die Kenntniss der Tiirkei gethan 
hat, wird der Wiener Akademie der Wissenschaften einen 
Bericht iiber eine neue Keise erstatten, die er mit Unter- 
stiitzung dieser Korperschaft im vorigen Jahre Von Skutari 
aus unternommen hat. Er verfolgte den Drin und seine 
Arme aufwarts bis Prisrend und Ochrida und fuhr dann 
den Wardar hinab nach Salonik. So viel aus seinen vor- 
laufigen Nachrichten hervorgeht, ist der Drin nicht schiff- 
bar, dagegen erfahren wir das geographisch interessante 
Factum, dass dieser Fluss seit vier Jahren wieder sein 
altes Bett eingenommen hat. Er sendet gegenwartig vor 
seinem Eintritt in die Kiistenebene etwa zwei Drittheile 
seines Wassergehaltes in nordwestlicher Richtung dem aus 
dem Gebiete von Pulati, vom Dorfe Kiri kommenden 
gleichnamigen Flusse zu, der hart bei der Stadt Skutari 
in die Bojanna fallt. Marine - Lieutenant v. Spaun und 
Dr. Szekely begleiteten v. Hahn, Ersterer fiihrte zahlreiche 
Positions-Bestimmungen aus, welehe der Karte der Tiirkei 
sehr zu Statten kommen werden, Letzterer nahm viele 
photographisehe Ansichten auf. Der durch seine Eeisen 
in Serbien verdiente F. Kanitz, welcher in der Wiener 
Geogr. Gesellschaft iiber v. Hahn’s Reise berichtete, er- 
wahnt auch, dass Dr. Kiepert in diesem Jahre eine neue 
Ausgabe seiner vortrefflichen Karte der Tiirkei erscheinen 
lassen wolle, welehe die vielen seit 1853 dort ausgefuhrten 
geographischen Arbeiten aufnehmen wird.

Der beriihmte Russische Akademiker K . E. v. Baer 
at eiiie Fortsetzung seiner ausgezeichneten „Kasirischen 

> u \en angekiindigt. Er stellt noch drei Artikel in Aus- 
rtenen der erste die Wolga, der zweite das Delta 

T" ®^^?emeine Frage der Delta-Bildungen, 
der dritte die Fiechereien des Kaspischen Meeres zî m Ge-

genstand haben soli. Der erste Artikel wird von zwei
Karten begleitet sein, welehe die bedeutenden seit einem 
Jahrhundert mit dem Laufe der Wolga bei Astrachan vor 
sich gegangenen Teriinderungen vor Augen fiihren sollen, 
und dem zweiten Artikel wird eine Karte von einem Theil 
des Wolga-Delta’s beigegeben werden.

Herr Nicolai v. Seidlitz sehreibt uns aus Tiflis, dass -er 
einige Exkursionen im Niederen Kartalinien gemacht habe 
und aus seinen Kotizen eine Abhandlung fiir die „Geogr. 
Mittheilungen” zusammenstellen wolle.

Stabskapitan Stebnitzky, im Sommer 1863 mit der Trian
gulation am Kuban und in Tschernomorien beschaftigt, hat 
gleichzeitig viele interessante statistische Daten von dort 
mitgebracht, auch die Topographic der Halbinsel Taman, 
dieser geologisch ausserordentlich interessanten Gegend, 
studirt. Er wird einen Aufsatz dariibcr schreiben, den 
uns Herr N. v. Seidlitz in Deutscher tJbersetzung mitzu- 
theilen versprach.

Nicolaus V. Chanikow hat sein Memoire iiber die Ethno
graphic von Pcrsien beendet, es wird in dem ,,Reeueil des me- 
moires” der Pariser Geogr. Gesellschaft veroffentlicht werden.

Die Bearbeitufig der Geographie von Chiwa. und Buchara 
fiir die Russische Ausgabe von C. Ritter’s Erdkunde ist 
von der Kaiserl. Russ. Geogr. Gesellschaft Herrn Grigor.iew 
iibertragen worden.

Die Sibirische Bektion der Kaiserl. Russ. Geogr. Gcsell- 
schaft hat im vorigen Jahre die 6. Lieferung ihrer Me- 
moiren herausgegeben, die unter der Eedaktion von 
A. Sghibnew eine Reihe von Artikeln enthalt, von denen 
in geographischer Beziehung besonders die neuen Unter- 
suchungen Kaschin’s und Budogowsky’s iiber die Quellen des 
Argun hervorzuheben sind. Die Fortsetzung dieser werth- 
vollen Memoiren der Irkutzker ‘Gesellschaft, die seit 1858 
durch ungiinstigeLmstande unterbrochen waren, wird fiir die 
Geographie Kord-Asiens sicher von grossem Nutzen sein.

Aus der Ilinter - Indischen Halbinsel werden wir bald 
mehrere Reiseberichte erhalten. Mr. Barker, der im J. 1856 
von Amarapura am Irawaddi siidostlich bis Moukmay 
(Mok-me) in den Sehan-Staaten von Birma ging, will eine 
ausfiihrliche Beschreibung dieser Reise herausgeben und 
ausserdem sind dort eine Anzahl neuer Espeditionen im 
Gauge. So ist Dr. F. Marfels im September von Rangun 
den Irawaddi aufwarts nach Magive gegangen, um die 
Schan-Staaten zu besuchen und den Me-khong zu iiber- 
schreiten. Die Lieutenants Sconce und Watson, welehe 
den Salwin-Fluss zu skizziren haben, wollten den Irawaddi 
bis Mandalay hinaufgehen und von da auf einer der Kara- 
wanenstrassen den Salwin erreiehen, um an diesem zunachst 
aufwarts vorzudringen und ihn dann abwarts bis zu den 
Stromschnellen zu verfolgen, welehe nur 80 Engl. Meilen 
oberhalb Maulmein die Schifffabrt sperren. Der Amerika- 
nische Geistliqhe Bixby wollte im Dezember von Tonghu 
nach Kiang-Hung am rechten Ufer des Me-khong (22° K.Br.) 
aufbrechen. Endlich beabsichtigte der romisch-katholisehe 
Bischof Bigandet, nach Mandaleh zu gehen und sich von 
dort nach Bhamno zu begeben; sein Zweek ist, die von 
diesem Handelsplatz nach Penang fiihrende Strasse wieder 
zu ersehliessen, wodurch den Franzosischen Priestern in 
Yiinnan die Mdglichkeit geboten wiirde, sich iiber Birma 
in regelmassigen Verkehr mit Europa zu setzen.
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Bei Didot in  Baris wird eine neue Ausgabe von Marco 
Polo's Reisen gedruckt, welche der Sinolog Pauthier ver- 
anstaltet. Sie ist nach den Manuskripten revidirt, mit 
zahlreichen Erlauterungen versehen und besonders war 
der Herausgeber im Stande, mit Hiilfe von Chinesischen 
Berichten die Liicken des Textes auszufiillen und den Sinn 
dunkler Stellen aufzuklaren.

Von einem Deutschen Geologen, Dr. Alphons Stiihel, 
steht eine wichtige Arbeit iiber die Inseln des Griinen Vor- 
gebirges zu erwarten. Er besuchte dieselben in der ersten 
Halfte des Jahres 1863 sammtlich mit einziger Ausnahme 
der sehr kleinen flaeben Insel Majo und hat griindliche 
Forschungen angestellt.

Die Schweizerischen Gelehrten Besor und Escher v. d. 
Linth, welche zu Ende vorigen Jahres von einer wissen- 
sehaftlichen Eeise nach Algerien und der Algerisehen Sa
hara zuriickgekehrt sind, werden wohl unzweifelhaft ihre 
Beobaehtungen niederschreiben.

Lejean erwahnt in seinem Aufsatz iiber Galabat, der 
kiirzhch in den „Nouvelles Annales des Voyages” publicirt 
wurde, er habe im Mai 1862 auf dem Franzosischen Gene- 
ralkonsulat in Alexandria unter den Papieren des 1860 zu 
Chartum verstorbenen Malzac Sktzzen und Notizen gefunden, 
die sich auf seine mit Vayssiere ausgefiihrten Reisen be- 
zogen und weit werthvoller seien, als was er daruber pu
blicirt habe. Eine sorgfaltige Bearbeitung dieser Aufzeich- 
nungen wurde eines Pages die Geographie der ganzen auf 
der Karte der Gebriider Poncet dargestellten Region bedeu- 
tend aufklaren,* sieherlich habe Siemand jene Lander besser 
gekannt als Malzac. Das Konsulat versprach, fiir die Auf- 
bewahrung der Papiere zu sorgen, und so ist zu hoffen, 
dass sie Verwerthung finden.

tiber die Smythe’sche Mission nach den Viti- Inseln er- 
wartet man noeh eine weitere Publikation, J. H. und
J. Parker in Oxford und London kiindigen ein Buch von 
der Frau des Oberst Smythe: „Ten months in the Fiji 
Islands”, mit Karten und Illustrationen an.

Die Buehhandluug von Tross in Paris hat einen Wie- 
derabdruck der ersten Ausgabe von Jacques Cartier's Reise 
nach Canada, Hochelaga, Saguenay u. s. w. (1535 und 1536) 
veranstaltet. Diese Ausgabe von 1545 ist ausserordentlich 
selten, vielleicht nur in dem einzigen Exemplar des Bri- 
tisehen Museum nooh vorhanden, von welchem die neue 
Ausgabe ein Fac-simile ist. Der um die Geschichte der 
Geographie hoch verdiente D’Avezac hat eine historische 
Einleitung iiber die altesten Reisen nach Canada und iiber 
die von Jacques Cartier im Besonderen beigefiigt.

Martin de Moussxj, der im vorigen Sommer nach Frank- 
reich zuriickgekehrt ist, beabsichtigt ausser der Vollendung 
seines grossen Werkes iiber die Argentinische Republik 
die Herausgabe eines Spezial-Atlas iiber die einzelnen zu 
ihr gehorigen Staaten, und zwar soil der Atlas aus 30 Kar
ten bestehen.

Eine aus 27 Personen bestehende Expedition, welche 
unter Leitung eines jungen Deutschen von der Peruanischen 
Regierung ausgeschickt wurde,' um eine kommerzielle Ver- 
bindungslinie zwischen Lima und dem Amazonen-Strom zu re-, 
kognosciren, ist nach sieben Monaten nach Lima zuruck- 
gekehrt. Sie war mit den nothigen Instrumenten und 
Mitteln hinreichend ausgeriistet und iiber die Karten, Plane 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft II.

und Berichte, in denen ihre Eesultate niedergelegt sind, 
hoffen wir in einiger Zeit Naheres berichten zu konnen.

Der statistisch-kommerzielle Theil des Novara-WerlceSy 
mit dessen Ausarbeitung Dr. K. v. Scherzer, der Verfasser 
auch des allgemeinen Reiseberichtes, beauftragt ist, soli bis 
Ende Mai d. J. im Buchhandel erscheinen.

E U R O P A .
D eutschland, P reu ssen  und  6sterreich .

Battonn, J. Gr.; Ortliche Beschreibung der Stadt Frankfurt a. M. Aus 
dessen Xachlass hrsg- von L. H. Euler. 2. Heft. 8°. Frankfurt a. M., 
Sauerlander, 1863. Thlr.

Jager, A.; Uber dasEhatiscbeAlpen-Volk der Breuni oderBreonen. 8*̂ , 
90 SS. Wien, Gerold’s Sobn, 1863. 70 kr.

Leist, A.: Ungarische Heilquellen. (Das Ausland 1863, N"r. 51, 
SS. 1215 — 1218.)

Kiirze Beschreibung der Schwefelbader von Ofen, des Kurortes Fure'd mit 
seinen eisenhaltigen Sauerlingen, des beriihmten Mehadia mit den schwefelhal- 
tigen Herkules - Badern, des viel besuchten Eisenbades Bartfeld, der Gomorer 
Bader Nagy Rocze, Ajnacsko und Joschwa, der alten Thermen von Teplitz bei 
Trentschin, des Schlammbades Pbstyen oder Posteny, der Kurorte Skleno und 
Vihuyi unweit Schemnitz, des bekannten Tatra-Bades Schmeks, des Schwefel- 
bades Stnbna, des Kurortes Parad mit seinen Sauerlingen, salpeter- und eisen- 
haltigen Quellen, der Thermen von Bairaocz und Belicz, der Sauerlinge von 
Neu-Lfublau, Szalatnya, Snlignli, Taratscha, Lipotz,Herbany, Schomod, Unghvar, 
Szobranz. Beide letzte Orte besitzen auch Schwefelquellen, eben so Wolfs bei 
Oedenbnrg. Auch Slavonien, Kroatien und Siebenbiirgen haben zahlreiche 
Schwefelquellen und Sauerlinge aufzuweisen, doch kommt nur der Borszeker 
Sauerling in Siebenbiirgen zur Versendung. Die Ungarischen Salpeterquellen, 
welche zur Bereitong des Salpeter.s dienen, sind beriibmt und eben so fast 
einzig dastehend sind die Ungarischen kupferfiihrenden Cementquelleu.

Notizbiatt des Yereius fiir Erdkunde zu Darmstadt und des Mittel- 
rheiniscben Geologischen Yereins. Hrsg. von L. Ewald. 3. Foige, 
2. Heft, lYr. 13 — 24. 8^, 184 SS. Darmstadt, Jongliaus, 1863.

In sehr riihmenswerther Erkenntniss einer Hauptaufgabe Geographischer Ver- 
eine ist in diesem »Notizblatt” das Grossherzogthum Hessen fa.st ausscbliesslich 
Gegenstand der Betrachtung, wozu der Umstand wesentlich beitragt, dass die 
Zeitschrift zugleich Organ der Grossherzoglichen Centralstelle fur die Landes- 
Statistik und des Mittelrheinischen Geologischen Vereins ist. X>ie genannte 
Centralstelle lieferte fiir das vorliegende Bandchen allein 37 Artikel, darunter 
die meteorologischen Beobaehtungen an den verschiedenen Stationen des Gross- 
herzogthums mit graphisclien Darstellungen, die Ergebnisse der VolfcszShlung 
von 1861, eine Uebersicht des Flachengehalts und der Areal-Vertheilung nach 
Kulturen, Artikel iiber die Bewegung der Bevblkerung, Telegraphen-''und Ei- 
senbahnverkehr, Prbduktion und Konsumtion, Gewerbe-Statistik, Handel, Post- 
verkehr, Steuerwesen. Ausserdem enthalt das Heft kurze geologische, eben- 
falls raeist auf das Grossherzogthum beziigliche Korrespondenzen, Naohrichten 
iiber die Angelegenheiten der beiden Vereine und der statistischen Central
stelle, bibliographische nnd literarische Notizen und einige anderen Publikatio- 
nen entnommene meist statistische Mittheilungen.

Ruthner, A. v .: Berg- und Gletscher - Reisen in den Osterreichisciien 
Hochalpen. 8®, 431 SS. mit 1 Earte und 6 Cliromolitliographien. 
Wien, Gerold’s Sohn, 1864. 4 Thlr.

Dieses erst vor wenigen Wochen der Oeffentlichkeit ubergebeue Werk ent
halt, ohne Zweifel als 3. Band und Vorlaufer noch anderer Bande mit ahn- 
lichen Schilderungen desselben Verfassers, nur jene Bergfahrten, die derselbe 
in der Kette der Hohen Tauern unternoramen hat. Der grossere Theil der in 
das Buch aufgenommenen Abhandlungen ist im Laufe der letzten zwanzig 
Jahre theils in Wiener Zeitungen nnd theils in den Mittheilungen der K. K. 
Geographischen Gesellschaft bereits veroffentlicht worden. Hier erscheinen 
diese Aufsatze gesamraelt, nach dem natiirlichen Zusamraenhange der befaan- 
delten Stotfe geordnet und durch kleine einleiteude Zusatze sehr gliicklich un
ter einander verbunden. Hierdurch so wie durch die Behandlung eines orogra- 
phisch abgegrenzten AIpen-Gebietes erhalt das Buch einen selbatstandigen Cha- 
rakter, der es zu touristischem Gebrauch als Fiihrer und Rathgeber wie nicht 
minder fiir wissenschaftliche Zweeke verwendbar macht. Was der Verfassej', 
der gegenwartig unter den Berg-Touristen in den Ost-Alpen entschieden den 
ersten Rang einniramt, bloss in diesem Theile der Alpen geleistet hat, das- 
zeigt schon der Index des Buches. Ausser einer Anzahl hoher Joch-Uebergange, 
wie z. B. liber die Pfandel-Scharte, die Kaiser und Krimmler Tauern, iiber das 
Joch zwischen Yirgen und Sankt Jakob in Defereggen am Lusenhofn voriiber 
und andere m ehr, hat er, wie gesagt, bloss in den Tauern den HpehaJpenspitz 
10.633, den Ankogel 10.291, den Brennkogel 9540, den Kloben 9365, die Bock- 
kaar-Scharte bei 9400, einen hohen Sciineesattel zwischen Kaprun und Pasterze 
beilaufig 9600, den Johannisberg 1 1 .1 6 6 , die Oedenwinkel-Scharte 10.050 den 
Grossglockner 12.011, das Grosse Wiesbachhorn 13.318 und den Grossvenediger 
11.622 W. F. hoch erklommen. Yon der Mehrzahl dieser Hohenpunkte ist un
seres Wissens bis zum Erscheinen der Arbeiten Rnthner’s eine Ersteio-un'*’ 
noch niemals publfcirt worden. W er selber dem Alpenkultus anhangt Oder an* 
gehangen hat, der wird diese Leistimgen in ihrem vollen Umfange zu wui'dieeii 
wissen. Aber der Verfasser hat diese Bergfahrten nicht bloss vollbracht *er 
hat sie auch in einer Weise beschrieben, die ihm sicher den Beifall des otos 
sereh Publikums wie auch den des Kenners der Hochalpen gewinnehwird 
W enn je  aus einem Werke Liebe zur Sache, Hingebung an die.selbe Trpn^ 
und Wahrheit schon aus der Darstellung zn entnehmen sind. so ist diesR h i l l  

der Fall. Der Schrdiber dieser Zeilen hat“mehr als ein Mai Ge egenhSt 
fnnden, die Richtigkeit der topographischen Exposes, die man mSchfe saaen.
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handgreifliche Verstandlichkeit der beschriebenen W ege, die Scharfe des Ur- 
theils in alpinen Dingen und die plastische Kraft der Darstellung im Allgeinei- 
nen zu erkennen. Und hierin liegt der Werth des Buches auch flir den Geo* 
graphen. Im Uebrigen bildet dieKuhnheit raancher Unternehmangen des Ver- 
fassers, unter denen wir den Leser insbesondere auf die Besteigiing des Wies- 
bachhorns und den Uebergang aus dem Kapruner Thale nach der Pasterze auf- 
merksam machen, einen wohlthuenden Gegensatz zu der Ilulie nnd Massigung 
in der'ScIiilderung, die nirgends eine Gefahr Oder MiUisal Ubertreibt, um den 
Verfasser durch ihre Besiegung in einen mit Recht verschmiihten Nimbus zu 
kleiden^ Dass es ihm dabei nicht an jenein feineren Naturgefiihle gebriclit, 
das in letzter Instanz wohl der Grund der wagbalsigen und beschwerlichen 
Lust air dieser Bergwanderungen ist, diess beweist ausser dem poetischen 
Hauche, der, ohne irgendwie die Objektivitat der Anschauungen zu beeintracb- 
tigen, iiber alien Schilderungen liegt, insbesondere auch der jjStreifzug dies- 
und jenseits der Tauern”, in welchem der Leser wohl manclie Aiisfuhrungen an- 

.trefFen wird, die ihm, wenn er dem besagten Alpen-Kultus obliegt, ein stilles 
Bergweh, eine Sehnsucht nach den Herrlichkeiten der Alpenv-elt zu erwecken 
geeignet sind. Den Schluss bildet eine in knltnrhistorischer Beziehung inter- 
essante und unter Benutzung amtlicher Daten verfasste Abhandlung iiber die 
Tauernhauser. Die Ausstattung des AVerkes ist schbn und wUrdig, Druck und 
Papier tadellos und die artistischen Beilagen, 6 an der Zahl, so wie die beige- 
gebene Uebersichtskarte des Glockner-Gebietes in hohem Grade Ibblicb.

S .  V . I .

Schwab, Erasmus: Die Theiss und das Theiss-Land. (Das Ausland 
1863, Nr, 52, SS. 1225—1230.)

Eine ie.sensivertlie hydrographische Abhandlung, zura Theil nach Baron 
Vecsey’s „Beitriige znr Geschichte der FlUsse und Siimpfe Ungarns” (Pesth 
1851) nnd E. v. Fasetti's Begleit.sclirift zur Flnsskarte der Theiss.

Simon, E.; Nouveau guide general du voyageur en Allcmagne ct dans 
les Etats autrichiens. 18°, 670 pp. mit einer lloutcn - Karte, Stiidte- 
pliinen und llolzschuitten. Paris, Gamier, 1864.

Streffleur, Y. : Die Vormessungs- und anderen topographischen Arbei- 
ten in Osterroich. IV. Uber die geographischen Kartell im Allgemei- 
nen und insbesondere die General- und Ubersichtskarteu zu milita- 
rischen Zweeken. 'J lit 2 Karten. (Osterr. Militarische Zeitsohrift, 
186.3, -4. Bd. SS. 329—350.)

Dieser Aufsatz enthalt in Verbindung mit einer-Kritik der Oesterr. General- 
stabs - Karten sehr viel Beherzigenswerthea iiber die beim Kartenzeichnen zu 
beaclitenden Prinzipien nnd Zu'ecke uberbanpt, besonders auch iiber die so 
haufige Beeintrachtigung der-W ahrheit durch die Kiicksicht auf das gefallige 
Aeussere, die allarmonie der Zeichnung”.

Sulz, Besebreibung des Oberanits — , hrsg. von dem Koniglich
Statistiscb-Topograpbischen Bureau. 8°. Stuttgart, Aue, 1863. liT M r.

Visiani, Prof. Bob. de: Sulla vegetazione e 'su l clima dell’ isola d iL a- 
■ croma in Dalmazia. 8°, 18 pp. und 1 Karte. Triest, Coen, 1863. 

Das Ragusa gegeniiber liegende Inselchen Lacroma erfreut sich eines fUr 
seine geograplusclie Breite ausnelnuend warmen und gleichmiissigen Klima’s, so 
dass viele Pflanzen dort gezogen werden konnen, welclie an anderen Orten 
unter gleicher Breite nicht im Freien auslialten. Hieriiber berichtet ausfiilirlich 
das Schriftchen des um die Flora von Dalmatien lioch vei'dienten Professor 
de visiani.

Wurttembergische Jahrbucher fur vaterlandische Geschichte, Geogra- 
phie, Statistik und Tppographie. Herausgegehen von dem Koniglich 
Statistisch-TopograpMschen Bureau. Jahrgang 1862. 2 Hefte. 8°.
Stuttgart, Aue, 1863. a 24 Sgr.

Kartell.
Preussen, Karte iiber die Produktion, Konsumtion und Cirkulation der 

mineraliscben Brennstoffe in wahrend des Jabres 1862. Her-
ausgegeben im.Konigl. Preuss. Handels-Ministerium. 2 Bl. Chromo- 
lith. mit 7 Bogen Text in 4®. Berlin, Geh. Ober-Hofbucbdruckerei, 
1864, I f  Thlr.

S c h w e iz .
Heer, Prof. 0 .: Die Urwelt der Schweiz. 1. Lfg. -8 ,̂ 48 SS. mit 3 

Tafeln. Zurich, Scliulthess, 1864. f  Thlr.
Dieses auf 12 Lieferungen mit Beigabe von 1 geol. Karte, 1() lithogr. Tafeln 

und zahlreichen Holzsclmitten berechnete W erk verspriclit eine Zierde der natur- 
wiaaenscbaftlichen Literatur zu werden. Die idealen Darstellungen vorweltlicher 
Landschaften wie tiberhaupt die Ausstattung sind ganz vorzUglich and die Bear-

. beitung konnte in keines Bessereu Handen sein, denn Prof. iHeer verbindet mit 
grundlichster Kenntniss, eine sehr anziebende und klare Diktion.

Jahresbericht der Katurforschenden Gesellscbaft Graubiindens. Heue 
T in .  Jah rg an g  (1861— 1862). 8^, 304 SS. Chur, Hitz, 1863. 

Fdr uns der'wichtigste Aufsatz dieses Jahrganges ist die geognostische und 
landschaftlicbe Besebreibung des vom Rambach dnrohflossenen Miinsterthales 
an der O s ^ e n z e  des Biindner Landes von Prof. G. Theobald. Sehr reicli^eind 
die naturhlstorischien Beitrage. So finden wir zoologische Mittheilungen iiber 
den Bastard-Hasen und die einheiraischen 2Jause von Hauptmann Th. Conrado,

vprtrptpn *̂ meteorologisclien Beobachtungen siud wieder zalilre'ichvertroten.

oo ’ l''°Uenborg: Doldenhor’n und tVeisse I'rau. 8°,
86 so. nut 1 Karte- 11 1 
Coblenz, Baedeker, 1863.

Das Doidenhorn (11.227 P a r 'p l  i j- . .r  • der BliioOisalp (11.270 PaV p  i  ̂ W eissel-rau Oder die Centralspitze
ir r. r . ;  gehoren zn deia weniger besuchten, an der

rbendruckbildern und 4 Holzschnitten.

Kander gelegenen Theil der Berner Alpen und ihre Gipfel waren bis zura Friih- 
sommer 1862 noch von keines Menschen Fu.ss betreten worden, ■wahrend das 
11.298 Fuss hohe Bliimlisalphorn im Jahre I860 von dem bekannten Hauptklet- 
terer ties I..ondoner Alpenklubs, Leslie Stephen, erstiegen worden ist. Die leben- 
dige Schilderung der am 30. Jnni nnd 2. Juli 1862 gelungenen Ersteigung der 
beiden Gipfel und der vorausgegangenen raisslungenen Versuche bildet den 
Inhalt der vorliegenden Schrift, die sich ganz besonders durch die Beigabe von 
11 schonen, die Gruppen des Doldenhnrn nnd der Blumlisalp in ihren einzelnen 
Theilen und von verschietjeneii Seiten darstellenden Chromolithographien aus* 
zeichnet. Diese Bilder geben vortrefFliche Anschauungen von der Natiir jener 
Hochgipfel uml tragen nebst dem Text und der im Maa.SKstab von 1:50.000 ge- 
zeichneten Karte zur Spezijilkcnntniss der beiden Gruppen sehr wesentlich bei.

Slmler, Dr. B. T b .: Der Tddi-Rusein und die Exkursion nach Ober- 
sandalp. Besebreibung der am 30. Juli 1861 von Stacbelberg. aus 
unternommenen Ersteiguug. 8*̂ , 67 SS. mit 1 K arte und 4 Ansichten. 
Bern, Haller, 1863. , 1 Thlr. 4 Sgr.

Der Verfasser, Docent der Chemie und Mineralogie an der Universitat in 
Bern und Assistent bei der Bern'er Jleteorologischen Centralstation, ist uns als 
Jlineralog durch seine Abhandlung »Das Bunsen’sche Gesetz der syntaktischen 
Gesteinsbildung, angewendet auf die metagenen Schiefer (Verrucane) des Kan* 
tons Glams” (Berner Mittheil., Sitzung vom 28. Dezbr. 1861), als eifriger Fdr- 
derer der physikalischen Geographic durch seine zahlreichen Temperatur-Mes- 
sungen von Quellen, Bachen, Fliissen und steheiulen Gewassern in den Alpen 
(Berner Mittheil., Sitzung vom 22. Novbr. 1862), als riistiger Bergsteiger (lurch 
seine Karpfstock-Ersteigung und andere Fahrten in den Glarner Alpen bekannt, 
die er seit mehreren Sommern durcbwandert, um zur Losung der petrologischen 
nnd geologischen Riithsel beizutragen. In dem neuen, iiiibsch ausgestatteten, 
mit farbigen Ansichten des Todi und einer ausdrucksvollen Ilohenschichten- 
Karte der Torti-Gruppe im Mst. von 1; 50.000 geschmiickten Schriftclien erzShlt 
er die. bedemendste seiner bisherigen Gebirgsreisen, die Ende Jiili 1861 mit 
Herrn Kaufmann Sand ans St: Gallen und dem Fiihrer H. Elm er aus Elm aus- 
gefiihrte Besteigung des Todi - Gipfels, und seine vorausgegangene Exkursion

* nach Unter- und Ober - Sandalp. Die Schrift und die Karte sind insbesondere 
denen zu empfehlen, welche selbst ihre Schritte dem imposanten Hauptstdek 
der Glamer Berge zuwenden wollen, sind aber iiberhaupt verdienstJiche Bei
trage zur naheren Kenntni.ss der Alpen.

Studer, G., M. Dlrich, J. J. lYoilenmaim, H. Zeller: Berg- und Glet- 
scher - Fahrten in den Hochalpen der Schweiz. 2. Sammlung. 8°, 
354 SS. mit 8 Ahbildungen. Zurich, Schulthcss, .1863. 1^ Thlr.

Diese Fortsetziing der im Jahre 1859 erschienenen ersten, 10 Bergbesteigiin- 
gen des Kleinen und Grossen Windgellen, des Oberalpstockes, des ICi'euzIisto- 
ckes, des Mont Vehin, des Grand Conibin, der Gemmi und des Grossen Rin- 
derhorns, des Todi, Monte Rosa und iionte Generoso scliildernden Sammlung 
enthalt wiederura 11 Reiseberichte: 1. Das 'WiU'lboni und tier alte Gletscher- 
pass liber den Geltengiat von G. Studer, 2. Die Bpsteigimg.dor Dent du Midi 
von G. Studer, 3. Der Gang iiber das Lauteraarjoch von G. Studer, 4. Naeh- 
trag znm Grand Combin im Wallis von G. Snuler,5. D.as Saasgrat ira 'Wallis 
von M. Ulrich (tier Allalinpass, dor Gassenriedpass, der Adlerpass, der Weiss- 
thorpas.s, Ersteigung des Allalinhojms (lurch E. L. Ames, Ersteigung des Domes 
durch J. L. S. Davies), 6. Die Diablerets von M. Ulrich, 7. Der Glarniach von 
M. Ulriclu 8. Die Klariden von M. Ulrich, 9. Naclitrag znm Todi von M. Ul
rich, 10. Streifereien in den Berner und Wallfeer Alpen von J . J. Weilenmann 
(Nach der Steinbergalp, Ueber den Tschingeltritt und Ldtschenthulgrat nach dem 
Lbtschfnthal, Im Ldtschenthal,.Ueber den Lange- und A le tsch -Gletscher,*nach  ̂
Viesch, Nach dera Simplun-Hospiz, Ersteigung des Monte Leone, Hinab nach 
den Alpen und iiber den Simplon nach Turtmaii), 11. P iz Tschieiwa im Ober* 
Engadin von H- Zeller. Es ist bei dem Niederschreiben dieser Mittheilungen 
weniger auf Unterhaltung als auf Belehrung abgeselien gewesen und sie sind 
abermals sehr willkommene Beitrage zur Detailkenntniss der Alpen, die in 
neuester Zeit durch die wetteifernden Anstrengnngen der Sclvsveizer, Oesterrei- 
cher und Englander so rasch zunimmt.

Tschudi, I-wan: Sch-weizerfuhrer. Keiseta.schenbuch. 5. Aufl. 8°, 
388 SS. mit 1 Karte, 4 Stadteplanen und 9 Gebirgs- Panoramen.
St. Gallen, Soheitlin ZoUikofer, 1863.

Dass Tschudi’s >?Schweizerfuhrer'’ trotz tier gefahrlichen Konknrrenz eines 
Badeker nnd Berlepsch binnen 8 Jaliren 5 Auflagen erlebt hat, ganz besonders 
aber der Umstand, dass er bei den Schweizern selbst vorzugs-weise in'Gebrauch 
ist, ist der sprechendsteBeweis fiir seine Zuverliissigkeit und Zweckmassigkeit 
"Wir entsprechen daher der Bitte der Verlagshandlimg, die neue Auflage auch 
in unserer Zeitscluift anzuzeigen, ,mn so lieber, als diese Auflage auf das Sorg- 
fiiltigste umgearbeitet und. bedeutend vermehrt worden ist, auch durch die Bei- 
gahe von Stadteplanen arid orientirenden Gehirgs-Panoraraen den wachsenden 
Anspriichen gerecht zn werden sich bemuht. Besonders die Deutscheii Tou- 
risten machen wir^.daranf aufmerksam, dass hier auch die hauptsachlicheren 
Routen beigefugf'sind, mittelst deren'sich auch der ungeiibtere Schweizer- 
Reiseiide augenblicklich zurecht finden kann; wer sich aber fiir die Topogra- 
phie der Alpen speziellor interessirt, wird mit Freuden die wichtigen Bereiche- 
rungen erkennen, welche das Biich don bewahrtesten Kenuern des Schweizen- 
Landes und .seiner Hochgebirge durch Mittheilung ihrer neuesten Entdeckungen 
und Forsolumgen verdankt.

Kartell.
Dufour, Topographisehe Karte del- Sch-Nveiz. 1 :100.000. Nr. XXIII.

Dome d’Ossola, Nr. KXV. Hdheuangaben. 
8. >,Geogr. Mittli.” 1863, S. 479.

Dansm ark , Sehweden und Norwegen.
Agardh, C. A . j ’ocli C. E. Ljungberg: .Forsbk till ’cn statsekonomisk 

statistik ofver Sverige. 8°, 500 pp. Stockholm, Kiis, 1863.
Ediund, E r.: Meteorologiska lakttageiser i Sverige, u t^ fna  af Kongl. 

Svenska Vetenskaps-Akademien. 3. Bd. Ib61. 4°, 158 pp. Stock
holm, Norstedt, 1863. . , . . ®

Sind im Jalii-e 1861 aucli keine neueri BeobachtunfiS'Stationen zu den 25 be- 
stebenden (s. wGeogr. lUitth.” 1861, S. 122, Nr, 11, und 1863, S. 76) binzugekom-
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m en, so bezeugt doch der vorliegende, die Beobachtungen des ganzen Jahres 
1861 enthaltende dritte Band ein erfreuliches Fortarbeiten, das in einer Reihe 
von Jabren bdchst schiitzenswerthe Resultate verspricht,

Lapland, A spring and suiuraer i n ---------. With notes on the fauna
of Lulea Lapmark. By an old Bushman. 8°, 418 pp. London, Groom- 
hridge^ 1863. 10 | s.

Enthiilt viel Zoologisches.
Statistik, Bidrag till Sveriges officiela--------- . A. Befolknings - stati-

stik. Ky foljd. 2. 1* Statistiska central-byrans underddniga herat- 
telse for dren 1856 med 1860. Afd. 1, innehdllande folkmangdens 
summariska helopp, ingdngne och upploste aktenskap, fodde, aflidne, 
vaccinerade, ut-och inflyttade. 4“, 122 pp. Stockholm, Korstedt, 1863. 

Sverige, Historiskt- geografiskt och statistiskt Lexikon ofver - 
af G. Thomde, V. G. Granlund och Ake C. Wim Hammar. 42. — 50. 
Heft (bis „L6th”). Stockholm, Elde.

Tabelvaerk, Statistisk. Tredie Raekke. Forste Bind, indeholdende 
Taheller over Polkemaengden i Kongeriget Danmark, Hertugdommet 
Slesvig, Holsteen og Lauenborg den Iste Februar 1860. Udgivet af 
det statistiske Bureau. 4“, 512 pp. Kopenhagen, Gyldondal, 1863.

2 Edr. 48 ss.
I v a r te ix .

Erdmann, A..- Sveriges Geologiska Undersokning, pd offentlig bekost- 
nad utford. 1; 50.000. Stockholm, Bonnier. a Bl. 2 Edr.

Bis 1863 sind 10 Blatt publicirt worden, jedes niit einem Heft Erlauterungen 
von den verschiedenen Geologen, welche die betreffende Sektion aufgenoramen 
haben. Hiese Erlauterungen enthaiten unter Anderem Profile und zahlreiche 
Hobenangaben. Uber die Karten s. nGeogr. Mitth.” 1868, S. 465. 

Generalstab, Konigl. Danischer: Topographiske Kaart over Danmark.
1:80.000. Bl. 9: Roeskilde, 17; Kaluniborg. Kopenhagen 1863. 

Kjerulf, Th.; Ubersiclitskarte der Glacial - Formation am Christiania- 
Fjord. 1863. Mit Erlauterungen, SS. 619 — 639. (Zeitschrift der 
JDeutselien Geol. Gesellschaft, Bd. XV, 1863, Heft 3, Tafel XVll.)

Ein wichti{?er Beitrag fur die .so interessanten Untersuchmigen uber die 
Eiszeit.

Mansa, J. H.: Xorre-Jyllaud. 1:160.000. Bl. 6, 7 und 8. Kopeu- 
hagen, Baorentzen, 1863. 2 TMr.

S. jiGeogr. Mitth.” 1863, S. 46.5.
Sverige, Topogr. Corpseus Karta ofver . 1:100.000. Bl. 15

und 16. Stockholm 1862. 2^ Thlr.
S. »Geogr. Mitth.” 1863, S. 465.

S c h le s w ig , H o ls t e in  u n d  L a u e n b u rg .
Durchstich der Holsteinischen Landenge zwischen Ostsee und Nordsee. 

8°, 72 SS. mit 1 Karte. Schleswig, Heiberg, 1863.
Behandelt in griindlicher Weise das interessante Projekt eines Schiffskanals 

durch Holstein, das freilich bei den jetzigen politischen Sturmen ganz in den 
Hintergrund gedrangt wird. W ir gedenken darauf zuriickzflkommen. 

Reventlow, Arthur Graf zu: tiber Marschbildung an d e r’Westkiiste des 
Herzogthums Schleswig mid die Mittel zur Befdrderung derselben. 
4°, 70 SS. luit 9 Karten. Kiel, Akademische Buchhandlung, 1863.

Der Gegenstand dieser Schrift ist sowohl von wissenschaftlichera als ganz 
besonders aucb von hohem praktischen Interesse und wird hier in sehr spe- 
zieller Weise erortert. Der Verfasser bekleidete von 1850 bis 1860 das Amt 
eines Oberdeichgrafen fur den ersten Schleswig’schen Deichband, schon dadurch 
hatte er Qelegenheit, das Deichweaen griindlich kennen zu lernen. Ausserdem 
war er Vorsitzender der Kommission, welche seit 1859 die Verhaltnisse der 
Schleswig’schen Westkiiste mit liiicksicht auf die Beforderung der Marschbil
dung zu untersuchen und darauf bezUgliche Vorschlage zu macben hatte und 
welche zu dem Zweck die ganze in Betracht kommende Kustenstrecke nebst 
den dazu gehorigen luseln und Halligen bereist hat. Eine sehr dankenswerthe, 
das Yerstandniss wesentlich erleichternde Beigabe sind die in Farbendruck 
ausgeftibrten Karten, deren Verzeichniss wir hier geben: 1. Karte uber die 
Veranderungen des Friedrichenkoogs - Vorlandes (Neuer Friedrichenkoog) in 
diesem Jahrhundert, 2. Karte iiber die Veranderungen des Vorlandes vor der 
■Wiedingharde in diesem Jahrhundert, 3. Karte iiber die Veranderungen der 
Vorlandereien vor dem Bluraenkoog, dem Pahretofter Koog, dem Julianen- 
Marienkoog, dem Dagebiiller Koog und dem sUdlichen Ende des Marienkgogs 
in  diesem Jahrhundert ̂  4. Karte Uber die Veranderungen der Vorlandereien 
vor den Reussen-Koegen in diesem Jahrhundert, 5. Karte iiber die Vorlande
reien vor den Kirchspielen Uelvesbiill, Tetenbiill und Osterhever rait dem vor 
den letztgenannten beiden Kirchspielen ira Jahre 1861—62 angelegten Lahnungs- 
sysfcem, so wie iiber den neu eingedeicbten Toralauer Koog, 6. Karte iiber die 
Veranderungen des Nordstrander Vorlandes seit dem Jahre 1804, so wie iiber 
den neu eingedeicbten Simonsberger Koog, 7.. Kaite und Nivellemeut vom 
Blumenkoog, 8 . Ausschnitt aus der vom Generalstab herausgegebenen Karte 
des Herzogthums Schleswig unter Hervorhebung des Maasbiiller Deichs und 
des Gotteskoogs-Deiches, 9. Carton aus einem im Jahre 1633 bei Henrlcus Hon- 
dius zu Amsterdam erschienenen Kartenwerk.

IC a r te n ..
Bromme T.: Karte rbn  Schleswig-Holstein und Danemark. Chronio-
P- lith. Stuttgart, Krais & Hoffmann, 1863. 12 kr.
Engelhard F B • Karte von Schleswig, Holstein und Lauenburg-nebst 

denangre’nzendenLandestheilen. Lith. Berlin, Schropp, 1863 ^ Thlr.
Handtke, F.: Karte von Holstein, Lauenburg, Schleswig und den au- 

grenzenden Landestheileii. Lith. Glogau Flemming, 1863.
I  Thlr., auf Leinw. 1-Ĵ  Thk.

Petermann, A.: Karte von Siid-Sclileswig, llolsteiu und Lauenburg 
und den umliogenden Gebieten. 1 : 750.000. Xebst Ubersiohtskarte 
dor Danischen Monarchic. -1:1.500.000. Chromolith. Gotha, J. Per
thes, 1863. ^ Thlr.

Petermann, A.: Spezialkarte von Slid-Schleswig ini Maassstab von 
1:150.000. Chromolithogr. Gotha, J. Perthes, 1864. '12 Sgr.

Mit Planen der Uragegend von Schleswig und Missmide in 1:75.000 und einer 
ethnographischen Skizze von Schleswig nach Deutschen und Danischen Quellen 
in 1:1.500.000.

Petermann, A.: Spezial-Karte von Nord-Sclileswig im Maassstab von 
1:150.000. Lith. Gotha, J. Perthes, 1864. A Thlr.

Mit einem Plan der Duppeler Hohen und Umgegend in 1:75.000.
Schafer, M. : Karte der Herzogthumer Schleswig und Holstein. 

1:900.000. Berlin, Abelsdorff, 1863. ^ T^lr.
W ir haben hier nur einige der zahlreichen Gelegenheitskarten aufgefUhrt, 

die meist vorhandenen Kartenwerken entnommen kaum unter die literarischen 
Novitaten gezahlt werden konnen. Die beste Karte der Herzogthumer ist die 
Geerz’sche, die freilich auch im Preise bedeutend hoher zu stehen koramt

N ie d e r la n d e  u n d  B e lg ien .
Driesen, M.-F.; La position d’Atuatuca etablie par des preuves topo- 

graphiques. Mit 1 Karte. (Bulletins de I’Acaderaie royale de Bel
gique, 1863, T. XV, Nr. 3 und T. XVI, Nr. 8.)

Der Verfas.ser vertheidigt gegen Grandgagnage (s. «Geogr. Mittheil.” 1863, 
S. 396) die Identitiit von Casar’s Atnatuca mit Tongres.

Jaarboek, Statistisch, voor liet koningrijk der Nederlanden. 10® e n l l '  
jaargang. Uitgegeven door het Departement van Binncnlandsche 
Zaken. 8°, 4, 173, 477 und 3 pp. ’s Gravenliage, van Weclden, eu 
Mingelen, 1863. id.

X ^ a rtexx .

Belgique, Carte topographique de la ------ , levee par- ordre du gou-
vernement. 1:40.000. 1. Lfg. Bl. 4; Blankenberghe, 11: Oost-Dun- 
kerke, 19: Fumes, 27: Proven, 36: Floegsteert. Brussel, 1863.

S. nGeogr. Mitth.” 1868, S. 467.
Belgique, Carte des ehcmiiis de fer d e ------, mars 1863. Brilssel,

van der Maelen, 1863.
Belgique, Carte des voles navigables de la . 1  feuille. Brussel,

van der Maelen, 1863.
Belgique, Nnuvelle carte de la --------- , contenant les noms de toutes

les communes du royaurao, avdc I’indicatiou des chemins de fer, 
routes, canaux etc. 1 feuille. 1:300.000. Brussel, van der Maelen, 
1863.

Fassbender: Nieuwe kaart van het koningrijk der Nederlanden. 
1:430.000. Amsterdam, Loman, 1863. 1^ Thlr.

S. 7,Googr. Mitth.” ,1863, S. 466.
Fehse, C.; Gemeente-Atlas van de provincie Groningen, in 62 kaarten. 

2. u. ff. Lfg. a 6 Karten. Groningen, Oomkens, 1862—63. a 30 c.
Friesland, Allgemeene kaart van de provincie ----- , uit kadastrale

en ahdere officiele bescheiden op een schaal van 50.000 op 1 zamen- 
gesteld tot op 1. Januarij 1860. Uitgegeven op last der Staten van 
Friesland. 4 Bl. Kpfrst. Leeuwarden, Eckhoff, 1863. 6 fl., kolor. 8 fl.

Hainaut, Carte des concessions houilRres de la province de -----— et
de la partie ouest de la province de Namur; de la province de Lidge 
et de,la partie est de la province de Namur, 2 feuilles. 1 : 100.000. 
Brussel, van der Maelen, 1863.

Topographische en militaire kaart van het koningrijk der Nederlan
den. 1:50.000. Nr. 53: Sluis, 54: Neuzen, 55; Hulst, 56; Heren-

a 2f  fl.thals, 57; Valkenswaard. ’s Gravenhage 1863.

G ro s s - B r i ta n n ie n  u n d  I r la n d .
Black’s Guide to Scarborough, Whitby, and Harrogate. 8°, 62 pp. mit 

Karte und Planen. Edinburgh, Black, 1863. 1 s.
Black’s Handbook for Kent. 18®, mit Karte. Fldinburgh, Black, 1863. Is . 
Black’s Picturesque Guide to South Wales, Monmouth, and Hereford 

Schires. 8®, mit Karte. Edinburgh, Black, 1863. 2J s.
Brackett’s Descriptive illustrated Hand-Guide to Tunbridge Wells, and 

the neighbouring towns, seats, and villages. 12®, 142 pp. mit Karte. 
Tunbridge Wells, Brackett, 1863. ^  s.

Bruce, Eev. J. Collingwood: A Handbook to Newcastle-on-Tyne. 8® 
298 pp. mit'Karten und Planen. London, .1863. 5 g’

Chambers’s Handy Guide to the Kent and Sussex coast. 12®, 172 pp’ 
mit Karte. London, Chambers, 1863. • j  g

Coke, Ch. A.; Censlis of the British Empire, with its colonies and 
foreign possessions, 1861. Part I. England and Wales. 8®, 115pp. 
London, .Harrison, 1863. ^

Coke hat cs unternommen, den Inhalt der dicken Folianten, welche in unah 
sehbaren Tabellen die Resultate der letzteh Britischen VoIkszShlune vorffihren 
dem Publlkum verstandlicher, zuganglicher und schmackhafter zu machen cine 
ganz verdiensthche Arbeit, die wir auch Geographen und Stati^kern aisser.

10* . '
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balb Englands empfehlen, falls sie nicbt den Census mit alien Details gebran- 
chen. E r giebt nicbt nur einen Auszug der Zahlentabellen, sondern stellt Ver- 
gleichungen mit friiheren Jahren an, ftigt Raisonnements bei und bringt schon 
durcb die A rt der Zusammenstellung Leben in die Zahlenmasse. Dem ersten 
Bandchen iiber England und Wales sollen zwei andere iiber Schottland und 
Irland und iiber die Kolonien und sonstigen auswartigen Besitzungen folgen. 

Croston, J . : Buxton and its resources; with excursions to Haddon, 
Chatsworth, Castleton, Matlock, and Dove Dale. 8*̂ , 64 pp. mit Karte. 
Manchester, Slater, 1863. s.

Edmonds, K.: St. Michael's Mount.and the Phoenicians. (Edinburgh 
New Philosophical Journal, Oktober 1863, pp. 173—181.)

Xach der Ansicht des Verfassers kann es keinem Zweifel unterliegen, dass 
die Mountsbay in Cornwall der Hafen war, wo die Phdnizier das Zinn holten; 
die von Diodorus erwabnte Insel »Iktin” (»ik” ist das Cornische W ort fUr 
H afen, »tin” uannten wahrscbeinlich die Phdnizier das Metall) kdnne nur der 
Mount sein, welcher der Bai den Namen giebt. Der Verfasser glaubt an der 
Mundung des Flusses, eine halbe Engl. Meile ndrdlich vom Mount, den Platz 
aufgefunden zu haben, wo das Metall in die backtrogahnlichen Formen gegos- 
sen wurde. Bin soldier bier abgebildeter Zinn-Block wurde vor langeren Jah
ren .am Eingang de.s Falmouth-llafens vom Meeresboden anfgefischt. Der Name 
Britannien, Engl. Britain, riihrt wahrscbeinlich von jener Insel Iktin her: Bre- 
tin ik , Brettanike bei Diodorus, Baratanak, d. i. Zinnland, im Phonizischen und 
Hebraischen.

Le Lievre’s Guide to Guernsey. 8", 209 pp. mit Karte. Guernsey^ Le 
Lievre, 1863. 2^ s.

I-Carten,
Scotland, Korth and East Coasts with the Orkneys and Shetland, from 

the surveys of Commanders Slater, Otter, and Thomas, 1863. 3 Bl.
London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 2397.) 7^ s.

Grasse, schone Uebersichtskarte im Maassstab von etwa 1:400.000, mit vielen 
Spezialplanen.

F r a n k r e ie h .
Ariege (T). Division administr., monuments histor., etablissements in- 

dustriels, stations thermales, mines, carrieres, sites, grottes, legen- 
des etc., avec le tableau des communes, indiquant, par lettre alpha- 
b^tique, leur population et leur distance du chef-lieu de canton, 
d’arrondissement et du departement. 18°, 278 pp. Foix, Pomies, 
1863. 2.  ̂ fr.

Creuly, General: Carte de la Gaule sous le proconsulat de Cesar. 
Examen des observations auxquelles cette carte a donne lieu en Bel
gique et en Allcmagne. 8°, 100 iq). Paris, Didier, 1863. 2J fr. 

Dumont, A., et L. Richard, ingenieurs: Paris port de raer; canal ma
ritime de Dieppe a Paris, propose par E. Sabatie. Projet et memoire 
justificatif. 4”, 147 pp. mit 1 Karte. Paris, Plon, 1863.

Duval, E .: La France sous Napoleon III, ou renseignements instrnctifs 
et curieux sur les developpements commerciaux et industriels des 89 
departements de I’empire franqais et de ses colonies. 12°, 336 pp. 
Paris, Rome, 1863.

Garrigou, Dr. P . : Memoire sur les cavernes de Lherm et de Bouicheta, 
Ariege. (Bulletin do la Soc. g6ol. de Prance, 2' serie, Tom. XX, 
pp. 305—320.)

Weitere Details iiber die Hohle von PHerm Oder Lberm, im Departement 
Aridge, die kiirzlich von Pouech beschrieben wurde (s. „Geogr. Mittb.” 1863, 
S. 115),. Dr. Garrigou glaubt sich iiberzeugt zu baben, dass aucb die dortigen 
Knochenfunde die gleichzeitige Existenz des Meuschen mit den Tbieren der 
Tertiarzeit beweisen.

Lowth, G. T .: The Wanderer in Western France. Illustrated by Eliot 
Torke. 8°, 360 pp. London, H urst & Blackett, 1863. 6 Thlr.

Piet, F r . ; Recherches topographiques, statistiques et historiques sur 
Pile de Noirmoutier (depart, de la Vendee), publiees et annotees par 
Jules P iet, son fils. 8°, 746 pp. mit 1 Karte. Nantes, impr. V® 
Mellinct, 1863.

Rousset, A .: Geographic du Doubs; topographic, statistique, admini
stration, histoire, etc. 18°, 160 pp. Paris, Dupont, 1863.

K artex i.
Ariege, Atlas du departement de P- . 17 Bl. . Paris, impr. lith.

Lemercier, 1863.
France itineraire. Chemins de fer. Paris, Delalain, 1863.
Vat, L .; Atlas departemental physique, politique, historique et com

mercial; avec le trace de toutes les Hgnes de chemins de fer, plus 
une carte speciale pour PAlgerie. 4°, 100 pp. et 70 cartes. Paris, 
Alexandre, 1863. 12 fr.

S p a n ie n  u n d  P o r tu g a l .
Anuarlo estadistico de Espana, publicado por la junta general de Esta- 

— r s e i .  4°, 930 pp. Madrid, imprenta Nacional,18d2 — 63.
^  madrilenas de ferro^arriles. De Madrid a

^  alladolid, Burgos y Miranda. 16°, 20 pp. mit 1 Karte.Madrid, Moro, 1863. , 7 vi-  ̂ ^

aIle“4 ’an lsch erK fen b aW ^^  Sammlung von Reisehandbuchern fur

Sullivan, W. K., and J. P. O’Reilly: Notes on the geology and mine
ralogy of the Spanish provinces of Santander and Madrid. 8° mit 
18 geologischen Kartcn und Profilen. London, Williams & N., 
1863. 10 s.

Vega y Arguelles, D. Juan Lasso de la: Analcs de la marina militar 
de Espana. Cuadro sinoptico dividido en ocho epocas. 1. Bis 6. Lfg. 
Fol. Madrid, Lopez y Duran, 1862. a Lfg. 3 reales.

Jede dieser trotz der Jahreszahl 1862 erst Epde 1863 ausgegebenen Liefe- 
rungen ist 16 Seiten stark. Das ganze Werk, fur die Entdeckungs-Geschichte 
beachtenswerth, wird die Geschichte der Spanischen Marine in aebt Perioden 
vorfiiliren : 1. Spanisch-Phonizische, Spanisch-Griechisebe und Spanisch-Karta- 
ginensische Marine (1500—400 v. Chr.); 2. Spanisch-Kartaginensische und Spa- 
nisch - Rdmische Marine (399 vor bis 400 nach Chr.); 3, Gothische, Arabische, 
Castellaniscbe und Aragonische Marine (401 —1322); 4. Castellanische, Arago- 
nische und Arabische Marine (1323—1491); 5. Spanische Marine, Zeit der Ent- 
deckungen und Eroberungen (1492— 1598); 6. Zeit des Verfalls (1599 — 1700); 
7. die neuere Marine (1701—1805); 8. die gegenwartige Marine (1805—1862).

ICarten.
Coello, D. F r . : Atlas de Espana y sus posesiones de Ultramar. 

1:200.000. 6. Lfg.: Espana y Portugal (Ubersichtskarte im Mst.
von 1:2.000.000), Zamora, Barcelona, Santander. Madrid 1863.

a Bl. 2'j Thlr.
S. „Geogr. Mittb.” 1863, S. 468.

I ta l ie n .

Bouvier, Dr. L .: Le Mont Cenis, son histoire et sa vegetation. 8°, 
32 pp. Annecy, impr. Thesio, 1863.

Brainne, Ch.: Monaco, et ses environs. 8°, 300 pp. Rouen, impr. 
Lapierre, 1863.

Pisa, Statistica delta provincia di . 4°, 174 pp. Pisa 1863.
3 Thlr.

Karten,
Badalamenti, P r . ; Carta generale della Sicilia. 4 Bl. 1:264.000. 

iiith. Palermo, Heusser. 6|  ̂ Thlr.
S. „Geogr. Mittb.” 1863, 8. 469.

Italia, 1863. 4 Bl. Mailand, Ferd. Artaria, 1863. 4^ fl. 0. W.
Pozzi, Gins.: Nuova carta geografica, statistica e postale del regno 

d’ltalia cseguita dietro qnella del Geografo A. Brue. Mailand, Ar
taria, 1863. 3Ĵ  Lire.

G r ie c h e n la n d , T u r k is c h e s  R e ic h  in  E u r o p a  u n d  A s ie n .

Barth , Dr. H .: Beschreibung einer Reise quer durch das Innere der 
Europaischen Tiirkei von Rustsehuk fiber Philippoiiel, Rilo Monastir, 
Bitolia (Monastir) und den Thessalisclien Olymp nach Selanik oder 
Thessalonike im Herbst 1862. Mit 1 Karte. (Zeitschr. ffir Allgem. 
Erdkundc, Oktober 1863, SS. 301—358, Dez. SS. 457— 538, u. ff.)

Mit dieser Reise durch die Europaische Tiirkei fugte D r. Barth das letzte 
Glied in die Kette seiner Wanderungen durch die Kiistenlander des Mittel- 
meeres, die er 1845 begann und nach der Unterbrechung durdh die grosse 
Afrikanische Expedition 1858 in Klein-Asien fortsetzte. E r giebt auch diess Mai 
in gewohnter sorgfaltiger Weise eine genaue Routen - und Orts - Beschreibung 
neben vielfach interessanten Beobachtungen iiber staatliclie und sociale Erschei- 
nungen und hat durch seine Routen-Aufnahme der Topographie der Europai
schen Tiirkei einen wichtigen Dienst erwiesen.

Bourqiielot, F .: Huit jours dans Tile de Candle, en 1861. Moenrs et 
paysages. (Nouv. Annales des Voyages, Sept. 1863, pp. 257— 322.)

Nach einigen historischen Notizen beschreibt der Verfasser Canea und seine 
kleinen Ausfluge in die Umgebnng dieser Stadt einschliesslich des beriihinten 
Waldes von Platania und des Klosters Agbia-Ti-iada und schliesst mit Anga- 
ben fiber Kiima, Boden, Produktion, Bevbikerung, Ackerbau, Industrie, Handel, 
Regierung u. s. w. der Insel Gandia.

Delarue: Voyage an Montenegro. (Revue de TOrient, de PAlgerie et 
des colonies, Mai, Juni, September und Oktober 1862.)

Engelhard!, Ed.: Description sommaire du Delta danubien dans son 
etat actuel. (NouV. Ann. des Voyages, August 1863, pp. 131—142.)

Engelhardt war das von Fiankreich ernannte Mitglied, der internationaJen 
Kommission zur Untersuchung der Donau - Miindungen und bat einen Bcricht 
erstattet („Etudes snr les embouchures du Danube”, 4", 109 pp. Galatz, Thiele), 
der nur in einer kieinen Anzahl Exemplare gedruckt ist. Aua diesem Bericht 
werden liier die beiden ersten, die geographische Beschreibung des Delta’s ent- 
baltenden Kapitel abgedruckt.

Gaudry, Alb.: Geologie de Pile de Chypre. (Memoires de la Soc. gdol. 
de France. 2® serie, T. V II, Nr. 3, pp. 149 — 314.) Mit 1 Karte 
und 2 lith. Tafeln. Paris, SaVy, 1862.

Das Resultat der im Auftrag der Franzosisclien Regierung in den Jahren 
18.i3 und 1854 angestellten Untersuebungen zerfallt diese Arbeit in eine Be- 
schreibiing der geologischen Formaticuien dei- Insel nrit kurzen Absebnitten 
fiber die betreffende L iteratur den orographischen Ban nnd die geologischen 
Vorgange, in einen die nutzb’aren .Mineralien und ihre Ansbeute von Altera 
her erbrternden Tbeil und in ein Verzeichniss der Fossilien. Sie ist fur die 
geologische Kenntniss der Insel von hobem Werth , denn vorher war diese 
Kenntniss ausserordentlich gejing, aber wir batten ein reicheres Ergebniss fur 
die spezielle Orograpbie und Hoheiikunde erwartet. Topographisch ist in der 
That nur die Karte von Bedeutung*, sie beruht auf der unedirten von Mas La- 
tr ie , Uber deren Konstruktion Letzterer eiue eigene Schrift veroffentlicht hat
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(s. »Geogr. Mitth.” 1863, S. 119), und bat denselben Maassstab von 1 :250.000, 
ist aber nur ein Auazug jener K arte, da z. B. nur die von Gaudry und Arne- 
dde Damour selbst besuchten Orte benannt sind, und ziemlich generell gehalten, 
Dieselbe Karte dient auch zur Grundlage der ;>carte agncole”, welche Gaudry 
aeinen 1855 publicirten wRecherches scientifiques en Orient” beigefugt hat und 
uber die sicb scbon Dr. Kotschy gunstig aussprach (s. wGeogr. ^ t th e i l .” 1862, 
S. 304).

Kiepert, Prof. H .; Beitrag zur iuschriftliclieii Topographie Kleiu- 
Asiens. Mit 1 Karte. (llonatsbericlit der KonigL Preuss. Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin, JuU 1863, SS. 307 —  322.)

D er "Weg, den die Gesandtschaft Karl’s V. im Jahre 1555 an den damals zu 
Amasia in Klein-Asien residirenden Sultan Suleiman II. unter Deitung des Fla- 
manders Auger Gislen Busbeck nahm und welcher durcb eine an Altertbtimern 
reiche Gegend am mittleren Lauf des Sangarius fuhrte, ist seinem grossten 
Tbeil nach von spateren Reisenden nicht wieder verfolgt worden, und da Bus- 
beck’s Bericht in topograpbischer Beziehung sehr mangelhaft ist, erscheint die 
ausfiihrliche Beschreibung der Reise von seinem Begleiter Dornsciiwamm um 
so werthvoller, welche noch nicht veroffentlicht in ziemlich guter alter Ab- 
schrift in der Wolfenbiittler Bibliothek aufbewahrt wird. Aus dieser Beschrei
bung hat Prof. Kiepert alles auf Topographic Bezugliche ausgezogen und kom- 
mentirt, zugleich machte sie ihm eine Konstruktion der Route moglich, die im 
Maassstab von 1:2.000.000 unter Beriicksichtigung der in jene Gegenden fal- 
lenden spateren Reiserouten beigefugt ist.

Lewin, Th.: Tbe Siege of Jerusalem by Titus. W itb the journal of a 
recent visit to the Holy C ity, and a general sketch of the topogra
phy of Jerusalem, from the earliest times down to the siege. 8*̂ , 
516 pp. mit 17 P lanen, Karten und lUustrationen. London, Long
man, 1863. 15 s.

FUr die Topographie des alten Jerusalem beachtenswerth,
Perrot, G.; Souvenirs d’un voyage en Asie Mineure. 8®, 520 pp. 

Paris, Michel Levy, 1863. 7^ fr.
Kicht zu verwechseln mit dem grossen Werke von Perrot und D elbet: »Ex- 

ploration archenlogique de la Galatie et de la Bithynie etc. en 1861”, welches 
in 24 Lieferungen a  2^ Thlr. bei Firmin Didot erscheint und von dem bis jetzt 
6 Lieferungen ausgegeben wurdeii.

Pierotti, Dr. Ermette: Jerusalem explored; being a description of the 
ancient and modern city. Translated by the Rev. T. 0 . Bonney.
2 vols. 4̂  ̂ mit iiber 100 Ansichten, Planen und Profilen. London, 
Bell, 1863. 5 guineas.

FUr die Topographie von Jerusalem von Werth.
Rey, E .-G .: Etude historique et topographique de la tribu de Juda. 

4°, IGSpp. mit 2 Karten und 4 Tafeln. Paris, Bertrand, 1863. 16 fr.
Von einer in den Jahren 1857 und 1858 ausgefuhrten Reise nach Palastina 

und dem Hauran zuriickgekehrt, wurde Rey 1^9 von der Franzosischen Re- 
gierung mit einer archaologischen Mission betraut, welche das fetudiura der 
militarischen Denkmaler der KreuzzUge und die Topographie des Stammes Juda 
zur Aufgabe hatte. E r ging von Jerusalem nach Beit-Djibrin (Eleutheropolis) 
und von da nach Hebron, Siph, Karmel, Semoa, Keretein (Kerioth) and Arad, 
deren Umgegend er aufnahm, .begab sich dann von Semoa westlich nach Gaza, 
von hier siidlich iiber Tell-Djeramah und Kan-Junes an die Kuste und folgte 
dieser nordlicb bis Askalon. Kach einem Ausflng zum Tell - e l-F aras ging er 
von Askalon bstlich iiber Essauafir (Schaphir) nach es-Saphieh (Mispah) und 
nordlich nach Ebneh und Ramleh. Diese Routen hat er in dem grossen Maass
stab von 1:100.000 auf den beiden Kartenblattern niedergelegt und ihre Be
schreibung findet sicli in dem mittleren Haupttheil des luxuries ausgestatteten 
Buches, neben der Topographie aber sind diesem Theile auch die biblischen, 
historischen und archaologischen Forsclmngen einverleibt, die Uberall als Haupt- 
sache hervortreien und bei mehreren Orten, wie Eleutheropolis, Gaza, Askalon, 
zu ausfuhrlichen und umfaiigreichen Erorterungen Veranlassung und Stoff geben, 
Auch die beiden kleineren Abschnitte zu Anfang und am Schluss sind histo
rischen Inhalts, indem der erstere die Einwanderungs-Geschichte der Phonizier 
sk izzirt, der letztere die biblischen und Assyrischen Texte iiber Pboniziens 
Geschiebte vergleicht.

Robledo, D. iivaro; Diario de un peregrine en Tierra Santa. 8®, 
242 pp. mit 4 Chroraolitliogr. Madrid, Lopez, 1863. 10 rs.

Schlafli, Dr. Alex.: Reisen in den Orient. Mittheilungen Schweize- 
rischer Reisender. 2. Heft. 8®, 157 SS. mit 1 Karte. Winterthur, 
W urster, 1864. • 1 Thlr.

Mit fast zu bescheidener Einfiihrnng legt Dr. Schlafli in dieser Schrift seine 
Reise von Konstantinopel nach Bagdad und Bassorah im Jahre 1861 dem Pu- 
blikura vor. E r fuhr ira April mit dem Dampfboot nach Alexandrette, folgte 
von da der Strasse iiber Aleppo nach Diarbekir und fuhr den Tigris bis Bag
dad, sodann den Eupbrat bis Samaua hinab, kehrte nach mehrmonatlichem 
Aufenthalt in dieser Stadt Ende Februar 1862 nach Bagdad zuriick und begab 
sich am 9. Oktober 1862 von da iiber Mascat nach Bombay, um seine projek- 
tirte Reise nach Madagaskar ausznfUhren , die jedoch leider scheitern sollte. 
Durch langeren Aufenthalt in der Turkei, durch Reisen an den sudliehen und 
ostliciien Gestaden des Schwarzen Meeres mit orientalischem W esen vertraut, 
war Dr. Schlafli befahigf, Zustiinde und Menschen rascher und richtiger zu be- 
urtheilen, als die meisten als Keulinge in das Land kommenden Reisenden, 
seine niichterne Anschaiiung, seine Zuverlassigkeit, das Gewicht seines Urtheils 
kommen daher seiner Reisebeschreibung vor Allem zu Gute. Dann aber auch 
seine VieJseitigkeit. A usser dem Detail^der Reise-Route, das manche werth- 
volle Hotiz zur yerbesserung unserer Karten entlialt, schenkt er seine Auf- 
merksarakeit eben’so wohl der Physiognomie der Landschaft, den Eigentlliini- ‘ 
lichkeiten der W ohnstatten , den Naturprodukten und dem Klima, Uber das er ’
fast ununterbrochene B eobachtungen angestellt hat, als dem Menschen, den ver-
schiedenen Volkerschaften, deren Charakter und 8itten,_der Bevblkerungs-Sta- 
tistik, dem Handel und V erkehr, den socialen und politischen Znstanden, dem 
Missiinswesen, dem Einfluss Enropaischer Machte ira Orient, und z^dschen all’ 
diesem Material zur D arstellung der Gegenwart windet sich eine Reihe von 
historischen Nachrichten und Sagen hmdurch die nuchterne Wirklichkeit durch 
den poetiseben Strahlenglanz der Vergangenheit verklarend. Einige Abschnitte,

die Statistik der Kurdischen Volksstamme des Djebel Tor und zum Theil die 
Reise von Bagdad nach Samaua, sind friiher (1862, S. 431; 1863, S. 62), wie 
auch mehrere seiner anderen Arbeiten, in den »Geogr. Mitth.” publicirt worden, 
auch ist aus unseren friiheren Besprechungen Schlafli’scher Schriften (s. na- 
mentlich 1863, S, 119) bekannt, welchen Werth wir denselben beilegen. Die 
bier beigefugte Karte giebt nur eine Uebersicht seiner Reise-Routen im Orient 
im Maassstab von 1:12.000.000 ohne speziell auf die Reise nach Bagdad beziig- 
liche Details.

Schmidt, V .: Reise i Gr^lekenland, Aegypten og det hellige Land. 8®.
Kopenhagen 1863. 24 TMr.

Sperling, E .: Ein Ausfiug in die Isanrischen Berge im Herbst 1862. 
Mit 1 Karte. (Zeitsclirift fiir Allgem. Erdknnde, Noyember 1863, 
SS. 418—438, u. if.).

Der Verfasser, Dragoman der Kbnigl. Preuss. Gesandtschaft zu Konstanti
nopel, reiste von Bnissa den Rhyndacus aufwarts uber Aezani, Afium Kara- 
hissar, an den grossen Pisidischen See’n vorbei nach Konia und von da durch 
die Isaurischen Berge nach Alaja und Adalia. Der Bericht enthiilt ausser 
einer ausfuhrlichen Wegebeschreibung besonders Archiiologisches, namentlich 
iiber die Ruinen von Aezani, dessen Tempel im Grundriss auf einem Carton 
der von Dr. Kiepert konstruirten R outen-K arte (1:1.500.000) dargestellt ist, 
Auf derselben Karte hat Dr. Kiepert das Rentier von A. Schonborn von dessen 
zweiter im Jahre 1851 gemachter Reise durch Isaurien zum ersten Mai in alien 
Details niedergelegt, wie denn auch die Beriihrungen des Sperling’schen Reise- 
wegs mit den Routen anderer Reisender angegefaen sind.

Stahelin, Brof.: Lokalitat der Kriege Da-nd’s. (Zeitschrift der Deut- 
seben Morgeniand. Gesellscbaft, Bd. XVU, Heft 3 u. 4, SS. 669—574.)

Syrien, Die Sekten i n ---------. (Das Ausland 1863, Nr. 40, SS. 957
bis 958.)

Kotizen uber Abstammung, Religion und Wohnsitze der Araber, Kurden, 
Nowar, Metawili, Drusen, Xusarie, Maroniten, Griechen, Jakobiten, Armejiier 
und Juden in Syrien.

Texier, Ch.-. L^Uie Mineure. Mit 6 histor. Karten und vielen Illustra- 
tionen. — Univers Pittoresque; Asie. Tome XII. — Paris, Bidot, 
1863.

Wilton, Rev. Edw.*; The Negeb, or „South Country’̂  of Scripture. 8"̂ , 
270 pp. mit 1 Karte. London, Macmillan, 1863. 7-J- s.

Beitrag zur Geschichte und Topographie von Palastina, Syrien und Arabien 
mit lebensvollen Beschreibungen.

Zeller, J . : Reise von Nazareth in den Hauran. (Das Aus^land 1863, 
Nr. 41, SS. 961—963.)

Der Verfasser reiste mit 7 Englandern von Nazareth direkt dstlich iiber Um 
Keis, Mzerib (zwischen beiden. traf er nur die zwei Ddrfer Meru und Durra), 
Derat und Musefire nach Bosra und von da auf der Westseite des Hauran und 
weiterhin auf der Ostseite der Ledscha nach Damaskus. Er gebrauchte zu dem 
Ritt von Nazareth bis Bosra nur 5 Tage,

IC a ,r te ii .
lie Petal!, Gr6ce. Saumaroz, Brock. (Nr. 2001.) Paris, Depot de la 

marine, 1863. 1 fr.
lies Shehir-Oghlan. Port de Gallipoli, golfe de Kos, Asie mineure. 

Saumarez, Brock. (Nr. 2017.) Paris, Depot de la marine, 1863. . |f r .
Kalergis, Em.: Atbenes et ses environs. Paris 1863. 2 | Thlr.

S. ,,Geogr. Mitth.” 1863, S. 471.
Mediterranean Archipelago. Stampalia Island, ancient Astypalaea. 

Port Maltezaua, surv. by Stokes 1860. 1; 13.000. London, Hydrogr. 
Office, 1863. (Nr. 387.) 1^ s.

Mer de Marmara, Ports et mouillage de la ------ . Bales de Palatia
et de Mennerdjck. — Partie snd-est de File de Marmara. — Eade 
de Rodosto, rade de Silivri, rade de Pivatos on Boadas-Buyuk. — 
Chekmjeh. — Golfe d’Ismid, rade de Gemlik. — lies Saint - Andre, 
Saint-Georges et Mexa. — Isthme d’Artaki, rade de Pacha-Liman et 
de Kutali. — Eade d’Artaki on Erdaeck. — Eade do Kemeris. — 
Cap Manganari. (Nr. 1999.) Paris, Depot de la marine, 1863. 1 fr.

Oppert, J . : Carte des environs de Ninive, dressee d’apr6s les travanx 
de Jones Botta et des observations personnelles. Paris, impr. Char- 
don aine, 1863.

Phenicie, Cartes des pays explores par la mission de --------- , dress5e
an depot de la guerre d’apres. les travaux do MM. Gelis N an, de 

.Champlouis et Beguin. Paris, impr. lith. Leraercier, 1863.
Poulain de Bossay: Syrie et Phenicie, d’apres Scylax. Paris, impr. 

Janson, 1863. ,
Poulain de Bossay: Plan de Tyr. Paris, impr. Janson, 1863.
Stoipe, C.; Plan der Stadt Konstantinopel nebst deren nachsten An- 

grenznngen. 1:10.000. Chromolith. mit 25 SS. Text. Berlin, Neu
mann, 1863. 3 th lr .

S. »Geogr. Mitth.” 1863, S. 471.
Yedi-Atala. Port Deremen, golfe de Kos, Asie mineure. Saumarez, 

Brock. (Nr. 2011.) Paris, Depot de la marine, 1883. f  fr.
K u s s is c h e s  R e ic h  i n  E u r o p a  u n d  A sien .

Bilder von der Asiatischen Granze Eusslands. (Das Ausland 1863 
Nr. 45, SS. 1065—1069.) ’

, Schildeningen yon Land iind Lenten amnnteren Ural und im Orenburgischen 
Gebiet nach dem anonym erschienenen Buciie; oLebensbilder aus Russland von 
einem alten Veteranen. Riga 1863.”
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Bobrowsky: Materialien zur Oeographie und Statistik des G-ouverne- 
ments Grodno. St. Petersburg 1863. (In Russiscber Spracbe.) 

Compte-rendu de la Societe imper. geograpMque de Kussie pour 
Tannee 1862. Redige par II. V. B6sobrasoff, secretaire de la Society. 
Traduit du Russe. 8^, 153 pp. St. Petersburg 1863.

Die Jahresberichte der Kaiserl. Russ. Geogr. ^esellschaft sind das Haupt- 
organ, welches das In- und Ausland iiber die grossartige Thiitigkeit dieser iiber 
reiche Mittel verfugenden Gesellschaft belehrt, und mit Freuden sehen wir des- 
halb raehr und raehr Fleiss auf dieselben verwandt. Wie seit einigen Jahren 
Uebersichten der von offiziellen Kdrperschaften in Russland, so von der topo- 
graphisclien Abtheilung des Generalstabes, der Marine, dem Statistischen Bu
reau , den verschiedenen Ministerien, ausgefuhrten geograpbisclien und statisti
schen Arbeiten dem Berichte iiber die eigene Thiitigkeit der Gesellschaft bei- 
gegeben werden, so erscheint diess Mai der letztere Bericht selbst in erweiterter 
und fur die Zukunft viel versprechender Weise, indem er die wissenscliaftliclien 
Resultate eingehender beliandelt, reichliclieres Detail initcheilt und fernerhin 
diess in nocli hoherem Maasse zu than und neben der offiziellen auch die pri* 
vate Thatigkeit Russlands auf geographischem Gebiet mehr zu berucksiclitigen 
verspricht. Sehr interessant sind sclion diess Mai die Andeutungen aus dem 
Mdmoire des Astronomen Schwartz zu seiner Karte von Ost-Sibirien, worin 
namentlich iiber die Gebirgssysteme und Wasserscheiden an der Siidgrenze 
Sibiriens ganz neue Aufschliisse gegeben werden; ferner die Mittheilungen iiber 
die Arbeiten K. Struve’s , welcher von der Gesellschaft der im Jahre 1861 zur 
Bestimmung der Russisch-Cliinesisclien Grenze in der Dsungarei abgeschickten 
Koramission als Astronoin und Meteorolog beigegeben ist, so wie fiber J. Wen- 
jukow’s den nordwestlichen Kaukasus betreffende Arbeiten; die ersten ausfuhr- 
licheren Nachrichten fiber Baer’s und Radde’s Untersuchungen am Asow’schen 
Meer, welche die Beffirchtnngen in Betreff einer raschen Abnalime des Wassers 
in diesem Meere mindestens sehr iibertrieben erscheinen lassen; die speziellen 
Nachweise fiber Entstehung und Inbalt des Geographiseh-Statistischen Lexi- 
kons des Russischen Reiches, von welchem bis jetzt der 1. Band erschienen 
1st; die Darlegung eines Projektes zur Anstellung ethnographisclier und stati- 
stischer Erhebungen im Eiiropaiscben Russland, abgesehen von vielen kurzerea 
Nbtizen, welche in ihrer Gesammtheit wiederum ein glanzendes Bild von den 
Leistungen Russlands fUr unsere Wissenschaft gewahren.

Krusenstern, Naufrage du Lieutenant ------dans les glaces de la
Mer de Kara. Mit 1 Karte. (Le Tour du Monde, 1863, T. VIII, 
JN'r. 195, 196, pp. 203—218.)

Franzosische Uebersetzung von Lieutenant Krusenstern’s Bericht iiber seine 
verungliiftkte Erforschungs-Expedition nach der^Xordkuste von Sibirien, 1862, 
mit vielen Abbildungen und einer K urskarte, auf der auch die gemessenen 
Meerestiefen westlich und ostlich der Waigatz-Strasse eingetragen sind.

Maniagr, Der Tnngusen- Stamm der ----- am oberen Amur. (Das
Ausland 1863, SS. 1074—1076, 1108— 1110.)

Aus Maak’s Russischem Werk fiber die Araur-Gegenden.
Orotschonen, Die. (Das Ausland 1863, Nr, 40, SS. 946—948.)

Aus Maak’s Russischem Werk fiber den Amur.
Polen, Das Kbnigreicb —------ . Topographische und statistiscbe Skiz-

zen. 8^ Leipzig, Pries, 1864. 18 Sgr.
Radloff, W. t Kurzer Bericht uber eine im Sommer 1862 unternommene 

Reise in die ostliche Kirgisen-Steppe. (Bulletin de I’Acad^mie imper. 
des sciences de St.-P6tersbourg, T. VI, Nr. 4, pp. 416—420.)

Im Verfolg seiner ethnographischen und sprachlicben Studien (siehe 7>Geogr. 
Mitth.” 1863, SS. 193 und 235) reiste W. Radloff im Sommer 1862 von Barnaul 
durch die Dsungarischen Steppen bis zum Iss ik -k u l, Wernoje und Kuldscha, 
um sich mit den dortigen Kirgisen - Stammen bekannt zu machen, fiber deren 
Dialekt-Verschiedenheiten und Stammabtheilungen hier Einiges beigebracht wird.

Romanow, v.; Die Katarakten der Angara. (Morskoi Sbornik, Juli 1863.) 
Sapiski (Memoiren) der Kaiserl. Russ. Geogr, Gesellschaft. 1862, 3. Bd, 

80, 265 SS. u. 2 Karten; 1862, 4. Bd, 80, 315 SS.; 1863, 1. Bd. 
80, 813 SS.; 1863, 2. Bd. 8«, 297 SS., 3 Karten und 1 Profiltafel. 
St. Petersburg. (In Russischer Spracbe.)

An diesen neueren, unter Redakfion von A. N. Beketow und von 1863 an 
unter der von K. N, Bestuschew-Ejumin erschienenen Heften ist die reichli- 
chere Beigabe von Karten und die vollstandigere Chronik der Reisen zu rfih- 
men. Das 3. Heft des Jahrgangs 1862 wird zum grossten Theil dnrch Barbot 
de Marny’s »Geologiscb-orographische Skizze der Kalmucken - Steppe und der 
angrenzenden Lander” ausgefullt, welcher eine leider ziemlich durftige Karte 
mit einigen geologisclien Andeutungen beigegeben ist. Ausserdem finden sich 
darin die auch in den jjGeogr. Mittheilungen” publicirten Angaben R. Schlagint- 
weit’s fiber die Entfernungen zwischen den wichtigsten Stadten in den west- 
lichen Theilen des Himalaya, Tibets und Central-Asiens, eine Karte der Lander 
am Issik -ku l und Syr-Darja mit Benutzung der neueren Aufnahmen und der 
Anfang eines nfitzlichen bibliograpbischen Verzeichnisses der auf Geographie, 
Ethnographie und Statistik bezfiglichen Bficher und Aufsatze, welche 1861 in 
’Russland erschienen sind. Dieses Verzeichniss setzt sich durch einige der fol- 
genden Hefte fort und weist im Ganzen 2144 Nummern auf. Auch das 4. Heft 
des Jahrganges 1862 enthalt nurEinen grosseren Aufsatz, namlich jjUeber den 

J®nisseisk und das Leben daselbst” von Kriwoschapkin, eine bedeutende 
v ’ r-® 4es Jahrganges 1863 ihren Abschluss findet, indess nur

selbststSndigen Werkes ist, welches unter Ssemenow’s Re- 
Werden soli. Ausserdem enthalt dieses erste, ungewohnlich 

-^^^'^^dlungen von Baer: ^jUeber die ersten Bewohner Europa’s” 
A o m  Projekt der Kanalverbindung des Kaspischen mit
vnn Mitth." 1862, S. 446), SO wie einen Bericht
refl” TTnf<»r bydrographische Erforschung des Kaspischen Mee-
TTnrkl vom 15 dieses Heftes ist besonders Golubew’s Brief aus
k u f  heJX zuheben fiber seine Arbeiten in der Umgegend des Ala-
Icneen- S “ze Jahrganges 1863 enthalt funf Abhand-
W M iuko^mU einenvprtbtM i Flfissen Kuban und Belai'a” vonW enjukoy-^it einerarerthvollen Karte JenetG ebietes; „Beitrage zur Besohrei-

bung des wespichen Kaukasus” von Wenjukow mit einer ethnographischen 
Karte desselben und Erklaruugen dazu; 7;Ueber die Beziehungen der Russi
schen Geschichte zu Geographie und Ethnographie” von Kostomarow; ^jUeber 
die Tiefenmessungen im Kaspischen Meere, 1861 — 1862”, von Ulsky mit einer 
Karte und 4 Profilen; ^jStatistische Beraerkungen fiber die offentlichen Brspar- 
nisse” von Lamanski. Die iange Reihe der in den vier Heften abgedruckten 
Sitzungsberichte umfasst die Zeit vom Dezember 1861 bis April 1863, — Wie 
aus dem letzten Jahresbericht der Gesellschaft ersichtlich is t, denkt der Vor- 
stand mit ruhinlichem Eifer auf die Erlioliung des schon Jetzt bedeutenden wis- 
senschaftlichen Werthes dieser »Memoiren” und hat deshalb beschlossen, ein 
Redaktions-Coraite aus den Pra.sidenten der einzelnen Sektionen und dem Se* 
kretar zu erriohten, um den W erth der eingehenden Arbeiten zu priifen und 
die ganze Publikation zu iiberwachen.

Ssemenow, P. t.: Geographisch-statistisciies W orterbuch des Russi- 
schea Reiches, zusammengestellt im Auftrage der Kais. Russ. Geogr. 
Gesellschaft, uater Mitwirkung von Sujeriuski, Philippow uud Maak. 
Thl. I. 80, 724 SS. St. Petersburg, 1863. (In Russischer Spracbe.)

Ueber Entstehung und Inhalt dieses bedeutenden, auf 4 B^nde berechaeten 
W erkes, von dem wir dringend wiinschen, dass es bald in eine allgemeiner 
verstandliche Spracbe ubersetzt werden moge, entnehmen wir dem letzten Jah
resbericht der Russ. Geogr. Gesellschaft folgende Details. D er Gedanke, ein 
solches Worterbuch auszuarbeiten, entstand in der statistischen Sektion der 
genannten Gesellschaft bereits im Jahre 1850, erst 1856 schritt man zur Aus- 
ffihrung durch Bildung eines Comity’s, welches zunachst ein alphabetisches Ver- 
zeichniss aller in das Worterbuch aufzunehmender Artikel aufatellen zu lassen 
beschloss und fur diese Arbeit den beriilimten Statlstiker P. von Koeppen ge- 
wann. Dieser fertigte dennaucli, zum Theil mit A. Sfcackelberg, die gewfinschte 
Liste von etwa lAoOO Artikeln grosstentheils an und fugte bibliographische 
Nachweise in grosser Zahl so wie statistiscbe Auszfige aus den Kirchenregi- 
stern des Reiches hinzu. Krankheit unterbracli seine Arbeit und der Vorstand 
der Gesellschaft fibertrug dem ausgezeichneten Geographen und Keisenden 
P. V. Ssemenow die Fortsetzung, welcher denu auch bis 1862 die Vorarbeiten, na
mentlich die muhsame, aber auch ausserst werthvolle Zusammenstellung der auf 
jeden Artikel bezfiglichen Literatur, beendete und im Jahre 1863 den ersten 
Band abschloss. Dem ursprunglichen Plan gemass berlicksichtigt das W erk 
das ganze llussische Reich mit Ausnahme von Polen und Finland und umfasst 
eben so wohl alle irgend bemerkenswerthen Daten der Oro- und Hydrographie 
als die politischen Abtheilungen, die Ortskunde und die Volksstamme. Von 
den Inseln z. B. werden alle diejenigen aufgefUhrt, welche mehr als 5 W erst 
Durchinesser haben oder bel geringerer Grosse sonst Bemerkenswerthes bieten ; 
von den Flfissen im Allgemeinen diejenigen, deren Li'nge mehr als 50 W erst 
im Europaischen Russland und .mehr als 100 Werst im Asiatischen Russland 
betragt, die kleineren dann, wenn ihre Thaler, etwaige Goldwaschen, Katarak
ten u. s. w. Interesse bieten; von den Ortschaften diejenigen, deren Bevolke- 
rung die Zahl 1500 fibersteigt, die kleineren dann, wenn sie durch Handel, In
dustrie Oder historische Ereignisse Beachtung verdienen, ausserdem alle Kloster 
und Festungen, alle industriellen Etablissements, welche Bevolkerungscentren 
bilden, die Ruinen alter Stadte, historisch interessante Punkte aller A rt, die 
zur Grenzwache dienenden Posten. Ffir Ausarbeitung der Artikel wurde 
neben den bei jedem derselben angefuhrten literarischen Quellen vielfachauch 
unpublicirtes Material venv^endet, welches die verschiedenen Behorden mit Be- 
reitwilUgkeit zur Verfiigung gestellt haben.

Tatomir: Skarbniczka dziejow i rezczy polskicli. (Scliatzkastlein der 
Geographie, Geschichte und Literatur Polens.) 1. Aljth. 1. Bd. Phy- 
sische Geographie Poleus. 80, 239 SS. mit 1 Karte. Lemberg, Wild, 
1863. 14 fl.

Trautschold, H ,: Das Urmeer Russlands. (Zeitschrift der Deutscheu 
Geologischen Gesellschaft, Bd. XV, Heft 2, 1863, SS. 411—419.)

Wie der Verfasser kurzlich ein Kartchen Uber die wahrscheinliche Verthei- 
lung von Wasser und Land zur Jurassischen Zeit im Europaischen Russland 
veroffentlicht hat (s. »Geogr. Mitth.” 186.3, 8. 400), so finden wir hier sehr in 
teressante Betrachtungen fiber die ehemalige Meeresbedeckung des Landes und 
das allmShliche Trockenlegen desselben.

Kartell.

Generalkarte des Europaisclien Russland. 2 Bl. 1:4.200.000. St. Pe
tersburg, Poltoratsky und lliin, 1863. (Ill Russischer Sprache.)

A U S T B .A L IE N  u n d  P O L Y N E S I B N .

Austin, J. B. ; The Mines of South Australia, including also an account 
of the smelting works in that colony; together with a brief descrip
tion of the country, and incidents of travel >in the busli. S'* mit 
Rarte. London, Longman, 1863. 5 s.

Bensusan, M.: The Fiji Islands. (Journal of the R. Geogr. Soc. of 
London, 1862, pp. 42—50.)

Enthiilt nichts Neues.
Bourne, G.: Journal of Landsborough’s expedition in search of Burke 

and Wills. 8<*. London, Street, 1863. f ®-
Central Australia. (Colburn’s Monthly Magazine, Sept. 1863.)
Davis, John: Tracks of M'Kinlay and party across Australia. Edited 

from Mr. Davis’s manuscript journal, with an introductory view of 
recent Australian explorations, by William Westgarth. S”, 426 pp. 
mit 1 Karte und Cliromolithographien. London, Low, 1863. 16 s.

In den offiziellen Australischen EeisebericMen neuesfer Zeit herrscht ein 
ansnehmend trockener, monotoner Sty] und nur geographische Entimsiasten 
und Geographen von Fach werden sich iiberwinden, em solches Dokument von 
Anfang bis zu Ende durchzulesen. Da besonders die in den letzten Jah
ren ausgefuhrten Reisen durch das Innere von Australien in mehrfaciier Hin- 
Sicht von grosser wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung sind, so ist es 
ein wahres Verdienst, wenn nicht-offizielle Berichte uber jene Reisen ans
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Licht gezogen und in geniessbarer Form publicirt werden. Nun ist zwar das 
Tagebucb von D avis , einem Begleiter 11‘Kinlay’s , aucli nicht gerade bluhend 
geschrieben, aber es enthalt doch viele Details, die geeignet sind, mehr Leben 
in die Darstellung zu bringen , und Westgartb hat durch verstandige Gliede- 
rung , erlauternde Zusatze und wahrscheinlich auch durch Ausfeilung viel ge- 
bessert und seine 70 Seiten lange Einleitung erweckt das Interesse durch eine 
Geschichte der neueren Anstralischen Explorationen und fasst deren Resultate 
kurz zusammen. Ganz in Uebereinstimmung mit den Schlussen, zu denen 
auch wir gekommen sind, heisst es dabei unter Anderem: »Das Innere von 
Australien ist daher ein Land, von dem wir Nutzen ziehen konnen , und man 
hat alien Grund zu glauben, dass es zum grosseren Theil bald und mit wunder- 
barer Schnelligkeit von Viehzuchtereien ubersaet sein wird.” Obwohl die Illu- 
strationen in Farbendnick unserem jetzigen, etwas verwohnten Geschmack nicht 
entsprechen und ausser den Portraits wenig Charakteristisches bieten, bisweilen 
auch sell! plump nach EflFekt haschen, ist doch im Ganzen die Ausstattung 
des Buches eine recht elegante. Auf der Karte sind neben der Route M^Kin- 
lay’s auch die von Stuart, Burke, Landsborough und W alker angedeiitet.

*Doane, Bev. E. T .; Remarks on the Atoll of E bon , in Micronesia. 
Mit 1 ivarte. (Nautical Magazine, September 1863, pp, 454—460.)

Beschreibung und Karte von der zur Ralick-Gruppe des Marschall-Archipels 
gehbrigen Koralleninsel Ebon.

Earl, G. "W.; A Handbook for colonists in tropical Australia. 8^, 193 pp. 
mit 3 Karten. London, Triibner, 1863. s.

Der Verfasser ist hinliinglich bekannt durch sein geschatztes, 1846 publicirtes 
Werkchen jjEnterprise in Tropica] Australia”, welches fur Alles, was mit der 
ehemaligen Britischen Niederlassnng in Port Essington und den dort gemachten 
Erfahruiigeu zusammenhaii<^t, eine Hauptquelle abgiebt. Fast durch die ganze 
Zeit des Bestehens jener Niederlassnng, 1838— 1849, hat er daselbst als Com
missioner of the Crown Lands ausgehalten imd seine Aufgabe war hauptsach- 
lich, Erfahrungen und Nachrichten zu sammeln, welche den Kolonisten niitzlich 
sein kdnntcn, im Falle eine wirkliche Besiedelung Stattfinden, d. h. Liindereien 
an Private abgelassen werden sollten. Dazu kam es damals bekanntlich nicht 
und Earl liielt daher in der oben citirten Schrift mit einem grossen Theil seiner 
Aufzeichniingen , in so weit sie nur Ackerbau und Viehzucht treibenden An- 
siedlern von Nutzen sein konnten , zurlick. Gegenwartig aber ist ihre Publi- 
katiou hbchst zeitgemass, da so eben die ersten Anfange mit der Besiedelung 
Nord-Australiens gemacht werden, und dieses kleine, ziemlich schlecht gedruckte 
Buch wird, wenn es die wiinschenswcrthe Verbreitung findet, grossen Nutzen 
stiften. Nebenbei ist es auch fiir die physikali.sche Geographie von Australien 
von hohera W erth, sowohl in seiner ersten, die klimatischen Verhaltnisse aus- 
fiilirlich erbrteniden nnd von Karten erlauterten Abtlieilung, als in den darauf 
folgenden Uber Akkliinatisation von Nntzthl-fefeh und Nutzpllanzen.

Goudswaard, A.: l)e Tapoe^-a’s van de Geolvinksbaai. Hoofdzakelijk 
naar mondelinge mededeelingen van ooggetuigen. 8°, 110 pp. mit 
Tafeln. Schiedam, Roelants, 1863. y Thlr.

Grad, Ch.: L’Australie interienre. Explorations et voyages a travers 
le continent australien’ de 18G0 a 1862. Mit 1 Karte. (Kouv. An- 
nales des Voyages, Juli 1863, pp. ,5—63, Oktober pp. 63 — 93, De- 
zember pp. 257—336, Januar 1864, pp. 55—-71.)

Berichtet iiber Stuart’s Reisen von 1861 und 1862, uber die Burbe’sche Expe- 
dition, iiber Fr. Gregory’s Reise in Nordwest-Australien, Dempster’s ,  Lands- 
borough’s, ^PKinlay’s Reisen so wie iiber die Reisen und Forschungen im 
Torrens-Becken und fiigt einigeallgemeinere Bemerkungen bei. Diese ziemlich 
ausgedehnte, auch zu einem selbststandigen Buch zusammengestellte Kompila- 
tion beruht grossentheils auf den in den uGeogr. Mitth.” publicirten Aiifsatzen 
und es kann uns nur lieb se in , wenii auf solche Weise unsere Arbeiten gros- 
sere Verbreitung finden, aber es scheint uns doch ein eigenthumliches Verfab- 
ren des Herrn Grad, nioht nur das Thatsacliliche aus jenen Aufsatzen zu ent- 
nehmen, sondein auch die Keilexionen und Schlussfolgenmgen ihres anonymen 
Verfassei^ fiir seine eigencn auszugeben und als solche zu reproduciren. Wir 
glauben nicht, dass diese A rt der literarischen Aneignung fremden Gutes en 
gros von dem gelehrten Redakteur der Nouvelles Annales, unserem verehrten 
Freunde V. A. Malte-Brun, gebilligt sein kann ; diess beweist die von ihm den 
Grad’sclien Uebersetzungen beigegebene Karte, in der wiederholt ausdriicklich 
erwahnt ist, was in ihr von den unsrigen Karten entlehnt ist.

H d ss t, Ju l.; Discovery of a favourable pass to the sea above Lake 
■Wanaka. (The Lyttletou Times, 8. April 1863.)

S. »Geogr. Mitth,” 1863, 8. 375.
Hargraves, E. H .; Report on the geology of Western Australia. (Au

stralian and New Zealand Gazette, 1. August 1863, pp. 73— 74.)
Der Geolog Hargraves reiste ira Auftrag der Kolonialregiernng von Albany 

am King George Sound in nordlicher Riclitung, aber mit manchen Abweichun- 
gen nach links und rechts, bis an den Murchison River, hauptsiichlich nach 
Gold ansziischanen. E r hatte am 8. Oktober 1862 Albany verlassen und be
richtet von dort aus nach seiner Riickkehr Anfang Marz 1863 an den Kolonial- 
Sekretar iiber seine Erfolge. Die Grundlage der Hochebenen des inneren Lan
des ist iiberall G ranit, der in den Hiigeln zu Tage tritt, in der Ebene aber 
meist bedeckt ist von einem weissen, kreidig aussehenden Sedimentar-Gestein 
mit Quarz- und Agat-Fragraenten und Salz-Inkrustationen. Goldfelder exijstiren 
dort sicherlich nicht, auch ist das Geriicht, Sir Roderick I. Murchison habe 
die geologischen V erh^tn isse an dem nach ihm benannten Flusse fiir giinstig 
in dieser Beziehiing erk lart, durchaus unbegriindet. Dagegen sind die Eisen-, 
Blei- und Kupferminen der Kolonie viel versprechend, Hargraves fand neue 
Kupferla^er am oberen Arrpwsmith und Irwin und ein bedeutender Reichthum 
steckt in*den grossen Nutzholzwaldeim siidlich vom Blackwood River. Hargraves 
ist seitdem beauftragt worden, die Kolonie Sud-Australien in ahnlicher ,Weise 
zu bereisen.

Heath P .: Cote est de TAustralie. Renseignements sur la riviere 
Pionneer.’ (Annales bydrogr. 1863, 2 "  trimestre.)

Hector’s Exploration of New Zealand. (Edinburgh New Philosophical 
Journal, Juli 1863, pp. 168— 172.) .

Dr. Hector, durch seine Theilnahme an der Palliser’schen Expedition in Bri- 
tisch - Nord-Anierika bekannt, ist gegenwartig Regierungsgeolog der Provinz 
Otago in Neu-Seeland und hat daselbst schon vielfach Gelegenheit gehabt, fiir 
Geologic und Geographie thatig zu sein. Im Februar 1863 hat er seine For- 
schungen bis an die Westkiiste ausgedehnt und zwar iiberschritt er die Sud- 
lichen Alpen ungefahr auf der Grenze zwischen Otago und Canterbury, also 
etwas siidlicher als Haast, intjem er im Thai des Matkituki hinauf ging und 
bis fast an die Jackson-Bai vordrang. Ein Korrespondent der »Otago Daily 
Times” begleitete ihn auf dieser beschwerlichen Exkursion und lieferte fur das 
genannte Blatt den bier reproducirten Bericht, der inde.'ss M'enig mehr als, den 
Verlauf der Reise und die grossartige Gebirgsnatur schildert; Dr. Hector’s ei- 
gener Bericht wird gewiss viel wissenschaftlich Interessantes entlialten.

Hochstetter, Dr. Ferd. v .: Neu-Seeland. gr. Lex.-8* ,̂ 575 SS. mit 2 
Karten, 6 Farb'enstahlstichen, 9 grossen und 89 in den Text ge- 

druckten Holzschnitten. Stuttgart, Cotta, 1863. 7 Thlr.
Obgleich diesem Werke ber6its in vielen Zeitschriften das gebiihrende Lob 

gespendet worden, diirfen wir doch nicht unterlassen, auch an dieser Stelle auf 
seine hohe Bedeutung hinzuweisen. W ir sprachen es in unseren kuvzen Be- 
gleitworten zu dem »Geolog. - topogr. Atlas von Neu-Seeland” aus (siehe auch 
»Geogr. Mitth.” 1863, S. 351), dass die Arbeiten F. v. Hochstetter’s und seines 
Freundes und Schulers J. Haast eine neue Epoche in der geographischen und 
kartographischen Kenntniss Neu-Seelands eroffiien, und wahrlich haben Beide 
fiir die Karte jener reich gesegnetcn InseJgruppe in kurzer Zeit Erstaunliches 
geleistet, nicht nur durch einzelne Detail-Anfnahmen, sondern namentlich durch 
V. Hochstetter’s iiber einen grossen Theil des Inneren der Nordinsel ausgedehnte 
Messungen, welche eine gciiugend feste* Grundlage fiir die Topographic dersel- 
ben zum ersten Male boten, und durch Haa&t’s noch gegenwai'tig fortgesetzte 
Erforschung der Siidlichen A lpen, deren wissenschaftlidier Entdecker er mit 
Recht genannt werden darf. Hand in Hand mit der Topographic geht bei Bei- 
den die fiir das riclitige Verstandniss der Bodenformen unentbehrliche Geolo
gic und der erwahnte uGeolog.-topogr. Atlas”, aus 6 Karten bestehend, hat da
her einen um so hoheren Werth, als man auch liber die geologischen Verhalt
nisse der Inselgruppe vorher nur vereinzelte Notizen besass. Hat man doch 
so oft die Behaiiptung wiederholt, Neu-Seeland sei hauptsachlich vulkanfSchen 
TJrsprnngs und besasse keine Bildungen der sekuudaren Periode, wahrend es 
sich nach den Hochstetter’schen Forschungen heransstellte, dass von den alte- 
sten metamorphischen Bildungen an durch die ganze Reihe der Versteinerun- 
gen fuhrenden Forinationen bis zu den jiingsten Sedimentbildungen und eben 
so von den iiltesten plutonischen Gestelnen bis zu den jiingsten vulkanischen 
Bildungen auf Neu-Seeland alle Hauptglieder vej’treten sind. Audi die angeb- 
liche Jugend der Insel-Gruppe erweist sich als iiTthiimlich, denn schon zur Zeit, 
als das benaclibarte Australien, einer der altesten Kontinente der Erde, aus den 
Tiefen des Oceans emporstieg, ragten schon einzelne Theile Neu-Seelands als 
starre Landmassen iiber das Wasser; dagegen war es frellich, unalinlich dem 
seit deni Schluss der palaozoischen Periode wenig gestorten Boden Australiens, 
bis in die neuesten Zeiten ein Schauplatz grossartiger Erdrevolutionen und ge- 
waltiger Erdkiimpfe, welche ihm erst nach und nach .seine hentige Gestalt gaben. 
Doch wir konnen hier nicht iiiiher auf die geologischen Ergebnisse der gluck- 
lichen Fiigung eingelien, welche ein ausgezeichnetes Mitglied der Wiener Geo
logischen Reichsanstalt an die Gestftde Neu-Seelands warf; einige der wunder- 
baren vulkanischen Phanomene, die erdort stndirte, hat Dr. v. Hochstetter auch 
schon friiher in den „Geogr. Mitth.” (1862, SS. 81 und 263; siehe auch SS. 367 
und 1863, S. 13) geschildert und aus diesen Proben kennen-unsere Leser auch 
den edlen Sty], die seltene Vereinigung anziehender Darstellung, wissenschaft- 
lichen Geistes und fleissigster Bcarbeitung, welche die LektUre auch des vor- 
liegenden W erkes zu einer ausnelmiend genussreichen macht. Dieses Werk 
hehandelt zudem keineswegs bloss die Topographie und Geologie der Insel
gruppe, es ist vielmehr weitaus das vielseitigste und vollstandigste, das bis jetzt 
dariiber erschienen ist, das, eigentliche Hauptwerk, das eben so wohl die allge- 
meinen geographischen Verhaltnisse wie die Geschichte, Politik, Ethnographic, 
Naturgeschichte, Statistik und Literatur in geordneten Abschnitten vorfuhrt. 
Entsprechend dem reichen, anmuthigen Inhalt ist das Aeussere; sowohl was 
den Druck als was die zahlreichen, zum Tiieil chromolithographirten Illustra- 
tionen und sogar den Einband anlangt, darf man das Buch zu den geschmack- 
vollsten und besten rechnen. Die beiden unter A. Petermann’s Leitung her- 
gestellten Karten sind die auch in den j>Geogr. Mitth.” publicirte Uebersichts- 
karte und eine Karte des siidlichen Theils der Provinz Auckland im Maassstab 
von 1; 700.000; beide sind auch dem Atlas einverleibt, jedocli mit geologischem 
Kolorit.

Hood, T. H .: Notes of a cruise of H. M. S. „FawE” in the Western 
Pacific, in the year 1862. 8^, 268 pp. Edinburgh, Edmonston & Dou
glas, 1863. 15 s.

Das Schiff besuchte von Sydney aus Neu-Seeland, Savage-Island, die Samoa' 
Qruppe, Uvea, Nou-Caledonia und Norfolk-Island, die Aufzeichnungen Hood’s 
sind aber sehr unbedeutend, geographisch ohne Wertlt^ oder anderen Publika- 
tionen entlehnt; nur die Illiistrationen nach Photographien haben Interesse.

Macdonnell, Sir Ilichard G .: Australia; what it is and what it iuay 
be, a lecture. 8'’, 68 pp. mit 1 Karte. London, Simpkin, 1863. ^ s .

Eine lesenswerthe, hauptsachlich mit Riicksicht auf praktische Zwecke ^nt- 
worfene Skizze von Australien und seinera ans Fabelhafte grenzenden Aiif- 
bluhen mit einer Menge niitzlicher Notizen und statistischer Daten. Der Ver
fasser war bekanntlich Gouverneur von Sud-Australien und ist jetzt Gouver- 
neur von Madras.

Maunoir, 0.: La Nouvelle-Zdlaude, colonie anglaise. (Bulletin de la 
Soc. de gdogr., August 1863, pp. 97— 124.)

Kompilation kurzer Kotizen iiber Entdeckungsgeschichte, Topographie, Fauna, 
Flora, Klima, Bewohner, Statistik, ohne Neues zu bieten.

Meinicke, Direktor: J. MacDouall Stuart’s dritte Eeise durch Central- 
Australien, im Jahr 1862. (Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde Mai 
1863, SS. 344—347.) ’

Noch Tor verofrentllchnng des Tagebnehs geschriebene, daher sich auf die 
vorlaufigen Zeitungsberichte stutzende Notiz.
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Meinicke, D ir.; Die Gilbert- und Marsliall-Inseln. (Zeitschrift fiir Allgem. 
Erdkunde, November 1863, SS. 369—417.)

Dankenswertlie Deutsche Bearbeitung der neueren von den Amerikanischen 
Missionaren, namentlich von Gulick gelieferten Berichte, iiber deren hohen 
W erth wir uns schon friiher ausgesprochen haben (s. „Geogr. Mitth.” 1862, 
SS. 399 und 435).

Neu-Siid-Wales. Jahresbericht des Preussischen Xonsulats zu Sydney 
fiir 1862, (Preuss. Handels-Archiv, 11. Dezbr. 1863, SS. 551—559.)

'Durch Riickblicke auf elne Reihe von Jahren lehrreiche statistische Zusam- 
menstellnngen iiber Bevolkerung, Produktion, Industrie, Finanzen.

Old New Zealand: being incidents of native customs and character in 
the old times. By a Pakeha Maori. London, Smith, 1863.

Otago, Descriptive sketch of the pro^dnce o f --------- , New Zealand, as
a field for British emigration; compiled from official documents. 8®, 
80 pp. mit lllustrationen. Edinburgh, Bell & Bradfute, 1863. 1 s.

Rochfort, J.: Journal of two expeditions to the West Coast of the 
Middle Island of New Zealand in the year 1859. Mit 1 Karte. (Jour
nal of the K. Geogr. Soc. of London, 1862, pp. 294—303.)

Rochfort nahra 1859 als Regierungs-Geometer der Provinz'Nelson die W est- 
kiiste und die Siidgrenze der Provinz nebst dera unteren Buller-River auf 
(s. „Geogr. Mitth.” 1863, Tafel 1).

Scherzer, Dr. K .: Siehenzehn Jahre unter den Wilden Australiens. 
Nach den Mittheilungen einos SchifFbriichigen. (Das Ausland 1863, 
Nr. 26, SS. 617— 619.)

Vor einiger Zeit erschien bei einer fernen Ansiedelung in Queensland ein 
Englander Namens James Morill, der im Jahre 1846 an der Kiiste dieses Landes 
als Matrose der Barke ,,Peruvian” Schiffbruch gelitten und seitdem unter den 
Eingebornen am Burdeicin gelebt liatte, wo seine Unglucksgefahrten nach und 
nach dem Tode erlegen waren. Seine vor dem Gerichtshofe zu Rockhampton 
Im Februar 1863 gemachten Aussagen, die sich unter Anderera auf Charakter 
und Sitten der Eingebornen beziehen, sind bier theilweis dem „Sydney Mor
ning Herald” vom 13. Marz 1863 entnommen.

Seemann, Dr. B . : Eemarks on a government hiission to the Fiji Is 
lands. (Journal of the R. Geogr. Soc. of London, 1862, pp. 51—62.)

Seit der Publikation des Blue-book iiber die Mission des Colonel Smythe 
und Dr. Seemann nach den Viti-Inseln und des besonderen Buchs dariiber 
von Dr. Seemann ist dieser kurze Aufsatz entbehrlich gewordeii.

Wekey, S .: Otago as it is. 8®. Melbourne, Bailliere, 1863.

Kartell.
Australia, General map of , showing the routes of the several

explorations by Burke, Wills, S tuart, and others. Melbourne 1863 
(London, Algar). 2̂  ̂ s.

Australia, East coast. Queensland, Sandy Cape to Keppel Isles, by 
Capt"* Fliifders, King, Blackwood, Stanley, Denham 1803—61. Lon
don, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 345.) 2^ s.

Australia, East coast. Queensland, Keppel Isles to Percy Isles inclu
ding Capricorn Channel, by Capt”® Flinders, King, Blackwood, Stan
ley, Denham 1803—61. London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 346.) 3 s.

Australia, E ast coast. Queensland, Percy Isles to Whitsunday Isles, 
by Capt”" Flinders, King, Blackwood, Stanley, Denham 1803;—61. 
London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 347.) 2^ s.

Die neue Ausgabe der vorstehenden drei Blatter enthalt unter anderen Nach- 
tragen einen Theil der Denham’sehen Aufnahme des Korallenmeeres.

Black’s New Map of Australia, Tasmania, and New Zealand, containing 
the latest discoveries, the gold fields etc. London, Black, 1863. 14s.

Browning, J. S .: Map of the province of Canterbury, New Zealand, 
shewing the pasturage runs, compiled from official surveys; under 
authority of the provincial government, and from recent explorations 
by Dr. Haast and Dr. Hector. 1:630.000. Christchurch (New Zea
land), Survey Office, 1863.

Obwohl durch den mangelhaften litbographischen Druck von unscheinbarem 
Aeusseren, steht diese Karte an geographischem Interesse und Werth in erster 
Reihe, denn die Abgrenznng und Bezifferung der Weidebezirke M'ird zwar als 
Hauptsache auf dem Titel bezeichnet, aber ausserdem sind alie die grossartigen 
Aufnahmen und Rekognoscirungen, welcbe die Provinz in den letzten Jahren 
mit betracbtlichen Kosten hat ausfdhren lassen, in hinlanglich grossem Maass- 
sfabe auf der Karte vereinigt, ganz besonders ^ie Forschungen Haast’s von 
1861 bis 1863, welcbe zuerst Aufschluss iiber den Ban der Siidlichen Alpen 
gegeben haben, bo dass wir bier zum ersten Mai die ganze Ostseite dieser Al
pen in ihrer mannigfaltigen Gliederung iiberschauen, — eine neue glanzehde 
Eroberung fiir die Geographie. Dass wir nicht lange auf die Erforsclmng der 
W estseite und somit auf das vollstandige Bild der Siidlichen Alpen werden 
warten mUssen, deuten bereits die drei Reiserouten Haast’s, Hector’s und Whit- 
combe’s a n , welcbe alle drei im Jahre 1863 den Kamm des Gebirges iiber- 

ihre Forsebungen nach der Westkiiste ausgedehnt haben. Es 
allerdings nur drei einzelne Linien, aber bei dem bewunderungs- 

wurdigen E i^ r , den die Herren in Christchurch, Dr. Hsiast an der Spitze, fiir 
ibres Landes betbatigen, werden sich diese Linien schnell zu 

^ ^ h e n  Routennetze erweitern, wie ein solches durch Haast’s 
•aril. «iif R Po?Sf geflochten worden ist. Neben der Hauptkarte finden
dpa Port LvtfpTfil* Uebersichtskarte von Neu-Seeland, einen Plan
Eaiapoi ^ °  Sf^dteplane von Lyttelton, Christchurch, Timarn und

County-Maps of New South Wales. 1:126.720. Lith. Sydney, Sur
veyor General’s Office.

In einer Notiz iiber den kartographischen Standpunkt Sudost-Australiens im 
Jahre 1861 („Geogr. Mitth.” 1862, S. 112) erwahnten wir bereits, dass jede Au- 
stralische Kolonie eine Surveyor-General’s-Office besitze, welche die Landes- 
vermessung zu besorgen habe, und dass aiif den daraus hervorgegangenen gros- 
sen Spezialkarten Arrowsmith’s „Map of the Eastern Provinces of Australia” 
beruhe. Ferner zeigten wir eine Uebersichtskarte von Neii-Sud-Wales von 
Pearson im Mst. von 1 rl.OOO.OOO an (,,Geogr. Mitth.” 1862, S. 319), welche direkt 
aus der Surveyor-General’s-Office zu Sydney hervorgegangen ist und verglichen 
mit der 2. Auflage von Arrowsmith’s Karte (18.55) ein reicheres Detail so wie 
viele Berichtigungen und Zusatze enthalt. Je tz t liegt uns eine grosse Reihe 
der Spezialkarten, welche die Surveyor-General’s-Office von Neu-Slid-Wales be- 
arbeitet hat, selbst vor: die Counties oder Grafschaften Buckland 1862, Bligh 1861, 
Brisbane 1857, Durham 1857, Phillip 1859, W ellington 1859, Roxburgh 1863, 
Northumberland 18.57, Bathurst 18.59, Argyle 1862, W inyard 1861, Biiccleugh 1861, 
Goulburn 1860, Wallace 1860, Beresford 1860, W ellesley 1860, Auckland I860*. 
Diese sammtlichen Grafschaften sind je  auf 1 bis 4 B latt in dem grossen Maass- 
stab von 2 Engl. Meilen auf 1 Zoll oder 1; 126.720 dargestellt, Venigstens so 
weit die Vermessungen in denselben vorgeschritten sind, und iibertreffen na- 
tiirlich an Reichhaltigkeit des Details die oben erwahnten Generalkarten bei 
weitem; schon aus ihren Jahreszahlen geht aber auch hervor, dass sie gegen- 
iiber der Arrowsmith’sehen Karte und selbst der im J . 1861 pnblicirten von 
Pearson sehr viel Neue4 enthalten. Sie werden Je nach dem Fortgang der 
Aufnahmen berichtigt und neu aufgelegt und bilden die eigentliche kartogra- 
phische Quelle fur die Kolonie Neu-Siid-Wales.

Hochstettep, Ferd. v., und A. Petem ann: Geologisch-topographischer 
Atlas von Neu-Seeland. 4®, 20 SS. Text ufid 6 Karten. Gotha, J. Per
thes, 1863. 2 J Thlr.

Der Atlas besteht aus folgenden 6 in Farbendruck ausgefUhrten, liauptsach- 
lich auf den topographischen und geologischen Aufnahmen v. H ochstetter’s be- 
ruhenden und unter A. Petermann’s Leitung mit Beiziehung anderen Materials 
gezeichneten Karten : 1) Neu-Seeland im Maassstabe von 1 : 5.000.000 zur Ueber- 
sicht der Mineral-Befunde. Durch Farben angedeutet ist das Vorkommen von 
Gold, Kupfer, Chromeisen, titanhaltigem Magneteisensand, Graphit, Koble, Ne- 
phrit, ferner die thatigen Vulkane und die heissen Quellen. Als Carton ist ein 
Kartchen des Isthmus von Auckland in 1:500.000 beigesetzt. — 2) Der siidliche 
Theil der Provinz Auckland zur Uebersicht der Routen und Aufnahmen von 
Dr. F. V. Hochstetter 1859. Mst. 1:700.000. Mit 12 farbig iinterschiedenen For- 
mationen und Bezeichnung der Eniptions-Kegel, thatigen Kratere und heissen 
Quellen, nebst zwei Cartons: Der Taupo-See und der See-Distrikt (Roto-rua, 
Roto-iti, Terawera u. 8. w.), beide im doppelten Maassstab der Hauptkarte. — 
3) Der Isthmus von Auckland mit seinen erloschenen Vnlkankegeln. I ; 120.000. 
Mit 5 farbig unterschiedenen Formationen. — 4) Die Hiifen und Buchten Aotea 
und Kawhia, topographisch und geologisch untersucht von Dr. F. v. Hochstet
ter 1859. 1:120.000. Mit 5 farbig unterschiedenen Formationen. — 5) Roto- 
mahana oder der W arme See mit seinen heissen Quellen. 1:12.000. Mit 4 far- 
bigen Unterscheid ungen. — 6) Geologische Uebersichtskarte der Provinz Nel
son nach den Aufnahmen von Dr. F. v. Hochstetter 1859 und Julius Haast 1860. 
.1:1.300.000. Mit 12 farbig unterschiedenen Formationen. D ie beiden letzten 
Karten sind auch in den „Geogr. Mitth.” (1862, Tafel 10, und 1863, Tafel 1) 
publicirt worden, die erste und dritte wenigstens ohne geologisches Kolorit 
(1862, Tafel 6 und 14). Auch der zu den einzelnen Karten gehorige Text ist 
unseren.Lesern grbsstentbeils bekannt, nur die Erlauterungen zu der zweiten 
und vierten Karte sind nicht vorher in den „Geogr. Mitth.” erschienen.

Huchet, de Cintre, Berger, Bouillon, Thunuet, Quesnel: Plan du port 
de Teavarna, ile Kaiatea, archipel de la Societe. (Nr. 1978.) Paris, 
Depot de la marine, 186.3. 1 fr.

New Caledonia, South coast. Port de France, surv, by Bouquet de la 
Grye 1857. 1 : 20.000. London, Hydr. Office, 1863. (Nr. 480.) 2^ s.

New Caledonia, South Coast, ITeii Island to P o rt St. Vincent. From 
the French Imperial surveys of 1854 — 56. 1:136.000. London, 
Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 2907.) s.

Nouvelles Hebrides, Baie de Vila, ile Vate. Dubouzet. (Nr. 2009.) 
Paris, Depot de la marine, 1863.  ̂ fr.

Queensland, Australia. Engraved and printed for Pugh’s Book Alma
nac. Brisbane, Th. Ham & Co., 1863.

Wegeii Angabe der nenen Distriktsgrenzen, W est- und Ost-Maranoa, Mit
chell-, Kennedy-Distrikt a. s. w., beachtenswerth.

Robiquet; Carte de I’Australie ou Nouvellc Hollande, dressoe d’apres 
les derniers documents anglais. Paris,' Robiquet, 1863. 5 fr.

Eine hlibsche Uebersichtskarte in Merkator’s Projektion and im mittleren 
Maassstab. von 1 :5.600.000, sie ist aber durchans nicht auf dem Laufenden, 
alles seit 1860 Hinzugekommene vermisst man g.anzlich. /

Society Islands. Teavarua Port, Raiatea Island, from the French sur
vey 1859. 1:8000. London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 526.) s.

Kopie der Franzosischen Seekarte Nr. 1978.
South Australia, Spencer’s Gulf. Port Augusta, surv> by Hutchinson 

1862. 1:73.000. London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 401.) 2^ s.
South Australia, Spencer’s Gulf, East coast. Tickera Point to C. E li

zabeth'including Wallaroo and Tipara Bays (mining district), surv. by 
Com" J. Hutchinson 1862. L o n d o n ,  Hydr. Office, 1863. (Nr.402.) 1^ s.

Spezialkarte der wegen der benachbarten Kiipferrainen wichtigen W allaroo- 
und Tipara-Bai im Spencer-Golf.

Wyld, J .; The North Island of N e w  Zealand. London, Wyld, 1863. 2 s.
Das Verdienst dieser Karte liegt in der Angabe der rebellischen Gebiete, im 

Uebrigen ist sie der zweiblatterigen Karte Wyld’s von ganz Neu-Seeland ent
nommen.

(Geschlossen am 22. Februar 1864.)
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Die Osterreichische projektirte Expedition nach dem Nil-Uuellgebiet.

Aus Wien ist uns vom 5. Februar folgendes Schreiben 
zugegangen:

„Es ist in Ihrer Zeitschrift so vielfaeh von dieser be- 
absichtigten Expedition die B,ede gewesen und Sie selbst 
haben dieselbe in so woblwollender Weise zu befiirworten 
und zu unterstiitzen gesucht, dass es mir eine wahre Pflicht 
erscheint, Ihnen von dem dermaligen Stand des TJnter- 
nehmens genauen Bericht zu erstatten.

„Nachdem Miani auf seiner ersten Nil-Reise manehe 
schatzbare Kesultate erzielt, eine Anzahl -werthvoller ethno- 
graphischer Objekte aus den bereisten Landern mitgebracbt 
und seiner Vaterstadt Venedig zum Geschenk gemaeht 
hatte, glaubte der Staats-Minister v. Schmerling eine Sub
vention fiir eine zweite Reise Miani’s bei Sr. Maj. dem 
Kaiser befiirworten zu sollen. Der Kaiser gab seine Zu- 
stimmung. Miani sollte, sobald das Unternehmen durch 
anderweitige Beitrage, namentlich von Seite der Regierung 
des Vice-Kbnigs von Agypten, gesichert war und wirklieh 
begann, vom Kaiserl. Staats-Ministerium eine Beisteuer von 
6000 Gulden so wie eine bestimmte Anzahl von Waffen, 
Munition und Fussbekleidung fiir die Eskorte ausgefolgt 
erhalten; zugleich sollten ihn zwei tiiehtige, reisebewan- 
derte, wissenschaftlieh gebildete Offiziere, der Fregatten- 
Kapitan Millossich und der Hauptmann Boleslawski vom 
Ingenieur - Geographen - Corps, begleiten, um hauptsachlich 
die Leitung sammtlicher mathematischen und geodatischen i 
Arbeiten zu iibernehmen. Vorerst musste aber noeh die | 
Genehmigung der Geldmittel vom Reichsrath eingeholt 
werden. Zur grossen tJberraschung allpr an der Sache 
direkt oder indirekt Betheiligten verweigerte das Abgeord- 
netenhaus die vom Staats-Minister fiir Miani verlangte 
Geld - Subvention, und zwar motivirte der Berichterstatter 
diese Ablehnung unter anderen Griinden auch damit, „dass 
eine in hoher Aehtung stehende und speziell dem Zwecke 
geographisehen Wissens sich widmende Korporation, nam- 
lich die in Wien bestehende Geographische Gesellschaft, 
welche in dieser Frage als Autoritat angesehen werden 
kann, sich mit aller Entschiedenheit gegen jede Begiinsti- 
gung dieses Gelehrten ausgesprochen habe .

„Da in keiner bffentlichen Sitzung der Geographisehen 
Gesellschaft der M ia n i  - Expedition auch nur mit Einem 
Worte Erwahnung geschah, so brachte Dr. Scherzer in der 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, H eft I I I .

ersten diessjahrigen bffentlichen Sitzung der Gesellschaft 
diese Angelegenheit zur Sprache, indem er sein Erstaunen 
dariiber ausserte, dass in den stenographischen Sitzungs- 
Protokollen des Ahgeordnetenhauses von einem Besehluss 
der Geographisehen Gesellschaft die Rede ist, von welehem 
wohl die meisten Mitglieder heute zum ersten Male hbren, 
indem, wenigstens in einer allgemeinen Sitzung, niemals 
dariiber verhandelt wurde. Die Mehrzahl der Anwesenden 
glaubte auch, das Ganze beruhe nur auf einem Irrthum der 
Deputirten, und meinte, man sollte hieriiber in einem bf
fentlichen Blatte eine Berichtigung verbffentliehen in dem 
Sinne, dass ein soleher Besehluss von der Gesellschaft als 
Korporation in bffentlicher Sitzung niemals gefasst worden 
sei. Dr. Scherzer entwiekelte nun die hohe Wichtigkeit, 
welche speziell fiir Osterreich eine Durchforsehung des 
Hil-Quellen-Gebiets besitze, wie eine mit Kaiserlieher Un- 
terstiitzung entsendete Expedition nicht nur in wissen- 
schaftlicher, sondern auch in politischer und kommerzieller 
Beziehung von namhaften Vortheilen fiir den Kaiserstaat 
begleitet sein miisste und wie eine Vereinigung von drei 
Osterreichern wie Miani, Millos’sieh und Boleslawski zu 
den schbnsten Erwartungen und Erfolgen berechtige. Hach- 
dem Dr. Scherzer mehrere Bedenken, die man von gewis- 
ser Seite gegen die Miahi-Expedition geltend maehte, durch 
Anfiihrung von Thatsachen zu widerlegen versucht und 
der Yersammlung empfohlen hatte, das bekannte Franzb- 
sische Spriichwort „les absents ont tort” wenigstens in 
Deutschland zu Schanden zu machen, stellte er sehliesslieh 
den Antrag, „Miani und seine beiden Gefahrten in der 
Durchfuhrung ihrer Unternehmung auf das Kraftigste zu 
unterstiitzen und zu diesem Zwecke an den Staats-Minister 
im Namen der Geographisehen Gesellschaft eine Denk- 
schrift zu richten, in welcher die Entdeckung der Hil- 
Quellen noch immer fiir ein ungelbstes Rathsel erklart 
und die Betheiligung Osterreichs an einer Expedition zur 
Untersuchung und griindliehen Durchforsehung des M l- 
Quellen-Gehiets in wissenschaftlicher, politischer und kom
merzieller Hinsicht als iiberaus wiinschenswerth bezeichnet 
wird”.

„Naeh den Statuten der Gesellschaft musste dieser An
trag vorerst in einer Ausschuss - Sitzung zur Berathung 
kommen. In  der nachsten bffentlichen Sitzung berichtete
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der Sekretar, dass der Ausschuss Dr. Scherzer’s Antrag 
abgelehnt habe und zwar aus dem Grunde, „weil, zum 
grossen Erstaunen der ganzen Versammlung, der Ausschuss 
in der That in einer seiner Sitzungen das erwahnte Votum 
gegen Miani im Namen der ganzen Gesellschaft abgegeben 
habe, sich jedoch nicht fiir verpfliehtet glaubte, den Ge- 
^enstand in der dffentlichen Sitzung weiter zur Sprache 
zu bringen” !!

„Dadurch ist die Miani-Expedition fiir dieses Jahr we- 
nigstens zu Grabe getragen, es ware denn, wie geriichtweise 
verlautete, dass Se. Maj. der Kaiser in seiner Eigenschaft 
als oberster Schutzherr nicht bless der Land- und See-, 
sondern auch der geistigen Macht sich bewogen fiihlen 
wiirde, eine Subvention aus seiner Privatkasse zu bewilli- 
gen. Jedoch kdnnte die Expedition aus physischen Ur- 
sachen keinesfalls vor nachstem Herbst die Keise nach dem 
oberen Kil-Gebiet antreten und bis dahin ware es wohl 
mdglich, dass auch von Seite des Abgeordnetenhauses die 
verlangte IJnterstiitzung bewilligt wiirde. Aus diesem Grunde 
haben wir hauptsachlich die ganze Angelegenheit hier 
nochmals und ausfuhrlich zur Sprache gebracht. Die Nil- 
Quellen sind noch nicht entdeckt; was dem kraftigen, kiih- 
nen , polyglotten, gegen die klimatischen Einfliisse durch 
vieljahrigen Aufenthalt im Sudan gestahlten Miani viel- 
leicht an streng wissenschaftlicher Bildung abgeht, das er- 
setzen seine beiden bewahrten Eeisegenossen; die Sub
vention von 6000 Gulden, welche die Begierung leistet, 
ist eben nur ein Beitrag, weleher erst ausbezahlt wird, 
wenn die ausserdem bendthigten Summen anderweitig ge- 
deckt sind — welchen berechtigten Einwand kann nach die- 
ser Auseinandersetzung der Ausschuss der Geographischen 
Gesellschaft noch gegen die Miani-Expedition erheben?”

So weit das Schreiben aus Wien, das von zuverlassig- 
ster Seite kommt. Wir stehen den Wiener Verhaltnissen 
zu fern, um eine klare Einsicht in diese Angelegenheit zu 
haben, kdnnen aber in der That nicht begreifen, warum 
Miani’s Projekt und der Wunsch des Kaiserl. Ministeriums, 
dasselbe zu fdrdern, gerade in geographischen Kreisen sol- 
chen Widerstand findet. Es ist zu bedauern, dass der Aus
schuss der Geogr. Gesellschaft, welche in dieser Frage vor- 
zugsweise zu entscheidendem Urtheil berufen war, dem 
TJnternehmen hemmend und feindlich entgegentrat, anstatt 
fiir dasselbe zu wirken.

Wir sind iiber Miani’s Persdnlichkeit ziemlich genau 
unterrichtet und haben Gelegenheit gehabt, die TJrtheile 
vieler Kil-Reisenden iiber ihn zu hdren; er ist sicherlich 
kein wissenschaftlich gebildeter Mann im strengeren Sinne, 
aber einstimmig werden ihm unbeugsamer Muth und grosse 
Energie zugeschrieben. Er hat sich ausserdem vollstandig 
in den Ml-Landern eingelebt, hat bedeutende Erfahrung,

ist von Korden her weiter als irgend - ein Anderer am 
I  Weissen Nil vorgedrungen (vielleicht den Sklavenhandler 
I Debono ausgenommen) und kdnnte demnach als Fiihrer 
I einer Expedition, welche den Zweek hat, diesen Eluss auf- 
I warts bis zum Nyansa zu verfolgen, unschiitzbare Dienste 

leisten, wahrend seine Begleiter, Hauptmann Boleslawski, 
der sich schon der D’Escayrac’sehen Expedition angeschlos- 
sen hatte und seither beim Wiener Militar-Geograpbischen 
Institut beschaftigt war, so wie Fregatten-Kapitan Millos- 
sich von der Osterreichischen Kriegsmarine, beides Manner 
von umfassenden Kenntnissen und grosser Entschlossen- 
heit, die Positions-Bestimmungen, Routenaufnahmen und 
sonstigen wissensehaftlichen Beobachtungen iibernehmen 
wiirden. Unserer Ansicht nach kdnnte man die Sache kei- 
nen besseren Hiinden anvertrauen, zunial es sehr an ge- 
bildeten Mannern mangelt, welche den Weissen Nil ken- 
nen, ohne Sklavenhandler zu sein, und aus geographisehem 
Interesse zu einer solchen Reise bereit wareu. Dr. Beke 
meinte jiingst, als er von seiner Absicht sprach, iiber Zan
zibar, also von Siiden her nach dem Nyansa zu gehen, die 
Forschungen von Norden her kdnne man getrost der Tinne’- 
schen Expedition mit Th. v. Heuglin, so wie Baker und 
Miani iiberlassen, die erstere ist aber bekanntlieh im Ge- 
biete des Bahr el Ghasal gewesen und soli, nach indirekten, 
zur Zeit noch ungewissen Naohrichten, vor einigen Monaten 
nach Chartum zuriickgekehrt sein und Baker hat seinen 
Plan, von Gondokoro siidlich zu gehen, wegen der Meuterei 
seiner Leute aufgeben miissen und sich dstlich nach dem 
Sobat gewendet. Es bleibt also immer wieder nur Miani 
iibrig. Ob er gliicklicher sein wiirde als seine Vorganger 
Peney, Harnier, Baker u. s. w., lasst sich naturlich nicht 
voraussagen, aber dass er ganz der Mann dazu ist, scheint 
uns unzweifelhaft. Noch kiirzlich schrieb uns der Botaniker 
Dr. Schweinfurth, der eine grosse Reise in die Nil-Liinder 
angetreten hat, aus Kairo: „Ich habe hier Miani kennen 
gelernt. Er ist hier eine allgemein bekannte und beliebte 
Persdnlichkeit und wiirde, wenn die Initiative von Europa 
ergriffen wiirde, bei der hiesigen Regierung alle mdgliche 
Unterstiitzung finden. Einen geeigneteren Mann zur Fiih- 
rung der Expedition kann man sich nicht denken. Nie- 
mand vereinigt, wie e r, Erfahrung und Tiichtigkeit des 
Charakters mit M ath, Entschlossenheit und korperlieher 
Befahigung. Ich habe Einsicht in seine Karten gehabt, 
die er gegenwartig publicirt, und muss gestehen, dass bei 
seiner Auffassung der Nil-Quellen die Richtigkeit in so 
schlagender Weise auf seiner Seite ist, dass diese Bro- 
sehiire gewiss nicht verfehlen wird, einen gewaltigen Ein- 
druck in Europa hervorzurufen und alle Welt fiir sein 
TJnternehmen zu interessiren. Man hat Miani wissenschaft- 
liche Befahigung abgestritten, aber ist Livingstone durch
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seine grossen Erfolge etwa zu dem Rufe hoher Gelehrsam- 
keit gelangt? Falls das Unternehmen Miani’s bis zum nach- 
sten Sommer in Gang gesetzt werden kdnnte, -wiirde ich 
micb gern an demselben betheiligen und den vierten Theil | 
der von Miani veranschlagten Kosten tragen, da das zu 
bereisende Gebiet fiir meine Zwecke von grossem Interesse 
ist und ich voiles Vertrauen in die Bofahigung dieses 
Mannes zur technischen Leitung der Reise hege.”

Es handelte sich in Wien nur um die verhaltnissmassig 
geringe Summe von 6000 fl., 100 Gewehre und entspre- 
chende Munition, die Hauptsache war, dass iiberhaupt eine 
Unterstiitzung von Seite der Osterreichischen Regierung er- 
folgte und die Initiative von dort ausging, denn fiir diesen 
Fall war Miani bereits die grossmiithigste Unterstiitzung der 
Agyptischen Regierung dureh das Osterreichische General- 
Konsulat in Kairo zugesichert worden. Die Verantwort- 
lichkeit, welche der Ausschuss der Wiener Geogr. Gesell- 
schaft durch Befiirwortung der Sache iibernommen hatte, 
ware demnach keine sehr grosse gewesen.

Was Miani’s bisherige Angritfe gegen Speke anlangt, 
so halten wir sie zum grossen Theil fiir unbegriindet und 
hauptsachlich aus dem Irrthum hervorgegangen, dass der 
siidliche Endpunkt seiner Reise von 1860 unter 2° N. Br. 
liege, wahrend er unter 3° 34|^' N. Br. liegt, wie diess 
durch Speke’s Itinerar und Positions - Bestimmungen ganz 
klar bewiesen ist, mag nun Speke den mit Miani’s Namens- 
einschnitt gezeichneten Baum wirklich gefunden oder einen 
anderen dafiir angesehen haben. Die Hypothese, welche 
Miani in seinem offenen Briefe an den Herausgeber dieser 
Zeitschrift (in dem zu Alexandria erscheinenden Journal 
„n  Coramercio” vom 8. November 1863) wiederholt, dass 
namlich der Weisse Fluss ostlich vom Nyansa vom Kili- 
mandscharo und Kenia komme und der dem Nyansa ent- 
stromende Fluss der zum Systeme de's Bahr el Ghasal ge- 
hdrige Jeji sei, bleibt so lange unhaltbar, als nicht nach- 
gewiesen ist, dass Speke den Weissen Fluss zwischen den 
Karuma-Fallen und Gondokoro iiberschritten hat. Eben so 
beweist der Umstand, dass sich auf Speke’s Karte die von 
Miani erkundeten Namen nicht finden, gar Nichts, da be- 
kanntlich jeder kleine Volksstamm seinen eigenen Namen 
fiir die Fliisse und Lander seiner Umgebung hat. Wir 
halten an Speke’s Darstellung von dem Ursprung des Flus- 
ses von Gondokoro aus dem Nyansa oder Ukerewe-See, 
also an dem Hauptresultat der Speke’schen Reise um so 
mehr fest als wir nicht im Stande waren, unter den zahl- 
reichen, von so vielen Seiten dagegen erhobenen Einwan- 
den einen wirklich stichhaltigen zu finden. Dagegen ist 
eine Fortsetzung des von Speke Begonnenen unbedingt 
nothwendio*. wenn wir iiber das caput Nili ganz ins Klare

kommen sollen, denn abgesehen davon, dass der Nyansa 
selbst erst sehr mangelhaft bekannt, dass der Theil des 
Weissen Flusses zwischen den Karuma-Fallen und der Ein- 
miindung des Asua-Flusses erst noch zu erforschen ist, 
dass die Zufliisse des Nyansa und dessen hj'-drographische 
Beziehungen zu den Schneebergen noch im Dunkeln lie- 
gen, so sind durch Speke’s Erkundigungen wieder eine 
Reihe von Problemen hinzugekommen, wie der abenteuer- 
lich aussehende Luta Nzige - See und sein Zusammenhang 
mit dem Weissen Fluss, der Baringo-See und seine Bezie
hungen zum Asua, zum Nyansa und Kenia, ' die mehr- 
fachen Ausfliisse des Nyansa, auch die von Speke keines- 
wegs geniigend aufgeklarten ethnographischen und histori- 
schen Verhiiltnisse der Lander am Nyansa u. s. w. Es 
bietet sich also dort noch ein weites Feld der Forschung 
und man darf nicht erwarten, dass eine einzige Expedition 
das Alles bewaltigen wird, vielmehr wird es noch mancher 
Anstrengung, manchen Opfers bediirfen. Man sollte also 
das Anerbieten eines geeigneten Mannes wie Miani, sein 
Leben an die Aufgabe zu setzen, freudig begriissen und 
nach Kraften unterstiitzen, wenn man das wahre, innige 
Interesse fiir den Fortschritt unserer Wissenschaft hat.

Nachschrift. — Das Vorgehende war bereits abgedruckt, 
als wir das Vergniigen hatten, den Fregatten-Kapitiin Millos- 
sich, der seine Dienste bei der projektirten Expedition offe- 
rirt, persbnlich kennen zu lernen. Die gtinstige Ansicht, 
die wir bisher iiber das Projekt hatten, ist dadurch noch 
erhbht worden; denn Kapitan Millossich vereinigt in seiner 
Person allein alle Bedingungen, die zur Erreichung eines so 
hohen Zieles erforderlich sein diirften. Ein achtjahriger 
Aufenthalt in den versehiedensten Theilen des Orients, eine 
gestahlte Natur, ein getibtes, alien Vorkommnissen entspre- 
chendes Auge und ein resoluter praktischer Wille, wie 
solche Eigenschaften eben hauptsachlich erfahrenen und 
kenntnissreichen See-Offizieren eigen sind, befahigen ihn 
im hohen Grade zur Theilnahme an dieser Expedition und 
zur Losung der gesteekten Aufgabe. Er erscheint uns in 
der That aus demselben Stoff gemacht wie ein Kapitan Speke 
und andere erfolgreiche Entdeckungs-Reisende. Man braucht 
durchaus nicht mit 'Miani’s Personlichkeit und ganz mit sei
nen Ansichten einverstanden zu sein, um sein Projekt den- 
noch gutzuheissen und fordern zu helfen, und wir kdnnen 
uns nicht denken, dass in diesem so wichtigen und viel- 
versprechenden Unternehmen, welches in Osterreich sehon 
so viel thatkraftige Theilnahme erweckt hat, einem paar 
vereinzelten Stimmen zu Liebe, die dasselbe wohl nur aus 
persdnlichen die Sache nichts angehenden Griinden und
aus Mangel an Interesse fiir den Gegenstand selbst __
nicht giinstig ansahen, das Ganze vereitelt werden sollte.

11'

    
 



84

Mittheilungen iiber die Katastral-Yermessiing Trans-Kaiikasiens
nach ihren juridischen Prinzipien und technischen Ausfuhrung dargestellt vom -vvirkl. Staatsrath J . P . StaritzJcij, 

Chef der Trans - Kaukasischen Messkammer und Mitglied des Rathes des Grossfiirsten - Statthalters yon Kaukasien ').

Wenn gleich in Frankreieh Jiapoleon I. — im Gegen- 
satze zu alien andenen Landern Europa’s, wo der spater 
eingefiilirte Zataster nur fiskalischen Zwecken zu mdg- 
lichst genauer Abschatzung der Steuerfahigkeit des Grun- 
des und Bodens diente — vom angeordneten Zataster sei
nes Reiches verlangte, „qu’il peut et doit meme necessai- 
rement servir de titre en justice pour prouver la propriete, 
et qu’il soit le grand-livre terrier de la France” )̂, so spra- 
chen die Franzosischen Gerichtshdfe den vom Zataster auf- 
gestellten Bestimmungen bei vorkommenden Streitfallen die 
Rechtskraft ab. Dieser Mangel der Franzosischen Zatastral- 
Ordnung, die bei Fixirung des Eigenthums den Aussprii- 
chen eigener Zommunal-Beamten, indicateurs, folgte, exi- 
stirt in der Russischen Gesetzgebung nicht. Hier sind es 
die Eigenthiimer selbst, die im festgesetzten Termine ihre 
Grenzen kontradiktorisch vor der Zatastral-Behbrde aufzu- 
weisen verpfliehtet sind. „Suum cuique” oder, in Russi- 
scher Fassung des goldenen Spruches, „ein Jeder bleibe 
bei Seinem immerdar” war der Grundsatz, den die Zaiserin 
Zatharina II. als Richtschnur bei dem schon 1765 an- 
geordueten Zataster des Russischen Reiches hinstellte. So- 
mit ging Russland, wo der Grund und Boden wenig be- 
steuert ist, schon friih bei seinem Zataster vom juridi
schen statt vom allgemein gebrauchlichen finanziellen Stand- 
punkte aus.

Da der Trans-Zaukasisehe Zataster wegen der drtlichen 
Besonderheiten dieses Landes, in welchem ein grosser Man
gel an rechtskraftigen Dokumenten herrscht, in neuester 
Zeit auf einer vielfach vom allgemeinen Zataster des Rus
sischen Reiches abweichenden Basis mit Beriicksichtigung 
der in verschiedenen Landern Europa’s bewahrten Metho- 
den aufgebaut wurde, so wollen wir in Ziirze seiner juri
dischen Prinzipien erwahnen, ehe wir zur Schilderung sei
nes technischen Theiles wie der in den zwei Jahren seines 
Bestandes gewonnenen Resultate iibergehen.

Der unbewegliche Besitz befand sich bisher — und 
das von der jiingsten Vergangenheit Gesagte gilt fast iiberall 
noch von der Gegenwart — in Trans - Zaukasien in den 
unguustigsten Verhaltnissen. Gemeinsamer und parcellirter 
Grund und Boden mit volliger Unbestimmtheit der Grenzen 
und immer lieu auftauchenden Grenzstreitigkeiten bildete

’) DeiRsche Redaktion unter den Augen des Verfassers besorgt 
von N. V. Seidlitz.

1  ̂ raethodique des lois et ordonnances concernant le ca
dastre, 1811, art. 1143 et 1144.

die fast alleinige Art und Weise des Grundbesitzes. Ganzen 
Geschlechtern angehbrige Giiter blieben ungetheilt und de- 
ren Theilung erwies sich als unausfiihrbar wegen der IJn- 
moglichkeit, die Ausdehnung und Grenzen des der Thei
lung unterliegenden Landes gesetzlich zu fixiren. Aus- 
gedehnte Landstrecken lagen unbearbeitet und hatten keinen 
bestimmten Besitzer. Zaum aber erwies sich die unbe- 
deutendste Parcelle als fiir den Feldbau oder irgend ein 
industrielles Unternehmen nothwendig, so wurden von al
ien Seiten Anspriiche auf deren Besitz erhoben. Eine 
solche Unsicherheit des Grundbesitzes konnte nicht anders 
als den Ackerbau, die Industrie und den landwirthschaft- 
lichen Zredit vbllig lahmend wirken. Die Landereien der 
Zrone, der Zirche und der freien Zronbauern litten wie die 
in Trans-Zaukasien so wichtigen Walder unter diesen un- 
seligen Zustanden in gleichem Maasse. Die Absicht der 
Regierung, diesen Ubelstanden eine radikale und schnelle 
Abhiilfe zu schaffen, veranlasste 1862 die Griindung der 
Trans-Zaukasischen Messkammer in Tiflis. Eine gewisse 
Anzahl ihr untergebener Messkommissionen, die einen ju- 
ristischen, einen Vermessungs-Beamten und einen Deputir- 
ten der drtlichen Grundbesitzer zu ihren Mitgliedern zah- 
len , durchziehen wahrend acht Monate des Jahres das 
Land und fixiren nach den kontradiktorischen Angaben 
der Grundbesitzer die Grenzen, eines jeden Landstiickes, 
das mit gesetzlich bestimmten Grenzmarken versehen und 
auf das Genaueste mappirt wird. Alle vorkommenden Strei- 
tigkeiten suchen diese Zommissionen theils durch vermit- 
telnde Thatigkeit ihrer Glieder, theils auch auf schieds- 
richterlichem Wege auszugleichen. Im Falle des Zicht- 
gelingens fallen sie einen Urtheilsspruch erster Instanz und 
iiberlassen den Parteien das Recht der Appellation an die 
in letzter Instanz in Sitzung von 5 bis 7 Oberbeamten 
endgiiltig, ohne weiter zulassige Appellation, entsehei- , 
dende Messkammer in Tiflis, wobei offentliehes und miind- 
liches Verfahren auf den breitesten liberalen Basen der 
Neuzeit angenommen wurde und die Interessen der Pri- 
vaten von ihnen selbst, die der Zrone von einem General- 
Bevollmachtigten vertreten werden.

Die Vermessung Trans - Zaukasiens geschieht mittelst 
des Messtisehes und der Zippregel auf Grundlage des all
gemeinen trigonometrischen Zetzes, welches von den Mess- 
beamten in solcher Weise getheilt wird, dass auf jede 
Planchette nicht weniger als drei trigonometrische Punkte 
kommen, was beim Maassstabe von 100 Faden auf den
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Zoll (1:8.400) annaherungsweise je einen trigonometri- 
schen Punkt auf 500 Dessiatinen ') ergiebt.

Die Erfabrung zweier Jahre hat die entschiedene Vor- 
trefflichkeit dieser Methode in ihrer Anwendung auf das 
gebirgige und coupirte Terrain Trans-Kaukasiens vollstan- 
dig be-wahrt, da letzteres eine direkte Messung mit der 
Kette iiber seine abgerissenen Bergketten und Thaler, 
welche grosstentheils die Grenze des Grundbesitzes iin 
Lande ausmachen, nicht zulasst. Ungeachtet aller Vorziige 
in Bezug auf Genauigkeit, Schnelligkeit und richtigen Aus- 
druck des Terrains, wie sie aus dieser Vermessung mit 
der Blanchette, die dabei auf dem trigonometrisch^n Netze 
fusst, resultiren, hatte diese Aufnahme in ihrer Anwendung 
auf den Kataster einen sehr wichtigen Mangel, da sie in sich 
selbst keine Zahlenwerthe hot, welche auf mathematisehem 
Wege die Grenzen der Landgiiter zu bestimmen im Stande 
gewesen waren. I^atiirlich ware es auch nach einem mit- 
telst des Messtisches hergestellten Plane mit Hiilfe des 
Maassstabes und Transporteurs ein Leichtes, die Entfernung 
von einem Grenzzeichen zum anderen und die zwischen 
denselben gebiideten Winkel zu bestimmen und auf solche 
Weise die umliegende Grenze so anzugeben, wie sie nach 
allgemein in Russland angenommener Methode auf astro- 
labischen Planen angemerkt wird. Diese Methode nume- 
rischer Bestimmung der umgebenden Mark wiirde aber dem 
Wesen der Aufnahme mittelst des Messtisches jiicht ent- 
sprechen , da letztere sich nicht auf polygonale Messung 
der Winkel und Linien langs der Dmgrenzung, sondern 
auf Konstruktion eines Netzes und graphische Punkt- 
bestimmung griindet, und gleichzeitig wiirde sie dem Haupt- 
ziele eines Vermessungsplanes, der Mogliclikeit, nach ihm 
die Grenzen der Landgiiter wieder herzustellen, nicht ent- 
sprechen, da bei dem gebirgigen und coupirten Terrain die 
Wiederherstellung der Grenzen durch eine TJmgehung mit 
der Kette langs der einfassenden Grenze entweder unrichtig 
ausfallen oder 'ganz unmoglich sein miisste. Und so war 
es denn unumganglich nothig, eine andere Methode nume- 
riseher Eixirung der Grenzen aufzusuehen, die mehr dem 
Wesen der graphischen Aufnahme vermittelst des Mess- 
tisehes entsprache und mehr dem unmittelbaren Zwecke 
der die Grenzen fixirenden Katastral-Plane in einer Gebirgs- 
gegend Geniige leistete. Auf solche Weise bot sich fol- 
gende dar. Die zur Aufnahme vorbereiteten Planchetten 
werden, ahnlich den geographischen Karten, mit sich kreu- 
zenden Linien durchzogen, welche die Gradtheilung von 
20 zu 20 Sekunden der Lange und Breite nach darstellen )̂.

’) 1 Dessiatine ^  4,2789 Preuss. Morgen.
2) Die Linien der Gradeintheilnng werden ant Grnnd der Berechnnng 

der Grosse eines Grades un ter einer gewissen Lange und Breite ausgezo- 
gen. In der Umgegend von Tiflis kommt die Sekunde des Bogens der 
Breite nach gleich 14,5 Faden, der Lange nach 10,8 Faden.

Hierauf werden auf die Planchetten ihren Langen und 
Breiten nach die entsprechenden trigonometrischen Punkte 
aufgetragen und auf Grundlage letzterer schreiten die 
Landmesser mit der Kippregel zur Anfertigung des geo- 
metrischen (graphischen) Netzes und weiterer Bestimmung 
des Details, wobei sie ihr Hauptaugenmerk auf genaue 
Eixirung der Grenzzeichen und einiger Objekte richten, 
die ihrem Wesen nach auf langere Jahre hin unangetastet 
bleiben und als Eundamental-Punkte zum Wiederauffinden 
der Marken dienen miissen, als da sind spitze Berggipfel, 
Felsen, einzeln stehende Hiigel, das Zusammentreffen von 
Schluchten, Kirchen, Gebaude u. a. m. Kach Maassgabe, wie 
auf dem Messtische die Grenzmarken und andere besonders 
wichtige Objekte graphisch verzeichnet werden, sucht der 
Feldmesser durch einfache Anwendung eines besonderen 
Maassstabes ihre Entfernung von den nachsten Linien auf, 
welche die bekannte Gradtheilung bezeichnen. Auf soTche 
Weise erhalt er ihre Lange und Breite in Sekunden und 
deren Theilen, welche er auch iiber jedem fixirten Punkte 
aufschreibt. Durch solche einfache Methode finden alle 
Grenzzeichen und andere Punkte von grosser Wichtigkeit, 
unabhiingig von ihrer graphischen Bestimmung, bei der Ver
messung selbst ihren numerischen, mathematischen Aus- 
druck und in Folge dessen erlangt man die Moglichkeit, 
einerseits zu jeder Zeit den Katastral-Plan in seiner ur- 
spriinglichen Vollkommenheit zu erneuern, wenn auch das 
Original-Blatt im Laufe der Zeit verdorben wurde und die 
graphische Wechselbeziehung zwischen den Punkten sich 
bedeutend veranderte, andererseits auch zu jeder Zeit die 
Grenzzeichen auf die einfachste und bestimmteste Weise 
wieder herzustellen, selbst in dem Falle, wenn alle Grenz
marken ausgeglichen worden, da, wie oben erwahnt wurde, 
ausser den Grenzzeichen alle fixirten, natiirlichen, unver- 
anderten Objekte sowohl innerhalb des Landstiickes wie 
ausserhalb desselben als Grundlage 'zur Wiederherstellung 
der Grenzen dienen konnen.

Die vorbeschriebene Methode numerischer Bestimmung 
der Grenzen von Grundstiicken ist, so viel der Messkam- 
mer bekannt wurde, zum ersten Male bei der Trans-Kau- 
kasischen Katastral-Vermessung angewandt worden. In 
den wichtigen Werken Robernier’s (De la preuve du droit 
de propriete en fait d’immeubles etc. Paris 1844. 8°, 2 voll. 
Examen critique du grand-livre ^terrier de la propriete 
fonciere. Paris 1856, 1 vOl. Esquisse d’un cadastre pro- 
bant automoteur et perpetuel ou id& d’un grand-livre de 
la propriete fonciere. Paris 1855. 8°, 1 vol.) schlagt der 
Verfasser vor, die Grenzzeichen durch Koordinaten zu be
stimmen, die trigonometrisch in Beziehung zu irgend einem 
in der Mitte des Grundstiickes gewahlten Punkte, etwa 
dem Kirchthurme des Dorfes, berechnet wurden. Diese
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Methode wird aber von der Mehrzahl der Fachmanner so- 
wohl wegen der Weitsohweifigkeit der trigonometrischen 
Bestimmung aller Grenzzeichen als auch wegen der Unzu- 
langlichkeit der bloss mathematischen Bestimmung der 
Grenze, ohne graphische Darstellung derselben auf dem 
Plane, verworfen ').

Die bei der Trans-Kaukasisehen Vermessung angenom- 
mene Methode beseitigt diese Mangel und bestimmt aus- 
serdem noch die Lage eines jeden Grenzzeichens nicht 
bloss naeh seinem Verhaltnisse zu irgend einem willkiir- 
lich gewahlten Objekte im Inneren des Grundstiickes, son- 
dern in seiner Beziehung zu alien fixirten Punkten sowohl 
in dem Grundstiieke selbst als auch in alien dasselbe um- 
gebenden Besitzungen und auf gleiche Weise im ganzen

') Journal des geomfetres, 1855, ie r  Janvier; Porro, Tacheometrie ; 
Cadastre de Genfeve par Delapalud.

Lande selbst, welches durch ein allgemeines trigonometri- 
sches Jfetz verkniipft ist.

Schliesslich muss hinzugefiigt werden, dass im Laufe des 
gegenwartigen Jahres (1863) von den Messheamten (durch 
mittlere Theodolite ErteTs) 432 Punkte trigonometrisch 
bestimmt wurden, aus deren Zahl 287 den Vermessungen 
des gegenwartigen Jahres zur Grundlage dienten und 145 
fiir die Arbeiten des Jahres 1864 vorbereitet wurden. 
Ferner sind 128.258 Dessiatinen im Maassstabe von 
100 Faden auf den Zoll aufgenommen. Auf solche Weise 
kommen auf jeden der 40 Messheamten, die an den Ar
beiten des Jahres 1863 betheiligt waren, 3259 Dessiatinen 
der KataStral - Aufnahme mit einer entspreehenden Anzahl 
trigonometrischer Punkte.

Eine annahernd gleiche Strecke ist im J. 1862, dem 
ersten seit der Griindung der Trans - Kaukasischen Mess- 
kammer, aufgenommen worden.

Der San Francisco-Pass iiber die Cordilleren.
Von Dr. H . B u rm e is te r .

Das Projekt, zwischen Catamarea und Copiapo eine 
Eisenbahn iiber die Cordillpren zu legen, hat zu einer 
genauen Untersuchung der dortigen Passe Veranlassung 
gegeben und somit unsere Kenntnisse iiber den Bau des 
Gebirges in jener Gegend wesentlieh erweitert. Das Ver- 
dienst, sich dieser miihevollen Arbeit unterzogen zu haben, 
gebiihrt Herrn William Wheelwright, dem Entrepreneur 
der Rosario-Gordova-Bahn, einem der liebenswiirdigsten und 
honnettesten Manner, welche mir jemals in meinem Leben 
begegnet sind. Derselbe hat mir wahrend seiner Anwe- 
senheit in Buenos Aires alle seine erhaltenen Eesultate 
zur Verfugung gestellt und danach habe ich die folgende 
Sehilderung des Weges iiber den San Francisco-Pass ent- 
worfen. Dieser ist unter alien in jener Gegend vorhan- 
denen derjenige, welcher die meisten Vortheile fiir die 
Bahn darzubieten scheint, und da er .zugleich einer der 
am wenigsten bekannten ist, so hielt ich es fiir angemes- 
sen, ihn in derselben Art in diesen Blattern zu beschrei- 
hen, wie ich friiher den von mir selbst bereisten Pass 
durch die Quebrada de la Troya und iiber die Barranca 
hlanca darin beschrieben habe („Geogr. Mittheil.” 1860,
S. 369 und Tafel 16). tlber die anderen, mehr siidlich 
gelegenen Passe derselben Strecke der Cordilleren finden 
sich kurze Angaben im zweiten Bande meiner „Reise 
durch die La Plata-Staaten”, 88. 243 ff. >)

dass eiM ^Lrtensklzze T B'^rmeister nicht bekannt,
r von Wheelwright proponirten Eisenbahn-

Der Anfang dieses Weges iiber den San Francisco-Pass 
ist von der Argentinischen Seite her derselbe mit dem 
fruher be/ehriebenen durch die Quebrada de la Troya; 
man geht im Thai des Rio de Copaeavana aufwarts bis 
Anillaco, auf welcher Strecke einer Eisenbahnanlage gar 
keine Schwierigkeiten sich darbieten. Oberhalb Anillaco 
wendet man sich nicht westlich am Rio de Troya auf
warts, sondern bleibt in der geraden Richtung nach Nor- 
den am Rio Anillaco (vgl. „Geogr. Mitth.” 1863, Heft III,
S. 112) und verfolgt denselben aufwarts bis Fiambala, das 
10 Leguas von Anillaco am Fusse der bstlichen Bergkette 
liegt, welche das ziemlich breite Thai des Rio de Anillaco 
einschliesst. Seine Hdhe iiber dem Spiegel des Stillen

linie iiber die Cordilleren nebst einem Proiil nnd dem Bericht des In- 
genieur F lin t iiber seine Eekognoscirung der Linie im Journal der 
Londoner Geogr. Gesellschaft fiir 1861 (SS. 155 u. ff.) publieirt ist; 
doch nehmen wir um so weniger Anstand, seinen Aufsatz zu veroifent- 
lichen, als in dem bis je tz t Publicirten fast ausschliesslich auf den 
projektirten Eisenbahnbau Kilcksicht genommen wird, wahrend Prof. 
Burmeister naher auf die natiirliche Beschaffenheit und die I’opographie 
jenes Theile's der Andes eingeht und, was hauptsachlich hervorzuheb.en, 
die Route iiber den San Francisco-Pass in Verbindung mit der von 
ihm bereisten siidlicheren b ring !, wodurch sich die Andes an beiden 
tlbergangen als von ganz analogem Bau erweisen. Fiir die raeist g^  
ringen Differenzen der in dem Aufsatz angefiibrten Hohen gegen die 
des publicirten Profils haben wir keine Erklarung. Zur Orientirung 
miissen wir auf Prof. Burmeister’s oben citirte Earte und auf die er- 
wahnte Skizze im Londoner Journal verweisen und beraerken, dass der 
Cerro de San Francisco (siidlich von dem gleichnamigen Pass) etwa 
20 Leguas nordlich vom Cerro Bonete liegt. Er bildet mit dem 'dritten 
sudlicheren Centrum des Cerro de Potto d ie. erhabensten Punkte des 
ostlichen Cordilleren-Plateau’s , wahrend der Volcan de Copiapo die 
hochste Erhebung des westlichen Plateau’s dieser Gegend ist. A. P.
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Oceans betragt 4880 Par. Fuss (nach Herrn Ed. Flint’s Mes- 
sung, des Ingenieurs, den Herr Wheelwright den Weg zur 
Besichtigung machen liess, wahrend ein anderer Ingenieur, 
der denselben Weg in gleicher Absicht fiir Herrn Wheel
wright bereiste, Herr N. Ifaranjo, 4865 Fuss angiebt). Da- 
neben finden sich die warmen Quellen, iiber welche ieh 
in meiner Reise (II. Bd. S. 251) berichtet habe; sie ge- 
horeh aber nicht der westlichen oder Famatina-Kette an, 
sondern dem dstlichen metamorphischen Gebirge, welches 
hier parallel den Cordilleren von Nord nach Siid streicht 
und als Cerro liegro siidlich von Copacavana endet. Ober- 
halb Fiambala wendet sich der Fluss, der jetzt Eio de 
Fiambala heisst, schnell nach Westen und dieselbe Rieh- 
tung schlagt der Weg an ihm aufwarts ein, denn der Fluss 
tritt hier, ganz wie der Rio de la Troya, aus einer ehgen 
Schlucht des Gebirges hervor ’), welche das palaozoisehe

’) Eine solche zweite Schlucht existirt also wirklich, im Gegensatz 
zu meiner Angabe auf S. I l l  des Jahrgangs 1863 der ,,Qeogr. Mitth.” 
Die dort gegebenen Berichtiguugen fiir meine Karte werden zugleich 
durch die Beschreibung des Eio Anillaco und seiner Quellarme erganzt, 
welche der vorliegende Aufsatz nach den Wbeelwright’schen XJntersu- 
chungen entbalt, aber icb will bier zugleich einige weitere Verbesse- 
rungen der Karte nachtragen. Eeisende, welche ibre Mittheilungen, in 
Ermangelung eigener Anschauung und IJntersuchung, sebr oft auf die 
Aussagen der einheinaiscben Bevolkerung stutzen mussen, setzen sich 
bei Angabe ihrer Eesultate vielfaltigen Irrtbum ern aus, sei es, dass sie 
die in der Eegel sebr diirftigen Angaben der Leute missversteben oder 
selbst von ibnen beim Nacbfragen iiber die Konfigurations-Verbiiltnisse 
des Landes missyerstanden' werden. Alle diese Leute besitzen zwar 
baubg ganz richtige Eenntnisse vom Lauf der Gebirge und Fliisse, aber 
sie sind nicht im Stande, sie klar anzugeben und namentlicb Karten- 
skizzen zu yerstehen, welche ibnen der Eeisende yorlegt. So ist es 
gekommen, dass icb mehrfacbe Irrtbiimer in Bezug auf den Lauf der 
Bliisse begangen habe, welche in diesem Tbeile der Cordilleren auftreten. 
Seit(Jem mit sacbkundigeren Persbnlicbkeiten in Beriihrung gekommen, 
babe icb micb bemuht, weitere Nacbricbten einzuzieben, welche meine 
friiberen Angaben berichtigen.

Der Eio Jagu6 entspringt, wie scbon in den friiberen Bericbtigun- 
gen erwabnt wurde, am Eusse des bstlichen Cordilleren-Plateau’s in der 
Gegend des Cerro Bonete und fliesst Anfangs in einem sebr engen Tbale 
m it steilen Wanden nach Siiden. Nach einiger Zeit yerbindet er sich 
m it dem Eio de Loro, wclcher- neben ihm in Westen dieselbe Eieh- 
tung yerfolgt, und beide vereinten Fliisse laufen als Eio Jague in dem 
Thai zwischen den Cordilleren und dem Alto del Macbaco, der auf 
meiner Karte als Cuesta de la Troya angegeben is t, nach Siiden bis 
zum Dorf Jague, wo die Ebene zwischen den Cordilleren und der i 
Sierra Famatina ihren Anfang nimmt. Etwas weiter siidlich erbalt der 
F luss einen Zuwacbs durch den Eio Vinchina, der ostwarts neben ihm 
fliesst nnfl in dem engen Tbale zwischen dem Alto del Macbaco und 
der Sierra Famatina ebenfalls aus Norden berabkommt. Diesen Fluss 
habe icb auf meiner Eeise nicht kennen gelernt, daher auch auf der 
Karte nicht angegeben; spater hat micb Herr Martin de Moussy bei 
seiner letzten Anwesenbeit bier in Buenos Aires yon seiner Existenz 
und seinem Laufe unterrichtet., Er entspringt in gleicher Weise mit 
dem Eio de la Troya yom Ostabbange des Alto del Macbaco, etwas 
sudlicb yon dessen Quelle, und yerbindet sich mit dem Eio Jague ober- 
balb der Ortscbaft Vinchina, die nach ihm benannt ist. Aus beiden 
FlUssen entsteht der E io  Vermejo, welcber die Ebene zwischen den 
Cordilleren und der Sierra Famatina bewasscrt und bis in die Gegend 
yon San Juan reicbt. —  Der Eio Salado, welcber mit dem Eio bianco 
in dem Tbale zwischen dem dstlichen und westlichen Cordilleren-Plateau 
yon Korden nach Siiden strdmt, t r i t t  nicht, wie icb auf meiner Karte 
angegeben habe, dort oben in die erwahnte Ebene zwischen den Cor
dilleren und der Sierra Famatina ein, sondern bleibt gegen 50 Leguas 
lang in'seinem Liingsthal zwischen den CordiUeren-Plateaux, ohne neuen

Schiefergebirge, eine Fortsetzung der Sierra Famatina, vol- 
lig auf dieselbe Weise durchbrieht. Die Miindung der 
Schlucht ist ziemlich weit, weil ein anderer kleiner Fluss, 
der auch aus Horden, aher im Gehirge selbst von der 
Piedra parada herabkommt, hier in den Rio de Fiambala 
miindet, aber bald oberhalb dieser Miindungsstelle wird sie 
sehr eng und theilt sich in zwei Schenkel, von welehen 
der eine nach Nord west, der andere nach Siidwest ins Ge
birge einschneidet. Durch beide fliessen Gewiisser und an 
beiden fiihren Wege ins Innere des Gebirges. Der nord- 
westliche ist der kiirzere, aber der heschwerlichere; er 
fiihrt neben dem Fluss hin durch ein ziemlich weites Thai, 
das aber eine starke Steigung hat und im Nordwesten an 
einer hohen isolirten Granitgruppe endet, welche den Na- 
men der Piedra parada fiihrt. Am Fuss derselben ent
springt das gleichnamige Fliisschen und endet das Thai; 
eine steile Cuesta ist zu iibersteigen, um von hier nach 
dem San Francisco-Pass zu kommen, und diese Cuesta fiihrt 
vorerst in das Thai des Rio Casadero, welcher die obere 
Fortsetzung des Rio de Fiambala oder Anillaco ist.

Die nach Siidwest ziehende Schlucht heisst die Q,ue- 
brada de Couchuil; sie ist Anfangs eben so eng wie die 
Quebrada de la Troya und hat eine rapide Steigung; ihr 
Boden liegt voll grosser und kleiner Felsblocke, durch die 
der Fluss sich rauschend Bahn brieht, und steile Wande 
eiries rbthlich - grauen, sandig - thonigen Sedimentgesteines 
schiiessen sie zu beiden Seiten ein. Diese enge Strecke 
dauert 2 Leguas aufwarts, alsdann erweitert sich die ‘Schlucht 
mehr und wendet sich in einem Bogen durch Westen nach 
Herd westen, allmahlich ganz in Nord iibergehend. In  der 
Gegend der Hauptbiegung des Thales und Flusses befinden 
sich sumpfige Niederungen, mit Algaroba-Gebiisch umgeben,

Wasserzufluss zu empfangen; er nimmt spater den Namen Eio Jackal 
an und yerlasst als solcker die Cordilleren in der Kahe des Donna 
Anna-Passes, etwa unter 29° 35' S. Br. Die yon mir angegebene Pas
sage durch das ostliche Cordilleren-Plateau, welche zum Pass der Pena 
negra fiihrt und durch die ich den Eio Salado gehen liess, ist in die
ser Weise nicht yorhanden, sondern beruht auf einem Missyerstandniss 
meinerseits iiber Angaben, welche ich spater in Chile erhielt, wahrend 
mir mein ortskundiger Begleiter auf der Eeise richtig gesagt hatte, 
dass der Eio Salado, nachdem er sich mit dem Eio bianco yereinigt 
habe, in den Eio Jachal falle, d. h., richtiger gesagt, derselbe Fluss sei. 
Wo der Eio Salado sich mit dem Eio bianco yerbindet, weiss ich 
ebenfalls nicht genau, aber jedenfalls nordlich yom Come Cayallo-Pass, 
denn ich finde keine Angabe, dass man auf dieser Tour mehr als Eirien 
Fluss, den Eio Salado, iiberschreite. Der Eio Salado bleibt nun in 
demselben engen Thale yiele Leguas weit ohne wesentliche Zufliisse 
und erbalt den Namen Eio Jachal, wenn er aus dem Gebirge tritt, wo 
eine Ortschaft gleichen Namens an ihm liegt. Von da wendet er sich 
nach Siidost und trifft spater m it dem Eio Vermejo nordlich yon 
San Juan zusammen. Fiir den oberen Lauf habe ich Nichts hinzuzu- 
fiigen, er ist wie ich ihn in meiner Eeise angegeben habe. Wahr- 
scheinlich bezieht der westlicfie Eio Salado sein Wasser yom Vulcan 
de Copiapo und der ostliche Eio bianco mit dem Arroyo desselben Na
mens. das seinige yom Westabhange des Cerro Bonete, doch stehen mir 
dariiber keine direkten Angaben oder Beobachtungen zu Gebote.

Burmeister.
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ganz wie weiter siidlich bei der Cienega redonda am Eio 
de la Troya, welcher auch diese Ortlichkeit ihrer Bezie- 
hung zum Gebirge naeh analog ist, denn sie ist nichts 
Anderes als die Fortsetzung desselben Thales zwischen den 
beiden Ketten des Famatina-Systemes, dem diese Weide- 
platze Oder Alojiamentos angehoren. Es fiihrt sogar von 
diesem Alojiamento de Couchuil genannten Platze ein Weg 
in dem Thale sudwarts weiter nach der Cienega redonda, 
um von ihr aus die Quebrada de la Troya zu passiren. 
Freilich wiirde auf diesem Wege die Ausfuh.rung eines 
Sehienenweges auf dieselben Schwierigkeiten stossen wie 
in der Quebrada de Couchuil; die Strasse wiirde ohue be- 
deutende kiinstliche Nachhiilfe weder hier noeh dort sich 
ausfiihren lassen. Von Fiambala nach dem Alojiamento de 
Couchuil sind 12 Leguas und letzteres liegt nach Ed. Flint 
9778 Par. Fuss iiber dem Meere.

Von Couchuil geht das Thai, welches siidwarts zur 
Cienega redonda streicht, in gerader Linie nordwiirts wei
ter und trennt hier wie dort die beiden Ketten der Fort
setzung der Sierra Famatina. Es ist bequem zur Reise 
aufwarts, hat eine ziemlich gute Vegetation von niedrigem 
Gebiisch, das neben Rasenfliichen, die den Fluss, begleiten, 
sich ausbreitet, und ist nirgends von steilen Stiirzen un- 
terbrochen. So kommt man an eine Stelle, wo an der 
dstlichen Seite die hohe Granitmasse der Piedra parada 
steht, welehe auch hier ins Thai hiniiberstreicht und d^s- 
selbe wieder sehr einengt. Der Fluss bildet daselbst ge- 
waltige Stiirze, die mit Unterbrechungen eine geraume 
Strecke anhalten und ihn selbst an einer Stelle in zwei 
Schenkel theilen, indem er sich um zwei kleine Hiigel 
mitten im Thai herumwinden muss. — Die Gegend der 
Piedra parada wird el Casadero genannt und eben so fortan 
der Fluss; sie ist 13 Leguas .von Couchuil entfernt und 
liegt nach Hrn. Flint’s Messung 11.000 Fuss iiber dem 
Meere. Von da bis zur Unterbrechung des Flusses durcK 
jene Hiigel sind 7 Leguas und seine Erhebung iiber dem 
Meere betragt hier nach Hrn. JTaranjo’s Messung schon
12.000 Fuss. Auf diese kurze Strecke andert das Thai 
ein wenig seine Richtung, es wendet sich aus Nord wie
der nach Nordwest und geht oberhalb der Hiigel aufs Neue 
in ndrdlicher Richtung weiter, wahrscheinlich weil diese 
Richtung die Fortsetzung des Thales zu sein scheint, worin 
weiter siidlich der Rio Jague fliesst, dessen Thai, wie wir 
wissen, die Grenze der eigentlichen Cordilleren und des 
Famatina-Systemes angiebt. Offenbar hat das weiter siid- 
lich nicht bemerkbare Zutagegehen des Granits als des 
Fundamentes des Famatina-Systemes diese Ablenkung oder 
vielmehr Unterbrechung in dem Lauf des Thales hervor- 
gebracht und dadurch den Fluss, der .nach der Richtung 
seines Thales dem Rio Jague zufallen miisste, in diese

selbststandige Bahn durch das Famatina - System bis zur 
Ebene bei Fiambala getrieben.

Bemerkenswerth ist es iibrigens, dass, wie Herr Na
ranjo bestimmt angiebt, die gewdhnliehen Reisenden iiber 
den San Francisco-Pass nie diesen langeren Weg durch die 
Gegend des Casadero und durch Couchuil wahlen, sondern 
stets den kurzeren iiber den Kamm neben der Piedra pa
rada durch das Thai des gleichnamigen Flusses, - obwohl 
er wegen der rapiden Steigung der Kammstrecke hier hdchst 
beschwerlich sein soil.

Vom Casadero aufwarts andert das Thai des nunmehr 
denselben Namen fuhrenden Flusses seinen Charakter nur 
wenig; es hat steilenweis eine betrachtliche Breite, die zu 
2 Leguas angegeben wird, und von Zeit zu Zeit Wiesen- 
griinde mit Gebiisehen daneben, aber es kommen dazwi- 
schen auch wieder enge und steilere Strecken vor, die mit 
Rollsteinen und Bldcken iibersehiittet sind, wahrend an 
den Gehangen und im Grunde machtige Sandmassen eben 
so vorwiegen wie im Thai des Rio Jague. Im Allgemei- 
nen lautet Hrn. Naranjo’s Bericht weniger giinstig fiir den 
Bahnbau als der des Hrn. Flint, denn Ersterer sagt, dass 
die ganze 20 Leguas lange Strecke vom Casadero'bis zum 
San Francisco-Pass etwa nur 6 bis 7 Leguas leicht prakti- 
kablen Weges darbiete, alles tlbrige mit Gerdll uberschiittet 
und so uneben sei, dass die kiinstliche Nachhiilfe bedeu- 
tend werden miisste. So kommt man, immer bergan ge- 
hend, an eine Stelle, wo zwei kleine Fliisse sich zum 
Hauptfluss verbinden; der eine, aus Norden kommend, fiihrt 
den Namen des Eio San Francisco, der andere aus Westen 
heisst Eio Losas; an beiden fiihren Wege zum Kamm des 
Gebirges hinauf.

Das Thai des Rio Losas ist kiirzer, aber beschwer- 
licher wegen der schnelleren Steigung seines Bodens und 
der hdheren Lage desUbergangspunktes iiber das Gebirge; es 
fiihrt zwischen hohen Bergen zum Kamm hinauf und iiber 
ihn durch eine breite Schlucht bergab auf eine weite und 
flache Mulde oben auf dem Gebirgsplateau, an deren ncird- 
lichstem, tiefsten Rande sich ein ziemlich grosses Wasser- 
becken, die Laguna verde, befindet.

Das Thai des Rio San Francisco ist die geradlinige 
nordliche Fortsetzung des Thales vom Rio Casadero und 
behalt ganz dessen Charakter; .es geht mit sanfterer Stei
gung und breiterem Bette aufwarts bis zu einer Stelle, wo 
der dstliche Rand des Cordilleren-Plateau’s erstiegen wer
den muss. Die Gegend umher zeigt viele Salzkrusten, hat 
aber noch immer stellenweis Wiesengriinde und Straueh- 
werk; sie fiihrt den Namen des Punto de San Francisco 
und liegt nach Hrn. Flint’s Messung 12.446 Fuss iiber 
dem Meere. Das passt ziemlich gut zu meiner Messung 
an der Laguna brava des Weges iiber die Barranca blanca.
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wo ich auf halber Hbhe der zweiten'Stufe des Cordilleren- 
Plateau’s mich 13.081 Fuss iiber dem Meere befand.

Nachdem man den Eand iiber dem Punto de San Fran
cisco erstiegen h a t, , kommt man auf eine Hochfliiche, die 
mit grobem Gesteinsschutt iiberschuttet ist und sanft nach 
Westen bis zum Ubergangspunkte ansteigt. Es ist diess 
die Fortsetzung des Plateau’s im Siiden, auf dem der Cerro 
Bonete steht; es triigt auch hier einen machtigen Schnee- 
gipfel, den Cerro de San Francisco, der sich im Siiden 
vom Wege, zwischen diesem Pass und dem des llio Losas 
beflndet. Der Boden ist sehr ungleich und die Anlegung 
der Bahn in dieser Hohe ohne Zweifel beschwerlich der 
starken Steigung wegen, denn nach einem Eitt von 4^ Le- 
guas ist man am Kammrande, welcher nach Hrn. Flint’s 
Messung 15.021 Fuss hoch liegt, nach der Hrn. Naranjo’s 
14.991 F., — Angaben, die durch ihre grosse Anniiherung 
beweisen, dass die Hbhe defe Passes keineswegs zu hoch 
angegeben sein diirfte.

Oifenbar befindet sich der Pass schon in der Eegion 
des bestandig gefrornen Dunstniederschlags und seine -Be- 
freiung vom Sehnee kann lediglioh der Armuth dieser 
Atmosphare an Wasserdunst und der Strahlung des tiiglich 
von der Sonne erwarmten Bodens zugesohrieben werden. 
Im Winter, vom Mai bis September, kommen hier heftige 
Schneestiirme von Zeit zu Zeit vor, wie auf dem ganzen 
Cordilleren-Plateau, aber schon nach einigen Tagen ist der 
Sehnee wieder geschmolzen, daher das ganze Jahr hindurch 
der Fahrbarkeit der Bahn von dieser Seite kein ernstliches 
Hinderniss zu drohen scheint. Nur in den Schluchten und 
am Fuss steiler Gehange trifft man in dieser Gegend der 
Cordilleren den ganzen Winter durch Sehnee, der stellen- 
weis 15 Fuss tief liegen soil und sich noch bis in den 
Sommer hinein halten kann; aber ein fbrmlicher Schluss 
der Cordilleren-Passe durch Sehneefall, wie weiter siidlich 
neben San Juan und Mendoza, ist in dieser Breite des 
Gebirges nicht zu fiirchten.

In der Nahe des Passes liegen siidwarts vom Wege, in 
einer bredten Mulde zwischen dem Cerro San Francisco 
und ,der Passhohe, 'eine Anzahl kleiner Salzlachen, welohe 
der ebenfalls salzhaltigen Laguna .brava am Wege zwischen 
dem Cerro Estanzuelo und Cerro Bonete analog zu sein 
scheinen und mir den Beweis liefern, dass diese ganze 
Strecke der Cordilleren geognostisch wie physikalisch einer- 
lei Charakter besitzt und ganz genau in ihrer Besehaffen- 
heit iibereinstimmt. Aluch Herr Naranjo gedenkt der Salz- 
auswitterungen in dieser Gegend des Gebirges.

Unmittelbar unter dem Pass tritt man in eine enge 
Schlucht, den Por.tezuelo de San Francisco, offenbar eine 
leere Wasserbahn, ein, die Anfangs nur 500 Schritt breit 
ist und mit abnehmender Steigung und zunehmender Breite 
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gegen 6 Leguas weit bis zu der Mulde hinab fuhrt, an 
deren nbrdlichem Eande die Laguna verde sich befindet. 
Sie ist mit Wiesengriinden umgeben, welche die Eeisenden 
zur Fiitterung ihrer Thiere benutzen, aber Strauchholz 
fehlt ganzlich; , nur die Wurzeln der in jener friiheren 
Mittheilung von mir besproehenen, Cuerno de Cabra genaun- 
ten Pflanze kdnnen als Feuerungsmaterial, da wo sie wachst, 
benutzt werden. In der Nahe der Laguna verde trifft der 
Weg fiber den Eio Losas-Pass wieder mit diesem fiber den 
San Francisco-Pass zusammen und beide gehen hier fiber 
ein vollig ebenes Plateau gegen 15 Leguas weit ununter- 
brochen nach Sfidwesten. Die Hochflache, genannt el 
campo de las Tres Cruzes, liegt nach Hrn. Naranjo’s Mes
sung 14.002 Par. Fuss hoch; sie ffihrt an den Eand eines 
Absturzes, der. gleich dem vorigen von einer engen Schlucht 
eingeschnitten wird, die als Portezuelo de las Tres Cruzes 
bekannt ist. Hier fand Herr Flint noch 13.593 Fuss Er- 
hebung; man steigt durch die Quebrada de las Tres Cruzes 
hinunter und trifft in derselben wieder viele Hindernisse 
wegen der Hnebenlieit des Bodens und der Gesteinstrfim- 
mer, die ihn bedecken. Auf halber Hohe entspringt ein 
kleiner Fluss, der Eio Llamas, der in der Eichtung der 
Schlucht nach Siiden fliesst und, obgleich er Zuwaehs von' 
mehreren kleinen Bachen erhalt, doch nach einem Lauf 
von 2 Leguas am Ende der Quebrada sich im Boden ver- 
liert. Diese Gegend nennt man Tres Cruzes, sie erhebt 
sich am Ufer des Eio Llamas 11.930 Fuss fiber dem Meere 
(nach Hrn. Flint’s Messung) und hat Wiesengrund nebst 
Gebiisch in seiner Nahe.

Am Ausgange der Quebrada de las Tres Cruzes ist man 
wieder auf einer 7 Leguas breiten Hochflache, wo einer 
Wegeanlage gar kein Hinderniss in den Weg tritt. Es 
entspricht dieselbe in ihrem Verhaltniss zum fibrigen Ge- 
birge dem westlichen Cordilleren-Plateau, gleich wie die 
Quebrada mit dem Eio Llamas dem Thai des Eio Salado; 
letzteres bezeichnet die Grenze zwischen den beiden Hoch- 
flachen, der ostlichen, die vom Punto de San Francisco 
bis zur Quebrada de las Tres Cruzes reicht, und der west- 
lichen, die kei Tres Cruzes ihren Anfang nimmt. Be- 
sagte Hochflache steigt von da sanft nach Westen an, 
welche Steigung besonders der zweiten westlichen Halfte 
zufallt, und bildet an ihrem Anfange eine schwache Sen- 
kung, in welcher sich dermalen kein Wasserbecken, wohl 
aber ein ausgetrocknetes, die Laguna salada, befindet, deren 
dicker Kochsalzniederschlag hier gewonnen und auf dem 
Eficken von Eseln in 5 Tagen nach Copiapo geschafft 
wird. Hinter der Laguna nach Westen wird der Boden 
unebener und ist namentlich die zwei letzten Leguas sehr 
rauh und felsig, daher ohne Nachhiilfe nicht sehr zur An- 
lage der Bahn geeignet. So gelangt man an den Eand
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des westlichen Plateau’s, das bier nach Flint’s Messung 
■\vieder 13.022 Fuss iiber dem Meere boch ist; man steigt 
einen steilen Abbang, la Cuesta de los Cbilenos, dessen 
lineare Ausdebnung keine balbe Legua betriigt, binunter 
und ist, unten angekommen, in einer engen Thalsehlucbt, 
deren Boden 11.724 Fuss hoeh liegt; der Unterschied be- 
tragt also 1300 Fuss. — Diese Stelle gewfihrt nach Hrn. 
Flint’s Meinung das grdsste Hinderniss fiir die Bahn; alle 
anderen Schwierigkeiten, wie die in der Q,uebrada de las 
Tres Cruzes, am Casadero und selbst die der Quebrada 
von Couchuil, lassen sieh nach ihm eher iiberwinden, weil 
nirgends die Steigung so schnell und stark sein miisste 
wie eben bier. Alle solche Schwierigkeiten wiirden beim 
Bau dieser Bahn nicht grosser ausfallen als abnliche auf 
anderen Bahnen, die bereits mit Erfolg iiberwunden wor- 
den sind.

Das enge Thai, welches vom Fuss der Cordilleren aus- 
geht und das gebirgige Vorland Chile’s durchschneidet, ist 
in seinem ganzen Verlaufe von hohen steilen Felsgehangen 
eingeschlossen, hat einen mehr oder weniger unebenen, von 
Triimmern und Felsjochen unterbrochenen Boden und kei- 
nen kontinuirlichen Wasserfaden in seiner Tiefe, sondern 
nur hie und da eine kleine Quelle (Manantiales) oder etwas 
Wiesengrund. Es streicht in siidwestlicher Eichtung mit 
mehreren starken Wellenbiegungen bis zu dem Wege und 
dem Thale, das von Tres Puntas nach Copiapo fiihrt, und 
trifft bei Puquios mit denselben zusammen, von hier an eine 
mehr siidsiidwestliche Eichtung einschlagend. In seinem j 
allgemeinen Charakter gleicht es ganz dem Thale des Eio I 

Copiapo, d. h. der Boden und die unteren Gehange sind j 
sandig, die Hohen kahles und nacktes thonig-sandiges Sedi- 
mentgestein, hie und da von Eruptivmassen unterbrochen, 
welche die Sedimente streckenweis in sogenannte geschich- 
tete Porphyre verwandelt haben. Diese Partie gehbrt der 
mittleren Strecke in der Gegend von Puquios an. Seine 
ganze Lange von der Cuesta bis nach Copiapo wird zu 
36 Leguas angegeben, wovon 15 auf die untere Partie von 
Puquios bis Copiapo kommen.

Die Schlucht, durch 'welche man den steilen Abhang 
der Cordilleren hinunter reitet, fiihrt den Namen des Porte- 
.zuelo de los Chilenos; am Ende derselben hat- die erste 
1 Legua lange Strecke des Thales noch einen sehr .starken 
Fall, der Boden ist hier sehr uneben und die Bahnanlage 
hat daselbst 'grosse Grundarbeiten nothig. Spater wird die 
Steigung geringer, aber es tritt eine andere Schwierigkeit 
auf, d. h. ein niedriger Hbhenzug in der Mitte des Tha
les, welcher dasselbe in zwei neben einander hinlaufende 
Schluchten spaltet; doch trifft man daselbst an mehreren 
Steilen klmne Quellen und Gebiisch. Eine Legua unter- 

wo die beiden Schluchten sich wiederhalb des Punktes,

zum einfachen Thai verbinden, liegt die Station Maricuuga, 
9475 Fuss iiber dem Meere, es ist ein gewbhnliehes Alo- 
jiamento der Eeisenden, wo Wa^ser, Weide und Strauch- 
holz sieh findet; kiinstliche Steinbauten (Pircas) haben hier 
einige Bequemlichkeiten der einfachsten Art bereitet. Von 
da geht das Thai ziemlich geradlinig 4 Leguas welter nach 
einer ahnliehen Stelle, die Tapiacitos heisst und 7850 Fuss 
hoch liegt; dann • macht das Thai mehrere Kriimmungen, 
bis man nach 5 Leguas in die Gegend des Minenwerkes 
(Molinas) von Paipote kommt. Eine Legua vor demselben 
liegt die erste Hiitte mit Bewohnern, genannt El Bolo; es 
ist die einzige Ansiedelung auf der ganzen Strecke von 
Fiamhala bis hierher. Das Thai hat hier eine ziemlich 
giinstige Beschaffenheit fiir den Bahnbau. Paipote ist ge- 
genwartig (1854) verlassen und liegt 5867 Fuss iiber dem 
Meere. Von hier bis Puquios sind 8|- Leguas. Das Thai 
macht in dieser Gegend bis aur Quebrada de San Andres 
eine starke Kriimmung nach Norden, bietet aber sonst 
keine erheblichen Schwierigkeiten dar. Eine Meile von 
Paipote ist ein Eancho mit Bewohnern, wo man Unter- 
kommen findet. Diese erste Strecke ist die schlechteste 
fiir den Wegebau. In Puquios, w'o die Quebrada de Pai
pote in das Thai von Tres Puntas einmiindet, war friiher 
eine Art Wirthshaus, das jetzt (1854) in Triimmern liegt, 
daher fehlt es an Putter fiir die Thiefe, aber Wasser und 
Strauchholz sind vorhanden. Die Hohe der Stelle iiber dem 
Meere betragt noch 3915 Fuss. Von da fiihrt ein breites, 
aber sehr odes Thai his nach Copiapo (1138 Fuss) und 
darin begegnet man keinen Schwierigkeiten mehr; die 
Bahn wiirde sich hier sehr leicht herstellen lassen.

Was endlich die geognostische Beschaffenheit dieser 
Strecke der Cordilleren betrifft, so hat dariiber Herr Ed. Flint 
einige Andeutungen gegeben, welche beweisen, dass das 
Gebirge sich vollig eben so verhalt, wie ich es welter 
siidlieh am W’ege durch die Barranca blanca kennen ge- 
lernt habe. Die Hauptmasse sind rbthliche oder braunlich- 
graue thonig- sandige Sedimente, welche durch Verwitte- 
rung sich in hellfarbigen Sand auflbsen, der d^n Boden 
aller Thaler und den Grand aller Gehange, wo der Abfall 
nicht zu steil ist, bedeckt. Aber auf dem.Plateau liegt 
Gesteinsschutt, der hauptsiichlich von den Porphyr- und 
Trachyt-Kegelgruppen herriihrt, die sich in Ziigen iiber 
dasselbe ausbreiten und die oberen Eander der Thalschluch- 
ten begleiten. Granit findet sich miichfig entwickelt im 
Thai des Eio Casadero neben der Piedra parada und west- 
lich am Pik der Cuesta de los Chilenos. Lber den Erz- 
gehalt des Chilenischen Vorlandes sind geniigende Hach- 
richten vorhanden, welche lehren, dass zahlreiche Gange 
von Kupfer-, Silber- und Blei-Erzen diese westlichen Ab- 
hange der Cordilleren durchsetzen, aber von der bstlichen
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Oder Argentinischen Seite weiss man dariiber noch A’ichts.
Herr Flint traf am San Francisco-Pass einen Silbersucher,
der dort wie so viele seiner Art im Gebirge herumstreifte,
um Erzadern zu erspahen. Er wollte mehrere Kupfer-
gange gefunden haben und versieberte mit Bestimmtheit,
in der Hahe eine 5 Fuss miichtige Steinkohlenschieht
zn kennen. Das ware ein interessanter und wichtiger

•
Fund fiir die projektirte Bahn. Mdglich ist es wolil, denn 
das Gebirge ostlich vom San Francisco-Pass gehort allem 
Anschein nach zur Silurischen Formation und das west- 
lich davon bis zur Quebrada de las Tres Cruzes wobl zur 
Devoniscben; dann miisste auf der Grenze dieser Forma
tion und des sogenannten Perm’seben Systems, dem das 
westlicbe Cordilleren - Plateau anzugeboren scbeint, die 
Steinkoblen-Formation gelagert sein. Wenn, wie icb Grund 
babe anzunebmen, die Quebrada de las Tres Cruzes der

Barranca blanca analog' ist und die dortigen bellfarbigen 
Sandsteine zum Perm’seben System geboren, wie ibre Ana- 
logie mit denselben Sebiebten Boliviens nacb D. Forbes’ 
Besebreibung (Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. XVII) zu be- 
weisen scbeint, so ware das Auftreten der Steinkoblen- 
Formation zwiseben der Quebrada de las Tres Cruzes und 
dem San Francisco-Pass eine vollig naturgemasse Ersebei- 
nung, die sowobl wissenscbaftlicb als aucb dkonomiseb 
alle Beaebtung und genauere Naebforsebung verdient. Das 
ganze Cbileniscbe Vorland gebdrt geologiscb, wie D. Forbes 
und icb aus den Versteinerungen erwiesen baben (Abbandl. ■ 
der Katurforsebenden Gesellscbaft zu Halle, Bd. VI) zur 
lura-Formation und die dstlicb vor den Cordilleren gele- 
gene Fortsetzung der Sierra Famatina zur Palaozoiscben 
Gruppe, d. b. wabrscbeinlich zur unteren Siluriseben, wenn 
niebt gar Cambriseben Abtbeilung.

Flacheninlialt und Khstenlange.
Neue Bedenken und Vorschlage.

Mit Bezug auf die von Dr. Keber in den „Geogr. Mittb.” 
(1863, S. 309) angeregte Frage, ob sicb die Kiistenent- 
wickelung durcb Zablen ausdriicken lasse, ist uns abermals 
(vergl. „Geogr. Mittb.” 1863, S. 406) eine Eeibe von Zu- 
schriften zugegangen, ein Beweis, dass der Gegenstand in 
weiteren Kreisen Anklang gefunden bat. Zum Tbeil ent- 
balten sie Wiederbolungen der bereits publicirten Vor- 
scblage. Dr. Keber selbst bringt aber gegriindete Bedenken 
gegen diese Vorscblage vor und der Konigl. Preuss. Lieut. 
V. Prondzynski erdrtert die verschiedenen Seiten der Frage 
und empfiehlt ein anderes, wie es scbeint, annebmbares 
Yerfabren. Wir lassen beide Aufsatze bier folgen.

1. Dr. Keber’s Einwand gegen Dr. Bothe’s Vorsohlag.
Es gereiebt mir zur Genugtbuung, dass die in meinem 

Aufsatze angeregte Aufgabe mebreren Mannern wiebtig 
genug ersebienen ist, um sicb damit zu beschaftigen. Das 
Heureka ist aber noch niebt da. Halten wir uns, da das 
Vqrfabren Bothe’s, Schumann’s und Steinhauser’s sebliess- 
licb auf dasselbe hinausliiuft, an dem Bothe’sehen Vor
schlage, so ist es allerdings unbestreitbar, dass der'Ausdruck
F- worin L den Umfang, F die Oberflache darstellt, fiir y j ”

iihnliche Figuren eine von der absoluten Grdsse der ge- 
wiihlten Maasseinheit unabhangige Konstante ist (z. B. fiir 
jedes Quadrat und bei jedem Maassstab =  4, beim Kreise 
etwas iiber 3 |), aber damit wird weiter Xichts gewonnen, 
als dass der im zweiten Tfaeile meines Aufsatzes nach-

gewiesene Ubelstand wegfallt, w'onach z. B. die Verhalt- 
nisse eines Quadrats, in Zablen ausgedriickt, ganzlich ver- 
schieden lauten, je naehdem es ’gross oder klein ist, denn 
man kann jenen Satz niebt umdrehen und sagen, dass 
gleiche Verhaltnisszahlen (nennen wir jenen Bothe’sehen 
Quotienten so) aucb ahnliehe Figuren bedingen. So ist 
z. B. 4 aucb die Verbaltnisszahl fiir eine Ellipse, deren 
grosse Acbse nur um wenig langer ist als die kleine. 
Xoch schlagender beweisen diess nachstehende Figuren,

welche sammtlieh gleiehen Inhalt und gleiehen Umfano- 
haben, denn durcb Abschneiden von Dreiecken und An- 
setzen derselben in anderer Lage oder an anderer Stelle 
ist die zweite aus der ersten und die dritte aus der zwei
ten entstanden. Es ist A ebf in A kongruent A  ebf in B, 
eben so sind es die A dgh. Ferner ist A dim in B kon-
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') Herr Dr. C. Schultze in Aschersleben schickte uns folgende No- 
tiz in Bezug anf den Schumann’schen Vorschlag: „Mein verehrter i ’ach- 
genosse, der Oberlehrer Schumann in Konigsberg, der sich, beiiaufig 
beraerkt, um die naturwissenschaftliche und zum Theil geographische 
Erforschung seiner heimathlichen Provinz nicht geringe Verdienste er- 
worben ha t, stellte den richtigen Grundsatz auf, dass man, urn den 
Begriff „Kustenent-wickelung” festzustellen, den Umfang eiues insularen 
Lander-Komplexes mit dem kleinst moglichen Umfange, den dieselbe 
Landflache haben konnte, yergleiohen miisse. Nur hat er hierbet, wahr- 
scheinlich bloss aus Zweckmiissigkeitsriicksichten, als diejenige Flachen- 
form, welche den kleinsten Umfang hat, den ebenen Kreis angenoramen, 
wahrend doch die Plachen, um die es sich hier handelt, Theile der Erd- 
kugeloberflache sind, mithin auch streng genommen nur mit dem Theile 
der Kugeloberflache verglichen werden kbnnen, welcher bei gleichem Inhalt 
den kleinsten Umfang hat. Das ist aber eine Kugelkappe oder Calotte. 
Die Begrenzung derselben ist allerdings auch eine Kreislinie, nur steht 
ihr Inhalt zu diesem kreisformigen Umfange in einem anderen Verhalt- 
nisse, als diess bei einer ebenen Kreisflache der Fall ist.

,,Bezeichnet wiederura F den Flacheninhalt, L die Lange des Um- 
fangs einer Insel oder eines Kontinentes, U die Lange der Peripherie 
einer eben so gtossen Calotte, E den Inhalt der Oberflache der ganzen 
Kugel (hier also der Erde), so ist der Flachenraura einer Calotte, die

kleiner ist als die Halbkugeloberflache, F =  2 ^ E  ( e — ^

folglich U =  2^1^ j t 'F ^ l_mithin die Eiistentwickelung

U

I,Da der Flacheninhalt kleiner Inseln nur ein geringer Bruchtheil 
j S’uer ganzen Erdoberflache ist, so wird ^  fiir dieselben leicht rernach-
lassigt irerden konnen und dann reducirt sich der Ausdruck fiir die 
Kustenentwickelung in diesem Falle ohne erheblichen Fehler auf die von

Herrn Schumann gegebene Formel . Bei gros-

acren Landermassen darf man ohne erheblichen Fehler von der oben 
““gegebenen Formel nicht abweichen.”

gruent A  dl'm' in C und A  bik in B kongruent A  bi'k' 
in C. Alle drei Figuren wiirden somit, sotrohl nach der 
alien als nach der neuen Methode in Bezug auf Inhalt und 
Entwickelung der Umfangslinie berechnet, ein ganz glei- 
ches, also ungereimtes Facit ergeben. - j

Hiermit schlage ich mich iibrigens zugleich selbst, in- | 
dem ich nun auch noch das Einzige, was ich im dritten 
Theile jenes Aufsatzes als haltbar aufgestellt habe („Lander 
gleicher Grosse, aber versohiedener Gestalt”), umstossen 
muss. Die Operation gelang bei den zwar nicht ahnli- j 

chen, aber wenigstens gleichartigen Figuren, den sich immer 
langer streckenden Kechtecken; obige Figuren aber zeigen 
dieselbe in ihrer ganzen H^ichtigkeit. Es bleibt also mehr 
als je eine offene Frage. ’)

2. Lieut. V. Prondzynski’s Erorterung u. Vorschlag.
Herr Oberlehrer Dr. Keber hat S. 309 des Jahrg. 1863 

dieser Zeitschrift Bedenken geaussert iiber die ubliche An- 
gabe der Kustenentwickelung eines Landes durch Berech- 
nung der Anzahl von Quadrat-Meilen seines Rauminhalts, der 
1 Meile seiner Kiistenlange entspricht. Seite 406 desselben 
Jahrganges ist darauf eine Zuschrift des Herrn Dr. Bothe,

Direktors der Provinzial-Gewerbeschuie zu Saarbriicken, ver- 
offentlicht, worin derselbe die Bedenken des Dr. Keber 
anerkennt und zu ihrer Abhiilfe vorschlagt, dass man als 
Maass der Kustenentwickelung das Verhaltniss gebrau- 
chen solle, wo U den Umfang, F  den Flachenraum des 
Landes ausdriicken sollen, ersterer durch eine beliebige 
Langeneinheit, letzterer durch, das Quadrat derselben Ein- 
heit gemessen. Es sei erlaubt, auf diesen Gegenstand 
nochmals zuriickzukommen.

In beiden erwahnten Aufsatzen ist von der Voraus- 
setzung ausgegangen, dass Lander von mathematiseh ahn- 
lichen Begrenzungen einen gleichen Ausdruck fiir ihre 
Kustenentwickelung finden miissen, und das iiltere Verfah- 
ren zur Aufstellung dieses Ausdruckes deshalb ’getadelt, 
well diese Gleichheit nicht vorhanden ist. Aus welchem 
Grunde aber diese Forderung gestellt ist, wird nicht ge- 
sagt. Ich mbchte nun behaupten, dass dieselbe durchaus 
ungerechtfertigt sei. Der Zweck einer Angabe uber Kusten
entwickelung kann doch nur der sein, danach zu beur- 
theilen, 6b der Nutzen, den die Bewohner eines Landes 
aus der Hahe der See ziehen konnen, dem betrachteten in 
grosserem oder geringerem Maasse geboten wird, ob die 
Entwickelung des Handels, der Schifffahrt u. s. w. mehr 
oder weniger begunstigt wird, ob das Land einen mariti- 
men Charakter hat oder nicht. Nun wird aber doch ein 
Jeder zugeben, dass von zwei mathematiseh ahnlichen Lan- 
dern das kleinere in dieser Beziehung anders situirt ist 
als das grossere, well bei ersterem im Verhiiltniss zum 
ganzen Inhalt eine, grossere Anzahl von Punkten in der 
Niihe der Kiisten liegt als bei letzterem. Afrika wird z. B. 
gewohnlich als ein Beispiel ausserordentlich geringer Ku
stenentwickelung angezogen. Existirte nun irgendwo eine 
Insel oder eine Gruppe von Inseln, die in der Gestalt 
Afrika mathematiseh iihnlich waren, aber nur einen Eaum- 
inhalt von vielleicht je 20 Quadrat-Meilen batten, so wiireh 
wohl gewiss die Kiistenverhaltnisse einer solehen Insel 
oder einer solehen Inselgruppe nicht die gleich ungiinsti- 
gen, wie sie es fur Afrika sind, und die Kiiste wiirde 
durch Zusammengeruektsein der einzelnen Ein- und Aus- 
biegungen und durch die scharfer gekriimmten Contouren 
auch wirklieh eine verhaltnissmassig mehr gegliederte sein. 
Denkt man andererseits das viel gegliederte England, genau 
seiner jetzigen Gestalt ahnlich, ein Areal von 500.000 Qu.- 
Meilen umfassend, so wiirden die Kiistenverhaltnisse ge
wiss nicht mehr fiir-die gleich giinstigen gelten wie jetzt. 
Die einzelnen Glieder wiirden durch die bedeutende Grosse 
mehr und mehr selbst massenhaft und ungegliedert er- 
scheinen und ich glaube, dass gerade das mehr oder 
weniger starke Gekriimmtsein aller einzelnen Theile der 
Kuste als ein sprechendes Moment fur die Gliederung und
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Entwickelung derselben betrachtet werden muss. I^ach 
bekannten mathematischen Grundsatzen ist als Maass die
ses Gekrummtseins der reciproke Werth. des Kriimmungs- 
Radius zu betrachten und an Stelle dieses Radius, der fiir 
jeden Punkt der Kiiste ein anderer ist, ware passend der 
Radius des Kreises mit in Rechnung zu ziehen, dessen 
Inhalt dem Inhalt des Landes gleich ist.

Eiir Lander von gleichem Inhalt dagegen ist die Ge
stalt der Umgrenzung allein maassgebend, namentlich des- 
wegen, well bei grdsserem Umfang unbedingt mehr Punkte 
des Inneren in naheren, weniger in weiteren Entfernungen 
von der Kiiste liegen, als diess bei gleichem Inhalt und 
geringerem Umfang der Fall ist.

Um hiernach nun Lander von versehiedenen Grbssen 
und Gestalten in Bezug auf Kiistenentwickelung mit ein- 
ander zu vergleichen, ware es nothig, sowohl die giinsti- 
gere Situation des kleineren wie aueh die des mit relativ 
grdsserem Umfang versehenen Landes zu beriicksichtigen.
Wendet man den Quotienten des Dr. Bothe, — an,  soy
wird damit nur die letztere Beziehung ins Auge gefasst 
und es ware dieser Quotient nach dem oben Ausgefiihrten 
deshalb noch durch den Radius des Kreises zu dividiren, 
dessen Inhalt gleich dem Inhalt des Landes ist, oder auch 
durch die Seite des dem Lande gleichen Quadrates, was 
dasselbe ist, da beide Linien in einem konstanten Ver- 
haltniss (1: R tt) stehen. Diese Quadratseite ist gleich ]AF 
und man erhalt so als Ausdruck fiir den Vergleich der

Kiistenentwickelung verschiedener Lander d. h. gerade 
den bisher gebrauehlichen, durch die beiden in Rede ste- 
henden Aufsatze aber angefochtenen Quotienten.

Sehen wir nun aber die diesem Verhaltniss vorgewor- 
fenen Mangel an, so reduciren sich dieselben, abgesehen 
von dem, den wir schon besprochen und zu widerlegen 
versueht haben, namentlich darauf, dass dieser Quotient 
einen versehiedenen Zahlenwerth erhalt je nach der Maass- 
einheit, die man wahlt. Dieser Vorwurf ist aber nur dann 
richtig, wenn man ein absolutes Urtheil aus diesem Zahlen- 
werthe fiir ein Land fiir sich betrachtet ziehen wollte. 
Ein solches Urtheil ist aber iiberhaupt unmdglich, denn es 
wird Niemand, wenn er nur ein Land fiir sich betrachtet, 
aus einer ihm gegebenen Zahl fiir die Kiistenentwickelung, 
mag dieselbe berechnet sein, nach welcher Methode sie 
will, irgend welehe Schliisse fiir das Land ziehen konnen. 
Kur relativ kann iiberhaupt eine solche Zablenangabe von 
Werth sein, indem sie Vergleiohe zwischen versehiedenen 
Landern erlaubt. Das Verhaltniss der Zahlenwerthe fiir die 
Kiistenentwickelung zweier Lander, die nach dem bisheri-

gen System berechnet sind, ist aber genau dasselbe, nach 
welcher Maasseinheit auch die Messung veranstaltet ist, 
wie iibrigens auch Dr. Keber selbst zugiebt. Man sieht 
diess leicht aus folgender Betrachtung: Sei a die Anzahl 
der Quadrat-Einheiten des Areals, ■ a die Anzahl der korre- 
spondirenden Langen-Einheiten der Kiigte eines Landes A, 
b und die entsprechenden Zahlen fiir das Land B, so 
ist das Verhaltniss der Kiistenentwickelung nach unserem 
System

a ’ b '
Kahme man jetzt zum Messen eine Langen-Einheit, die 

mMal so gross als die vorige ist (wobei m eine rationale 
Oder irrationale, ganze oder gebrochene Zahl sein kann), so 
wiirde die Quadrat-Einheit m^ Mai so gross sein als vorher 
und man erhielte jetzt fiir das Land A die Zahlen am^, am, 
fiir das Land B bm ,̂ /?m. Das obige Verhaltniss ware jetzt 

am jSm 
am̂  ' bm̂

und man sieht, dass diess dem ersten identisch ist.
Da nun aber allerdings zugegeben werden muss, dass 

ein Jedet, namentlich aber der Schiiler, leicht, wenn er 
bestimmte Zahlenangaben liest, w ie: „In Afrika kommen 
auf 1 Meile Umfang 160 Quadrat-Meilen Areal, in Asien 
auf 1 Meile 105 Quadrat-Meilen” u. s. w ., es vergisst, 
dabei nur den Vergleich der Lander unter einander im 
Auge zu haben, und auf die absoluten Zahlen einen Werth 
legt, der ihnen nicht gebiihrt, und da dann freilich An- 
gaben in anderen Maass-Einheiten den friiheren gar nicht 
mehr zu entsprechen scheinen, so mdchte es sich empfeh- 
len, bei Zusammenstellungen iiber Kiistenentwickelung gar 
nicht derartige Angaben zu machen, sondern den Quotienten 
j  fiir irgend ein bestimmtes Land, etwa Europa, auf Eins 
zu reducirea und die Kiistenentwickelung aller anderen 
Lander dann als Theile oder Vielfache dieser Einheit anzu- 
geben. Danach wiirde sich z. B. die von Herrn Dr. Bothe 
gegebene Tabelle folgendermaassen umgestalten:

Name des Landes. A real in  Geogr. 
QMeilen.

Umfang in Geogr. Entwickelung. 
QMeilen.

Europa 1 6 0 .0 0 0 4 3 0 0 1,000
Asien 8 1 0 .0 0 0 7700 0,354
Afrika 5 3 4 .2 0 0 3 2 5 0 0,226
Nord-Amerika . 3 4 2 .0 0 0 6 1 0 0  ■ 0,664
Siid-Amerika 3 2 1 .0 0 0 3 4 0 0 0,394
Australien 1 3 8 .0 0 0 19 0 0 0,512
Italien 2 .9 3 0 3 5 0 4,445
Hinter-Indien 3 3 .0 0 0 1 1 0 0 1,240
Kalifornien 2 .6 0 0 180 2,576

Wer die entspreehende Rechnung fiir irgend eine an-
dere Langen-Einheit, etwa den Myriameter ausfiihrte, wiirde
genau dieselben Zahlen fiir die Entwickelung erhalten.

    
 



94

Die Besiedelaag von Arnhem’s Laud in Nord-Australien.
(Fortsetzung. ')

Der Hauptgrund, weshalb die J^iederlassungen auf der 
Halbinsel Coburg zu keiner Entwickelung gelangten, war 
nacb iibereinstimineiiden Zeuguissen der, dass eine Kolo- 
nisation daselbst iiberbaupf nicbt versucbt wurde; die Bri- 
tiscbe Regierung begniigte sicb einfacb mit der Unterbal- 
tung eines Militarpostens, und da zu jener Zeit zufallig 
keine politischen Ereignisse in Siidost-Asien eintraten, wel- 
cbe den Werth dieses Postens erkennen Hessen, so gab 
sie ihn- als nutzlos auf.

Aus Dr. Wilson’s „Voyage round the World” ersieht 
man, dass schon die Ansiedelung in Eaffles-Bai einen guten 
Erfolg batte haben konnen und dass der eigentliche Grund 
zu ibrem Aufgeben wobl die Unlust der Offiziere war, die 
Sehwierigkeiten und Entbehrungen einer ersten Besiedelung 
durchzumacben. Als Dr. Wilson nacb dem Aufgeben von 
Fort Wellington mit dem Kommandanten desselben. Captain 
Barker, in Kupang auf der Insel Timor sicb befand, wurde 
ihm berichtet, „dass viele Chinesen im Begriff standen, 
von Java nacb der Rafi'les-Bai auszuwandern, da sie vor 
Kurzem erfahren batten, sie wiirden die Erlaubniss dazu 
erhalten. Das ganzliehe Verlassen der Nord-Australischen 
Kiiste erregte grosses Bedauern unter den Handelsleuten 
zu Kupang, da sie sicb grosse Vortheile von einem kom- 
merziellen Yerkehr mit derselben versprochen batten”.

In dem Reisebericht von Macgillivray ^), Naturforscher 
der Stanley’schen Vermessungs-Expedition auf der „Ratt- 
lesnake” liest man: „Das Port Essington-Experiment kann 
als vollstandig misslungen angesehen werden, aber es konnte 
auch nicbt gut anders sein. Es war niemals mehr als ein 
einfacber Militarposten, dessen geringe Besatzung, fast im- 
mer durcb Krankheit vermindert, Nichts weiter leisten 
konnte, als ihre eigene Lage angenehmer zu machen. Jetzt 
(1848), wo die .\nsiedelung 10 -Jahre bestanden hat, sind 
ibre Bewohner nicbt einmal im Stande, geniigendes Gemiise 
fiir sicb zu zieben, geschweige Schiffe damit zu versorgen. 
Um die Hiilfsquellen einer Kolonie zu entwickeln, wird 
sicherlicb etwas mehr erfordert als die einfache Gegenwart 
einer Abtbeilung Soldaten, aber man sieht aus Allem, dass 
die Regierung gegen jede Ermuthigung zur Anlage einer 
permanenten Kiederlassung in Port Essington war.” '

Ahnlipb spricht sicb Capt. Stokes aus , welcher Port 
Essington in den Jahren 1839 und 1841 besuchte: ,,Es 
ist in Wahrheit ein herrlicher Hafen und wiirdig, an seinen

') Siehe S. 21 dieses Jahrganges.
2) Narrative of the voyage of H. M. S. „Rattlesnake”, I , p. 143. 
■*) Discoveries in Australia, I , pp. 24,5, 331 ; II , p. 358.

Ufern die Hauptstadt von Nord-Australien zu tragen, wegen 
der Nabe von Indien und unserer anderen rasch wachsen- 
den dstlichen Besitzungen obne Zweifel bestimmt, nicbt 
nur ein grosses Handels-Emporium, sondern auch eine werth- 
volle Marine - Station fiir Kriegszeiten zu werden. Viele 
Umstiinde vereinigen sicb, ihn zu einer vortheilhaften Sta
tion zu machen. Seine Grosse, denn er kann die grdsste 
Flotte fassen, ist an sicb schon von hoher Wichtigkeit, 
wahrend er als Zufluchtsort fiir verungliickte Schiffe oder 
die iiberlebende Mannschaft untergegangener nicbt hoch 
genug gescbatzt werden kann, um so mehr, da ausgezeich- 
netes Holz zur Ausbesserung von Schiffen in der Nabe 
wachst.” Als Nachtheile nennt Stokes die geringe Aus- 
dehnung des kultivirbaren Landes der Halbinsel, die 
16 Engl. Meilen betragende Entfernung der Niederlassung 
von der Miindung des Hafens — ein Nachtheil, der z. B. 
in ahnlicher W'eise auf den Falkland-Inseln der Niederlas
sung in Berkeley Sound zum grossen Schaden gereichte —, 
das tropische Klima und besonders auch den rein milita- 
rischen Charakter der Ansiedelung. In letzterer Beziehung 
bemerkt er: „Der Zweck der Ansiedelung zu Port Essing
ton war eine einfache militariscbe Okkupation, da es zu 
jener Zeit rathsam erachtet wurde, die Suprematie Gross- 
Britanniens iiber den Australischen Koritinent durcb die 
That zu beweisen, indem man einige seiner hervorragend- 
sten Punkte besetzte; aber sobald die Bestimmung der Bre- 
mer’schen Expedition in Neu-Siid-Wales bekannt wurde, 
boten sicb mehrere Personen als freiwillige Ansiedler an 
und bemiihten sicb eifrigst um die Erlaubniss, die Expe
dition begleiten zu diirfen. Ihre Absicht ging auf die Her- 
stellung eines Handelsverkehrs mit den Inseln  der Arafura- 
See und sicherlicb batte man von ihnen weit eber crwarten 
konnen, dass sie die Hiilfsquellen des Landes aufschliessen 
wiirden, als von einer Garnison, deren Bedrirfnisse von 
aussen zugefiihrt werden, deren Gegenwart keine Anzie- 
hungskraft fiir Handelsleute hat und welche nicbt durcb 
die Sorge fiir ihren Unterhalt zur Aufsuchung der Eeich- 
thiimer des Bodens veranlasst werden. Aus diesen Griin- 
den sind der Entscbluss der Regierung, kein Land abzu- 
geben, und ihre Verweigerung des Schutzes fiir die Per
sonen, welche die Expedition zu begleiten wiinschten, sehr 
zu beklagen. —  Hatte man aus dem damals herrschenden 
Unternehmungsgeist Yortbeil gezogen, so wiirden zu Port 
Essington die Keime einer neuen Kolonie gelegt worden 
sein, die schliesslich zu Bedeutung batte emporwachsen 
miissen.”
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Und an einer .anderen Stelle: „Was auch die ■wirkli- 
chen Hiilfsquellen von Port Essington sein mogen, bis jetzt 
ist noeb Wenig oder Nichts geschehen, sie kennen zu 
lernen. Wir sind nooh immer darauf angewiesen, unsere 
Ansicht auf Konjekturen und Hypothesen zu griinden, wir 
kennen Nichts von dem Umfang des Handels, der mit den 
Inseln des Indischen Archipels ins Leben ■ treten kdnnte, 
Nichts von den Produkten des Pestlandes, Nichts von der 
Ausdehnung, welehe die Kolonisation in den benachbarten 
Gegenden annehmen kdnnte. Ohne Data dieser Art ist es 
unmdglich, mit einiger Genauigkeit die wahrscheinliche kiinf- 
tige Wichtigkeit unserer Ansiedelung zu Port Essington zu 
schatzen, derenWerth nicht von der Frnchtbarkeit der Halb- 
insel Coburg abhangt, eben so wenig wie der Gibraltar’s von 
der Prodiiktivitat des anstossenden Spanisehen Gebiets. Vic
toria kdnnte, wenn wir nur seinen inneren Worth betrach- 
ten, ohne wesentlichen Nachtheil fiir unsere Interessen aus 
der Liste unserer Besitzungen gestrichen werden, aber seine 
Bedeutung als Handels-Station ist unberechenbar. Auf das 
jetzt noth unerforschte, vollkommen unbekannte Hinterland 
und auf die Inseln innerhalb eines Radius von 500 Engl. 
Meilen miissen wir blicken, um eine richtige Yorstellung 
von dem Worth Port Essington’s fiir die Krone zu erhal- 
ten. Gegenwiirtig mag es Manchem miissig scheinen, diese 
entfernten Punkte als Elements in die Diskussion fiber 
eine solche Frage hineinzuziehen, aber Niemand, der iiber 
die Macht des Handels, selbst entferntere Punkte der Erde 
zu verkniipfen, nachdenkt, wird die Ansicht fiir phanta- 
stisch halten, dass Victoria eines Pages, so wenig Werth 
auch die Landstriche in seiner unmittelbaren Nahe haben 
mogen, das Centrum eines grossen Handels-Systems, das 
Emporium fiir den Austausch der Produkte des Indischen 
Archipels gegen die der weiten Ebenen Australiens werden 
muss.”

So schrieb Stokes im Jahre 1841. Seitdem lernte man 
durch Leichhardt’s Reise im J. 1845, durch die Gregory’- 
sche Expedition in den Jahren 1855 und 1856 und durch 
Stuart’s Reise im J. 1862 das Innere von Arnhem’s Land 
kennen, die Uferlandschaften des von Stokes 1839 ent- 
deekten Vietoria-Flusses. wurden in grdsserer Ausdehnung 
erforscht, in den rasch aufbliihenden Kolonien Australiens 
sammelte man reiche Erfahrungen iiber die Nutzbarkeit 
des Australischen Bodens und in Port Essington selbst 
war George W’̂ indsor Earl bis 1849 thatig, Alles in Erfah- 
rung zu bringen, was im Fall einer Besiedelung jener Ge
genden den Kolonisten von Nutzen sein kdnnte.- Dieser 
Zuwachs an Kenntniss der natiirlichen Bedingungen des 
Landes hat die Hoffnungen nur noch hdher gespannt, man 
denkt nicht mehr hauptsaehlich an die Vortheile der geo- 
graphischen Lage, sondern fasst vor Allem das Land selbst

ins Auge, um die grossartigen Viehziichtereien des Siidens 
auch auf den Norden auszudehnen und einen Anbau tro- 
pischer Produkte in ausgebreitetem Maasse zu versuchen. 
Der erwiihnte Earl, die kompetenteste Autoritat in dieser 
Frage, ist von dem Gelingen einer wirklichen Besiedelung 
des Nordens so fest iiberzeugt, dass er ein Handbuch fiir 
die kiinftigen Kolonisten herausgegeben hat *). Er ist der 
Meinung; dass die erste grdssere Kolonisation am Victoria- 
Fluss Statt finden werde, wie auch in der That die Siid- 
Australische Regierung beabsichtigt, und dass ihr Erbliihen 
nur eine Frage der Zeit sei; dass er von den Anstrengun- 
gen einer kleinen Anzahl Kolonisten in einem Lande Er- 
folg erwarte, wo die Gross-Britannische Regierung selbst 
drei Mai vergebliche Ansiedelungs-Versuche gemacht habe, 
erklare sich leicht, denn eine Niederlassung konne man 
niemals als bleibend betrachten, so lange sje nicht von 
einer Anzahl Kolonisten gestiitzt werde, welche mit ihrem 
Erfolg so eng verwachsen seien, dass das Aufgeben der 
Niederlassung zugleich den Ruin der Kolonisten nach sich 
ziehe.
- Aus den Berichten von Gregory und seinen Begleitern 

ist noch frisch im Gedachtniss, dass am Victoria und sei
nen Armen mindestens 5 Millionen Acres fruchtbaren, zum 
Theil ausgezeichneten Landes der Benutzung barren, wah- 
rend der Fluss selbst einen trefflichen Hafen fiir Seeschilfe 
abgiebt und von kleineren Fahrzeugen bis iiber 100 Engl. 
Meilen von der Miindung aufwiirts befahren werden kann ; 
aber auch das Tafelland, von welchem das Thai des Victo
ria eingeschlossen wird und das in einer durchsehnittlichen 
Hohe von 80O Fuss, gegen Siiden allmahlich aufsteigend, 
das Innere von Arnhem’s Land ausfiillt, bietet nach Gre
gory’s Urtheil weit grdssere natiirliche Vortheile als West- 
Australien und eignet sich mit seiner Grasdecke sehr gut, 
dem rasch anwaehsenden Bediirfniss nach Weideland in 
Australien entgegenzukommen Dieses Tafelland umfasst 
im Osten die Thaler des Roper und seiner Zufliisse mit 
vortrefflichem Boden und fallt gegen Nordwest schrofF nach 
den mit iippiger tropischer Vegetation bekleideten Alluvial- 
Ebenen ab, welche der Adelaide und die Alligator-Fliisse 
durchziehen. Es besteht nach den Untersuchungen von 
Wilson ®), Stuart und Leichhardt aus Sandsteinen der

*) A Handbook for colonists in tropical Australia. London, Triib- 
ner, 1863. (Separat-Abdruck aus Logan’s Journal of the Indian Archi
pelago.)

2) Papers relating to an expedition recently undertaken for the 
purpose of exploring the northern  portion of Australia. London 1857.

3) notes on the physical geography of North-West Australia. (Jour
nal of the R. Geogr. Soc. of London, X XVIIl, pp, 137

J. M'Douall Stuart’s explorations across the continent of Austra
lia, 1861— 62. Melbourne 1863.

5) Overland Expedition from Moreton Bay to Port Essington Lon
don 1847.
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Steinkohlen-Periode, die hie und da von Trap oder Granit 
durchbrochen sind und auf Thonschiefer ruhen, der bei 
Zutritt der Luft leicht verwittert und dann ,zu sehr frucht- 
barer Erde wird. Am Fuss des nordwestlichen Eandes 
vermuthet Stuart nach der Lagerung der dort vorkommen- 
den Quarz - Konglomerate _und Schiefer das Vorhandensein 
von Gold.

Das Sandstein-Plateau wird bei seiner sparliehen Be- 
wasserung vielleicht immer Weideland bleiben, selbst auf 
den Tiefebenen wird die Viehzucht bei Beginn der Kolo- 
nisation die Hauptsache sein und sie hat bier alle Aussicbt 
auf eine bedeutende Entwiekelung. Gregory berichtet, dass 
die Griiser ungewbhnlicb nahrhafter Art seien und seine 
Pferde daber trotz bestandiger Arbeit sich ausserordentlich 
wohl befunden hiitten, bis sie siidlich vom Roper auf un- 
fruchtbares Land kamen. Stuart traf von Siiden kommend 
schon bei den Daly Waters auf ausgezeichnetes Grasland 
neben dichten Eucalypten-Waldern. Die Umgegend des 
Blue Grass Swamp und der Purdie Ponds riihmt er als ein 
sehr scbbnes Land mit hobem, den Pferden bis an den 
Bauch reichenden Gras; aueh in dem ausgetrockneten Regen- 
bette des Strangways, wo er zuerst der Kohlpalme (Sea- 
forthia) begegnete, stand iippiges Gras. Die Ufer des Ro
per, der in mehreren Kanalen tiefes fliessendes Wasser 
enthielt, so dass er unterhalb der Einmiindung des Strang
ways keinen tJbergang bot, besaumte eine so iippige Vege
tation, darunter Kohlpalmen, Bambus, 40 Fuss hohe Facher- 
palmen (wohl Corypha australis), bobes Gras, dass Stuart 
diess fiir das schbnste Land erklart, das er je in Austra- 
lien gesehen babe. Selbst der schlechtere Boden zwischen 
dem Gebiet des Roper und dem des Adelaide bietet immer 
noch gute, in den Thalern ausgezeichnete Weide, hie und 
da auch Quellen und fliessende Gewasser. Auf den frucht- 
baren Alluvial-Ebenen am Adelaide gestaltet sich das Vege
tations - Bild zu einem vdllig tropischen; das Flussthal 
selbst und das westliche Uferland sind stark bewaldet, die 
dstliche Ebene bat zwar zwischendurch Sandflachen und 
steinige Hohen, aber daneben Strecken der vorziiglichsten 
Art und sogar auf den Sandplateaux wacbst reichliches 
Gras. An den Bachen und auf dem schwarzen Boden in 
der Dmgebung des grossen Siisswasser-Sumpfes gleicht die 

' Grasdecke einem dichten Feld griinen Weizens und an 
sumpfigen Stellen reicht es dem Reiter bis an die Schulter.

Ahnlicbes liest man auch bei King '), Stokes und Leich
hardt, aber Earl macht noch auf ein besonders nahrhaftes 
Gras jener Gegend aufmerksam, das in einzelnen Biischeln 
zu 5 bis 8 Fuss Kobe wacbst und von den Kolonisten in

c , ’) survey of the intertropical and western coasts
of Australia, 1818—1822, London 1827.

Port Essington vorzugsweise als Viehfutter verwendet wurde. 
Das Heu von diesem Gras ist fiir Pferde und Rinder auf 
Seereisen besser als irgend ein anderes, nicht ausgenom- 
men das beste Hafe'rheu der Kap-Kolonie, das zwar an 
Giite ihm nahe steht, aber nicht so viel Zuckerstoff ent- 
halt. Auch das Panicum oder Brodgras, der Wilde Hafer 
und der Wilde Reis werden der Viehzu'cbt sehr zu Statten 
kommen. Die Gewohnheit der Eingebornen, das diirre 
Gras abzubrennen, um frischen Nachwuchs zu erzielen, 
wiirde von den Ansiedlern anzunehmen sein.

Die oft besprochene Frage, ob die Schafzucht auf die 
Nordkiiste ausgedehnt werden kbnne, wagt auch Earl nicht 
zu entscheiden, doch ist er zu der Annahme geneigt, dass 
bei bfterem Importiren von Bocken aus dem Siiden die 
Degeneration der Wolle vermieden werden kdnnte. Captain 
Sturt beobachtete zwar im J. 1845, dass jenseit des Paral
lels von 29° 4 0 ' S. die Wolle auf den Schafen, die er 
bei sich hatte, zu wachsen aufhorte, und Ahnliches be
richtet neuerdings M®Kinlay, aber Sir Richard MacDonnell '} 
meint, man dtirfe das Klima an der Kiiste nicht nach der 
trockenen Atmosphare des Inneren beurtheilen, und weist 
darauf h in , dass in Queensland bereits iiber 1 Million 
Schafe nbrdlich vom Wendekreis weiden.

Die Rinderzucht wird nach den in Port Essington ge- 
machten Erfahrungen keine Schwierigkeiten bieten und von 
Anfang an den Hauptindustriezweig der neuen Kolonisten 
abgeben. Eben so bezweifelt Earl nicht im Geringsten, 
dass Pferde bester Race an der tropischen Nordkiiste ge- 
zogen werden kdnnen. „Bei reichlicher W eide, grossen 
Strecken offenen Landes, auf denen die jungen Thiere ihre 
Glieder in  Freiheit iiben konnen, und einem Klima, das 
demjenigen sehr ahnlich ist, in welchem die besten Racen 
der Welt producirt werden, konnen nur Nachlassigkeit und 
Mangel an Umsicht bei Auswahl und Zucht verhindern, 
dass die Pferde Nord-Australiens zu derselben Beriihmtheit 
gelangen wie die von Arabien und der Berberei.” Die 
besten Markte fiir den Absatz der Pferde sind Madras und 
Calcutta, wo die Kachfrage fiir Militiir und Private sehr 
gross ist. Schon jetzt gehen von Siid-Australien alljahrlich 
iiber 500 Pferde nach Indien. Auch Java wird vielleicht 
ein gunstiger Markt werden, weil die dort einheimischen 
Pferde zu klein fiir Kavallerie und Artillerie sind. Die 
Rinder, welche die Kolonisten zu ziehen im Sfande sind, 
wird in der ersten Zeit Mauritius sammtlich absorbiren, 
spater werden sich auch fiir sie Abzugswege nach Indien 
und dem Archipel erbffnen. Sollte die Ausfuhr lebender 
Thiere mit der Produktion nicht gleichen Schritt halten, 
so wiirde das Einsieden zur Gewinnung von Talg wie in

’) AuHralia, what it is, and what it may be. A Lecture. Dublin 1863.
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den siidlichen Kolonien und die Bereitung des in Ost- 
Asien sehr gesuehten getrockeeten Fleisehes („Dindin”) 
Industriezweige abgeben, die einer grossen Entwickelung 
fahig, sind.

Die Niederungen am Victoria und yon diesem ndrdlich 
nnd nordbstlich' bis zur Halbinsel Coburg bieten ein weites 
Feld fiir die Bodenkultur. Sie haben eine hafenreiehe 
Kiiste, schiffbare Fliisse und fruchtbaren Boden, also eine 
Vereinigung giinstiger Bedingungen, wie sie in Australien 
ausserst selten vorkommt. Was insbesondere die Fliisse 
anlangt, so wurde der von Fitzmauriee, einem Mitglied 
der Stokes’schen Expedition, 1839 entdeckte und nach ihm 
benannte Fluss 30 Seemeilen aufwarts befahren und 2 bis 
7 Faden tief,' obne viele Kriimmungen und an dem aus- 
sersten erreiohten Punkte noch ^ Seemeile breit befunden, 
wabrend die Breite an der Mundung iiber 2 Seemeilen 
betragt. — Den Adelaide-Fluss fuhren Captain Wickham, 
Lieut. Emery und Mr. Helpman von der Stokes’schen Ex- 
• pedition Ende Juli 1839 und Capt. Stokes selbst im Au
gust in einem Boote nahe an 80 Seemeilen hinauf bis an 
einen Punkt, wo er aus zwei Armen, einem siidlichen und 
einem dstlichen, entsteht. Der letztere war zu schmal fiir 
eiiS lluderboot, der erstere aber durch hineingefallene Baume 
versperrt. Die Tiefe betrug zwischen 2 und 6 Faden, der 
Eingang an der Mundung war zwar eng, aber 3 bis 4 Fa
den tief, so dass Schiffe von .4- his 500 Tonnen den Fluss 
ungefahr 50, Seemeilen weit aufwarts bis in das siisse 
Wasser befahren konnen. Die- niedrigen Ufer begiinstigen 
die Bewasserung des Landes zur Reiskultur, der Boden ist 
meist gut und die Monotonie der ebenen Prairie wird 
durch Waldpartien und Bambus - Dickichte unterbrochen. 
An der Vereinigung der beiden Arme wurde noch eine 
Fluth von 3 Fuss Hohe beobachtet, dagegen keine merk- 
bare Stromung. Ohne Zweifel werden die Uferebenen 
zeitweis iiberschwemmt, denn Bambus-Stengel und andere 
fortgetriebene Gegenstande hingen 8 bis 10 Fuss iiber dem 
Niveau deSa Flusses in den Zweigen der Baume. — Der 
Siidliche Alligator-Fluss wurde im Mai 1818 von Captain 
King ')• 6 Seemeilen weit mit dem Schilf und dann mit 
dem Kahn befahren. Die Tiefe betrug bis 15 Seemeilen 
aufwarts zwischen 5 und 8 Faden, 36 Seemeilen oberhalb 
der Miindung, wo der Fluss 450 Fuss breit und das Was
ser fast trinkbar war,, noch 2^ Faden; auch der kleinere 
Ostliche Alligator-Fluss hat eine Tiefe von 7 bis 8 Faden 
bei 600 Fuss Breite, aber einen kiirzeren Lauf und an 
der Miindung eine Scblammbanb mit nur 12 Fuss Wasser, 
wahrend der W^estliche Alligator-Fluss der kleinste von

'̂) Narrative of a survey of the intertropical and western coasts 
of Australia, 1818—22.. London 1827. Vol. I, p. 100 ff.

Petennann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft I I I .

den dreien und noch unerforscht ist. —̂ Den Liverpool- 
Fluss befuhr King im August 1819 ') 40 Seemeilen auf- 
warts. Seine Breite nimmt von 1^ bis 2 Seemeilen an 
der Mundung auf ^ Seemeile in 10 und auf 60 Fuss in 
40 Seemeilen Entfernung ab. Nur Schiffe von 10 bis 
11 Fuss Tiefgang konnen mit Hiilfe der Fluth die Schlamm- 
bank an der Miindung’passiren; er hat zwar 40 Seemeilen 
hoher oben noch 12 Fuss Tiefe, da aber die Fluth bis 
hierher steigt, so muss er bei Ebbe' fast trocken sein. 
tiberhaupt kann er bei der vollkommenen Flachheit des 
Landes nur fur einen Meeresarm gelten, in den ein kleiner 
Bach fallt.

Die gewohnlichen Getreide - Arten werden auf diesen 
Niederungen voraussichtlich nicht gedeihen, wenigstens ge- 
lang der Weizenbau in Port Essington nicht; da jedoch 
in den Portugiesischen Niederlassungen auf der Nordseite 
von Timor 1200 Fuss iiber dem Meere, aber auch 3 Grade 
niiher dem Aquator, guter, wenn auch kleinkdrniger Wei- 
zen in ansehnlicher Menge gezogen wird, so konnte es 
gelingen, diese wichtige Frucht auf giinstigen Stellen des 
Tafellandes zur Reife zu bringen. Mais gedeiht sowohl 
auf den Hohen als in der Nahe des Meeres vortrefflich, 
die in Port Essington gezogenen Kolben waren vier Mai 
so gross und enthielten wenigstens drei Mai so viel Kor- 
ner als die auf Timor und den benachbarten Inseln ge- 
wonnenen. Zum Reisbau sind die Bedingungen an vielen 
Stellen giinstig, er erfordert aber viel Arbeit und wird 
wohl erst bei diehterer Bevolkerung betrieben werden kon
nen. Grosse Gunst wird sich rasch die Banane erwerben, 
die von der Insel Kisser bei Timor nach Port Essington 
-eingeftihrt wurde; auch die Ananas verbreitet sich von 
selbst und kommt iiberall fort. Eben so gelangen die An- 
pflanzungen von Carica Papaya, Wasser-Melonen, Anona 
squamosa und muricata, Orangen, verschiedenen Capsicum- 
Arten, Lycopersicon esculentum. Convolvulus batatas. Yams, 
Manioc, Arrowroot, Kiirbisen u. s. w. in Port Essington 
vollkommen, wahrend der Anbau von Pfirsichen, Aprikosen 
'und W ein auf dem Tafelland versucht werden konnte. In 
grosser Ausdehnung wiirden Dattel - Palmen und in der 
Niihe der Kiisten Kokos-Palmen gezogen werden konnen, 
aber vor Allem ware der Baumwollenbau zu versuehen.

’ Als Stuart am 24. Juli 1862 die Nordkiiste am Van 
Diemen-Golf erreicht hatte, schrieb er in sein Tagebuch: 
„Also bin ich jetzt, durch die gottliche Vorsehung geleitet, 
im Stande gewesen, den Hauptzweck der Expedition aus- 
zufiihren, und zwar bin ich mitten durch die schonsten 
Gegenden gekommen, die ein Mensch sich wiinschen kann.

q Narrative of a survey of the intertropical ami western coasts 
of Australia, 1818—22. London 1827. Vol. I, p, 255 ff.
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gut bis zur Kiiste und mit einem Strom iliessenden Was- 
■ sers. Vom Newcastle Water bis zur Seekiiste ist die 

Mehrzahl der Pferde mir eine Nacht olme Wasser gewe- 
sen. Wird diese Gegend kolonisirt, so wird man sie zu 
den schdnsten Besitzungen der Krone rechnen, fiir jegliche 
Art von Kultur geeignet. Welch’ ein prachtiges Land fiir 
den Baumwollenbau!” In der That sind die Versuche in 
Port Essington sehr giinstig ausgefallen und Earl sagt: 
„Es ist schwer, sieh giinstigere Bedingungen fiir den Baum
wollenbau zu denken, als sie in dem Becken des Victoria 
existiren, niimlieh 3 Monate Eegen, auf die 4 Monate hin- 
durch kiihle trockehe Tage und helle thauige Nachte fol- 
gen ohne Stdrungen der Atmosphare,, welche die Entwicke- 
lung der Samen beeintriichtigen konnten. Die Plianzen 
werden durch die Dtirre, welche der kiihlen Jahreszeit 
folgt, zerstdrt werden, aber diess wird sich als ein positi- 
ver Yortheil erweisen, da es dieselbe Wirkung hat wie 
die Froste in Georgia und Carolina, dass sie namlich das 
Pflanzen frischer Samlinge alljahrlich ndthig machen und 
dem Kolonisten nicht erlauben, die Pflanzen im Boden zu 
lassen, in der Hoffnung, eine zweite Ernte von ihnen zu 
erhalten. Diese Nothwendigkeit der jahrlichen Erneuerung 
der Pflanzen hat mit dem Erfolg der Amerikanischen Baum- 
wollen - Pflanzer mehr zu thun gehabt, als. man im All- 
gemeinen zugiebt.”

Fiir einige andere tropische Kulturen scheint Arnhem’s 
Land weniger giinstig zu sein, so wollte der Kaffee in 
Port Essington nicht wachsen und Zuckerrohr wiirde wegen 
der periodischen Diirrung nur bei kiinstlicher Bewasserung 
und mit Aufwand bedeutender Arbeitskraft gedeihen; da- 
gegen bietet das Land sehr schatzbare einheimische. Pro- 
dukte, welche mit den eingefiiJirten eine grosse Mannig- i 
faltigkeit von Industriezweigen veranlassen werden, wenn 
die Beviilkerung zu ausreichender Starke anwachst. Earl 
fiihrt in seinem Buche eine ganze Eeihe solcher Produkte 
auf, so z. B. die Seaforthia oder Kohlpalme, welche einen 
guten Sago liefert und wie die Corypha australis und wahr- 
scheinlich aueh der Flaschenbaum (Sterculia) zur Gewin- 
nung von Zucker verwendet werden kann; das an der 
Westkiiste des Carpentaria-Golfes vorkommende Sandelholz; 
eine betrachtliche Zahl anderer Nutzhiilzer, wie Eucalypten, 
Callytris, Melaleucen,' Casuarinen, Avicennia tomentosa, die 
zwar den Uferlandern des Victoria meist fehlen, aber in 
anderen Gegenden massenweise auftreten und einen be- 
achtenswerthen Handelsartikel abgeben konnten; ferner der 

die Ehizophora, deren Einde als Gerb- und Farbe- 
stoff i ^ h  China eingefiihrt wird; essbare Wurzeln und 
F riich t^  darunter die wohlschmeckende „Stachelbeere” 
(Coniogeton arborescens); die Kap-Feige (Mesembrianthemum 
edule), Portulak und andere Krauter. Das Meer, welches

die tropischen Kiisten Australiens bespiilt, schwarmt von 
. animalischem Leben. Die Trepang - Fischer von Celebes 
und Sumbawa sind seit lange gewohnt, ihren Bedarf aus 
Tien Buchten von Arnhem’s Land zu holen,^ wahrend Mil- 
lionen von grdsseren und kleineren Fischen, verschiedene 
Schildkroten-Arten, der im Van Diemen-Golf haufig vor
kommende Dugong als noch unberiihrte Schatze den Fnter- 
n.ehmungsgeist einer jungen Kolonie anzuregen .geeignet 
sind. Weniger Vortheile stellt die Fauna des Landes in 
Aussicht, doch ist aueh sie nicht gerade arm. Kangurus, 
Wallabis, Opossums, eine Menge wilde Enten, Ganse und 
Tauben, Wachteln, Schnepfen, Sumpfphasanen (Centrapus 
phasianus). Emus, Eeiher, Kakadus und Loris versprechen 
dem Jager Verghiigen und Gewinn und aueh die ver- 
wbhntesten Nimrode wird die Jagd auf die wilden Biiffel 
befriedigen, welche, von Timor nach der ^Eaffles-Bai ein- 
gefiihrt und dort 1827 in Freiheit zuriickgelassen, zu Tau- 
senden sich vermehrt und in den nbrdlichen Kiistengegen- 
den bis zum Carpentaria-Golf und bis siidlich vom Van. 
Diemen-Golf verbreitet haben. Man findet sie meist in 
Heerden von 20 bis 50 Stiick unter Fiihrung eines er- 
wachsenen Bullen von oft enormer Grosse, wahrend ein- 
same Bullen weit umherstreifen, sogar bei der Hanover- 
Bai an der Nordwestkiiste, fiber 600 Engl. Meilen vcwi 
der Eaffles-Bai entfernt, aufgefunden wurden.

Alle diese angedeuteten Vortheile wurden indess wenig 
in Betraeht kommen,- wenn das Klima der Kolonisation 
allzu grosse Schwierigkeiten entgegenstellen sollte, und es 
ist daher ndthig, sich in dieser so Avidersprechend beant- 
worteten Frage mdglichst klar zu werden. Wir wollen 
zunachst die meteorologischen Daten nach den vorhandenen 
Beobachtungen kurz resumiren.

Der Siidost-Passat, der herrschende W ind jener Breiten, 
der aueh im Inneren von Australien wenigstens im Winter 
das tlbergewicht in auffallender Weise behaltd), wird an 
der Nordkiiste in gewissen Jahreszeiten verdrangt. Schon 
in Queensland, wo er zwei Drittheile des Jahrds ununter- 
brochen weht, stellen sich in den Monaten Dezember, 
Januar, Februar und Miirz, also in der Zeit, wo der Nord- 
west-Monsun in der Java- und Molukken-See herrscht, ge- 
legentlich Westwinde ein; an der Nord- und Nordwest- 
kiiste weht der Passat nur wahrend der Monate Mai, Juni 
undJuli stetig, denn .die zunehmende Hitze-erzeugt sodann 
einen aufsteigenden Luftstrom iiber dem Kontinent, welcher 
den Passat nach oben verdrangt, so dass er erst 2- bis 
300 Engl. Meilen jenseit des Landes wieder auf die Ober- 
fliiche des Meeres herabsteigt. An der Nord westkiiste wird 
das auf diese Weise entstehende Vacuum durch einen

') S. „Qeogr. Mitth.” 1861, S. 191.
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Luftstrom ausgeglichen, der urn das Nordwest-Kap biegend 
eine Art West-Monsun darstellt und mit geringer TJnter- 
brechung die Monate August, September und Oktober 
hindureh w eht; er erstreckt sieh bis zur Melville-Insel 
und dem Van Diemen-Golf und wurde auch bisweilen in 
Port Essington beobachtet, obgleich der letztere Ort mebr 
unter dem Einfluss des Windsystems steht, welches im 
Golf von Carpentaria und an der Nordkiiste von Arnhem’s 
Land von der Melville-Insel bis Eap Wessel herrscht. Hier 
namlich hort der Siidost - Passat in den Monaten August, 
September und Oktober nicht ganz und gar auf, sondern 
wird nur so modificirt, dass er des Naehts und Morgens 
als starker Landwind auftritt, auf den am Tage bis spat 
Abends eine Seebrise aus Nordost folgt, wahrend in eini- 
ger Entfernung' vom Lande ein stetiger Ostwind weht. Im 
Lauf des November, bisweilen auch erst im Dezember 
werden die Winde veranderlich und nun bricht der Nord- 
west-Monsun herein, der oft mit grosser Starke 10 Tage 
anhalt und heftige Regenboen bringt. 1st der Eegen sehr 
bedeutend. gewesen und hat er sich weit landeinwarts er- 
streekt, so erhebt sich oft der Siidost-Passat, sobald der 
Nordwest-Wind nachlasst, und weht als eine leichte an- 
haltende Brise, bis ein neuer Monsun mit Eegen herein- 
bricht. Der letzte Monsun wird gewdhnlich im Miirz 
beobachtet, kurze Anfalle auch hie und da noch im April, 
von da an gewinnt aber der Siidost-Passat wieder die 
Oberhand.

Im Winter, wahrend des Passats, ist die Luft kiihl, 
heiter und sehr angenehmj vom August an treten aber im

Inneren sehr heisse Tage und haufige, doch wenig Eegen 
bringende Gewitter auf, eine heisse elektrische Jahreszeit, 
wahrend die Kiistenregion von Arnhem’s Land wenig von 
Gewittern heimgesucht wird. In dieser Zeit kommen.be- 
deutende Stiirme vor, doch liegt bis jetzt nur eine einzige 
siehere Beobachtung vor, dass das Centrum eines Wirbel- 
sturmes die Nordkiiste beriihrt hat, diess war der furcht- 
bare Sturm, der am 5. November 1839 Port Essington 
verheerte ’). Auf diese heisse, trockene Zeit folgt dann 
mit dem Monsun eine Regenzeit mit plotzlichen heftigen 
Eegenfallen, die sich aber nur in einzelnen Jahren weit 
ins Land hinein erstrecken. Diese Regenzeit tritt in den 
Beobachtungen der Gregory’schen Expedition am Victoria 
deutlich hervor )̂, denn die Zahl der Regentage war :

im Oktober 1, 
„ November 12, 
„ Dezember 20, 
„ Januar 15, 
„ Februar 19,

im Marz 8, 
„ April 6, 
„ Mai 0, 
„ Juni 3, 
,, Juli 0.

Wahrend der Regenzeit ist es oft schwiil und heiss, 
dagegen kommen die in den siidliehen Kolonien bekannten 
Heissen Winde im Norden nicht vor.

Die Lage des Landes, das sich bis zum 11. Parallel 
erstreckt, bedingt eine hohe Temperatur. So ergaben Captain 
McArthur’s Beobachtungen zu J*ort Es.sington®) (11° 22 '
S. Br.) folgende Mittelwerthe und Extreme:

') S. ,,Nautical Magazine” , 1840, p. 738.
Journal of the E. Geogr. Soc. of London, vol. 28, p. 143. 
Earl, Enterprise in Tropical Australia, London 1846, p. 89.

1839. 6̂  Vormittags. 2̂  Nachmittags.
Maxincmm.' ! MininQum. Differenz.

Januar . . . 82,16'>F. 22,3'>E. 88,90“F. , 25,8<>E 96,5<>F. 28,7»E 77<>F. 20»E. 19,5“F.
Februar 80,60 21,6 89,07 '25,4 96 28,4 I 78 • 20,4 18
Marz 80,80 21,7 90,58 26 94 27,6 ' 78 20,4 16
April . 81,09 21,8 91,95 26,7 95 28 j  78 20,4 17
Mai 76,50 19,8 88,60 25,2 94 27,6 1 78 20,4 16
Juni 75,41 19,3 85,79 23,9 90 25,8 ; 68 16 22
Juli 70,70 17,2 84,36 23,3 89 25,3 1 63 13,8 26
August. 73,19 18,3 85,90 24 90 25,8 ; 67 15,6 23
September 71,86 17,7 90,06 25,8 94 27,6 69 16,4 25
Oktober 77,76 20,4 91,63 26,5 96 28,4 74 18,7 22
November 80,96 21,8 i 92,25 26,8 97 28,9 76 19,6 21
Dezember

1840.
81,0P 21,8 91,48 26,4 96 28,4 - 79 20,9 17 .

Januar . 79,20 21 i 84,62 23,4 94 27,6 76 19,6 18
Februar 79,44 21,1 85,54 23,8 92 26,7 77 20 i 15
Marz 78,96 20,9 91,40 26,4 96 28,4 76 19,6 1 20
April. . 79,14 20,9 88,39 25,1 94 V 27,6 76 19,6 . 18
Mai 75,63 19,4 85,20 23,6 89 25,3 73 18,2 ; 16
Juni 69,17 16,5 ! 83,13 22,7 88 24,9 64 14,2 24

Im Fort Dundas auf der Melville-Insel war im J. 1827 
bis 1828 die durchsbhnittliche Temperatur des Winters 
80° F. Oder 21,3° R., die des Sommers 86° F, oder, 24° R. 

Am Victoria-Fluss sind die Extreme bedeutender, die

Mittagshitze im Sommer auch durchschnittlieh grosser, da
gegen die Temperatur im Winter ' betrachtlich niedriger. 
Dj^ Beobachtungen.im Gregory’schen Lager (15° 30' S. Br.) 
ergaben:
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Mittel.

November
6*̂  Vormittags. | 
8 1 0 P . ,2 1 ,8 « E . |

N aclim ittags. 
lO O O P., 3 0 ,2 » R .

6  ̂ Abends,
93OF., 27a'^R. 10 '6“ P . , ‘32,9<>R. 69® P . 16 ,4® R

Dezemher 79 20 ,9  j 9 4 27 ,6 87 24 ,4  1 10 5 3 2 ,4 73 18 ,2
1 8 5 6 .

Januar . 78 20,4 : 9 4 ,5 2 7 ,8 86 2 4  1 104 32. 71 1 7 ,3
Februar 78,3 20,6 9 2 ,3 26 ,8 86,5 24 ,2  i 99 29 ,8 To 1 9 ,1
Harz 79,3 21 -f 96 2 8 ,4 89 ,5 25 ,6  i 102 31 ,1 75 19 ,1
April 75,3 19,2 1 91 ,2 26 ,3 85,3 23,7 j 98 29 ,3 6 9 1 6 ,4
Mai 66,8 15,4 9 1 ,8 26 ,6 84,7 23 ,4  ■ 96 28,4 60 1 2 ,4
Juni 59 12 . i 8 4 ,4 2 3 ,3 77,5 20,2  ,j 97 28,9 4 7 6 ,7
Juli . . 59 12 i 87 2 4 ,4 80 21,3  !' 97 28,9 4 9 7,6-

Maximum. Minimum.

Damit stimmen auch die Erfahrungen Stuart’s auf sei- 
nem Zuge durch das Innere von Arnhem’s Land. Trotz- 
dem er nur die Wintermonate, vom April bis Ende Au
gust, daselbst zubrachte, klagt er doch in seinem Tagebuche 
fast taglich iiber grosse Hitze. Der Slidost-Passat wurde 
nur im Juli und August haufiger von veranderlichen und 
Siid-Winden unterbrochen, dfters, besonders im Mai, zeigten 
sich Wolken und am 6. Mai fielen beim Newcastle Water 
sogar einige Eegentropfen, wie es auch im Jahre 1861 
dort im Juni 3 Tage geregnet hatte, aber ndrdlicber auf 
dem Wege bis zum Van Diemen-Golf und zuriiek zum 
Newcastle Water (17° S. Br.) fiel bis Ende August kein 
Regen.

Was nun den Eintiuss dieser klimatiseben Verhaltniss'e 
auf die Gesundheit anlangt> so haben die Erfahrungen in 
Port Essington die friiher allgemein berrschende sehr gun- 
stige Meinung schwankend gemacht. Die verschiedenen 
Yermessungs-Expeditionen batten den Aufenthalt an der 
Nordkiiste von Australien nicht nachtheilig gefunden, der 
Arzt der Niederlassung in Eaffles-Bai berichtete: „Es giebt 
bier keine endemische Krankheit, das Klima des Platzes 
ubertrifft, so weit meine Kenntniss reicht, das jedes ande- 
ren Punktes von gleich naher Lage zum Aquator, und 
ware nicht die hohe Temperatur, so wurde ich es eins der 
besten der Welt nennen”; Bynoe, der Arzt des „Beagle”, 
hielt selbst Port Essington nicht fiir einen ungesunden Ort 
und bemerkt, er sei nach sechzigjahrigen Erfahrungen an 
den Kiisten Australiens zu der tlberzeugung gekommen, 
dass dieses durchweg ein auffallend gesundes Land -sei und 
dass selbst an der Nord- und Nordwestkiiste, wo man jede 
Bucht und Einzackung mit Mangroves besaumt und von 
Sumpffiacben und Korallenklippen in alien Stufen der Ver- 
witterung umgeben finde, trotz der hohen Temperatur keine 
Fieber oder Dysenterien erzeugt wiirden; wirklich war auch 
der Gesundheitszustand der Garnison in Port Essington die 
ersten vier Jahre hindurch ein vortretflicher, dann aber 
riss eine allgemeine Kranklichkeit und grosse Sterblichkeit 
ein, es starben in 5 J'ahren von 58 Mann 27 '). Aus den 
Angaben der Augenzeugen geht Jedocb mit Bestimmth^it

’) Voyage of the Eattlesnake, I, p. 135.

hervor, dass hierbei mehr lokale als allgemein klimatische 
Ursachen wirkten. , . •.

Als Stokes im J. 1841 zum zweiten Mai nach Port 
Essington kam, fand er die Mannschaft kiimmerlich aind 
gelbsiichtig aussehend, obgleich sie noeh nicht eigentlieh 
krank war. Er schloss daraus, dass in diesem Klima Euro- 
piier wohl nicht arbeiten konnten. Den iiblen Einfluss des 
Klima’s bestarkten aber auch manehe Umstande. So waren 
die Soldaten in niedrigen, engen Hiitten untergebracht, 
unmittelbar hinter der Ansiedelung befand sich ein Man- 
grove-Sumpf, dessen Ausdiinstung jedenfalls die Luft ver- 
schleehtern musste-, die Nahrungsmittel waren nicht von 
bester Qualitat, namentlich fehlte es an Vegetabilien, ^o 
dass periodisch Skorbut herrschte.

Captain Keppel, welcher 1849 die-Garnison von Port 
' Essington abholte, berichtet'): „Die anhaltende Hitze und 

Feuchtigkeit wahrend der nassen Jahreszeit ist ausserst 
driickend und schwachend, auch bringt sie Fieber und 
Leberkrankheiten hervor. Die Monate Juni und Juli sind 
kiihl und angenehm. Das Klima ist entschieden ungiinstig, 
besonders fiir Europaer; die hiiufigsten Affektionen sind 
Wechselfieber und Schwache der Verdauungsorgane. Die 
Hauptursachen sind wahrscheinlich die Hitze und Feuchtig
keit, der von Lafid umschlossene Hafen, die Siimpfe und 
Schlammbanke, die Mangrove-Marschen und bei den Euro- 
paern auch der Mangel an frischer und vegetabilischer 
Nahrung, so wie an geistiger Beschaftigung und Anre- 
gung. — Unter den Marine-Soldaten der Besatzung waren 
mehrere, welche an Jagd besonderes Yergntigen fanden und 
Jahre lang die Ansiedelung mit W ildpret versorgt batten. 
Wenn ich die eisernen Gestalten und das verhaltnissmassig 
gesunde Aussehen dieber Leute betrachtete, ihre wunderbare 
Ausdauer in Strapazen und was sie gelegentlich durch die 
Sonne bei Tage und durch den Thau bei Nacht ausstehen 
miissen, so konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, 
dass die Kranklichkeit, welche in der Garnison herrschte, 
eben so wohl in dem Mangel an geistigen und korperliehen 
tibungen als in dem Klima ihren Griind habe.” Auch 
Jukes ist der Meinung, ,,dass die traurige-Monotonie von

')  A visit to the Indian Archipelago, London 1853, vol. I I ,  
pp. 153, 175.
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Port Essington vibeln Einfluss auf die daselbst Stationirten 
gehabt- babe”.

In noch bestimmterer Weise sprieht Earl dariiber. „Das 
'Slima der Halbinsel Coburg’.’, sagt er, „kann im Allgemeinen 
als eins der besten innerhalb der Tropen angesehen werden, 
aber sie hat einige ungesunde Punkte, an denen selbst 
die Eingebornen nicht ungestraft weilen konnen. Hierhin 
gehdrt Port Bremer, ein eingeschlossener Hafen im Osten 
von Port Essington, dessen Kiisten so fieberschwanger sind, 
dass die Eingebornen niemals ihren Wohnsitz dort auf- 
schlagen und die Trepang- Fischer von Makassar, die bei 
ein- Oder zweimaligem Besuch arg von Fieber zu leiden 
haffien, ihn streng vermeiden, obwohl er reich an Trepang 
und ein ausgezeichneter Ankerplatz ist. Aueh die oberen 
Theile des inneren Hafens von Port Essington fiirehten 
die Bugis von Makassar sehr. — In den ersten vier Jahren 
nach der Okkupation von Port Essington kamen sehr wenig 
Fieber und kein einziger Todesfall unter der Garnison vor, 
aber gegen Ende des Jahres 1842 wurden Fieber und zwar 
meist dreitagige vorherrschend, und als im November 1845 
die Garnison, welche 7 Jahre dort zugebracht, durch 
dO Marine-Soldaten abgelost wurde, war wohl keiner von 
alien Bewohnern der Ansiedelung ganz frei von Fieber- 
anfallen gewesen. Diese traten gewbhnlich nicht sehr heftig 
auf, nur 6 Falle endeten mit dem Tode, aber die Sterblich- 
keit war gross genug, um ernste Besorgniss zu erwecken. 
Wir vermutheten Anfangs, die Konstitution der Leute 
mbchte durch den langen Aufenthalt in einem tropischen 
Klima geschwacht worden sein, aber es zeigte sioh, dass 
neu Angekommene eben so den Fieberanfallen unterworfen 
waren. Wir entdeckten jedoch zu unserer Freude, dass 
die Malaria auf die Kiisten des inneren Hafens beschrankt 
war, denn wahrend die Eingebornen in und bei der Nieder- 
lassung eben so und mehr als wir selbst litten, befanden 
sich die an der Ostkiiste des iiusseren Hafens wohnenden 
vollkommen wohl. Diess veranlasste Capt. McArthur, Kekon- 
valescenten dorthin zu schicken, und obwohl sie daselbst 
Entbehrungen und Ungemach zu ertragen hatten, war doeh 
die sehnelle Herstellung ihrer Gesundheit auffallend. Bald 
nach ihrer Biickkehr in die Niederlassung hatten sie jedoch 
gewbhnlich einen lliickfall.” Earl nennt noch einige andere 
Punkte, welche nach den Erfahrungen der Bugis ungesund 
sind, so die Bucht Limba Apiu an der Nordwestkiiste der 
Halbinsel Coburg, die Blue Mud-Bai an der Westkiiste des 
Golfs von Carpentaria und einen sehmalen Meeresarm im 
Siidwesten des Kap Cockburn, im Allgemeinen aber scheint 
sich die' Malaria auf eng eingeschlossene Buchten und Hiifen 
zu beschranken, wahrend olfene Kiisten und das Innere 
des Landes nach den bisherigen Erfahrungen frei von 
Fieber sind.

Die Gegend des Victoria - Flusses hat sich den Mit- 
gliedern der Gregorj ’̂schen Expedition entschieden als ge- 
sund bewahrt. So sagt Wilson: „Obwohl das Klima von 
Nordwest - Australian wenigstens 6 Monate im Jahre zu 
heiss ist, um angenehm zu sein, litt doch unsere Gesund
heit keineswegs darunter und die Monate Mai, Juni und 
Juli waren wirklich schbn.” Eben so sprieht sich der Arzt 
der Expedition, J. E. Elsey, sehr giinstig iiber das Klima 
in Bezug auf den Gesundheitszustand seiner Gefahrten 
aus '), es kam weder Diarrhbe noch Dysenteric noch Eheuma- 
tismus vor lind nur ein einziger leichter Fieberanfall nach 
iibermassiger Anstrengung in voller Sonnenhitze. „Auf- 
fallend ist der Mangel an jener Feuchtigkeit, die ein ô 
charakteristisches Merkmal tropischer Klimate ist. Die 
Wirkung dieser ausserordentlichen Trockenheit zeigt sich 
in der Abwesenheit iippiger und reicher Vegetation, dem 
kleinen und kriippelhaften Wuehs der Baume, der Selten- 
heit der Fame und Moose und dem ganzlichen Fehlen der 
Plechten und Schwamme. Eben so auffallend war die 
geringe Menge der Insekten.” Aueh Gregory selbst sprieht 
seine Verwunderung daruber aus, dass so wenig Krank- 
heiten bei seinen Gefahrten sich einstellten, obwohl die 
Hitze driickend, die Luft bei hauflgem Eegen oft sehr 
schwiil und die Leute oft ohne Schutz und den grbssten 
Strapazen ausgesetzt waren.

Ungesund ist hiernach Arnhem’s Land sicherlich nicht 
zu nennen, aber die hohe Temperatur, iiber die Alle ein- 
stimmig klagen, wird voraussichtlich einen nicht geringen 
Einfluss auf die Entwickelung der Kolonie iiben.

Waterhouse, der Naturalist der letzten Stuart’sehen 
Expedition, bemerkt am Schluss seines 'fagebuches, da im 
Winter schon eine solche Hitze herrsche, glaube er nicht, 
dass das Land im Sommer fiir Europaer passend sei; jedoch 
ist diess jedenfalls iibertrieben. Stuart selbst halt das 
Land nbrdlich vom Eoper bis zur Kiiste fiir ganz geeignet 
zur Besiedelung durch Europaer, da das Klima in jeder 
Hinsicht zutraglich sei. Mit ihm stimmen Gregory und 
seine Begleiter und besonders aueh Earl iiberein. Letzterer 
bestatigt Keppel’s Wahrnehmung, dass in Port Essington 
die Kanguru-Jager, die fast taglich, selbst in der heissesten 
Jahreszeit, lange anstrengende Marsche maehten, stets die 
gesundesten Leute in der Garnison waren, und er schliessi; 
daraus, dass die Hitze nicht nachtheilig fiir die Gesundheit 
sei, obwohl sie natiirlich denen, welche sich im Freien 
bewegen miissen, grosses Ungemach verursacht. So viel 
scheint gewiss, dass Viehzucht in Nord-Australieil recht 
wohl von Europaern betrieben Werden kann, zumal wenn 
die erfahrenen Vtehziichter aus der Gegend des Torrens-

’) Journal of the E. Geogr. Soc. of London, ypl. 28, p. 135.    
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Beckens, des Darling u. s. w. die Sache in die Hand neh- 
men, dass aber eine ausgedehntere Bodenkultur ohne aus 
tropischen Klimaten beigezogene Arbeiter kaum mdglich 
sein wird, auch abgesehen davon, dass Europaische Arbeit 
fiir Baumwollenbau z. B. viel zu theuer sein wiirde. Bei 
Brisbane in Queensland hat man bereits die Erfahrung 
gemacht, dass sich der Britische Arbeiter zum Baumwollenbau 
nicht eignet, und Capt. Towns, ein reicher Kolonist, hat 
deshalb im J. 1863 eine Anzahl Sii'dsee-Insulaner auf seine 
Pflanzungen bei Brisbane gebracht'). Die BeschafFung frem- 
der Arbeiter wird iibrigens auf keine besonderen Sehwierig- 
keiten stossen und Earl giebt dazu ausfuhrliehe Anwei- 
sjjngen.

Zu Hirten wiirden sich nach ihm von alien auswan- 
derungslustigen Ydlkerschaften nur die Klings oder Ein- 
gebornen der Madras-Kiiste eignen, die in den Englischen 
Kolonien auf der Malayisehen Halbinsel fast ein Monopol 
fiir alle mit Pferden und Eindern in Beziehung stehenden 
Beschaftigungen haben, doch miisste man sie unter Euro- 
paisehe Aufseher stellen. Dieselben Leute sind aber auch 
sehr gut zu Feldarbeit zu verwenden, wie denn auf Mau-

') Illustrated London News, 17. Oktober 1863.

ritius seit einer Eeihe von Jahren hauptsachlich Indier von 
der Madras-Kiiste in den Zucker-Plantagen arbeiten. Sie 
wandern alljahrlich zu vielen Tausenden aus ihrer Heimath 
nach Pinang, Malacca, Singapore, Ceylon und Mauritius 
aus, um sich als Arbeiter zu verdingen, und wiirden es 
sicherlich nicht verschmahen, sich fur die Kordkiiste von 
Australien anwerben zu lassen. Sollen indessen tropische 
Produkte in grossem Maassstabe kultivirt werden, so wird 
die Zahl der Indischen Kulis nicht ausreichen, dann werden 
auch Chinesen verwendet werden miissen, die ohne Zweifel 
von freien Stiicken in grosser Zahl herbeikommen werden, 
wenn die Kolonie so weit erstarkt ist, um ihnen Schutz 
gegen die von ihnen sehr gefiirchteten Eingebornen "̂ zu 
gewahren. Sie werden es sich ausserdem ganz besonders 
angelegen sein lassen, die Naturprodukte des Landes und 
namentlich die der See an den Kiisten auszubeuten. Fiir 
Fischerei, Holzfallen und andere Industriezweige eignen 
sich vorziiglich die Malayan, die von den nachst gelegenen 
Inseln des Archipels leicht in grosser Zahl beizuziehen 
waren, wenn man ihnen lohnende Beschaftigung bieten 
kann, so namentlich von Eotti, dessen christliche Bewohner 
haufig in Kupang Beschaftigung suchen, Savu, den Ser- 
watty-Inseln und Timor Laut, das die Holzschlager, Wasser- 
trager u. s. w. fiir Banda liefert.

Eine kurze Besclireibung der geodatisclien und topograpliischen Vermessimgeii,
welche der Ausarbeituiig der Karte des Etna voraufgegaiigen sind.

Von W . S a r to r iu s  v.- W a ltersh au sen ,

(Nebst Karte, s. Tafel 4i)-) .

Als ich im Jahre 1833 eine grdssere geologische Arbeit 
zu unternehmen gedachte, stellte ich mir zum Feld meiner

’) Die Karte des Etna auf Tafel 4 ist eine Keduktion des vor 
einigen Jahren im Stick vollendeten grossen, beriihmten Kartenwerkes 
von Prof. Sartorius v. Waltershausen, fiber dessen Entsfehung der vor- 
liegende Aufsatz die ersten ausffihrlicheren Nachrichten enthalt. Dnser 
Kiirtchen war fiir das neuo tlbersichtsblatt von Italian in Stieler’s 
Hand-Atlas (s. „Geogr. Mitth.” 1863, S. 233) angefertigt worden, wir 
hoffen aber durch seine Eeproduktion in dieser Zeitschrift, besonders 
in Verbindung mit dem Text, jene hiichst bedeutende Arbeit in noch 
weiteren Kreisen bekannt zu machen und das Interesse fiir sie noch 
mehr anzuregen.

Zugleich sollte tes aber auch als Gegenstfick zu der auf derselben 
Tafel beflndlichen Karte des Kilima-ndjaro dienen, da beide den gleichen 
Maassstab haben, also hnmittelbar vergleichbar sind. Diese Karte des 
Kilima-ndjaro, des weltbekannten erloschenen Vulkans im aquatorialen 
Ost-Afrika, der,seit seiner Eritdeckung durch Kebmann .so viel genannt, 

es^n Lage u n d . 4Sfeen Schneekuppen namentlich so oft zu eifrigen 
IS ssionen Veranlaslung gegeben haben, beruhi auf den Aufnahmen 
es aron K. y tier Decken iwahrend seiner ersten Heise (1861) und 

^®P’r t ,  welche Herr Dr. Kiepert im Dezember- 
wir ^fitschrift ffir Allgem. Erdkunde publicirt hat;

^ - ̂  ®*'rain - Darstelluhg dutch Horizontalen, wie sie

Forschungen Island, die. Alpen und den Etna auf die en- 
gere Wahl. Ich ging damals von der richtigeh Ansicht

auf der Original-Zeichnung des lleisenden und nach ih r auf der Kiepert’- 
schen Karte sich findet, dutch Schraffirung w ieder, 'da wir aus der 
Vergleichung der eingeschriebenen Hohenzahlen mit 'der Anzahl der 
Horizontalen zwischen ihnen ersahen, dass die letzteren keinen be- 
stimmten mathematischen Werth haben. Die Karte ist fiberhaupt, wie 
Herr Dr. Kiepert in seinen llemerkungen uns belehrt, nur eine vor- 
laufige, Baron v. der Decken hat die Papiere fiber seine zweite Keise 
nach dem Sehneeberge (1862) auf Mauritius zurfickgelassen,. als er sich. 
geniithigt sah, nach Europa zufiickzueilen, um die Vorbereitungen zu 
seinen weiteren Forschungen selhst zu hetreiben,. und die IJenutzung 
jener Papiere wird spater noch manche. Verbesserung im Einzelnen. 
herbeifuhren; wesentlichere .^nderungen in den'Positiouen und Maass- 
verhaltnissen Karte, sĉ  wie in den daraus .hervorgegangencn Eesui- 
taten der trigbnometrischen Hohenmessungeii verspricht nach
Er. Kiepert’s Ansicht die Verwendung jenes ueuereh Materials kaum 
zu ergeben, wegen der grossen Anzahl der schon-.beim ersten Besuche 
festgestellten Messungs-Stationen, daher denn auch' die^auf der,.zweiten 
Reise ajisgefiihrten- und vorlaufig berechneten Breiten- und Liingen- 
Beobachtungen (innerhalb, unseres Kartchens zu Uru und Mossi) mit 
dem schon vorher festgele^en Resultat der trigonometrischen Aufnahrae 
sehr wohl ubereinstimmten. Die Route der zweiten Eeise und Besteigung
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aus, dass ohne eine exakte Unterlage, ohne eine vorher 
ausgearbeitete topographische Karte, eine griindliche geo- 
logische Bearbeitung einer Gegend unmoglicb sei. Die 
Herstellnng einer nur einigermaassen zuverlassigen Karte 
der Insel Island oder eines auch nur massigen Theiles der 
Alpen (die topographischen Hiilfsmittel der Schweiz waren 
damals noch sehr mangelhaft) wiirde die Krafte eines ein- 
zigen Oder einiger Menschen weit iiberschritten haben. 
Dabei war mein letzfes Ziel nicht auf topographische, son- 
dern auf geologische Untersuchungen gerichtet. Bei ver- 
haltnissmassig geringer Oberflache schienen der Vesuv, der

ist aus dem Gedachtniss und nach dem vorlaufigen Ubersichtskartchen 
dieser Reise eingetragen, welches zugleich. mit der spezielleren Skizze 
des Rilima-udjaro publicirt worden ist.

Nach diesem Kartchen liegt der hochstp Gipfel des Serges in 
3° 7^' S. Br. und 37° 42 ' Ostl; L. y. Q r., also genau in derselben 
Breite und nur 2 bis 3 Deutsche Meilen ostlicher als auf Dr. Kiepert’s 
friiherer Xarte zu Herrn D irektor Meineke’s Bericht uber Dr. Krapfs 
Eeisen (Zeitschrift fur Allgenr. Erdkunde, Bd. IX , Tafel 1) und aiuf 
unserer Skizze des N il-Quellgebiets zur tlbersioht yon Speke’s Ent- 
deckungen („Geogr. M itth.” 1863, Tafel 10), demnacb etwa 33 Deutsche 
Meilen yon dor Kiiste bei llombas.

Die Kobe des Berges betragt nach y. der Decken’s Messungen 
20.065 Engl. Fuss, wahrend die Ebene am siidlichen Fuss etwa 2200 F. 
iiber dem Meere liegt. Die Hbhe der Schneegrenze wird auf 16.400 F. 
angegeben, so dass der Eiesenberg, der hochste bis jetzt in Afrika ge- 
me^sene, zwar entschieden ewjgen Schnee trag t, aber nur auf dem 
beschfankten Eaurae seiner hochsten Knppen oder Hiirner, wo die 
Bedingungen zu einer Qletscherbildung wabrscheinlich fehlen. Obwohl 
di^ Hohen auf der Karte des E tna in Fariser Fuss ausgedriickt sind, 
ha'Sen wir die Hohenzahlen auf und am Kilima-ndjaro in Engl. Fuss 
gegeben, urn die Original-Daten beizubehalten, reduciren aber dieselben 
im. Nachstehenden auf Fariser F u ss , damit eine direkte Vergleichung 
mBgliph wiird.
Am Gipfel des Gr. Kilima-ndjaro
20.065 Engl. F. — 18.827 Par. F.
19.858 18.633- ff
14.665 If 13.760 ff
14.568 f j 13.669 ff
13.900 ff 13.042 ff

9.648 3f 9.053 ff

Am Fuss des Berges yon W. nach 0. 
4867 Engl. F. =  4567 Far. F.
3896 „ ' , 3656 „
3800 „  3566 „
2641 „  2478 „
2276 „  2136 „
An der Eoute der ersten Besteigung 

Am Gipfel des Kl. Kilima-ndjaro 3719 Engl. P. =:: 3490 Far. ,P. 
17.179. Engl. F .-fc 16.119 Far. F. 4744 „ 4451
16)964 „ 15.917 „  7595 „  7126

Schneegrenze
1?.400 Engl. F. =  15.388 Far. F,

Die yon denh Eeisenden zuriickgebrachten und yon den Frofessoren 
Ebse- und Eoth beschriebenen Gesteinsproben (meist Trachyt und Basalt) 
beweisen die yulkanische Natur des Berges.

tt'enn sich auch Fosition, Hbhe und Gestalt des Kilima-ndjaro 
spiiter noch etwas anders herausstellen sollte als auf dieser yorlaufigen 
Skizze, so? ist diese doch eine glanzende Errungenschaft, entscheidend 
fiir eine- der brennendsten Fragen der Afrikanischen Geographie. Er- 
reicht die Aufnahme y. der Deckeu’s auch nicht entfernt die Genauig- 
keit ipi Detail und entbehrt sie ganz der geologischen Spezial-Unter- 
suchungen, welche das Etna-W erk yon Sartorius y. Waltershausen 
auszeichnen, h a f jene noch nicht so yiele Monate gekostet als dieses 
Jahre so ist dagegen durch y. der Decken’s bewundernswiirdige Aus- 
dauer'  und die grossartigen, yon ihm aufgewendeten Mittel ein'fes der 
hochsten und beruhmtesten Vulkangebirge der Erde zuerst wissen- 
schaftlich erobert worden unter Umstiindcn, die mit nicht minderen 
Schwierigkeiten yerbunden waren als die Untersuchungen am Etna. Die 
Deutsche WisseniShaft darf m it Stolz auf die beiden kleinen Karten 
blicken beide sind Zeugniss der unbegrenzten, kein Opfer seheuenden 
Hingebung an eine wissenschaftliche Aufgabe, wodurch wahrhaft Grosses 
erreicht wird. ‘

Etna und die Liparischen Inseln die Gegenden zu sein, 
deren Bearbeitung einen giinstigen Erfolg in Aussicht stellte. 
Am Vesuv war indess schon viel in naturwissenschaftlicher 
Hinsicht geleistet und man konnte erwarten, dass die 
Neapolitanischen Gelehrten das Eeld vor ihren eigenen 
Thiiren mit der 'Zeit weiter hearbeiten wiirden. Aus ver- 
schiedenen Griinden entschloss ich mich endlich zur Be- 
arbeitung des Etna.

Im Oktober des Jahres 1835 gelangte ich in Begleitung 
meines Ereundes und jetzigen Kollegen, Professor Listing, 
in Catania- auf dem Eelde meiner neuen Thatigkeit an. 
Kachdem das Terrain unserer Eorscbungen rekognoscirt 
war, ergab sich sehr bald,' dass weder brauchbare Vorarbei- 
ten irgend einer Art noch andere Hiilfsmittel existirt^n, 
welche einer iftr vor der Seele schwebenden Arbeit batten 
niitzlich sein konnen.

Ausser einer kleinen, sehr unvollkommenen Skizze des 
Etna von Gemmellari, die auf gar keinen Vermessun^en 
beruhte, aus der nicht einmal zum Centriren der "Winkel 
die provisorischen Distanzen entnommen werden konnten, 
einer anderen viel kleineren Skizze in Smyth’s Werk „Sicily 
and its Islands” und einem ziemlich guten Plane der Stadt 
Catania von Ittar gab es damals durchaus keine topogra
phischen Hiilfsmittel.

Aber auch alle anderen Anhaltspunkte, die zum Stiitz- 
punkt einer grosseren geodatischen und physisch - geogra- 
phischen Arbeit batten dienen konnen, fehlten durchaus. 
Die Universitat Catania hatte kein Eernrohr, keine TJhr 
oder Chronometer, keine brauchbare Bibliothek, nicht das 
kleinste chemische Arbeitslokal; ein altes lufterfiilltes Baro
meter und Thermometer bildeten den Inbegriff aller physi- 
kalischen Instrumente. Die Stadt von 70.000 Einwohnern 
hatte auch nicht den dtirftigsten Mefeaniker, der im Sfande 
gewesen ware, die kleinste Reparatur eines Instrumentes 
vorzunehmem Ein jetzt in Afrika reisender Geograph konnte 
in dieser Beziehung nicht hiilfloser dastehen, als wir damals 
in Sicilien H Jahre lang dagestanden haben.

Ich war in dieser Beziehung ganz auf Deutschland an- 
gewiesen, ich nahm einen Theil der Instrumente der besten 
Konstruktion mit mir und liess andere mit vielen Kosten 
und unter grossen Schwierigkeiten aus der Heimath nach- 
kommen.

Unsere Instrumente bestanden aus 2 Ertel’sehen 6- bis 
7z611igen Theodoliten-, einem kleinen Meridiankreis und 
Passage-Instrument, einem grosseren. Eernrohr von PJossel, 
einem kleinen Theodoliten von Meyerstein; aus Bussolen, 
2 Messtischen, 3 Barometern, verschiedenen Thermometern 
und Psychrometern; aus einem Englischen Chronometer, 
einer Duplex - Uhr von Kisselt, einem vollsfandigen Apparat 
zur Erforschung der drei erdmagnetischen Elemente, aus

    
 



104 Beschreibung der geodatischen und topographischen Vennessungen des Etna.

zwei einfaehen Heliotropen und aus versehiedenen unter- 
geordneten Hiilfsmitteln.

Gliicklicher Weise fanden wir bei den Einwohnern Ca
tania’s eine ausserordentlich freundliehe Aufnahme und zu- 
gleich die wohlwollendste Gesinnung, ohne welehe eine 
Arbeit wie die unsrige nicht durchzufiihren gewesen ware. 
Eine Bmpfehlung des Principe Canipo-Franoo, Statthalters 
von Sicilien, an den Intendenten von Catania, Principe 
Manganelli, welehe ieh zu Palermo im Januar 1836 er- 
hielt, stellte mich wenigstens furerst unwissenden Unter- 
behdrden gegeniiber sieher und so konnte eine weit aus- 
sehende Arbeit ohne Unterstiitzung irgend einer Regierung, 
nur unter Gottes Schutz und dm Vertrauen auf eigene 
Kraft, ihren Anfang nehmen.

Es erschien mir durchaus nothwendig,*mit moglichst 
geringem Geld- und ^eitopfer die grdsst mdgliche Genauig- 
keit der geodatischep, topographischen und naturwissen- 
sehaftlichen Arbeiten zu erreichen. Dieser Vorsatz wurde 
im Laufe der Jahre eingehalten und es ist wohl bis jetzt 
nie eine TJntersuchung dieser oder ahnlicher Art mit so 
bescheidenen Hiilfsmitteln und verhaltnissmassig so geringen 
Kosten als diese Bearbeitung des Etna ausgefiihrt worden.

■Die unendlicjien Hindernisse zu schildern, welehe sieh 
der Ausfuhrung meines Planes in den Weg stellten, werde 
ich iibergehen, doch bedurfte es unersehiitterlicher Willens- 
kraft, um zum Ziele zu gelangen.

Das erste dringende Bedurfniss war die Ausfuhrung 
einer geodatischen Triangulation, auf der das topographische 
Gebaude weiter aufgebaut werden sollte. Die Arbeit der 
Triangulation zerfiel in folgende Unterabtheilungen:

1) die Basis-Messung,
'2) die Winkelmessung der Dreieeke,
3) die Orientirung <feiner Seite,
4) die astronomische Ortsbestimmung des Anfangspunkts 

der Koordinaten,
5) die trigonometrischen Hdhenmessungen.
Wir werden diese fiinf versehiedenen, wesentlich von 

einander getrennten Untersuchungen naher durchgehen.
1. Basis-Messung. — Tim fiir diese Arbeit eine pas- 

sende Lokalitat zu finden, kamen zwei Gegenden in Be- 
tracht, namlich die Piana von Catania und der Strand 
zwischen Riposto und Cottone. In beiden Gegenden herrscht 
in der warmeren Jahreszeit todtliche Malaria. Wir ent- - 
schlossen uns fiir die zuletzt genannte Lokalitat, in deren 
Nahe das Val del Bove sieh befindet und das Terrain 
langsam vom Meere zum Berge emporsteigt. Ein Anschluss 
der Basis an die Dreieckskette war hier leichter und sicherer 
auszufiihren, als diess in der Piana von Catania mdglich 
gewesen ware.

Die Basis liegt naher angegeben zyrischen zwei Punkten, 
y  0 e Portella und Gurna heissen, in einer gaaz geringen

Erhebung iiber dem Meeresspiegel und vom Schlage der 
Brandung kaum ^ 0  bis 30 Schritt entfernt. Die MessuHg, 
welehe zum Theil doppelt ausgefiihrt wurde, hat mit den 
Vorarbeiten etwa 4 Monate beansprucht. Der Malaria 
wegen waren wir gendthigt, jeden Morgen von Giarre zur 
Basis hin-, jeden Abend denselben Weg zuriickzugehen. 
Im Durchsehnitt gingen dadurch tiiglich mindestens 3 Stun- 
den. verloren. Die Hitze im Juni und Juli war tropisch, 
Schatten weit und breit nicht zu finden. Ein kleines, am 
Strande aufgerichtetes Zelt, welches fiir eine Ruhestunde 
um Mittag bei der grdssten Hitze dienen sollte, wurde 
dfter vom Seewinde umgerissen. Fast jeden Morgen, als 
noch die Sterne am Himmel standen, verliess ich Giarre 
und erreichte die Gegend der Basis, als der erste Purpur 
die Krone des Etna vergoldete.

Obgleich die zur Messung nbthigen Hiilfsmittel von 
der einfachsten Art waren, so konnte man mit ihnen 
giinstige Resultate erreichen. Fiinf etwas iiber 3 Meter 
lange Stabe von trockenem Fichtenholz, wie sie von den 
Fabrikanten zu musikalischen Instrumenten benutzt werden, 
wurden langere Zeit vor der Messung mit siedendem 01 
getrankt und immer wieder in der heissen Sonne getrocknet. 
Jeder derselben hatte kurz vor seinen Enden auf jeder 
Seite zwei etwa 20 Millimeter von einander abstehende, 
sorgsam markirte Theilungsstriche. Die Stabe wurden mit 
A, B, C, D, E benannt. Kachdem dieselben in der vorher 
bestimmten Richtung der Basis auf dreibeinigen Holzbocken 
aufgestellt, alliniirt und nivellirt waren, konnte die Mes
sung beginnen. Die Stabe folgten in der Ordnung A, B, 
C, D, E, A, B u. s. w. Zwischen je zwei Staben befand 
sieh ein Zwischenraum von 100 Millimeter und etwas mehr. 
Dieser wurde dureh einen eigenen Maassstab gemessen, 
mit Benutzung der 4 Endtheilstriche. Ein Fehler von 
0,0.5 Millimeter kam selten vor. Alle Ablesungen wurden, 
um Irrthum zu vermeiden, doppelt gemacht.

Der Anfangspunkt bestand aus einem etwa 5 Fuss tief 
in die Erde gerammten Pfahl, auf dem 5 Messingstifte in 
Kreuzform eingelassen waren. Der mittlere Punkt diente 
zum Anfangspunkt und wurde durch eine eigene Einrich- 
tung mit der dariiber liegenden ersten Stange in Yerbindung 
gebracht. Ein herabgesenktes Bleiloth ergab nicht die ge- 
horige Pracision, da es vom Luftzuge bewegt und bestiindig 
in kleinen Schwingungen gehalten wurde.

In der Entfernung einiger Meter vom ersten Pflock 
stand ein zweiter Hiilfspflock. Unser Sehrecken war kaum 
zu beschreiben, als die Dreiecksmessungen naeh einiger 
Zeit beginnen sollten und es sieh heransstellte, dass der 
erste Pflock durch abergliiubische Landleute, 'welehe unsere 
Arbeiten mit'Schatzgraberei, einer in Sicilien sehr beliebten, 
wenn auch wenig eintraglichen Beschiiftigung, in Zusammen-
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hang brachten, gewaltsam herausgerissen war. Es blieb 
Nichts iibrig, als vom zweiten Hiilfspflock aus, der nun 
als Endpunkt angesehen wurde, die Messungen zu beginnen. 
Er wurde von den Schatzgrabern nie entdeckt und hat 
spater, wenn auch vielleicht etwas weniger vollkommen 
als der erste, seinen Zweck erfiillt. Die Lange der Basis 
betrug etwa 2018 Meter. Nach-vollendeter Arbeit ruhten 
■wir einige Wochen in Messina und kehrten darauf nach 
Catania zuriiek, um den Gipfel des Etna fiir die bevor- 
stehende Triangulation zu rekognosciren. Erst den 5. Sep
tember trat hellere Witterung ein. W ir lebten 2 Monate 
lang in der Casa Inglese, 9100 Fuss hoeh, den furcht- 
barsten Gewittern, der Kalte, den Nebeln und Schnee- 
stiirmen ausgesetzt, die uns am Ende des Oktober nach 
Catania zuriicktrieben.

Kurz darauf verfiel ich in eine tddtliche Krankheit. 
Fast 3 Monate lang lag ich am Rande des Grabes und be- 
durfte fast ein Jahr, um mich zu erholen. Im Sommer 
von 1837 brach die Cholera in Palermo aus. Tausende von 
Leichen wurden aus den Fenstern gestiirzt und lagen un- 
begraben und unbetrauert auf der Strasse. Dazu gesellte 
sich ein Volksaufstand. In Syrakns wurden Franzosen, die 
man fiir Giftmischer ausgab, ermordet. Auch in Catania 
tobte ein Aufstand; bald nach ihm zog die Cholera ein. 
20- bis 30.000 Opfer fielen. Manche, welche die Cholera 
verschont hatte, fanden nach langen Kriegsgerichten durch 
Bourbonisches Blei ihren Tod. TJnter solchen Verhaltnissen 
verliess ich Sicilien und reiste iiber Gibraltar, Lissabon, 
Irland' und England nach der Heimath zuriiek, welche ich 
den 10. September 1837 erreichte.

So waren zwar nach manchen schweren Priifungen und 
vielen Erfahrungen die Arbeiten am Etna begonnen, aber 
noch sehr weit davon entfernt, auch nur bis zum ersten 
Zehntheil vollendet zu sein. Kaum batten sich die Verhiilt- 
nisse in Sicilien zur Euhe gegeben, so ging ich daher von 
Neuem ans Werk und stand den 20. Oktober 1838 im 
Schneesturm vor dem heranbrechenden Tage am Krater 
des in voller Eruption begriffenen Etna.

Mein leider zu friih verstorbener Bruder und Dr. Peters 
aus Flensburg, durch dessen unermiidliche Ausdauer und 
ausgezeichnete Kenntnisse unsere Arbeit wesentlich gefor- 
dert wurde, begleiteten mich auf dieser zweiten bis zum 
Jahre 1843 ausgedehnten Reise. Mein Bruder, der auch 
in Sicilien sehwer erkrankte, kehrte im November 1839 
nach Deutschland zuriiek.

2. Die Triangulation wurde nun mit aller Kraft in 
Angriff genommen und war bereits im Sommer 1839 im 
Wesentlichen vollendet. Sie bildet eine Kette von 29 Drei- 
eckspunkten, welche den Gipfel des Vulkans umschliessen. 
Die Messung wurde nach Gauss Methode, ausgefiihrt;

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft III.

Heliotrope mussten da verwandt werden, wo die Dreiecks- 
punkte bei grbsseren Entfernungen nicht sichtbar zu machen 
waren. Von jedem Punkte ab wurden alle Kombinationen 
mit den iibrigen Dreieckspunkten gemessen und darauf 
nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgeglichen. 
Auch bei der Vollendung dieser Arbeit hat das unwissende 
Landvolk sehr haufig stbrend eingewirkt, indem unsere 
Signals aus Aberglauben umgerissen und ofter die Arbeit 
mehrerer Tago vernichtet wurde. Ein Beispiel von einem 
Punkte mag hier angefiihrt werden.

1. Monte Minardo,
2. Serra la Colla,
3. Pizzo Maletto,
4. Monte Spagnuolo.

Monte Maletto-Station.
Dreieckspunkte.

Kombinationen.
Beobachtet. Berechnet. Berechn. — Beob

1 . 2 3 5 °  2 ' 56,96" 3 5 °  2 ' 56,29" — 0,67"
1 . 3 78 36  44,16 78  36  43,52 — 0,64
1 . 4 152 2 6,95 152  2 8,19 +  1,24 ‘
2 . 3 43  33  53,08 4 3  3 3  47,23 — 5,85
2 . 4 116 59  6,75 1 16  5 9  11,90 +  5,15
3 . 4 73 25  31,04 73 2 5  24,67 — 6,37

3. Orientirung. — Nachdem so alle Winkel des Netzes 
hergestellt und die Kette mit den Endpunkten der Basis 
vhrbunden war, wurde die Orientirung der ersten Seite, 
Catania - Monte Rosso, durch Beobachtungen des Polar- 
Sterns mit Hlilfe eines kleinen Meridiankreises und eines 
etwa 1200 Meter entfernten Meridianzeichens ermittelt. 
Der zwischen diesem und dem Monte Rosso gemessene 
Winkel gab die Orientirung oder das Azimuth der ersten 
Dreiecksseite. Aus der Lange, Basis und der Orientirung 
berechnet man die Langen so wie die Azimuthe der ver- 
schiedenen Dreiecksseiten. Endlich findet man die recht- 
winkligen Koordinaten aller Dreieckspunkte unserer Kette. 
Die Ausgleichung des ganzen, in sich ringformig geschlos- 
senen Dreiecks-Systems gehdrt zu einer der schwierigsten 
mathematischen Aufgaben^ ich verdanke ihre definitive 
Lbsung der Giite meines genialen Lehrers und Freundes
C. F. Gauss, der sich auch dieser ganz ausserhalb des 
Kreises seiner gewbhnlichan Beschaftigungen liegenden Ar
beit mit bewunderungswiirdigem Eifer, der unbeschreib- 
lichen Gewissenhaftigkeit und Umsicht angenommen hat, 
die alle seine, grossen, Bahn brechenden Untersuchungen 
charakterisirt.

4. Die geograpMsche Ortshestimmung des Anfangspunktes 
des Dreiecks-Systems ist mit besonderer Seharfe ausgefiihrt. 
Die Polhbhe wurde nach Bessel’s Methode mit einem klei
nen, von Ost nach West gerichteten Passage - Instrumente 
ausgefiihrt. Die Liinge ist aus Beobachtungen von Stern- 
bedeckungen berechnet.
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5. Endlich sind durch einen Vertikalkreis die Zenith- 
Distanzen aller Dreieekspunkte gegenseitig gemessen und 
ihre Ilohen daraus abgeleitet.

2fach der Vollendung des Hauptnetzes -warden etwa 
100 Punkte zweiter, ferner gegen 1000 Punkte dritter Ord- 
nung von den Triangulations - Punkten aus bestimmt und 
zur Anfertigung der Karte konstruirt. Von mehreren der- 
selben, welche irgend ein besonderes Interesse darboten, 
Thiirme von Ortschaften, Terrassen, Quellen^ Krater, Lava- 
Ausflusse, Pelsen u. s. w., sind auch die Hbhen trigono- 
metriseh festgesetzt warden. Mit ganz besonderer Sorgfalt, 
mit Riicksicht auf die Frage, ob der Etna spater gehoben 
wird Oder nicht, wurde die Hbhe der Thiirschwelle der 
Casa Inglese iiber dem Meere bestimmt. Zur Erreichung 
dieses Zweckes stellte man zu gleieher Zeit zwei Helio- 
tropen-Lichter auf, das eine vor der Casa Inglese, das an- 
dere auf der Kirche der Benediktiner in Catania. Dr. Peters 
und ich bestimmten darauf gleichzeitig die Zenith-Distanzen 
beider Punkte aus der Hbhe in die Tiefe und umgekehrt. 
Die' Hbhe der Kirche uber dem mittleren Meeresspiegel 
war sodann zu ermitteln. Eine sehr schwache Ebbe und 
Fluth gab sieh in Folge dieser Messungen bei Catania zu 
erkennen. Hand in Hand mit der Durehfuhrung der Trian
gulation warden physikalische Arbeiten weiter gefuhrt, 
theils^ aus dem Gebiete des Erdmagnetismus, theils aus dem 
der Meteorologie. Beispielsweise sind einige tausend Baro- 
meter-M^ssungen zum Vergleich mit den trigonometrischen 
gemacht worden.

Hach der Festsetzung und Konstrnktion der Punkte der 
ersten, zweiten und dritten Ordnung konnte zur Detail- 
Aufnahme geschritten werden.

Ausser dem Dr. Peters waren mir zwei junge Sici- 
lianer, Vincenzo Musomeei und Francesco Ferro, behulflich, 
auch haben sich meine Freunde Saverio Cavallari aus 
Palermo und C. Boos aus Mainz, der erstere fur einen 
Sommer, der letztere fur ein Jahr, theils bei der Auf- 
nahme, theils bei der weiteren Ausfuhrung der Karte be- 
theiligt.

Es ist kaum moglioh zu beschreiben, mit welchen Be- 
schwerden und Hindernissen sowohl die Triangulation als 
auch besonders diese Detail-A ufnahme verbunden war. Der 
ganze obere Theil des Berges bietet mit Ausnahme der 
sehr diirftigen Casa Inglese, die kaum ein Stall genannt 
werden kann, kein Obdach dar. Man ist genbthigt, in 
Kbhlerhutten, Hbhlen oder Grotten, unter hervorragenden 
Steinen oder gar unter freiem Himmel Monate lang zuzu- 
bringen. Sibirische Kalte und tropische Gluth wechselten 
mit einander ab. An Wasser war meist der grbsste Mangel, 
da es nur ganz einzelne und kleine, von den Orten unserer 
Beschaftigung oft stundenweit abgelegene Quellen gab. Das

Uberschreiten von mehreren hundert, hauiig mehr als 
1000 Meter breiten Lava-Strbmen war mit unbesehreib- 
lichem Kraftaufwand verbunden; in den tiefer gelegenen 
Gegenden sind die Laven haufig mit Cactus bewachsen, 
welche bfter fast undurehdringliehe Verhaue bildeten; in 
den Waldern musste man sich durch zwei Ellen hohe 
Farrn - Krauter den Weg 4)ahnen. Im Val del Bove, wo 
wir Monate lang unter grossen Beschwerden arbeiteten, 
waren wir beim Erklimmen der Abgriinde durch haufig 
herabstiirzende Steine grosser Gefahr ausgesetzt.

Auch das Arbeiten in den kleineh Stadten und Dorf- 
sehaften und in deren Hahe war nicht immer angenehm, 
da wir der Heugier der Einwohner und bisweilen der 
tJnverschamtheit der Beamten ausgesetzt waren, welche 
dem niederen Volke gegeniiber ihre Autoritat gel tend machen 
wollten. Es waren diess gliicklicher Weise nur einzelne 
Ausnahmen, denn alle einigermaassen gebildeten Leute kamen 
uns mit seltener Artigkeit und Gastfreundschaft entgegen. 
Die Landbevblkerung, Hirten, Kohlenbrenner, Weinbauern 
zeichneten sich bei grosser Unwissenheit durch eine wahr- 
haft kindliche Gutmiithigkeit aus. Der Etna gehdrt so zu 
den sichersten Orten der Erde, Eaubanfalle oder andere 
Gewaltthaten sind durchaus unbekannt.

Die ausserst schwierigen Terrain-Verhaltnisse machten 
eine eigentliehe Messtisch-Aufnahme vollkommen unmoglieh. 
Die vorher angegebenen festen Punkte wurden auf kleine, 
mit dem festesten und besten Englischen Papier bespannte, 
etwa 10 Zoll lange und 8 Zoll breite Heissbretter auf- 
getragen. Jedes einzelne Blatt besass ein mit der Reiss- 
feder konstruirtes, 160 Millimeter langes und 133,3 Milli
meter breites Parallelogramm. Die urspriingliche Aufnahme 
der Original-Karte wurde im Verhaltniss von 1: 30.000 aus- 
gefiihrt und so entspraeh die schmalere Seite des Paralle- 
logramms einer Lange von 4000 Meter, die breitere einer 
Lange von 4800 Meter. Von solchen Blattern, die zum 
Theil der Kiiste entlang Meet enthalten, hatten wir etwa 100. 
Jedes einzelne wurde durch Kreuzlinien in der Mitte in 
vier Unterabtheilungen getheilt. Die Blatter konnten durch 
ubergeklappte Pappdeckel, die sich auch nach Viertheilen 
dffnen und schliessen Hessen, vor Staub und Regen ver- 
wahrt werden. Mehrere Male war der Wind wahrend der 
Arbeit so heftig, dass wir fast zu Boden geworfen wurden. 
Das Brett wurde mir eines Tages aus der Hand gerissen 
und tiefe Ldcher durch Steine in das .'Papier geschlagen. 
Die bis dahin gemachte Arbeit war so gut wie verloren 
und musste kopirt werden. Kach der Konstruktion der 
festen Punkte trug man zuerst die^andstrassen und Plane 
der Ortschaften ein, letztere waren von uns im doppelten 
Maassstabe vorher aufgenommen und in Catania verkleinert; 
eben so wurde es mit den Landstrassen gemacht, von denen
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grdssere, mit der Bussole aufgenommene Skizzen existiften. 
Auch von Kratern und einzelnen Lava-Armen pflegte ieh 
zu gelegener Zeit grdssere Skizzen zur spateren Benutzung 
anzufertigen und eben so warden von den Fliissen und 
Eiumaren vorher Skizzen in grdsserem Maas'sstabe auf- 
gezeichnet. Mit Hinzuziehung dieser Yorarbeiten fiihrten 
wir Blatt fiir Blatt, meist nur mit Hiilfe kleiner Bussolen 
und Benutzung vieler Theodolitenschnitte, mdgliehst sorg- 
sam aus.

Die definitive Auszeichnung mit Chinesischer Tusche 
und vorziiglichen Stahlfedern gab uns besonders bei un- 
giinstiger Witterung in Catania und Palermo jahrelange 
Beschaftigung. Die beste Topographie giebt nur eine an- 
genaherte Darstellung von der Eeliefform des Terrains; 
man kommt sehr bald an eine Grenze, welche von dem 
geiibtesten Zeichner bei einem gegebenen Maassstab nicbt 
mehr iiberschritten werden kann; es bleibt Nichts iibrig, 
als gewisse Details zu unterdriicken, und es erfordert erst 
einige Cbung, bier das Wichtige charakteristisch hervorzu- 
heben, das Unbedeutende zuriicktreten zu lassen.

Es war ein wehmiithiges Gefiihl, welches mich bei mei- 
ner letzten Anwesenheit in Sicilien 19 Jahre spater iiber- 
kam, ein mit so vieler Liebe dargestelltes Terrain hin 
und wieder nicht linwesentlich verandert zu sehen. TJnsere

Karte zeigt den Zustand des Etna am Ende des Jahres 1842. 
Seit jener Zeit hat der Vulkan drei neue Lava-Strome nach 
verschiedenen Richtungen hingewiilzt. Manche Krater und 
Kraterreihen sind durch dieselben begraben, andere sind 
neu erstanden. Einige neue Landstrassen, Kirchen und 
Hauser sind hinzugekommen, die friiher nicht existirten; 
eine von Catania nach Messina fiihrende Eisenbahn wird . 
im niichsten Jahre den Puss des Etna iiberziehen.

Aber auch auf dem geistigen Gebiete hat sich seitdem 
Vieles geandert. Institutionen, die mehr als einem Jahr- 
tausend getrotzt haben, brechen in unserer Zeit, morschen 
unternagten Felsen gleich zusammen und ein neuer Morgen 
geistiger Regung scheint auf den Grabern der grossen 
Griechen-Kultur und liber den Triimmern des Mittelalters 
zu erwachen.

Da ich von diesem Jahre an in den Stand gesetzt bin, 
nur der weiteren Bearbeitung und Herausgabe meines 
"Werkes fiber den Etna zu leben, so hoffe ich bald so weit 
zu sein, wenigstens den ersten Band des Hauptwerkes 
meines Lebens den Freunden der physischen Geographic 
und Geologic fibergeben zu konnen; ich fuhle diese Yer- 
pfliichtung um so mehr, da der Kreis meines Lebens enger 
und immer enger gezogen wird.

Bemerkungeii zu den physikalischen und statistischen Kartenskizzen von Osterreich
auf Tafel 5.

Einer Karte des Osterreichischen Kaiserstaates in 2 Blatt, 
die binnen Kurzem von der Perthes’schen Anstalt aus- 
gegeben werden soil, sind zur Illustration einiger wichtigen 
physischen und statistischen Momente 9 Hebenkartchen 
beigeffigt. Indem wir diese Skizzen unseren Lesern auf 
Tafel 5 vorlegen, nehmen wir Yeranlassung, fiber ihre 
Grundlagen kurz zu berichten.

1. Hydrographische Skizze. Hier ist einfach das Gebiet 
der Donau gegen die anderen Flusssysteme abgegrenzt und 
dhrch Farbe ausgezeichnet. Dadurch, dass zugleich die 
Landesgrenze eingetragen wurde, tritt die fiberwiegende 
Bedeutung ' der Donau ffir den Osterreichischen Staat 
sprechend hervor.

2. Orographische Skizze. Ffir die Terrain - Zeichnung 
der Hauptkarte warden die in Osterreich mit ganz beson- 
derer Liebe gepflegten hypsometrischen Arbeiten mogliehst 
ausgenutzt, indem wir die in den Jahrbfichern der Geolo- 
gischen Reichs-Anstalt und anderwarts enthaltenen zuver- 
lassigen Hohenangaben auf grdssere Karten eintrugen und 
danach Isohypsen zogen. Einige dieser Isohypsen, und

zwar die von 2000 zu 2000 Par. Fuss abstehenden, sind 
auf die kleine Skizze fibertragen worden, um die Hdhen- 
verhaltnisse der Osterreichischen Gebirgsziige vergleichend 
fibersehen zu lassen.

3. Geologische Skizze. Dieses Kartchen ist eine Yer- 
kleinerung der nach den Ubersichts-Aufnahmen der K. K. 
Geologischen Reichs-Anstalt zusammengestellten Tafel 14 
des Jahrgangs 1863 ,der „Geogr. Mitth.” und in dem zu 
jener Tafel gehdrigen Aufsatz (SS. 428 — 444) sind aus- 
ffihrliche Erlauterungen nachzulesen.

4. Klimatographische Skizze. Auf diesem Blattchen 
versuchten wir den Yerlauf der Jahres - Isothermen von 
Grad zu Grad auszuzieh'en und benutzten dazu die aus den 
Jahrbfichern der K. K. Meteorologischen Central-Anstalt und 
den Dove’schen Tabellen zu schopfenden Daten. Zwar 
reiehen diese bei weitem nicht hin, um die Linien gleicher 
mittlerer Jahres-Temperatur mit Sieherheit zu ziehen, aber 
man gewinnt wenigstens eine annahernd richtige Yorstel- 
lung von ihrem Yerlaufe, namentlich von dem Einfluss 
des Alpen-Systems auf denselben. Die Kurven fiir die
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mittlere Juli-Temperatur von 13° und die Januar-Tempe- 
ratur von 6° E. zeigen im Vergleich mit den gleichgradigen 
Isothermen die Amplitude der Verschiebung der Temperatur- 
Linien mit den Jahreszeiten. Von den Beobachtungs- 
Stationen sind nur einige wenige eingetragen.

5. Hyetograpbiscbe Skizze. Das Kartcben veranscbau- 
licbt die durcbscbnittlicbe jabrlicbe Eegenmenge, welcbe 
in den verscbiedenen Gegenden des Kaiserstaates fallt, und 
lasst sebr deutlicb die Beziebungen zwiscben Bodengestalt 
und I^iederseblag erkennen. Sie ist ausscbliesslicb der 
von Oberst-Lieutenant C. A. v. Sonklar im J. 1860 aus- 
gearbeiteten Eegenkarte der Osterreicbischen Monarcbie (im
4. Bande der Mittbeilungen der K. K. Geogr. Gesellscbaft) 
entnommen, nur mussten ibres kleinen Maassstabes wegen 
die Isobyeten von 10 zu 10 statt von 5 zu 5 Par. Zoll 
gezogen werden.

6. Volksdicbtigkeit. Obgleicb der 1. Karte in Dr. A. Pi
cker’s „Bev61kerung der Osterreicbiscben Monarcbie” (Gotba,
J. Pertbes, 1860) abnlicb und wie jene auf die Zablung 
von 1857 basirt, ist unsere Skizze docb nicbt identiscb 
mit ibr. Wir haben namlicb die Einwobnerzabl der iiber
10.000 Seelen zablenden Stadte von der Bevolkerung der 
betreffenden Kreise, Komitate u. s. w. abgezogen, also 
durcb die Punktirung nur die Volksdicbtigkeit des platten 
Landes einscbliesslicb der kleinen Stadte ausgedriickt, wab- 
rend die grbsseren Stadte selbststandig durcb ibrer Ein
wobnerzabl entsprecbende Kreisflacben bezeicbnet sind, 
was jedenfalls eine ricbtigere Vorstellung giebt, als wenn 
man sicb die Seelenzabl grosser Stadte auf den ganzen 
Distrikt vertbeilt denkt.

7. Etbnograpbie. Die Grundlage dieses Kartcbens bildet 
selbstverstandlicb die ausgezeicbnete „Ethnograpbiscbe Karte 
der Osterreicbiscben Monarcbie” des Freiberrn v. Czoernig.

8. Eeligionen. Die auf die Eeligions-Bekenntnisse be-

I ziiglicben vier Karten in Dr. Picker’s bereits citirtem Werk- 
cben sind bier in eine verscbmolzen durcb Auslassung der 

; kleineren Abstufungen. Ist dadurch viel wertbvolles Detail 
I wegfallig geworden, so bat andererseits die Ubersicbtlicbkeit 
I wesentlicb gewonnen, da man die numeriscben Verbaltnisse 
I der Eeligionen in den verscbiedenen Tbeilen der Monarcbie 
I auf Einem Blatte dargestellt findet.
' 9. Kultur und Industrie. Bei dem kleinen Maassstab
t konnte nur Weniges angedeutet werden, so namentlicb die 
j Ausdebnung der Felder und Wiesen im Gegensatz zu den 

Waldern, unproduktiven Bodenflacben, Siimpfen, Schnee- 
' feldern und Felsen, die Hauptbezirke der Glas- iind Tbon- 

waaren-Fabrikation, das Vorkommen von Kocbsalz, Gold, 
Silber, Quecksilber, Zupfer, endlicb einige durcb ibren 
Weinbau besonders bervorragende Lokalitaten. Die Quel- 
len, die wir benutzten, waren zum Tbeil geograpbiscbe und 
statistiscbe Kompendien, so besonders Hain’s „Handbucb 
der Statistik des Osterreicbiscben Kaiserstaates”, zum Tbeil 
aber aucb speziellere Arbeiten, wie Andreas Mersicb’s Karte 
uber die Verbreitung der Walder in Siebenbiirgen (s. „Geogr. 
Mittbeilungen” 1857, Tafel 25), und die beiden Spezial- 

: karten iiber die Tbon- und Glaswaaren - Industrie Oster- 
] reicbs in den offiziellen „Mittheilungen aus dem Gebiete 

der Statistik” (6. Jabrgang, 2. Heft, Wien 1857). 
j Die Zusammenstellung dieser Skizzen vergegenwartigt 
I uns lebbaft, wie vielerlei Gegenstiinde mit Nutzen in den 

Bereicb der Kartograpbie gezogen werden und wie weit 
das Studium des grossen Osterreicbiscben Lander - Kotii- 
plexes bereits gedieben ist, da man so viele seiner wicb- 
tigsten Verbaltnisse in iibersiebtlicben Bildern vorzufiibren 
vermag, sie regt aber aucb zu unermildlicbem Weiter- 
streben an, denn nocb lasst sicb gar Vieles nur scbucbtern 
andeuten, was bei griindlicberer Kenntniss mit voller Sicber- 
beit niedergelegt werden konnte.

Geographische Notizen.
D ie  Schneifel, ein  V egetation sb ild , 

entworfen Ton Dr. P h. Wirtgen ').

Unter alien der Eifel angeborigen Landstricben ist die 
Scbneifel oder, wie sie in Biicbern gewobnlicb genannt

’) Wenn wir in Nr. 29 der „Botanischen Zeitung” von 1863 bei 
Gelegenheit der Besprechung des Werkes fiber die Ardennen Ton Hm. 
9*^®^ dass -Herr Wirtgen in Koblenz ein Werk fiber die Eifel

^ babe und dass er deshalb dieie interessante Gegend aucb
un patsommer desJahres 1862 besucbte, so kann diess leicbt zu dem 

au en ifihren, dass ein solcher Besucb im Spatsommer unmoglicb ge- 
m tften Gegend vollstandig kennen zu lernen; wir be-
sich schou durcb a"o f  Eifel durcb Hrn. Wirtgen
scber, palaontologiscber und^Kdass aber ffir einen he» ^eziebung kennen zu lernen,

oeschaftigten Scbulmann ausser der grosseren

wird, die Scbnee-Eifel einer der kiiltesten und unwirtb- 
barsten und in botaniscber Beziebung bis dabin unbekann- 
testen.

Zwiscben den Quellen der Our, der Kyll und der Priim 
liegt ein Plateau von mebr als 1700 Fuss absol. H., wie

Ferienzeit, welcbe meist darauf verwandt w urde, die Zeit ffir solcbe 
umfangreicbe Untersucbungen nur sebr knapp zugemessen ist und gleicb- 
sam erobert werden muss, wie diess aucb von Hrn. Wirtgen gescheben 
ist, der, um den Sonntag in der Eifel zubringen zu konnen, die Tor 
und nacb dem Sonntage liegende Nacht benutzte, um dabin zu gelangen. 
Es wird das W erk, welcbes fiber die Eifel von Hrn. Wirtgen erscbeinen 
soil, die erste vollstandige botaniscbe Darstellung dieses merkwfirdigen 
Gebirgslandes entbalten. Ton welcbem B. t. Bucb sagt > es babe seines 
Gleicben nicbt. S—1.
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die Lage des Calvarien- Berges bei Priim mit 1778 and 
die von Brandseheidt auf der tieferen Siidwestseite des Pla
teau’s mit 1716 Fuss beweist. Beide Punkte liegen unter 
der Plateauhohe. Am nordostlichen Ende dieses Hoch- 
landes liegt im Thale der Taubkyll, die bei Hcdlsohlag 
in die Kyll miindet, das Dorf Ormont bei 1636 Fuss Kobe, 
am Fusse des westlichsten aller erloschenen Eifel-Vulkane, 
des Goldbergs, welcher 2017 Fuss hoch ist. Siidlich davon 
entspringt bei dem Hofe Neuenstein die Priim bei 1963 F., 
die eine Stunde weiter abwiirts bei dem freundlichen Dorfe 
Olzheim noch 1541 und bei der betriebsamen Stadt Priim, 
einer der wichtigsten Eifel-Stadte, 1282 F. abs. H. besitzt. 
tiber dieses Plateau streckt sieh von Siidw.est nacb Nordost, 
von Brandseheidt bis Ormont, ein 2 Meilen langer bewal- 
deter Hbhenzug, der sich bis zu 3- bis 400 Fuss dariiber 
erhebt.

Die bedeutendste Hbhe ist der Punkt, welcher unter 
den Namfen Kirschesroth, Kirschgeroth, Kerschenroth be- 
kannt ist und eine Hohe von 2147 Fuss abs. H. besitzt. 
Am Kreuzwege von Ormont und von Priim nach Schlaus- 
senbach betriigt die Hbhe 2135, die Hbhe zwischen Olz
heim und Sehlaussenbach 2042 und der zweite Kopf der 
Schneifel nach Brandseheidt hin 1998 Fuss.

Uber den hbchsten Eucken der Schneifel lauft von 
Brandseheit bis Ormondt ein Weg, der zur Orientirung 
hbchst wichtig ist. Die Breite des Euckens betriigt an 
manchen Stellen kaum 100 Schritt; die Strasse von Aachen 
iiber Losheim nach Prum fuhrt^in einer kleinen Viertel- 
stunde hiniiber. Der Weg von Losheim nach Priim betragt 
2 f Meilen. Auf der Nordseite des Schneifel-Eiickens liegt 
das Schneifel-Hauschen, eine erbiirmliche Hutte, wo der 
miide Wanderer sich mit einem Schnapse laben kann; auf 
der Siidseite liegt das Strassenhaus Knaufspesch, wo be- 
soheidene Anspruche schon ganz gut befriedigt werden. 
Weiter nach Priim hin liegen einige Hauser, die Tafel; 
brauchbares Quartier findet sich in Olzheim, Stunde von 
Knaufspesch und 2 Stunden von Prum.

Der ganze Landstrich gehbrt seinen geognostischen Ver- 
haltnissen nach den Koblenzer Schichten der Devonischen 
Grauwacke an. Der Schneifel - Eiicken besteht aus einem 
festen Grauwacken-Sandstein mit vielen zu Tage liegenden 
Quarzgangen. Da diese Gesteine das Wasser nicht leicht 
durchlassen, so haben sich zahlreiche Sumpfe gebildet, aus 
deren eisenhaltigem Wasser sich bedeutende Massen von 
Morast-Eisen abgesetzt haben. Man nennt diese Siimpfe 
Venne (in der Einheit das Venn und nicht die oder das 
Veen) ; auffallend ist ein schmaler Zug Devonischert Kalkes 
von mehr als einer halben Stunde Lange, der auf der Ost- 
seite des Schneifel-Eiickens der Grauwacke aufgelagert ist.

Die Sumpfe des Hochriickens geben, da sie nicht tief 
sind, sehr leicht durch Verdunstung ihr Wasser ab, sind 
aber nach langerem Eegenwetter oder im Winter und 
Fruhling sehf wasserreich. Die auf den Seiten liegenden 
Sumpfe enthalteh bestandig Wasser und Schlamm und 
werden sehr stark auf Torf benutzt. Durch die reichliche 
Bewiisserung ist die Verdunstung und daher auch der Schnee- 
fall im Winter sehr stark, was wohl Veranlassung zu dem 
Namen Schneifel, Schnee-Eifel, gegeben ^haben mag.

Bei den obwaltenden Verhaltnissen ist natiirlich der 
Stand der Bewaldung nicht besonders ausgezeichnet, um

so mehr, als ein grosser Theil in Privatbesitz ist, der nur 
den augenblicklichen Gewinn im Auge hat und weder auf 
die allgemeinen staatsbkonomischen noch auf die klimati- 
schen Verhaltnisse Eiicksicht nimmt und auch seiten auf 

i den Vortheil der Kachkommen bedacht ist. Der Eiicken 
der Schneifel so wie der Nordabhang besitzen fast nur 

i Gestraueh. Das wichtigste Holz ist die Trauben - Eiche 
(Quercus sessiliflora), untergeordnet ist die Stiel-Eiche 
(Qu. pedunculate) und die Buche (Fagus sylvatica, L .); 
einzeln treten auch die Eber-Esche (Sorbus Aucuparia), die 
Esche (Fraxinus excelsior), der Faul-Baum (Ehamnus Fran- 
gula), die Mehlbeere (Sorbus Aria, Crtz.), die Gebhrte, die 
Graue und die Sahlweide (Salix aurita, cinerea, Caprea), 
die Weisse und die Behaarte Birke (Betula alba et pubescens), 
der Pfriemen-Strauch (Sarothamnus scoparius, Wimmer), die 
Gemeine Erie (Alnus glutinosa), die Himbeere (Eubus 
idaeus) und der Hasel-Strauch (Corylus Avellana) auf. Die 
Haidelbeere (Vaccinium Myrtillus) und die Gemeine Haide 
(Calluna vulgaris) bedecken fast den ganzen Boden, seiten 
sind die in der Eifel so sehr seltene Sumpfhaide (Erica 
Tetralix) und d ie . Preisselbeere (Vaccinium Vitis idaea) 
damit gemischt. An einzelnen Punktep tritt auch die 
Sumpf - Haidelbeere (Vaccinium uliginosum), welche hier 
Trunkelbeere heisst, darunter auf. Ausserdem finden sich 
noch auf dem Eucken der Schneifel in so ungeheuerer 
Menge, dass man kaum, ohne darauf zu treten, schreiten 
kann, der Sieben-Stern (Trientalis europaea), ein- bis drei- 
bliithig, mit fiinf- bis achtgliedriger Bliithe, gross- und 
kieinblumig, spitz- und stumpflappig, miichweiss oder 
hellrosenroth, aber nur auf Torfboden, ferner das Nieder- 
liegende Kreuzkraut (Polygala depressa, Wenderoth) und 
die Easenbinse (Seirpus caespitosus).'- Eben so finden sich 
ganze Gestriippe von Ehamnus Frangula und ganze Wald- 
flachen wie Wiesen mit der Waldsimse (Luzula sylvatica) 
bedec^t. Auf der Siidseite des Hochriickens sind sehbne 
dunkle Laubwaldungen, besonders ausgedehnte Buchen- 
bestande. Zur Verbesserung des Waldes ist in neuerer 

j Zeit viel geschehen, besonders durch Anlegen von Nadel- 
j holz. Es hat sich dabei herausgestellt, dass nur die Fichte 
i (Abies excelsa) oder Eothtanne mit ihren flach ausgebrei- 

teten Wurzeln von Bestand ist; die Larche und die Kiefer 
(Larix europaea undPinus sylvestris) gedeihen in der Jugend 
gut, erfeichen aber kaum ein Alter von 30 Jahren. Ein 
Versuch mit dem Anbau der Zwergkiefer (Pinus Pumilio) 
ist gemacht und scheint von Erfolg- zu sein. Nahe bei 
Knaufspesch ist ein Fichtensaatkamp von sehr erfreulichem 
Stande.

Wie bereits mitgetheilt, sind die Waldbestande sehr 
haufig von Torfsiimpfen, Vennen, unterbrochen. Sie sind 
durchaus oder theilweise mit verschiedenen Arten des Torf- 
mooses (Sphagnum palustre, contortum und acutifolium) 
bewachsen, die um die schwachen und kurzen Stamme der 
Birken und Erlen, oder auch ohne dieselben, griine insel- 
formige Bolster bilden, auf welchen der Sonnenthau (Dro- 
sera rotundifolia), die Moosbeere (Oxycoccos palustris) und 
der Sieben-Stern (Trientalis europaea) reichlich wuchern. 
Im Mai und Juni zeichnen sieh diese Venne schon von 
Weitem durch die vielen Wollgriiser (Eriophorum latifo- 
lium , angustifolium und vaginatum) aus. Ausser diesen 
finden sich noch zahlreiche Seggen und Simsen vor: Carex
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pulicaris, Davalliana, vulgaris, caaescens, glauca, panieea, 
liava, Oederi; Juncus conglomeratus, eft'usus, squarrosus, 
acutifolius, obtusifolius und supinus in verschiedenen Varie- 
taten. An Grasern sind vorzuglich haufig das Kuchgras 
(Anthoxanthum odoratum), die Rasenschmiele (Aira caespi- 
tosa) auch in der bleiehen Form und die Blaue Molinie 
(Molinia coernlea); von Krautern linden sich noch der 
Zweihausige Baldrian (Valeriana dioica), das Snmpfveilchen 
(Viola palustris), das Wald- und Sumpf-Lausekraut (Pedi- 
cularis sylvatiea et palustris), der Aufrechte Tormentill 
(Tormentilla recta), der Teufelsabbiss (Succisa pratensis), 
die Sumpf - Sternmiere (Stellaria uliginosa), die Guellen- 
Montia (Montia minor), das Sumpf-Labkraut (Galium palu- 
stre). Wenn auch in diesen Vennen der Baumwuchs gegen- 
■wartig sehr unterdriickt ist, so zeugen doch zahlreiohe 
Stamme von Laubhdlzern, die sich oft tief im Torfe finden, 
dass es damit friiher besser gestanden hat.

Von der Westseite fliessen dem Priim-Bache aus der 
Schneifel zahlreiche Rieselchen zu, von welchen diejenigen, 

■ welehe aus dem Distrikt „Heilknipp” eine Stunde oberhalb 
Olzheim in das Hauptthal abliiessen, und zwar an drei 
Stellen, dureh das Vorkommen der im westlichen Deutsch
land so sehr seltenen Weissen Pestwurz (Petasites albus, 
Echb., Tussilago alba, L.) sehr merkwiirdig sind. Es ist 
diess die einzige bekannte Stelle in der Flora der Preus- 
sischen Rheinprovinz, wo sie im Marz 1862 durch den 
sehr kenntnissreichen Forstmeister Eigenbrodt aus Trier 
entdeckt wurde. Diese Rieselchen durchbrechen das oben 
erwahnte Kalklager und haben, da sie durch die Grau- 
wacke fliessen und mit Kalk geschwangertes Wasser ftihren, 
eine sehr auffallend gemischte Vegetation. Die Pflanzen, 
welche ich am 6. Juni 1863 in Gesellschaft von Petasites 
albus hier vorfand, sind folgende:

Cardamine amara, Dentaria bulbifera, Stellaria nemorum. Geranium 
sylraticum; Spiraea Ulmaria var. denudata, Geum urbanum et rivale, 
Eubus saxatilis; Valeriana dioica. Lappa major, Centaurea montana; 
Stachys palustris, sylvatiea, ambigua, Galeobdolon luteum, Veronica 
montana et Chamaedrys, Lysimachia nemorum; Daphne Mezereum, Salix 
alba, Caprea, aurita, Fagus sylvatiea; Polygonatum verticillatum, Luzula 
albida et silvatica, Carex glauca et sylvatiea, Poa sudetica; Equisetum 
sylvaticum.

Buchen, Trauben- und Stiel-Eichen, Weiden- und Hasel- 
straucher beschatten die theils feuchten und sumpfigen, 
theils abhangigen und trockenen Standorte mit ihrer reichen 
und sonderbaren Vegetation.

Der ndrdliche Theil des erwahnten Plateau’s ist meist 
Haide, Trift oder Schiffelland (das alle 15 bis 20 Jahre 
auf 3 'Jahre in Kultur genommen wird und zwar zuerst 
mit Roggen, dann mit Kartoffeln, zuletzt mit Hafer) und 
sieht im Ganzen iiberaus ode und traurig aus. Ausser 
jenen drei Kulturj)flanzen wird auch Somm'erraps (Brassica 
Rapa oleifera) &rin ziemlich haufig gezogen. Ein mit 
dieser Pflanze bestelltes Feld enthielt’am 14. Septbr. 1862, 
an welchem Tage es noch in voller Bliithe stand, folgende 
IJnkrauter: Raphanistrum segetum, Stellaria media (sehr 
fippig)> Spergula arvensis, Scleranthus annuus, Galium 
Aparine, Lapsana communis, Sonchus oleraceus et asper, 

a eojjsis Tetrahit, Atriplex angustifolia, Chenopodium album 
^e r eischig mit aufrechten, dicht anliegenden Asten), 

agopyrum ataricum et vulgare, Avena sativa et orientalis, 
oa annua. uf der Siidseite des Plateau’s gedeiht der

Weizen nieht gut, dagegen sind hier erfolgreiche Versuche 
mit Wintergerste gemacht worden.

Werfen wir noch einen Blick auf den nahe liegenden 
vulkanischen Goldberg, der nach Westen durch einen be- 
waldeteb Bergriicken zwischen den Quellen der Priim und 
der Taubkyll mit der Schneifel verbunden ist und fiber 
das anliegende Plateau sich kaum 100, fiber das an seinem 
Fusse liegende Dorf Ormont 381 Fuss erhebt. Er besteht 
aus zwei Kuppen, einer hoheren und einer kaum 20 Fuss 
niedrigeren, zwischen welchen ein nach dem Thale von 
Ormont hin geoffneter Einschnitt wahrscheinlich den alten 
Krater darstellt. Lava - Schlacken mit reiehliehem braun- 
gelben Glimmer (woher der Name Goldberg) bedeeken seine 
Oberflache; vulkanischer Tuff steht fiberall auf den Seiten 
an. Er ist beinahe ganz mit mehr als fusshohem Haide- 
kraut bedeckt; hie und da wird von armen Leuten eine 
kleine Strecke geschiffelt und mit Hafer oder Sommerraps 
bestellt, wobei dann der Boden etwas aufgelockert und ei- 
niger weiteren Vegetation zur Entwickelung geboten wird. 
Am 9. September 1862 fand ich daselbst folgende Gefass- 
pflanzen; Unter der Haide standen schmachtige Exemplare 
von Anthoxanthum odoratum und Agrostis vulgaris, ferner 
Euphrasia nemorosa, Thymus Serpyllum, Hieracium Pilo- 
sella. Campanula rotundifolia und Genista pilosa var. de- 
pressa, Pflanzen des unfruchtbarsten Eifel - Bodens. Auf 
dem geschiffelten Boden mit sehmachtigem Sommerraps in 
Bliithe fanden sich als Unkrauter: Galium anisophyllum, 
Vill. (ganz charakteristisc^, haufig und schon in Bliithe) 
und Galium verum var. decumbens, Carlina vulgaris, Pim- 
pinella Saxifraga var. pubescens, Filago minima, Gnapha- 
lium uliginosum var. pilulare, Galeopsis oehroleuca et 
Ladanum (mit breiten Slattern und langen stechenden 
Kelchzahnen = r G. intermedia, Vill.), Scleranthus inter- 
medius, Kittel, und annuus, Viola arvensis, Daucus Carota, 
Knautia arvensis. Ononis repens, Silene inflata, Sagina 
procumbens, Raphanistruni segetum, Fumaria officinalis. 
Ein anderes Feld war mit Fagopyrum tataricum bestellt 
und dazwischen standen reichlich als XJnkraut Hafer und 
Roggen.

Von dem Goldberge aus erblickt man nach Osten einen 
grossen Theil der Eifel und fast alle hoehsten Basalt- und 
Lava-Kegel: die Hochacht (2340 F.), die Hurburg (2207 F.), 
den Ernstberg (2170 F.), den Hochkellberg (2160 F.)., 
den Aremberg (2020 F.), Neroth (2000 F.), den Arnolphus- 
Berg (1860 F.) u. v. a. Im Westen dehnt sich ein weites 
Plateau aus mit dem dunkeln Schneifel-Rficken im Vorder- 
grunde. Eeizend liegt unten im Thale aus mehreren Hauser- 
gruppen gebildet und von Wald und Wiesen umgeben das 
Dorf Ormont.

Die Zahl der von mir bei verschiedenen Exkursionen 
beobachteten Gefasspflanzen der Schneifel belauft sich auf 
240 Species, und zwar:

1. Thalamiflorae 32.
2. Calyciflorae polypetalae 45 (worunter Papilionaceae 10, Gircaea 

intermedia, aber keine Spur von C. alpina, ein Eeweis gegen meine in 
der Flora der Eheinprovinz ausgesprochene Ansiebt von der hybriden 
Herkunft derselben, Umbelliferae 5, dabei Meum athamanticum).

3. Calyciflorae monopetalae 41 (Corapositae 25, sammtliche Deutsche 
Vaccinien).

4. Corolliflorae 32 (darunter Labiatae 12, dabei von Menthen nur 
Jfentha arvensis).

5. Apetalae 28 (Amentaceae 13).
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6. Monocotyledoneae 54 (darunter besonders merkwiirdig ihrer 
Seltenheit wegen Carex laevigata, Sm.).

7. Cryptogamae vasculares 8.
Davon gehoren zu den Holzpflanzen 45, zu den peren- 

nirenden Krautern 117, zn den einjahrigen Krautern 45, 
zu den Grasern und Halbgriisern 33.

Hampe hat in den Berichten des ISTaturwissenschaftlichen 
Vereins am Harze die auf d'er Brocken-Hohe wachsenden 
Pflanzen verzeiehnet und 136 Arten aufgezahlt; 108 von 
diesen Species finden sieh auch in der Schneifel.

Kaum 2 Meilen nordlieh der Schneifel heginnt das be- 
kannte Hohe Venn, bekannt durch seine Unfruchtbarkeit, 
seine ausgedehnten Torfsiimpfe und seine hartnackigen iSTebel, 
■wo Fraulein Libert aus Malmedy ihre vortrefiFlichen crypto- 
gamischen Studien gemacht hat. (Botanische Zeitung.)

Die N o rd w est-D e u tsch e  N ied erun g a ls G lieddes Eegengehiels ilber dem Nord-Atlantischen Ocean.
Von Dr. M. A. F. Prestel.

Die Eegenverhaltnisse iS'ordwest - Europa’s und also 
auch der Xordwest - Deutschen Xiederung reihen sich zu- 
nachst denen iiber dem Nord - Atlantischen Ocean an. Das 
Eegengebiet iiber dem Nord-Atlantischen Ocean bis zur 
Kiiste des Europaischen Kontinents und die Veriinderung 
seiner Lage in der jahrlichen Periode ist auf der von Herrn 
Marine - Lieutenant Andrau entworfenen Eegenkarte ver- 
anschaulicht, welche sich in der „Yerzameling van Kaarten 
inhoudende' eene procents'ge,wijze opgave omtrent Storm, 
Eegen, Bonder en Mist etc. Uitgegeven door het Koninklijk 
Nederlandsch meteorologisch Instituut te Utrecht in 1862” 
findet.

Langs der Kiisten des Kanals, der Nord- uijd Ostsee, 
so wie iiber der Nordwest-Deutschen Niederung stellt sich 
die Yertheilung der Kegenmenge so wie ihre Abnahme 
vom Meere nach, dem Festlande hin nach alien Einzeln- 
heiten und deutlicher heraus als auf irgend einem anderen 
Gebiete.

tiber der Xordwest-Deutschen Niederung langs dpr Kiiste 
der Nordsee nimmt die jahrliche Kegenmenge von WSW. 
nach 0X0. stetig ab. Wir finden die jahrliche Eegen- 
menge

fur Franeker . 28,34 Par. Zoll,
„ Groningen . 26,65 >>
„ Emden . 26,10
,, Jever . 25,00
„ Bremen . . 24,95 ))
,, Otterndorf . 23,24 ))
„ Harburg . . 22,31 ff
,, Liineburg . 22,10 >)

Auch weiter ostlich zeigt sich diese Abnahme. Als 
jahrliche ̂  Kegenmenge stellt sich heraus

fiir Eutin . 22,50 Par. Zoll
,, Schwerin .. . 2O,00 >5

„  Putbus . . 19,00
„  Danzig . . 18,11
„  Arip . 17,73 >>
„ Petersburg . 16,57 ft ”
„  Eegenwalde . 21,46 ))
„  Colberg . . 21,49 >7

„ Coslin . 21,16 77

Die voranstehenden Zahlen sind iibrigens nur ein Theil 
der Eeihe, durch welche die Abnahme der Kegenmenge

iiber dem Europaischen Kontinente, vom Atlantischen Ocean 
ausgehend, ausgedriickt wird.

Die jahrliche Kegenmenge fiir Coimbra in Portugal — 
1334,9 Millimeter oder 111 Pariser Zoll diirfte wohl die 
grosste in Europa sein; die Keihe jedoch, welcher obige 
Zahlen als Glieder angehoren, beginnt erst an der .Kiiste 
des Biscayischen Meerbusens. Wir finden hier

Bayonne mit 1247,4 Millimeter =  46,08 Par. Zoll
Xantes mit 1292,0 )) =  47,43 ) J
Cherbourg mit . 1009,16 77 =  37,28 77
La Chapelle bei Dieppe mit 821,65 77 =: 30,35 77
Gent mit . . . . 777,10 77 =  28,78 f j
Utrecht mit 771,90 77 =  28,58
Franeker mit . 77 == 28,56
Groningen mit . 721,27 77 =  26,65 77
Emden mit 77 =  26,10 77

Ahnlieh zeigt sich diese Abnahme im Siiden der Nord- 
west-Deutschen Niederung langs der Hiigelkette. Die jahr
liche Kegenmenge betragt

fiir Brussel . . . .  713,81'Millimeter =  26,89 Par. Zoll,
,, Maestricht 
„ Munster 
„ Heiligenstadt 
,, Braunsch'sveig

und weiter ostlich 
,, Berlin .
,, Prankfurt

714,87 =  26,40 
=  25,50 
== 24,47 
=  22,10

. . ,, — 21,60 ,,
• • j) “  20,29 ,,

Die Abnahme der Kegenmenge vom Atlantischen Ocean 
gegen das Innere des Europaischen Festlandes ist einfach 
Folge der Verminderung der Luftfeuchtigkeit um den Betrag 
des als Regen oder Schnee herabgefallenen W'assers, wel- 
chen die westsiidlichen Winde auf ihrem Wege von Siid- 
west- und West-Europa aus bei ihrem Fortschreiten in 
ostljcher und nordostlicher Richtung erleiden. In der 
Hiigelkette aber, welche die Nordwest-Deutsehe Niederung 
im Siiden begrenzt, zeigt sich wieder eine Steigerung der 
Kegenmenge je nach der Meereshohe und eben so tritt ein 
Unterschied letzterer an den Abhangen der Berge, je 
nachdem diese den feuchten Winden zugekehrt oder davon 
abgewandt sind, deutlich hervor.

In ner-A frika ,
Bemerkungen zum 2. Erganzungsband der „Geogr. Mittheilungen” .

Mit Freuden haben wir aus zahlreiehen Zuschriften 
ersehen, dass von vielen Seiten lebhaftes Interesse an un- 
serer Karte von Inner-Afrika und dem begleitenden Text 
(2. Erganzungsband zu den „Geogr. Mitth.”) genommen 
wird, und besonders willkommen sind uns alle Beitriige 
zur Berichtigung und Vervollstandigung jener Arbeit. In 
der Hoffnung, dass wir auch ferner durch solche Beitrage 
erfreut warden, erstatten wir fiber die bis jetzt eingegan- 
genen Bemerkungen Bericht.

S. 23 des Memoires wurde gesagt, dass die Konstruk- 
tion von Kfippell’s Routen durch die Bajuda-Steppe zwi- 
schen Ambukol und Gurkab Schwierigkeiten geboten habe 
und man einen Druck- oder Beobachtungsfehler in den 
Tabellen vermuthen mfisse. Der beriihmte Eeisende und 
Naturforscher schreibt uns nun, dass in der That ein Druck- 
fehler Statt fand, da in Zach’s Korrespondenz XI, S. 370 
die Distanz von Ambukol bis zum Lager der Hunie zu 24-  
statt zu 2 0 | Stunden angegeben sei. Da die Entfernung 
zwischen dem Lager der Hunie und Milick 3 Stunden

    
 



112 Notizen.

betrug, so ist die Angabe „von Milick nach Ambukol 
23 -̂ St-” ini Itinerar der Riickreise (Riippell’s Reisen in 
Nubien u. s. w. 8. 289) richtig. Konstruirt man nach 
dieser Berichtigung die Hinreise sowohl wie die Riickreise, 
80 ist der Unterschied der beiden Endpunkte mit Ruppell’s 
sehr genauen astronomischen Ortsbestimmungen kaum er- 
hebenswerth.

Ferner verwundert sich Herr Dr. Riippell dariiber, dass
S. 21 des Memoires die chronometrische Langenbestimmung 
Mahmud Bey’s fiir Neu-Dongola (Marraghah) besonders auf- 
gefiihrt sei, wahrend seine eigene Lange dieses Ortes auf 
7 sehr gelungenen Stern-Okkultationen beruhe. Wir kdnnen 
versichern, dass die Bestimmung des Agyptischen Astrono- 
men nur erwahnt worden ist, weil sie als in den ,,Comptes 
rendus” der Pariser Akademie enthalten leicht der Auf- 
merksamkeit der Geographen entgehen kdnnte und viel- 
leicht zur Vergleichung mit anderen Angaben von Inter- 
esse sein mag. Eiippell’s Beobachtung fiir Akromar (der 
alte einheimische Name fiir Marraghah) ergab 28° 2 ' 0. L. 
V. Paris (EiippeU’s Reisen in Nubien u. s. w. S. 279), 
■wonach der Ort 2 ' westlicher zu liegen kommt als auf 
Kiepert’s Karte und 1 | '  dstlicher als nach Mahmud Bey. 
Auf eine Priifung der vorhandenen Ortsbestimmungen fiir 
das Nil-Thal innerhalb Agypten und Nubien haben wir 
uns gar nicht eingelassen, sondern die Kiepert-Lepsius’- 
schen Karten als maassgebend angenommen, wie diess in 
dem Memoire ausdriicklich gesagt ist, doch wiederholen wir 
gern, was uns Dr. Riippell iiber seine Ortsbestimmungen 
sohreibt.

„Das Original - Manuskript” — heisst es in seinem 
Briefe — „aller meiner Ortsbestimmungen, wie ich solche 
im Verlauf meiner Reise niederschrieb, ist auf der hiesigen 
Stadtbibliothek deponirt und liegt dort zu Jedermanns 
freier Benutzung.. Meine Ortsbestimmungen erschienen alle 
im Druck (doch bin ich fiir die haufigen Druckfehler in 
Baron v. Zach’s Publikationen nicht verantwortlich) vor der 
Anfertigung von Caillaud’s Karte; Baron Miiller hat die. 
meinige, die auf meinen Beobachtungen wahrend sechs- 
facher Reise zu Land und zu Wasser beruht, gewisser- 
maassen wortlich kopirt und nur mit den Namen einiger 
ephemerer Berberiner Ddrfer vermehrt. Alle Langenbestim- 
mungen durch Monddistanzen haben fiir mich gar keinen 
Werth; wie ich aus eigener Erfahrung weiss, sind sie oft um 
20 Minuten irrig. Liingenbestimmungen durch die Eklipsen 
der Jupiter-Trabanten muss man um so mehr misstrauen, 
da sie sehr leicht zu falschen oder in eine gewiinsehte 
Form zu bringen sind. Alle meine Breiten-Beobaehtungen 
sind mit einem fliissigen Horizont (01), der durch ein von 
Frauenhoffer in Miinchen eigens fiir mich gefertigtes Glas- 
dach, wofiir ich damals 97 Gulden Rhein, zahlte, geschiitzt 
war, gemacht. Sonnenhdhen gebe ich immer den Vorzug, 
weil man dal)ei bei dem Ablesen des Nonius keiner Licht- 
flamme bedarf. Kiinstliche Horizonte, die durch Wasser- 
wagen regulirt werden, geben in der Tropenhitze haufig 
sehr unzuverlassige Resultate.”

^^i^they machte uns auf die astronomischen 
eo ac tungen seines verstorbenen Reisegefahrten Dr. West- 

p a , eines Schulers von Gauss und iSessel, aufmerksam,
T J ^ L  kdnnten, den Nil-Lauf in

nn ubien an einigen weniger besuchten Stellen

zu rektificiren. Sie betreft’en 53 Punkte des Nil-Thales 
von Alexandria aufwarts bis Neu-Dongola und sind in dem 
Anhang zum zweiten Theil von Parthey’s „Wanderungen 
durch Sicilien und die Levante” (Berlin 1840), SS. 6—14 
verdffentlicht; das Original-Manuskript befindet sich auf 
der Kdnigl. Sternwarte zu Berlin, kann also im Fall eines 
Zweifels leicht eingesehen werden. Wir wissen nicht, ob 
diese Beobachtungen fiir die Kiepert-Lepsius’schen Karten 
und sonach mittelbar fiir unsere Karte benutzt sind, glau- 
ben es aber um so weniger, als sie in der angefuhrten 
Publikation nicht berechnet, ihre Resultate also nicht ohne 
Weiteres zuganglich sind. Wir mdehten Herrn Parthey 
dringend bitten, die Berechnung dieser vielleicht recht 
werthvollen Beobachtungen zu veranlassen.

Die Langenbestimmung der Maschra el Req durch 
Th. V. Heuglin (Seite (150) des 2. Ergiinzungsbandes) ist 
der Gegen stand einer langeren Zuschrift des Herrn H. Treut- 
ler in Dresden. Nach seiner Rechnung betriigt der Fehler 
jener Bestimmung mdglieher Weise bis iiber 2 Zeitminuten 
Oder 7 bis 8 Meilen und er bringt weniger miihsame und 
genauere Resultate versprechende Methoden in Erinnerung. 
Es ist iibrigens schon in dem Memoire gesagt worden, dass 
Th. V. Heuglin’s Lange fiir die Maschra el Req nicht fiir 
die Karte verwerthet werden konnte, da aie mit -ander- 
weitigen Angaben nicht zu vereinbaren war.

Einen uns selbst jetzt nicht mehr erklarlichen Irrthum 
auf S. 31 des Memoires betrilft ein Schreiben des Herrn 
Dr. Mitterrutzner in Brixen. Es hiess dort, von linguisti- 
schem Werthe sollten die in der Propaganda aufbewahrten 
Manuskripte des Missionars Gossner (soil heissen Gostner) 
spin, deren Herausgabe mit Benutzung anderer Quellen, 
namentlich iiber die Bari- und Kitsch-Sprache, Herr Missio- 
niir Kirchner besorgen wollte. Als Quelle dieser Mitthei- 
lung wurde ein Brief Dr. Mitterrutzner’s citirt, wir finden 
aber jetzt weder in diesem noch in einem der anderen 
Briefe Dr. Mitterrutzner’s den Missionar’Gostner erwahnt 
und es muss offenbar ein Versehen beim Zusammenstellen 
verschiedener Notizen geschehen sein. „Beziiglich Gost- 
ner’s” — belehrt uns Dr. Mitterrutzner ,,habe ich wohl 
nicht so schreiben kdnnen, denn erstens ist von ihm nie 
Etwas in die Propaganda gekommen und zweitens war er 
fiinf Jahre in Chartum, aber nie bei den Bari oder Dinka, 
kann also in linguistischer Beziehung Nichts hinterlassen 
haben. Was Herrn Kirchner mit der Bari- und Kyec- 
Sprache anbelangt, ist richtig. Herr Kirchner sagte mir 
hier persdnlich, er werde seine Manuskripte ordnen und 
publiciren. In den letzten Ferien besuchte ich ihn in 
Bamberg, auch hatte ich schon Anfangs 1863 an Herrn 
Morlang geschrieben, er mdge alles von ihm und den an
deren Missionaren iiber Bari und Kyec Geschriebene mit- 
bringen. Nachdem ich von Morlang Nachricht hatte, dass 
er bestimmt heimkehre und eine Masse Barica mit sich 
bringe, schrieb ich an Herrn Kirchner, er mdge mir alles 
auf die Dinka - Sprache Beziigliche zuschicken, ich wolle 
Grammatik und Lexikon,ordnen und mit den drei hiesigen 
„Klassikern” (Morlang,‘Kaufmann und dem von Morlang 
mitgebrachten Neger Logwit-lo-Ladu) Wort fur Wort durch- 
gehen, denn selbst Herr Kirchner war nur voriibergehend 
in Gondokoro und Heiligkreuz, wahrtend Morlang 8 Jahre 
und Kaufmann deren iiber 3 unter dem Volke lebten. Nur
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auf diese Weise kann man etwas Brauchbares liefern. Ein 
Beispiel, wie unzuverlassig blosse Reisende oder Handels- 
leute hierin sind, lieferte Brun-Rollet, in dessen Vokabu- 
larium der Dinka-Sprache (Erganzungsband 2, S. (25) fF.) 
kaum 20 Ausdrucke richtig sind. Herr Kirchner hat mir 
alle Manuskripte zugeschickt und ioh habe bereits 20 Bogen 
kopirt; bin ich damit fertig, so erbitte ich mir vom Missionar 
Beltrame in Verona, der auch 2 Jahre in Heiligkreuz war, 
sein Dinka-Lejfikon, erganze danach das meinige und dann 
gehen wir vier Alles gemeinschaftlich durch.”

Geographische Literatur.
V orberielit.

Literatur fiber die Preussische Expedition nach Ost-Asien.
Im Jahre 1860 schickte Preussen bekanntlich ein Ge- 

schwader von drei Kriegsschiffen und einem TransportschifF 
nach Ost-Asien, um der jungen Marine Gelegenheit zur 
EntFaltung ihrer KraFte und Erweiterung ihrer ErFahrungeh 
zu gehen, um mit China, Japan und Siam Handelsvertrage 
abzuschliessen und FreundsehaFtliche Beziehungen anzu- 
kniipFen, um die Handelsverhaltnisse in den Hafen jener 
neu ersehlossenen Lander mit Bezug auF die Deutsche 
Industrie genauer kennen zu lernen, endlieh auch zum 
Schutze der schon vorhandenen Deutschen Handels- und 
Schifffahrts-Interessen in jenen Theilen der Erde. Zugleich 
wurde,' ahnlich wie bei der Reise der Osterreichischen 
Fregatte „Novara”, die Gelegenheit wahrgenommen, Hatur- 
wissenschaften und Erdkunde zu Fordern, und zu diesem 
Zwecke einer Anzahl Fachgelehrter die Theilnahme an der 
Expedition gestattet. Vor den Gelehrten der ,,Novara” 
hatten die Mitglieder den Vortheil, dass sie sich viel liinger 
in den von ihnen besuehten Landern aufhalten, hie und da 
auch weiter ins Innere eindringen konnten, dass ihr Unter-r 
suchungsgebiet ein mehr umgrenztes war und nicht der 
grosste Theil der Zeit auF die Seereise flel, wenn aber trotz- 
dem die Preussische Expedition verhaltnissmassig wenig von 
sich reden gemacht hat, so liegt das wohl zum guten Theil 
daran, dass die Briefe der Mitglieder in den verschiedensten 
Tagesblattern und ZeitschriFten zerstreut, die wissenschaft- 
lichen Ergebnisse noeh nicht gesammelt sind und selbst 
ein vollstiindiger Bericht fiber den YerlauF der ganzen 
Expedition noch fehlt. Wie wir aus sicherer Quelle erFahren, 
wird gegenwartig im Auftrag der Preussischen Regierung 
ein solcher Bericht ausgearbeitet, den auch ein Bilder-Atlas 
begleiten soli, es dfirfte aber bis zur Publikation dieses 
Werkes noch einige Zeit vergehen und es erscheint deshalb 
um so nothwendiger, auf die in der That ansehnliche Reihe 
von privaten Publikationen hinzuweisen, welche die Er- 
lebnisse und Beobaelitungen der einzelnen Mitglieder uns 
vorfiihren.

Da der kommerzielle Zweck der vorwiegende war, so 
mogen auch die Handelsberichte zuerst erwahnt wbrden. 
Sie liegen bereits abgeschlossen vor, doch sind auch sie 
nur zum Theil in einem als Manuskript gedruckten Quart- 
heft gesammelt, wiihrend die iibrigen von den drei Preus
sischen kaufmannischen Begleitern Fr. WolfF, F.'W. Grube 
und C. Jacob abgefassten Berichte im „Preussischen Handels-

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft II I .

Archiv” (1860 Bd. II, SS. 381, 441, 465, 448; 1861 Bd. I, 
SS. 157, 180, 198, 307, Bd. II, SS. 267; 1862 Bd. I, 
SS. 143, 163, 188, 198, 267, 287, 503, Bd. II, SS. 57, 97) 
untergebracht wurden und der Sachsische kaufmannische 
Kommissar G. Spiess seinen amtlichen Bericht in der 
„Wissenschaftlichen Beilage zur Leipziger Zeitung” ver- 
ofFentlicht hat. Diese auf fleissigen Studien beruhenden 
Abhandlungen enthalten abgesehen von ihren speziellen 
Rathsehliigen fiir die Deutsche Industrie- und Handelswelt 
einen reichen Schatz von Nachweisen fiber Produktion, 
Manufaktur, Aus- und Einfuhr, Miinzwesen u. s. w. der 
einzelnen besuchten Lander.

Als einen anderen Theil der fachwissenschaftlichen 
Publikationen haben wir die Beitrage- zur Kenntniss des 
Klima’s und der Krankheiten Ost-Asiens von Marine-Arzt 
Dr. C. Friedel zu . nennen. In einem Bandchen von be- 
seheidenem Umfang finden wir eine grosse Menge von 
Thatsaehen fleissig zusammengetragen, eigene Beobachtungen 
sowohl wie fremde, aus Hospital-Berichten, Anglo-Chinesi- 
sehen Journalen, Reisewerken u. s. w. entnommen, die mit 
wenig Ausnahmen in Deutschland so gut wie unbekannt 
waren. Uns interessiren dabei besonders die Schilderungen 
der klimatischen Verhiiltnisse der dem Yerkehr geoffneten 
Hafenstadte mit Beigabe der vorhandenen und durch die 
Preussische Expedition hinzugekommenen meteorologischen 
Beobachtungen, so wie die Bemerkungen fiber die Korpey- 
Konstitution und gesundheitlichen Verhaltnisse der Ost- 
Asiatischen Yolker im Allgemeinen.

Yon dem Zoologen Dr. E. v. Martens sind uns nur 
einige kurze Mittheilungen iiber die Hausthiere in Japan, 
Manila und Java bekannt geworden („Der Zoologische Gar
ten”, April 1861, Januar 1862), doch mag wohl das eine 
oder andere zoologische Journal Berichte aus seiner Feder 
publicirt haben. Der ausgezeichnete Geolog Ferd. Freiherr 
V. Richthofen, der sich spater von der Expedition getrennt 
und nach Nord-Amerika begeben hat, war bisher wenig 
mittheilsam, was indess die Zeitschrift der Deutschen Geo- 
logisehen Gesellschaft (Bd. X II, SS. 523, 532; Bd. XIIIj 
S. 243; Bd. XIY, SS. 327, 357, 361) von seinen Beob- 
aehtungen gebracht hat, erffillt mit grossen Erwartungen 
fiir die endliche Ausarbeitung des von ihm gesammelten 
reichen Materials.

Gleichsam den Ubergang von den auf einzelne Facher 
bezuglichen Berichten zu den allgemeinen Reiseschilderungen 
bildet Dr. Herm. Maron’s „Japan und China”, denn er theilt 
nicht die Ergebnisse der ihm aufgetragenen landwirthschaft- 
lichen Studien, die einem spateren Werke vorbehalten sind, 
mit, noch begnfigt er sich mit der fortlaufenden Erzahlung 
des Gesehenen und Erlebten, sondern er giebt zwolf ein
zelne, Japan und China betreffende Aufsiitze, die zwar der 
Benennung „Reiseskizzen” entsprechen, aber sachlich tief 
eingehen und in ansprechender Form VortrefFliches bieten. 
Einen Aufsatz iiber Bevolkerung und Grundeigenthum in 
China hat er in der „Yierteljahrsschrift fiir Volkswirthschaft” 
(1863, I, S. 28) verofFentlicht.

Yon_ eigentlichen Reisebeschreibungen liegen nicht we- 
niger als vier bis jetzt vor. Wiederholungen konnten dabei 
nicht ausbleiben, aber da die Verfasser verschiedenen Zwei- 
gen der Expedition angehorten, daher zum Theil Versehie- 
denes sahen und erlebten, 'ihre Bucher auch in Auffassung
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und Darstellung sehr wesentlich sich von einander unter- 
scheiden, so hat ein jedes seine Berechtigung und findet 
seinen Leserkreis. Nur eins dieser Bucher ist eigentlieh 
ganz neu, das bei Spamer erschienene von G. Spiess, wel
ches durch seine elegante Ausstattung, seine reichen Illu- 
strationen, die Frische und Urspriinglichkeit seines Textes 
gefallt, wogegen die drei anderen hauptsachlich aus den 
schon wahrend der Expedition in Zeitungen verdfifentlichten 
Briefen zusammengestellt sind. Am sorgfaltigsten iiber- 
arbeitet erscheinen die Briefe in der „Deutschen Allgemeinen 
Zeitung” (1861 urtd 1862) wieder in Marine - Lieutenant 
R.-Werner’s Buch, in welchem eine gliiekliche Verbindung 
von leichter, ansprechender Schreibweise mit fleissigem 
Benutzen der betreffenden Literatur und wohlthuender 
Nattirlichkeit der Auffassung und des Urtheils zu Tage 
tritt, so dass wir es trotz dem verhaltnissmassig geringen 
Gehalt an wirklich Neuem als lehrreich und anregend ganz 
besonders empfehlen mochten. Das Tagebuch des Schilfs- 
predigers J. Kreyher, wie es fruher in der „Schlesischen 
Zeitung” zur Publikation kam, hat vermehrt und abgerun- 
det ebenfalls ein selbststandiges Gewand angezogen. Es 
steht dem Werner’schen Buche entschieden nach, wendet 
sich aber durch den Beruf des Verfassers an manche Leser- 
kreise, in welche die anderen Reiseberichte kaum eindringen 
werden. Bekannter sind die Briefe des Malers W; Heine' 
an die Kolnische, Augsburger Allgem eine und Leipziger 
Illustrirte Zeitung geworden (s. unter Anderem „Geogr. Mit- 
theilungen” 1861, S. 365;,1862, SS. 116, 196), an die 
sich in dem Buche die Beschreibung der Reise fiber San 
Francisco und Utah nach New York schliesst. Bei bis- 
weilen unnothiger und lastiger Weitsehweifigkeit haben sie 
doch auch einige Vorziige, und wenn sie durch strengere 
Durchsicht gewonnen haben wiirden, so darf man nicht 
vergessen, dass der Verfasser sofort nach seiner Riickkehr 
in das Heer der Union wieder eintrat und. verwundet nur 
auf wenige Monate nach Deutschland kam, um Heilung zu 
suchen.

Von Karten ist, wie es seheint, noch gar Nichts publi- 
cirt worden, denn das ausserst bescheidene Ubersichts- 
kartchen in Werner’s Buch kann man nicht rechnen; es 
diirften aber auch in dem erwahnten offiziellen Werke 
wichtigere Karten kaum zu erwaftfen sein, da unseres 
Wissens die Preussische Expedition keine grosseren Auf- 
nahmen gemacht hat.

A S IE N .
Abich: Quelques-uns des resultats de mes derniers voyages de I’annee 

passee en Georgie et dans les regions voisines. (Bulletin de I’Academie 
impel-, des sciences do St.-Petersbonrg, 1863 T. VI, pp. 119— 125.)

Ausziipe aus eiiiem miindlichen Vortrag viber verschiedene Gegenstande. W ir 
mache\^ besonders anf die Notizen liber den Vulkan 'I'andurek siidlich vom 
A rarat, 15 W erst von der Stadt Hajasid und liber die Thermal - Quellen im 
Becken des Urumiah-^ee’s aufmerksam.

Alabaster, n . ; Positions of reefs and towns on the coast of Siam. 
(Xantical Magazine, August 1863, pp. 430—432.)

\erzeichniss einer Rcihe von Kiistenpunkten und Riffen mit Angabe der 
l^osition und der Bedeutung des Namens.

AlCOCK, Sir lluthorford; >Tarrative of-a journey through the Interior 
ot Japan from Nagasaki to Teddo, in 1861. Mit 1 Xarte. (Journal 
° DieLbe London, 1862, pp. 280—293.)

B a rk e r  C’l n + ^ ^ ' n r s e i n e m  Buch und nur kurze Notizen liber die Reise. 
WniiBal Tino c ' Lrief account of a visit to Moses’ Wells (Ayoun
of Aboo DcrnV ®f the monastery of St. Paul’s, Highland
of.Aboo Ueray, and the Wady T o W eek , the Wady Monsa of Mo

resby. (Transactions of the Bombay Geogr. Society, Vol. XTI, 
Bombay 1863, und Xautical Magazine, Oktober 1863, pp. 520—525.)

Der Verfasser besnchte die Moses-Quellen (s. „Geogr. Mitth.” 1861, Tafel 14) 
im August 1848 mit Lieutenant Cruttenden.

Barton, Dr. A lfr.: Notes on the Yang-tsze-kiang. (Journal of the 
B. Geogr. Soc. of London, 1862, pp. 26— J l .)

Neben Sarel’s Bericht und Blakiston’s W erk hat dieser Aufsatz ihres Be- 
gleiters wenig W erth, da cr kein spezieJIes Facli vertritt.

Barton, Eev. J . : Eeport of Missionary 'W'ork in Thibet. (Church 
Missionary Intelligencer, August 1863, jjp. 183— 188.)

Geschichte der Herrnhuter-Mission zu ICyeling in Lahul, die 1856 von Pagell 
und lleide gegriindet wurde, mit Notizen liber Land Leute, Klima und 
Vegetation.

Bastian, I)r. Ad.: Tiber die Yolksstannue Birm a’s. * (Zeitschrift fiir 
Allgem. Erdkunde, September 1863, SS. 212— 224.)

Handelt hauptsachlich von der Geschichte und den Sagen der Volker Birma’s 
und ist, wie alle Schriften Bastian’s, reich an Stotf. Hoflentlich gelingt es ihm, 
eine vollstandige ethnographische Uebersicht jenes Landes mit .seinen zahllosen 
Volkerscliaften herzustellen.

Bastian, Dr. Ad.: Birmanische Stadte-Legenden. (Das Auslahd 1863. 
Nr. 27, SS. 641—644.)

Legenden liber die Grunduiig von Pegu, der Dagon-Pagode in Rangun und 
von Toungu. Die Traditionen gehen auf die Zeit zurUck, wo das ganze Land 
von Pegu aufwarts bis Toungu noch ein Theil des Oceans w ar, aus dem-nur 
die Insein Thatung und Pagan hervorragteh.

Borneo. Ein Besuch der Kohleugruben auf ~ -----. (Das Ausland 1863,
Nr. 18, SS. 428— 431.)

Notizen liber die Kohlenlager in der Umgegend von Bandjermasin. 
Cambodge, Notes sur le - . (Eevue maritime et coloniale, Juli 1863,

pp. 541—546.)
Notizen uber die Nutzholzer, die jedoch nur mit den einheimischen Namen 

aufgefubrt sind, und liber die Kiiltur von Bauniwolle, Indigo mid Maulbeer- 
Baumen in Cambodja.

Cambodge, Le royaume d u ---------. (Eevue maritime et coloniale, Au
gust 1863, pp. 698—707.)

Nach Admiral Bonard’s Exploration des Mekong im September 1862 an Bord 
der „Ondine” (s. „Geogr. Mitth.” 1863, S. 11)4) hat dieses Schiff in den Monaten 
November und Dezember eine zweite Expedition ansgefuhrt, deren Hauptzweck 
war, den Mekong so weit wie moglich hinaufzugehen und die Lferlandschaften 
und ihre Produkte zu studiren. Die hauptsachlichsten Resiiltate sind in dem 
obigen Aufsatze iiiedergelegt. Der Fluss kann von grossen Schitfen den 
grdssten Theil des_Jahres hindurcli aufwarts bis Sambor (nach Bouillevaux in 
13® N. Br.) befahren werden, dort aber setzt cine Felsenbank der Schifffahrt 
eine uniibersteigliche Grenze. Auch die ZiiflUsse des Grossen See’s wurden 
grossentbeils erforscht

Campbell, Major-General J.: A personal narrative of- thirteen years 
service amongst the wild tribes of Khondistan, for the suppression 
of human sacrifice. 8°,, 329 pp. mit 1 Karte und Illustratioiien. Lon
don, H urst & Blackett, 1863. 14 s.

Handelt von der Unterdruckung der Mensclienopfer bei den Khonds in Orissa, 
welche durch die Bemlihungen Campbell’s seit 1837 vollstandig gelungen ist, 
so wie von der Ausrottung des Kindsmords in Suradah, wo vor des Verfassers 
erfolgreicher Thatigkeit jedes neugeborne Madchen umgebracht wurde.

China, The Teang-tai Mountains and Spirit-w^riting in —  . (Black
wood’s Magazine, April 1863.)

Cochinchine. Eenseignements sur le climat et les ressources du pays.
(Annales du commerce exterieur, 1863, Nr. 1466.)

Cochinchine fran^aise. Mit 1 Xarte. (Eevue maritime et coloniale, 
Septbr. 1863, pp. 166— 178.)

Eine schone Karte der Franzosiseben Kolonie in Coebinebina nach einer 
unter Direktion von M. de Foucauld, Escadron-Chef im Geiieralstab, gezeich- 
neten ist begleitet von eiiiera Bcricht.uber die Einuahme der Festung Go-Cong 
durch Admiral Boiiard im Febrnar 1863 und Uber die Answecbselung der Rati- 
fikationen des mit Annum abgescblossenen V ertrags vom 5. Juni 1862, wobei 
dieser Vertrag selbst abgedruckt ist.

Colonies fran9aises, Les - dans I’lnde. Mit 1 Karte. (Eevue
maritime et coloniale, Oktober 1863, pp. 247— 290.)

In derselben Weise wje in den friiheren lleften die Afrikanischen Kolonien 
werden liier die der Franzosiseben Krone in Indian verbliebenen Besitzungen 
bebandelt und kartographisch dargestellt. Hiese Besitzungen sind 1) an der 
Corornandel-Kiiste.- Pondicliery nnd seln Gebiet, bestebend aus den Distrikten 
Eondicln^rj, 1 illenour und Bahour; Karikal nrfK die zugehorigen Ifaganoms oder 
Distrikte; 2) an der On.xa-Kiiste: Yanaon, sein Gebiet nnd seine Horfer; die 
Loge von Mazniipatam (Logen benannte man ehemals cinzelne, aus einem 
Hause nnd anliegendem Terrain besteiiende Ktablissements, wo Frankreicb 
das Recht hatte, seine Flagge anfzuzieben nnd Oomptoii's einzurichten); 3) an 
der Malabar-KUste: Mabd und sein Gebiet; dieLoge,.von Calicut; 4J in Benga- 
le n : Cbandernagor nnd sein Gebiet; die Logen von Cassirabazar, Jougdia, 
Dacca, B.alassore und P atna; 5) in Gudjerate: eine Faktorei zu Surate. Alle 
zusammen haben nnr 49.622 Hektaren Griindflaclie; ilire Bevolkernng betrug 
am 1 . Jamiar 1863: 228.H70 Seelen.

Cossyah Hills, The — . (The Church Missionary Intelligencer, Sep
tember 1863, pp. 214— 218, Oktober pp. 237—2’42.)

Ein aus mehreren Publikatinnen ziisammengestellter iibersichtlicher Artikel 
liber die Cossyah-IItigei siidlich von Assam, ilire Naturbeschaffenheit und Be- 
wohner, so wie iiber die neuesten Unrulien daselbst.

Dodd, L ieut.: Particulars conceruiDg the Eunn of Kutch and the country- 
on its Southern margin. — Memorandum on the Eastern portion of
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Kutch, called Wagur. (Transactions of the Bombay Geogr. Society, 
Yol. XYI, Bombay 1863, p. 1.)

Fleming, G .■. Travels on horseback in llantchou Tartary, being a 
summer’s ride beyond the great wall of China. 8®, 596 pp. mit 
1 Karte u. 50 Illustrationen. London, Hurst & Blackett, 1863. 42 s.

G. Fleming, Englischer Offizier, uni Michie, Kaufmann in Shanghai, ritten 
1861 von Tientsin lurch Petscheli iiber Shanhaikuang nach Kiutschuang, 
Jingtse und Mukden.

Fleuriot de Langle, Contre-amiral Vicomte; Yoyage au Malabar, 1859. 
(Le Tour du Monde, 1863, Yol. YIII, Nr. 185, pp. 33—48.)

Einc kurze I^chreibung der Malabar-Kiiste, ihrer Bewohner und hemer- 
kenswerthesten OTte, wie Mahl, Goa, Bombay, rai thiibschen Illustrationen, z. B.‘ 
aus den Grottentempeln von Elephants.

Friedel, Dr. C.: Beitrage zur Kenntniss des Klima’s und der Krank- 
heiten Ost-Asiens gesammelt auf der Preussischen Expedition in den 
Jahren 1860—1862. 8®, 185 SS. Berlin, G. Eeimer, 1863. f  Thlr.

Siehe den Vorbericlit auf S. 113.
Goldsmid, Major F.: Exploration from Kurrachi to Gwadiir, along the 

Mekran Coast. (Proceedings of the B. Geogr. Soc. of London, Yol. YU, 
Nr. Ill, pp. 91—95 und 117—118.)

Einige Bemerkungen iiber die antiquarisch sehr interessante Mekran-Kuste 
mit Bezug auf die Telegraphen-Linie, welche von Kurratschi nach Gwadur als 
ein Glied der grossen Europaisch-Indischen Linie gefuhrt wurde.

Handelsberichte der kaufmannischen Begleiter der Ost - Asiatischen 
Expedition. 4®, 171 SS. (Als Manuskript gedruckt.) Berlin, E. Decker, 
1863.

Siehe den Vorbericht auf S. 113.
Heine, lY.: Eine lYeltreise um die nordliche Hemisphiire in Yerbindung 

mit der Ost-Asiatiscben Expedition in den Jahren 1860 und 1861. 
2 Bde. 8®, 615 SS. Leipzig, Brockhaus, 1864. 2^ Thlr.

Siehe den Vorbericht auf S. 114.
India, Irrigation works in ---- . (Church Missionary Intelligencer,

Juli 1863, pp. 147 — 155. Ubersetzt in „Ausland” 1863, Nr. 35, 
SS. 824—827.)

Betrifft hauptsachlich die Bewasserungs-Arbeiten am Godavery.
Inverarity, D.; Keport on the late overflood of the Indus. Mit 1 Karte. 

(Transactions of the Bombay Geogr. Society, Yol. XYI, Bombay 1863, 
p. 48.)

Jacob: Journal of a trip to Sind from Kutch, 1852. — Journal of a 
tour through Kutch, 1851. (Transactions of the Bombay Geogr. So
ciety, Yol. XYI, Bombay 1863, pp. 22, 56.)

Koner, "'W.: Notizen zu dem Itinerar duroh die Gobi von Kiachta bis 
Peking. Mit 1 Karte. (Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde, Mai 1863, 
SS. 351—356.)

Vor einigen Jahren batten wir Gelegenheit, eine sehr werthvolle Rnssische 
Aufnahme der Karawanenstrasse von Maimatsohin durch die Wiiste Gobi nach 
Peking zu sehen. Von dieeer ist im J. 1862 eine Englische Kopie erschienen 
(Itinerary from Slaimachin to Peking, from a sketch made in 1858. London, 
Topogr. Dep. War Offlce, 1862. 3 Bl. 1 :210.000), welche Prof. Dr. Kiepert auf 
der obigen Karte in der Reduktion auf 1:1.00.0.000 wiedergegeben hat. Prof. 
Dr. Koner bespricht in dem beigegebenen Text die vorhandene Literatur iiber 
die beiden durch die Gobi fiihrenden Karawanenstrassen und die Hohenverhalt* 
nisse der westlicheren.

Kreyher, J . ; Die Preussische Expedition nach Ost-Asien in 'den Jahren 
1859 big 1862. Eeisobilder aus Japan, China und Siam. 8°, 444 SS. 
Hamburg, Agentur des Eauhen Hauses, 1863. 1 Thlr. 12 Sgr.

Siehe den.Vorbericht auf S. 114.
Lalor, J . : Outline of the country between Kurrachee and Gwadel. 

(Transactions of the Bombay Geogr. Society, Y'ol. XYI, Bombay 1863, 
p. 99.)

Laurens, C.-. Navigation et commerce du Yang-tse-kiang en Chine. 
(Revue maritime et ooloniale, Oktober 1863, pp. 197—214.)

Schiffsfahnrich Laurens fuhr mit einem Fahrzeug def Franz6 sischen Kriegs- 
marine, dem „K(en-chan”, den Jangtsekiang bis Hankau hinauf und berichtet 
iiber die Schwierigkeiten, welche dieser imtere Theil de.s Stromes der Schiflf- 
fahrt bietet, und iiber den hdcbst bedeuteiiden Handelsverkehr auf dem Fluss 
und in den anliegenden, fremden Schiffen gedffneten Stiidten.

Lindau, E .: Gn voyage autour du Japon, Nagasacki, les quartiers francs 
et la ville japonaise. (Revue des deux mondes, 1. lull, 1. August, 
1. September 1863.)

Maron , H .: Japan und China. Reiseskizzen entworfen wahrend der 
Preussischen Expedition nach Ost-Asien. 2 Bde. 8®, 526 SS. Berlin,. 
Janke, 1863. 2^ Thlr.

Siehe den Vorbfriobt auf S. 113.
Melgunow: Gber die Siidkuste des Kaspischen Meeres. 8®, mit 1 Karte. 

St. Petersburg 1863. (In Russiscber Spracbe.)
Der "Verfasser war dem Akaderaiker Dorn wahrend seiner lleise in Masan- 

deran und Gilan im J. I860 als Begleiter beigegeben und auf seinen Vor- 
schlag Ubernahm er die geographische Partie , so dass das vorliegende Werk 
ein nnmittclbares Ergebniss von Dorn’s Reise ist. Der Inhalt des Bitches isl 
folgender: 1) Yorrede: Gedrangte Beschreibung der Reise im nordhchen Per- 
sien, Zusammenstellnng der „geographischen Bemerkungen und literarischen 
Nachweise, Bemerkungen iiber die beigegebene Reisekarte (SS- I —
2) Einleitung: Der Flacheninhalt der stidlichen Kustenlander des Kaspischen 
Meeres, das Elburs-Gebirge und der Demavend, uber das alte Tabanstan, Ma-

sanderan und Hyrkanien, die administrative Eintheilung, der Schah-Abbasische 
Steinweg, Schatze in alten Gebauden, Klima, Uebersicht der alien Gescbichte 
des Landes nebst einer chronologischen Tabelle der Dynastien und der merk- 
wiirdigsten Begebenbeiten bis zura Jahre 1621 (SS. 1—43). — 3) Beschreibung 
der Provinz Astrabad, Weg vom Gos-Ufer nach Schahrud (SS. 47 — 94). — 
4) Masanderan, Aschref, Sari, Barferuscb, Amul (SS. 97—194). — 5) Gilan, 
Lahidschan, Lengerud, Rescht, Fumen, Rudbar, Enseli, Gilanische Gedicbte 
(SS. 197—283). — 6} Das Turkraenische Ufer und die Insel Aschurade (SS.287 
—324). — Turkmenische Briefe mit Russischer Uebersetzung; alphabetiscbes 
Register. — Dorn lasst von diesem W erke eine Deutsche Uebersetzung anfer* 
tigen, welche er mit eigenen Anmerkungen zu begleiten gedenkt.

Mouat, Dr. J . ; Narrative of an expedition to the Andaman Islands 
in 1857. (Journal of the R. Geogr. Soc. of London, 1862, pp. 109 
— 126.)

Gedrangte Zusammenstellung der Literatur iiber die Andamanen und der 
Resultate, welche die Expedition von Dr. Mouat, Dr. Playfair und Lieutenant 
Heathcote erzielte. Ausfubrlicheres findet man in dem' offiziellen Bericht der 
Expeditions - Mitglieder (Selections from the Records of the Government of 
India, Nr. 2.5; 1859) und in Dr. Mouat’s „Adventures and researches among 
the Andaman Islanders” (London 1863).

Mouat, Dr.: Adventures and researches among the Andaman Islanders. 
8°, 376 pp., mit Illustrationen. London, Hurst & Blackett, 1863. 16 s.

Mouhot, Henri: Notes on Cambodia, the Lao Country, etc. Mit
1 Karte. (Journal of the R. Geogr. Soc. of London, 1862, pp. 142 
— 163.)

Mouhot’s Reisen in Catnbodja und Siam 1859 bis 1861 gehoren zu den be* 
deutendsten, welche in der Hinter-Indischen Ilalbinsel ausgefiibih worden sind; 
mit Instrumenten und naturhistoriscben Kenntnissen reichlich ausgeriistet be- 
sucbte er die Kiisten des Golfs von Siam, den grossen See Tonli- Oder Tuli- 
sap, den wilden Volksstamm der Stien bstlich vom Me*kon, ging von Ancor 
Oder Ongcor westlich iiber die dort fiache Wasserscheide zura Me-nam und von 
Bankok nordostlicb nach Korat und nordlich durch Laos bis Louang Prabang 
am Me-kon unfern der Chinesiscben Grenze (20® 44^' N. Br.), wo ihn leider 
am 10. November 1861 der Tod ereilte. (S. den Auszug in „Ausland” 1863, 
Nr. 28, SS. 661—665.)

Mouhot, H .: Yoyage dans les Royaumes de Siam, de Cambodge, de 
Laos et autres parties centrales de Tlndo-Chine, 1858—1861. Mit
2 Karten. (Le Tour du Monde, 1863, T. Y III, Nr. 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 203, 204.)

Es ist diess die Franzdsische Ausgabe des Reise-Journals und der Zeich- 
nungen des verstorbenen Mouhot. Die Englische als selbststiindiger Band bei 
Murray erschienene Ausgabe bat die Illnstrationen dieser Franzdsischen benutzt. 
W ir machan besonders auf die Abbildungen und Beschreibungen der Tempel* 
bauten von Ongkor, der'alten Hauptstadt von Cambodja, und auf die Reise 
nach Laos aufmerksam und sprechen unsere Anerkennung aus fur die wiirdige 
Weise, in der „Le Tour du Monde” den interessanteu Nacblass Mouhot’s zur 
Publikation gebracht bat.

O’Riley, Edw.: Journal of a tour to Karen-ni, for the purpose of 
opening a trading-road to the Shan traders from.Mobyay and the 
adjacent Shan States, through that territory, direct to Tungu. Mit 
1 Karte. (Journal of the R. Geogr. Soc. of London, 1862, pp. 164 
—216.)

Ein Wr die Kenntniss des Karenen - Landes zwischen dem oberen Sittang 
und dem Salwien, nordostlicb von Toungu in Burmah, wichtiges Tagebuch 
iiber die im Winter 1856 bis 1857 von O’Riley zu dem angegebenen Zweck 
ausgefuhrte Reise.

Oudemans, Dr. J. A. C.: Herleiding van de waarnemingen, gedaan door 
de Heeren S. H. en 0. A. De Lange, ter bepaling van de lengte van 
Menado, Keraa, Boeton, Ternate en Makasar, in dejaren 1852 en 1853. 
8®, 16 pp. Batavia.

Die Langenbestimraungen mittelst astronomischer und chronoraetrischer Beob* 
achtungen, welche die Herren De Lange auf einer im 5. und 7. Bd. der „Natuur- 
kundig Tijdschrift voor Nederlandscb Indie” beschriebenen Reise in den Jahren 
1852 und 1853 anstellten , ergeben nach der Berechnung Dr. Oudemans’ fol- 
gende Resultate:

Breite. Oestl. L. v. Gr.
Menado . . . l '’29'38,7” N., I24»49'30''
Kema . 
Ternate 
Makasar 
Boeton

1 21 43,7 
0 47 13,0 » 
5 8 7,7 S., 
5 29 15,1

125 4 3 
127 22 28 
119 24 30 
122 35 56

Die Lange von Batavia ist dabei auch bier zu 106® 48' 7 ,5 " angenoramen.
Parsis (Die) in Bombay. (Globus, 4. Bd., SS. 161—170, 207—211.)

Eine reichhaltige und lehrreiche Kompilation.
Penguelley, M.: Remarks on a portion of the East coast of Arabia. 

(Transactions of the Bombay Geogr. Society, Yol. XVI, Bombay 1863.)
Perse, Voyage dans le sud de l a --------- ■ (Moniteur universel, 31. Au

gust 1863.)
Auszug aus den Aufzeichnungen des Grafen Roebechouart, Sekretars bei der 

Franzdsischen Gesandtscbaft zu Teheran, der kurzlich eine Reise durch die 
sudlichen Provinzen von Persien (Hamadan, Berndschird, Ispahan, Yezd Kir- 
man, Binder-Abbas, Scbiraz, Kascban, Chum) zuriickgele^ hat. Die AuszUffe 
betreflfen hauptsachlich Ackerbau, Handel und Industrie.

Peschel, Dr, 0; E.: Die Reisen des Nicolo Conti. (Das Ausland 1863 
Nr. 16, SS. 380—383.) ’

Die Reisen des gewohniicli Nicolaus Venetas Oder Comes Venafiis eenannten 
Nicolo Conti in Indicn und dem Indischen Archipel wahrend der er.sten Halfte 
des 15. Jahrhnnderts hat Prof. Kunstmann in seiner Monographie Die Kennt 
nisa Indiens im 13. Jahrhundert” (.Munchen 1863) in dem urspriingli’chen Latei" 
nischen Text herausgegeben und zugleich mit scharfsinnigen historisehen und 
geographischen Brlauterungen versehen, so dass die Urkunde jetzt vollig ge-
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niessbar uml die geographischen Riitlisel derselben bis auf selir wenige Siimmt- 
iich geiost Sind. Diese Arbeit macht der Redacteur des „Ausla!»d”, eine der 
ersten Autoritiiten auf dein Gebiete der Gescbichte der Geographie, zum Gegen- 
stand einer eingehenden Besprechung und kritisclier Bemerkungen.

Reinaud: Relations politiques et commerciales de I’erapire remain arec 
I’Asie orientale (I’llyrcanie, I’lnde, la Baotriane et la Chine) pendant 
les cinq premiers siecles de I’ere cliretienne, d’apres les temoignages 
latins, grecs, arabes, persans, indiens et chinois. Mit 4 Karten. 
(Journal Asiatique, Marz — April 1863, pp. 93 — 234, Mai — Juni 
pp. 297—441.)

Eine auch fiir die Gescbichte der Geographie bedeutende Arbeit.
Robinson, Lieut. G. T.: Short Motes on Japan. (Transactions of the 

Bombay Geogr. Soc. Vol. X TI, 1863, p. 116; Nautical Magazine, 
Septbr. 1863, pp. 475—486.)

Aus Alcock’s Buch ist bekannt, dass Lieut. Robinson von der Indischen, Ma
rine einer seiner wissenschaftiichen Begieiter bei der Besteigung des Ifusi- 
yama war und einige Hdhenmessungen, Positions-Bestimmungen u. dergi. aus- 
fiihrte. Dort sind auch die Resultate dieser Arbeiten bekannt gem acht, iiber 
die Robinson bier seibst kurz beriebtet., Abweichend von den Zablen in Al
cock’s Buch giebt er bier die Lange des Kraters zn 1114, die Breite zu 666, die 
Tiefe zu .500 Engl. Fuss an und fiigt hinzu, dass sein Umfang 2) nautische 
Meiien betragt. Einige weitere Xotizen iiber Japan enthalten nichts Neues.

Robinson, G. T. i Notes upon the hydrography and geography of Japan. 
(Transactions of the Bombay Geogr. Society, Vol. XVI, Bombay 1863, 
p. 19.)

Riitte, J. M. C. E. le: De expeditie naar Montallat, Zuid-en Ooster-af- 
deeling van Borneo, ile t een schetskaartje. 8*̂ , 72 pp. mit 1 litii. 
Karte. Batavia, XoliF, 1861 (Zalt*Bommel, Noman). 75 c.

Sherwill, Major J. L.: Journal of a trip undertaken to explore the gla
ciers of the Kanchunjingah group in the Sikkim Himalaya, in No
vember 1861. Mit 1 Karte. (Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, 
1862, Nr. V, pp. 457—479.)

Siehe „Geogr. Mitth.” 1803, S. 384.
Schlagintweit, H., A. and R. d e : Results of a scientific mission to India 

and High Asia undertaken between the years 1854 and 1858. Vol. III. 
4°, 316 pp. mit Atlas in Eol. Leipzig, Brockhaus, 1863. 26§ Thlr.

Dieser dritte Band des jjrossen Schlagintweit’schen Werkes ist von den bis 
je tzt ersebienenen der unbedeutendste, doch wird er diess voraussichtlich auch 
Meiben. Wahrend der erste die astronomischen and magnetischen Beobach- 
tungen, der zweite die Hdhenmessungen enthielt, beide also die wichtigsten 
Grundlagen fur die Topographie Indiens, des westlichen Himalaya und Turki- 
stan’s, finden wir in dem auch in der Seifenzahl scliwacheren dritten Band eine 
Zusammenstelluiig von Routiers fiir den nordwestlichen Himalaya W est-Tibet 
und Turkistan und als zweite Abtheilung ein geographisches Glossar. Die 
mitgetheilten, Itinerare bilden ein reichmaschiges Netz. iiber das Gebiet von 
Kamaon bis Kaschmir, Balti und Xubra mit einem durcli Turkistan bis nach 
Taschkend reichenden Zipfel. Sie beruhen theils auf eigener Anschauung, 
theils auf Erkundigungen bei eingebornen Kaufleuten und Karawanenfuhrern, 
theils Sind sie auch "Werken anderer Europaer entnomraen und werden durch 
die Bemerkungen iiber die Beschaffenheit der Wege, die Xatur der Passe, das 
Vorhandensein oder den Mangel von Lebensmittein und Brennmaterial kiinfti- 
gen Reisenden zu Statten kommen und sowohl bei Handels-Unternehmungen 
als bei niilitarischen Operationen von Indien aus sich niitzlich erweisen, aber 
in geographischer Beziehung lassen sie Manches zu wUnschen iibrig. Man 
vermisst fast immer Richtungs- und genauere Entfernungs-Angaben, ohne welche 
doch eine kartographische Benutzung nur sehr mangelhaft ausfallen kann, die 
Angaben sind in den meisten Fallen nicht bestimmt genug, um z. B. die Blatter 
des Indian Atlas, welche iiber einen grossen Theil des Gebiets, auf das die 
Routen fallen, bereits erschienen sind, danach zu verbessern, ja  wir sehen uns 
auch vergebens nach Aufklarungen uber die vielfacli hervortretenden Differen- 
zen zwischen den Angaben der Itinerare und denen des Atlas urn. Die Route 
nach Taschkend batten wir ganz besonders mit Richtungs-Xachweisen ver- 
sehen gewunscht, um so eine Rechtfertigung fur die auffallend westliche Lage 
dieses Ortes auf der Schlagintweit’schen Uebersichtskarte zu erhalten, nun sind 
wir aber iiber diesen Punkt nocb eben so im Dunkel wie zuvor. Die Beigabe 
genauer Routenkarten oder einer grosseren, mit detaillirter Verwendung der 
Routiers gezeichneten Uebersichtskarte hiitte die Mangel des Textes einiger- 
maassen ersetzen kbnnen, aber wir finden in der zugehbrigen Lieferung des 
Atlas nur eine ein^ache Index-Karte, welche die Routen durch gerade Striche 
andeutet und durch Zahlen auf den Text verweist. Zwar sind noch zwei wei
tere Karten in der Lieferung enthalten, doch mochte die eine, das Facsimile 
einer Bhutia-Karte der Handelsstrasse von Lhassa nach Assam , nur als ein 
interessantes Curiosum zu betrachten sein, wahrend wir der anderen, einer 
Hohenschichtenkarte vom sudliclien Theil des Sikkira-Hiraalaya, unmoglich viel 
Vertrauen entgegenbringen konnen. Sie ist im Vergleich mit der geringen 
Zahi wirklich gemessener Hbhenpunkte, die iibrigens auf der Karte nicht 
einmal angegeben sind, zu detaillirt im Maassstab von 1:127.000 und mit 
Isohypsen von 500 zu 500 Fuss gezeichnet. Sehr schon dagegen sind wieder 
die Blatter des Bilder-Atlas dieser Lieferung, von grossem Interesse nament- 

Panorama des Kaschmir-See’s, das Thai des Yarkand-Flusses und das 
Buddhi.sten-Kloster Hirais bei Leh. 1

Schlagintweit, H. V.: liber die mittlere Temperatur des Jahres und 
der Jahreszeiten und den allgemeinen Charakter der Isotherm en in 
a'i- Hoch-Asien. Mit 1 Karte. (ilonats-Berichte der K. Preuss.

Wissenschaften zu Berlin, April und Mai 1863, SS.197
S. ,,Googi\ Mittb.” J86.3, S 382

in Tibet illustrated by. literary documents
Brockhaus: l i e s  ^tlas in Pol. Leipzig,

14 Thlr.

(Colburn’s New Monthly Magazine,Siam, The kingdom of —
Septbr. 1863.)

Smith, tv . L. G .: Observations on China and the Chinese. 12°. New 
York 1863. 5J s.

Spiegel, Prof. F r.; Die dstlichen Provinzen Persiens. Das Grenzland 
Afghanistan. — Das Grenzland Belutschistan. (Das Ausland 1863, 
Nr. 15, SS. 338—342, 'Nr. 16, SS. 366— 370, Nr. 18, SS. 418—422, 
Nr. 19, SS. 437—442.)

Topographisch, ethnographisch und geschichtlich.
Spiegel, Prof. F r . : Die auswartigen Beziehungen Persiens. I. Die 
* Lander im Nordosten. (Das Ausland 1863, Nr. 4 3 ;^ S . 1009—1013, 
t Nr. 44, SS. 1038— 1041.)

Uebersichtliche Beschreibung der Stroragebiete des Oxus und Jaxartes und 
Darstellung des Einflusses, den Eran ira A lterthum auf die Bewohner derselben 
ausgeiibt hat.

Spiegel, Dr. F r . : Eran, das Land zwischen dem Indus und Tigris. 
Beitrage zur Kenntniss des Landes und seiner Gescbichte. 8*̂ , 390 SS. 
Berlin, Dummler, 1863. 2 Thlr.

N eue,zum  Theil umgearbeitete und durch einige Artikel verm ehrte Ausgabe 
der im „AusIand” in den Jahren 1858 bis 186  ̂ erschienenen historisch-geogra- 
phisch-ethnographisclien Aufsatze Dr. Spiegel’s fiber Persien und seine Nachbar- 
lander,

Spiess, G .: Die Preussische Expedition nach Ost-Asien wahrend der 
Jahre 1860 bis 1862. Reiseskizzen aus Japan, China, Siam und der 
Indischen Insel-Welt. 1. Abth. 4°, 216 SS. Leipzig, Spamer, 1864.

l i  Thlr
Siehe den Vorbericht auf S. 114.

Stewart, Dr. J. L .: Notes on the Flora of the country passed through 
by the expeditionary force under Brigadier-General Chamberlain, 
against the Mahsood AVuzeeris, April 17*'’ to May lO*'*, 1860. (Jour
nal of the R. Geogr. Soc. of London, 1862, i^p. 316—334.)

Der Verfasser durchzog botanisirend mit den Britischen Truppen unter 
Chamberlain die Berglandschaft der Mahsud-‘Wusiris nordwestlich von Dera 
Ismael Klian jenseit der Britischen Grenze. Die Flora dieses Landes ist zwar 
nicht reich, aber in Bezug auf die Verbreitung Indischer und Persischer For- 
men interessant.

Teijsmann, J. E . ; Verslag eener reis naar Siam, in het gevolg van 
den Gouvernements-Kommissaris Mr. A. Loudon. 8°, 60 pp. Buiten- 
zorg 1862.

Der bekannte Botaniker Teijsmann beschreibt in diesem Aufsatz eine freilich 
nur sehr kurze Reise in 8 iam, die er ini Marz 1862 ausfuhrte. Am 12. yon 
Batavia in Bangkok angekommen fuhr ei* von -da am 16. auf dem der Kuste 
parallel verlaiifenden, den Menam, Tatjin und Mfklong verbindenden-Flussarm 
nach Meklong und den gleichnainigen FInss aufwSrts nach Radburi oder Ra- 
djaburi, besiichte einen in der Niibe dieses Ortes gelegenen Berg Namens Sa- 
tunat und ritt auf Elephanten in 2J- Tagen nach KanbiiH, das w’eiter oben ^ra 
Meklong ungefahr 40 Engl. Meilcn von Radburi entfernt liegt. E r kehrte so- 
dann auf demselben Wege nach Radburi zurfick, fuhr den Meklong abwarts 

< bis in den Golf von Siam und den Flfiss von Petjaburi hinauf bis zu diesem 
Orte; hierbei benutzte er den bei Ban-ei-isam nordlich von Bangkuban miin- 
denden Creek, wahrend er bei der Rfickfahrt von Petjaburi durch den Hauptmfin- 
dungsarm von Ban-Lem in den Golf auslief. Auch die Rfickfahrt nach Bangkok 
ging nicht durch das offene Meer zum Menam, sondern abermals durch den von 
Meklong fiber Tatjin jjach Bangkok fiihrenden Flussarm . Schon' am 2. April 
war er wieder in Bangkok, ura sofort nach Batavia zuriickzureisen. Die grosste 
Aufmerksamkeit schenkte er der Vegetation imd so finden wir auch am Schluss 
des Aufsatzes eine Liste Siamesischer Pflanzen mit Lateinischen und einhei- 
mischen Namen; doch giebt er auch manche andere Bemerkung fiber Land und 
Leute, besonders fiber Bodenkultur. Fiir die Topographie Etw as' zu leisten, 
hatte er nur auf der Tour von Radburi nach Kanburi Gelegenheit gehabt, da 
die von ihm befahrenen Gewasser auf Konsul Parkes’ „Sketch of the Menam 
and other Siamese Rivers from the surveys and observations of the American 
Missionaries” (London 1855) bereits speziell verzeichnet sind, aber fiir jene 
Tour sind seine Angaben nicht ausfuhrlich genug, um die Route auf einer Karte 
niederlegen zu konnen.

Theobald, W.:  Notes of a trip from Simla to the Spiti valley and 
Chomoriri Lake during the months of July, Aug. and September, 1861. 
Mit 1 Karte. (Journal of the As'atic Soc. of Bengal 1862 Nr. V, 
pp. 480—527.)

ZiemlRh ausfulii-liche Wegebeschreibnng mit naturhistorischen Notizen and 
zahlreichen Hohenmessungen mittelst Kochthermometers. Den Parang-Pass 
bestimmt er^zu 19.I.S2 Engl. Fuss (nach Cunningham nur 18.502 Fuss), die Kobe 
des Tschomoriri-See’s, von dem ein Plan und ein Diirchschnitt beigegeben sind, 
zu 14.272 I  uss. Die geold^schen und palaontologischen Funde, um derentwillen 
die Reise unternomraen wurde, sollen in einer spiiteren Bearbeitung publicirt 
werden.

Ullmann, Kapit. L . : Die Insel Banka. (Die Natur, 1863 Nr. 8, 9, 11, 
15, 17, 19, 20.)

^D er durch seine vieljahrigen Arbeiten in Xiederliindisch-Indien bekannte
' Kapitan Ullmann hat unter Anderem daselbst die Insel Banka vollstiindig aiif- 

genommen und eine K arte davon zu Melville v. Carnbee’s Atlas geliefert. 
E r ist daher ein genauer Kenner dieser durch ihren Mineralreichthnm, naraent- 
lich durch ihre Zinnminen berUhmten Insel und seine Schilderungen der kliraa- 
tischen und Naturverhaltnisse, der Ortschaften, Bewohner und der Zinnindustrie 
nehst den Abbildimgen, die nach den an Ort und Stelle von ihm angefertigten 
Zeichnungen geschnitten sind, verdienen ganz besondere Beaebtung.

Visscher, Jacob Canter: Letters from Malabar. Now first translated 
from the original DTitch by Major Heber Drury. To which is added
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an account of Travancore, and Fra Bartolomeo’s trayels in that 
country. 8®. Madras, Gantz (London, Trubner) 1863. 8-J s.

Walker, Major James: On the highland region adjacent to the Trans- 
Indus frontier of British India. Mit 1 Karte. (Journal of the II. Geogr.
Soc. of London, 1862, pjj. 30.S—316.)

Die vollstamlij^e, sehr wertlivolle Arbeit mit Karte, von der ein Auszug im 
„Journal of the Asiatic Society of Bengal” abgedruckt war. (S. „Geogr. Mit- 
theilungen” 18G3, S. 40.)

W alker, Major J. T .: Progress of the trigonometrical survey, being 
extracts from a report to the Secretary to Government of India. 
(Journal of t l ^  Asiatic Society of Bengal, 1863 Nr. II , pp. I l l — 123.)

Berichtet libSr den Fortschritt der Indischen Landesvermessung in der Zeit 
Yom Herbst 1^60 bis zum Sommer 1802 nnd enthalt nebenbei eine Notiz von 
Rossenrode iiher die Volksstamme im iinabbangigen Tipperab.

Wallace, A. 11.: On the trade of the Eastern Archipelago with New 
Guinea and its islands, (Journal of the E . «Geogr. Soc. of London, 
1862, pp. 127—137.)

Sehr werthvoile Xotizen iiber die Produkte und den Handel der verschiedenen 
Theile vom westliohen Neu-Guinea und der geographisch und zoologisch zu 
ihm gehbrigen Inseln Jobie, Biak, Sook, 'VVageu, Batanta, Salwattie, Misooi,
Kei und Arm. Einen Auszug aus dieser Abhandlung enthalt „Das Ausland” 1863,
Nr. 35, SS. 823—832.

Wallace, A. R .: On the physical geography of the Malay Archipelago. 
(Proceedings of the E. Geogr. Soc. of London, Vol. YII, 1863, Nr. 5,
I>p. 206—212.)

Kiirze Analyse einer, wie es scheint, sehr wertbvollen , im nachsten Bande 
des jjJournal” zu publicirenden Abh^^ndllnJg des bekannteii Naturforschers W al
lace, der 7 Jahre in verschiedenen Theilen des Indischen Arcbipels zugebracht 
hat. Vergl. „I)as Ausland” 18(>3, Nr. 42, SS. 909—10001.

Whish, W.: ilenioir on Balirej'n. J lit 1 Plan. (Transactions of the 
Bombay Geogr. Society, Yol. XYI, Bombay 1863, p. 40.) •

I-STarten.
Germain et Monge: Plan des criques de Masqnate et de Khulboo, 

cdtes d’Arabie. (Xr. 1994.) Paris, Depot de la marine, 1863. f  fr.
Graafland, N.; Kaart van de llinahassa. 4 Bl. Lith. Eotterdam, 

Wijt, 1863. fl.
Grammont, L. de; Eeleve provisoire de la basse Cochincbine fran^aise, 

avec des subdivisions en phus et en huyens d’apres los cartes de 
Saigon. Des'sinS par Pepuin. Paris, impr. Lemercier, 1863.

Japan Islands. Korea Strait. Ik i Island. 1:72.800. Lith. London, 
Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 527.) 1 s.

Eine vorlaufige Skizze dOr in der Korea-Strasse zwischen Kiusia und Tsu- 
sima gelegenen Insel Iki. Die Notiz iiber die Grnndlagen dieser Karte ist ein 
grosses Kompliment fiir die Japanesischen Geodaten, denn es heisst darin, die 
Englischen Offiziere des Vermessungsschiffes „Actaepn” batten die Japanesi- 
Echcn Karten imtner richtig befunden, so oft si^ Gelegenheit gehabt batten, sie 
mit den eigenen Aufnahmen zu vergleichen; da nun eine fliichtige Aufnahme 
der Insel Iki durch die Ens.sen im J. 1861 bedeutend von der Japanesischen 
Karte derselben abweiclie, so babe man vorgezogen, Tnr die Umri,sse der Insel 
die letztere in vergrdssertem Maas.sstabe zu kopiren nnd ihr die Russischen 
Sondirungen anznpassen.

Persia. AM-Shebr or Bushire, surv. by Constable & Stiffe, 1857. 
1:24.200. London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 27.) 2^ s.

Detaillirter Plan des Hafens.
Richards: Carte du golfe de Siam. (Nr. 1972.) P aris, Depot de la 

marine, 1863. ’ 2 fr.
Versteeg, Kapit. W. F .-. Nieutve tcvens E tappe-K aart van Java en 

Madoera. 1:717.000. Lith. Batavia, Topogr. Bureau, 1863. i
Gute Uebersichtskarte aus 4 Blatt znsammengesetzt, mit vorzugsweiser Riick- 

sicbt auf die Konimnnikations-Mittel, die verschiedenen Klassen von Wegen, : 
schiffbare I'Uisse, Post-Statinnen, Nachtquartiere reisender Militars, Telegraphen- j 
Linien, Telegraphen-Stationen, Kurslinien der Dampfschiffe, Ankerpiatze. Das j 
Terrain ist niir skizzirt, tiafUr aber ein Protil am Rande beigefiigt.'.j' .

Walker, Major J. T .; Map of Central Asia between the parallels of 20° 
and 60° N. L. 1:7.303.200. Calcutta, Surveyor-Generars-Office, 1863.

W alker, John: New Map of India, 1863. 6 Bl. London, Allen, 1863.
2 L. 1 2 | s.

A FRIK A .
Abbadie, A. d’ : Geodesic d’Etbiopie on triangulation d’nne partie de 

la Haute Ethiopie esecutee selon des methodes nonvelles; verifiee et 
redigee par E. Eadau. 4” , 465 pp. mit 2 Karten nnd 11 Tafeln. 
Paris, Duprat, I860— S3.

Die liefiig angegriffene nnd lange Zeit hinduroh in Zweifel gezogene Glanb- 
■wiirdigkeit Antoine d’Abhndie's konnte auf keine vollstandigere und glanzen- 
dere Weise gerettet werden als dnrcli das nunmehr volleiidete W erk iiber die 
geodatisclien A rbeiten, die er auf seinen Reisen in Abes,sinien und den be- 
naebbarten Landern 18.18 bfs 1848 aii.sgefulirt hat. Der Astronom Rudolf Radan, 
welchcr .sich der grossen Miilie der Heran.sgabe unterzogen hat, legt die siimmt- 
lichefi Elemente der Reobaclitiingen fiir die lireiten-, Langen- und Hohen- 
bestiramungen die W inkelmessungen und Itinerar-Aufnabmen nebst ihrer Be- 
reolmung und Verarbeitung vor, erortert die Instriimente, Metboden, den Grad 
der Genauigkeit der Resultate und die Konstruktmn der Karten (von denen 
bis jetzt nur die beiden slidlichsten, Enarea und Kada, ausgegeben sind), so

^(lass ein Jeder voile Einsicht in diese fiir eines einzelnen Mannes Kraft ausser- 
‘ordeiitlichen Arbeiten nehmen kann. Die Zahl der ihrer Lage und Hohe nach 
beslimmten , iiber einen breiten Streifen von Massaua bis Kuffa vertheilten 
Punkte betragt 857. Wir haben bereits in den „Geogr. Mitth.” (1864, Heft I, 
8.37) erwiihnt, dass wir einen betrachtlichen Theil der Itinerare und Messungen 
selbst zur Konstruktion einer unserer Karten benntzt und anf diese untriig- 
lichste Weise ihren AVerth fiir die Geographie gepriift haben, eine Arbeit, die 
nach dem Erscheinen der d’Abbadie’sehen Karten kaum von demand wiederholt 
werden diirfte. Dadurch ist unser Urtheil ein hinlanglich begriindetes^und wir 
freuen uns, iinsere Ueberzeugung dahin aiisspreclien zn kbnnen, dass die 
d’Abbadie'sehen Reisen und Arbeiten zu den ausgezeichnetsten, verdienst- 

 ̂ vollsten und umfangreichsten zu reebnen sind, die der ganze Kontinent AJrika 
aufzuweisen hat. Es ist uns kein anderer Theil Afrika’s bekannt, der von Er- 
forschungs-Reisenden so genau aufgenommen ware als dieser Theil Abessiniens 
und nur da, wo Europaische Generalstiibe und Vermessungs-Offiziere fiir Euro- 
paische Regierungen thatig waren, besitzen wir eine ahnliche oder bessere Kunde 
des Landes, und diess ist bekanntermaassen nur an sehr wenig Stellen des 
schwarzen Erdtheils, in kleinen Theilen von Algier, Aegypten u. s. w., der Fall.

Abessinien, iUttheilungen aus ■ -  . (Das Ausland 1863, Nr. 29, 
SS. 684— 687.)

In Bezng'auf die jetzigen Zustande lehrreich.
Algerie (T) a Texposition univ. de Londres, 1862. 2“ partie. 18°,

259 pp.  ̂ Paris, Challaniel, 1863. fr.
AlgeTie, E tat actuel de T- , publie d’apres les documents offioiels 

par ordre de S. Exc. le marechal PMissier, sous la direction de 
M. Mercier Lacombe. 1862. Gouvernement- 'general de TAlgerie. 8°, 
110 pp. Paris, impr. imperiale, 1863.

Andree, K .: Die Maskarenischen Inseln Mauritius und Eeunion im 
Indischen Ocean. (Globus, 5. Bd. 2. Liefer. SS. 33—43, 3. Liefer. 
SS. 65—73.)

Fleissige und lichtvolle Zusammenstellung aus alteren und neueren Schriften 
mit besonderer Beriicksichtigung der volkswirthschaftlicben und socialen Zu
stande.

Aucapitaine, Baron H .: Les Kabyles et la colonisation de TAlgerie, 
etudes sur le passe et Taveiiir des Kabyles. 18°, 182 pp. Alger, 
Bastide (Paris, Challamel) 1863. 2^ fr.

Azan, Capit. H .; La culture du ooton an Sendai. (Eevue maritime et 
coloniale, Juli 1863, pp. 445— 457.)

Berichtet, was bis jetzt zur Hebong der Baumrtollenkultur am Senegal ge- 
schehen ist.

Barth, H .; Sammlung und Bearbeitung Central-Afrikanischer Vokabu- 
larien. 2. Abth. Einleitung Kap. 7— 12. Analyse der Fulfulde-, 
Sonyai-, Logone-, lYandala-, Bagrimma- und llaba - Spraohen. 4°, 
pp. CX— CCGXXXIV. Gotha, Justus Perthes, 1863. 3 | Thlr.

S. „Geogr. Mitth.” 1863, SS. 277 und 372^375.
Barth, Dr. H .: Capt. Speke’s Entdeckung des Abfiusses des einen Nil- 

Armes aus dem See Ukerewe, im Zusammenhang mit den etbnogra- 
pbiseben Yerhaltnissen jener Gegend. (Zeitsobrift fur Allgem. Erd- 
kunde, Juni 1863, SS. 430—447.)

Zunachst bespricht Dr. Barth die nunmehr im Allgemeinen bestatigten An- 
gaben des Ptolemaeus iiber die Quellen des N il, indem er mit Riicksicht auf 
Cooley’s kritische Einwendnngen ausfUhrt, welcher Art die von ihm benutzten 
Nachrichten waren und wie es zu erklaren ist, dass seine richtige Ansicht in 
den folgenden Jahrhunderten wieder vergessen und verdrangt wurde. Dann 
hebt er auf Grundlage der in Murchison’s Adresse enthaltenen Ausziige aus 
Speke’s Tagebuch die wichtigsten Ergebnisse der Speke’sehen Expedition hervor. 
E r halt den Zusammenhang des dem Ukerewe entstromenden Flusses mit dem 
Tubiri fiir entschieden, weist, wie auch wir es gethan, den Protest Miani’s als 
ungegriindet zuriick, stellt es aber als wahrscheinlich bin, dass der Baringo 
und die ihm zufliessenden Bache, die wenigstens zum Theil vom Schneeberg 
Kenia ihren Urspriing nehmen, den Ukerewe speisen und dass wir diess also 
als die entlegenste Hauptquelle des Nil zu bezeichnen batten. Zum Schluss 
giebt e r , veraniasst durCh die Nachricht Speke’s, dass die drei Konigreicbe 
Karague, Uganda und Unyoro von Gallas gegrundet worden sind, sehr inter- 
essante Andeutungen iiber die urspriinglichen Sitze dieses Volkes, fiir welche 
er die Gegenden urn den Kilimandjaro und Kenia halt, und iiber die Erobe- 
rungsziige desselben im 16. Jalirhundert, die vielleicht durch vulkanische Er- 
schiitterungen in ihren Stammlanden hervorgerufen die gewaltjgsten Volker- 
•wanderungen, StaatenumstUrzungen und Neugriindungen in Central-Afrika zur 
Folge batten.

Barth, Dr. H .: Die Bestatigung der Todesnacliricht des Herrn Moritz 
V. Beurmanii. (ZeitscLrift fur Allgem. Erdkunde, Dezember 1863, 
SS. 538—543.)

Ein Bote des Scbeichs von Bornii, beauftragt, dem Tiirkischen Sultan einen 
Lowen und einen Panther als Gesebenk zu iiberbringen, bestatigte dem Eng- 
lischen General-Konsul in Tripoli, M. v. Beurmann sei in oder bei Mao auf 
Befebl des daselbst residirenden Provinz-Gouvernenrs plotzlich uberfallen und 
mit Lanzensticben getodtet worden. Zwei seiner Diener waren im Marz 1863 
wieder in Kukaiia eingetroflfen, der dritte war als Sklave ins Innere geschleppt 
worden. Das Gepack des Reisenden wurde geplundert und sehr wahrscheinlich 
sind auch Papiere.und Tagebiicher verloren. •

Beurmann, M. v .: Brieflicbe Mittbeilungep an Dr. IT. Barth und Prof. 
Ehrenberg, aus Kuka 7. Septbr. bis 24. Dezbr. 1862, nebst Nacb- 
schrift von Dr. Barth und Bericbt fiber die naturhistoriseben Probe- 
sendungen von P ro f Ehrenberg und Dr. G. Schweinfurth. (Zeitsebrift 
fur Allgemeine Erdkunde, Oktober 1863, SS. 273—301 )

Es sind diess die letzten Briefe des ungliicklichen Reisenden^ welche kiirz 
fiber seine Reise von Mursuk nach Kuka und von da nach iakoha wto 
fiber seine Versuche, nach Wadai vorzudringen, berichten Dr. Barth hat die
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aus Tripoli angelangten Xachrichten iiber v. Beurmann’s Tod beigefiigt lyid 
daran schliessen sich lelirreiche Bericlite von Prof. Ehrenberg iiber die Erd* 
und Staubproben und von Dr. Schweinfiirth iiber die Pflanzen,-welche v. Beur- 
mann gesaramelt hat. Siehe „Geogr. Mitth.” 1864, Heft I, S. 25.

Brehm, Dr. A. E.: Ergebnisse eiuer Keise nach Habesch im Gefolge 
Sr. Hoheit des Herzogs voa Sachsen-Coburg-Gotha Ernst II. 8®, 
448 SS. Hamburg, Meissner, 1863. 2 Thlr.

Die Anfzeichnungen Brehm’s waren iirspriinglich dazu bestimint, einen Anhang 
zu dem Reisewerk des Herzogs zu bilden , und daraus erklart es sich, dass 
Uber den Verlauf der Reise nur eine ganz kurze Uebersicht und selbst diese 
mit vorzugsweiser Beriicksichtigung der beobachteten Thiere gegeben wird, 
Tvogegen den Hauptinhalt des Buches ein zoologischer Spezialbericht ausmacht. 
In  zwei Abtheilungen werden die von der Reisegesellschaft gesehenen oder 
erlegten Saugethiere und Vogel in s)’stematischer Ordnung mit Angabe der 
Synonymen, der einheimischen Namen und Beobachtungsorter aufgefiihrt und 
diesen Verzeichnissen schliessen sich langere Abschnitte iiber Lebensweise, 
Eigenthiimlichkeiten, Vorkommen, Nahrung, Nutzen u. s. w. der beobachteten 
Thiere an. Diese Beitrage zur „Lebenskunde” vieler Ost-Afrikanischer Thiere 
sind zura grossen Theil hochst anziehend geschrieben, in ahnlicher W eise, wie 
Brehm’s „Thierleben”, von dem sie in der That als Erweiterungen betrachtet 
werden kbnnen, und daher ist das Buch auch fur das Laien-Publikum eine an- 
genehme Dekture, wahrend, wie Brehm sagt, den Fachgenossen „hauptsachlich 
die Mathematik und das eingeflickte Latein, die Maasse und die Verzeichnisse 
bestimmt sInd, welche die ubrigen Leser grossmiithig uberschlagen wollen”. 
Fiir die Geographie sind gerade solche Eebensschilderungen charakteristischer 
Thiere von ausserordentlichem W erth, da sie nicht weniger zur Vervollstan- 
digung des geographischen Bildes eines Landes gehbren, als Beschreibungen 
des Vegetations-Charakters. Aber der Geographie kommt auch noch ein be- 
sonderer Abschnitt wesentlich zu Gate, eine dem zoologischen Bericht voraus- 
geschickte ku rze , aber ganz vortreffliche, sehr anschauliche Schilderung der 
Beobachtungs-Gebiete, namlich des Rothen MeereSj wobei iiamentlich der Unter- 
schied zwischen dem nordlichen und dem siidlichen, in der Zone der tropischen 
Regen gelegenen Theil hervorgehoben w ird , der Samhara oder des Kiisten- 
landes bei Massaua, die als ein Mittelding zwischen WUste und reicherer Steppe 
erscheint, und des Hochgebk’ges von Mensa mit den zu ihm emporfiihrenden 
Thalschluchten, ,Jenen Thalern, welche alle Schonheiten unserer Alpen-Welt 
mit dem Reichthum der Tropen vereinen”. Brehm’s Buch ist ein werthvolles 
Glied in der Reihe von PublikatLonen, welche in wenigen Jahren so helles 
Licht iiber die friiher ganz unbekannten nordlichen Grenzlander Abessiniens 
verbreitet haben, trotzdem sein Besuch ein sehr fliichtiger und er ausserdem 
durch das leidige Fieber in seiner Thatigkeit sehr beschrankt war. Erschopft 
ist das Gebiet freilich noch Innge nicht, denn Brehm sagt selbst: „In dem 
kleinen Gebiet der Bogos-Lander mUsste eine Gesellschaft von Naturforscbern 
Jahre lang unablassig sammeln und arbeiten, wollte sie den Reichthum sich zu 
eigen machen, welchen hier die Pflanzen- und Thierwelt offenbaren.”

Burton, Capt. E . E .: A day amongst the Fans. (The Anthropological 
Review, Hr. 1, Mai 1863, pp. 43—54.)

Von seinem Konsulats-Si^z auf Fernando Po aus besuchte Capt. Burton unter 
Anderem auch den Gabun und verfolgte im April 1862 den Mbokwe oder Bokoe, 
d. i. den dstlichen Quellfluss, bis in die Sierra del Crystal, wo er an einer gut 
bewaldeten Vorkette entspringt. Diese Tour gab dem beruhraten Keisenden 
Gelegenheit, die Fan kennen zu lernen , von denen er hier eine interessante 
Skizze entwirft. Fan mit sehr nasalem n oder Fanwe oder Panwe, Plural Ba- 
Fan, ist der Name, mit dem sie sich selbst bezeichnen, die Mpongwe am Gabun 
geben ihnen den Namen Mpangwe, die Europaer nennen sie Pahuin. Hire 
Sprache gehort zu dem nordlichen oder aquatorialen Zweig der grossen Sud- 
Afrikanischen Sprachen-Familie. An der Kiiste sind sie erst seit kurzer Zeit 
bekannt, die jetzige Generation erinnert sich der Zeit, als die Fan die Sierra 
del Crystal von Osten her uberschritten und die weniger kri6gerischen Bakele 
und Mpongwe aus ihreii Wohnsitzen vertrieben. Bin verwandter Stamm, die 
Oscheba, begleitete sie auf der W anderung nach W esten; ostlich von diesen 
kommt man nach einander zu den Bati, Okana, Jefa und Sensoba. Den Kanni- 
balismus der Fan bestatigt Burton, Im Uebrigen aber stellt er sie holier als die 
Stamme der Kiiste.

Colomieu, Commandant V.: Voyage dans le Sahara algerien, de Gery- 
ville a Ouargla, 1862. Mit 1 Karte. (Le Tour du Monde, 1863, 
T. YIII, Nr. 193, 194, 195, pp. 161—199.)

Die militarische E.xpedition, welche im Februar 1862 unter Colomieu von 
Geryville iiber Metlill nach W argla abging, hatte zum Zweck, in dieser ietzteren 
Oase die Ruhe wieder herzustelleri, nachdem der rebellische Moharamed-ben- 
Abdallah durch Si-Bu-Bekr gefangen genommen wqrden war. Zwei Berg- 
Irigenieure und ein Maler nahmen Theil,. es wurden barometrische Hohen- 
messungen vorgenommen u. s. w ., doch sind die wissenschaftlichen Resultate 
in diesen. allgemein schildernden Bericht nicht aufgenommen. Die Karte ist 
unbedeutend.

Colonies fran9aises, L es--------- . Mayotte et dependances. Le Senegal
et dependances. Etablissemeuts de la Cote d’or et du Gabon. Grand- 
Bassam , Assiirie et Dabou. Mit 3 Karten. (Revue maritime et colo- 
niale, Juni 1863, pp. 249 — 288, Juli pp. 459 — 498, August 
pp. 728— 752, September pp. 31— 65.)

Diese wertbvollen Arbeiten, die alle Verhaltnisse der Franzosischen Kolonien 
J^jyotte, Nossi-Bd, Sainte-Marie de Madagascar, Senegal etc. ubersichtlich vor- 
fUhren, wie Geschiclite, Topographie, Klima, Bevolkerung, Verwaltung, Kirche 

Rechtspflege, Militar, F inanzen, Ackerbau, Industrie, Handel, 
fecmfffahrt, Postwesen, und von schonen Karten dieser Kolonien hegleitet sind, 
sciiiiessen sich an rllA friihpi* orurahnfo TTahoraJi'hf’ BQmmfliVnoi* TT't*an7/\oianV>owan die friiher erwahnte Uebersicht sammtlicher Franzosischer 

den Aufsatz Uber Rdunion an (s. „Geogr. Mitth.” 1862, S. 359,
I i r  /llACA "\A/ A M J  w. »  ..1. .. V. ,1 .A n A atm ^  ^   Ll.fl .   

sich
Kolonien und1863 S ' 2001 A — £■  ibcumun o-n iTxiiiii. loUiS, O.
Tfoih’o diese Weise wird man naeli and nach eine sehr schatzbare

F -n c t  “ ““ og'-aphien iiber diese Kolonien erhalten.
j  ’y.. Sachsen - Coburg - Gotha; Eeise nach Agypten und
^^Pbrom o?!tb "  Mensa nnd Bogos. qu.-Fol. 78 SS. mit
Teinzio- Amnl I" 4 Photogr. und 2 Karten.Leipzig, Aruoldische Buchhandlung i s k  82 T h lr

8 iehe „Geogr. Mitth.” 1864, Heft I I , 59.

Faidherbe, General; L’ayenir du Sahara et du Soudan. Mit 1 Karte. 
(Bevue maritime et coloniale, Juni 1863, pp. 221—248.)

In diesera hochst beachtenswerthen Aufsatz entwickelt der beruhmte Gouver- 
neur des Senegal seine Ansichten iiber das seit Jahren  beliebte und vielfach 
erorterte Projekt der Herstellung eines lebhaften Handelsverkehrs zwischen 
dem westlichen Sudan und Algerien. Indem  er die Geschichle der Berber in 
der westlichen Sahara und namentlich ihrer Niederlassungen aih Saume deg 
Sudan so wie der Neger-Lander am mittleren N iger, besonders Timbuktu’s, 
rekapitulirt und dabei interessante Details iiber die Eroberung Massina’s durch 
El Hadj Omar giebt, kommt er zu dem Schluss, dass die Sahara und die nord- 
lichsten Landstriche des Sudan von Berber- und Araber-Stammen nur in Folge 
des gewinnreichen Sklavenhandels und politisclier Umwalzungen in den Atlas- 
Landern bevolkert worden sind, dass mit dera allmahlichen Erloschen des Sklaven- 

' handels durch d ieW iis te , mit der Herstellung geordneter Ziistande in den 
Atlas-Landern und der Vervoilkommnung der Kommunikationen zwischen den 
Sudan-Landern und ihren Kiisten die Sahara sich m ehr und raehr entvdlkern 
wird und dass an eine Beiebung des kostspieligen und schwierigen Handels
verkehrs durch dieselbe nicht gedacht werden so llte ; als nachstes Ziel der 
Franzosischen Unternebmungen vom Senegal aus stellt er vielmehr die An- 
kniipfung eines geordneten Verkehrs mit dem oberen Niger hin. Z ur Illustration 
seiner Arbeit dient eine von Lieutenant Mage im A pril 1863 entworfene Skizze 
von Nordwest-Afrika.

K ersten , Dr.: Briefliche Mittheilung iiber seine Besteigung des Kili- 
mandjaro in der Gesellschaft des Herrn von der Decken. (Zeitschrift 
fiir Allgem. Erdkunde, Juli und August 1863, SS. 141— 152.)

Ein ausfiihrlicherer Bericht uber die am 27. November bis 1. Dezeraber 1862 
ausgefiihrte Besteigung des Kilimandjaro, auf der bekanntlich die Hdhe von 
l.S.OOO Par. Fuss erreicht wiirde. In Bezug auf die Schneedecke heisst es darin: 
„Der Schnee reicht tiefer herab an dem runden Westgipfel, hier auf der Nord- 
westseite liegt der meiste Schnee, im Schutze vor den warraen Kiisten winden; 
der Schnee auf dem Ostgipfel, der in der Friihe oft die ganze Kuppe bedeckt, 
ist stets nach einigen Stunden in der unteren Partie weggeschmolzen, nur oben 
bleibt ein konstanter Rest. Die nachtliche Zunahme des Schnee’s ist besonders 
auffallemd bei Regenwetter im Thale.” Die IConigreiche des Djagga-Landes 
liegen ringformig urn den Kilimandjaro herum , sich nach oben verengend, 
nach unten breiter werdend, sie reichen bis etwa 6000 Fuss Hohe, wo Pflan- 
zungen und Besitz und somit auch jegliche Herrschaft aufhort; nach unten 
erstrecken sie sich hur bis 3000 oder 4000 Fuss herab, welter unten wiirde das 
Eigenthum vor den rauberischen Masats niclit sicher sein. Bewundernswerth 
sind die W asserleitungen Djagga’s. Die Region der Bauanen reicht bis iiber 
5000 Fuss hinaiif (am Camerun - Gebirge bis 4000 Fuss, in Karagwe bis an 
6000 Fuss), die Region der Fame bis gegen 9500 Fuss. Bis 8000 Fuss ist die 
Vegetation sehr reich.

M acqueen, J . ; Journey from Inhambane to Zoutpansberg, by Joaquira 
de Santa Kita Montanba. Mit t  Karte. (Journal of the R. Geogr. 
Soc. of London, 1862, pp. 63—68.)

Auszug aus dera Bericht iiber eine nicht unwlchtige Reise, welcbe ein katho- 
lischer Geistlicher in Begleitung einiger Arabischer Kaufleute, eines Russen 
und ein iger Sklavenhiindler im Auftrag des Portugiesischen Gouverneurs von 
Inhambane miternahm. E r ging am 25. Mai 1855 von Inhambane nach Zout
pansberg im nbrdlichsten Theil der Transvaal’schen Republik, hielt sich dort 
langere Zeit auf und kehrte am i. August 1856 zuriick. Macqueen schliesst aus 
den Angaben des Berichtes, dass der Limpopo, identisch mit dem Bembe und 
Giro Oder Ouro, unter letzterem Namen zwischen Inhambane und der Delagoa- 
Bai das Meer erreicht, wahrend der Elephant-Fluss als Manice sich in die 
Delagoa-Bai ergiesse. Der Bericht ist aber weder vollstiindig iibersetzt noch 
ist angegeben, wo er im Original zu finden, daher hat der Aufsatz mit der 
diirftigen Karte eigentlich wenig Werth, wenn wir uns nicht ohne Weiteres 
den Ansichten des Herrn Macqueen anschliessen wollen.

M alte-Brun , V .-A .: Coup d’oeil sur la receute exploration des capi- 
taines Speke et Grant. Mit 1 Karte. (Xonv.-Annales des Voyages, 
Koveniber 1863, pp. 129—145.)

Aus den ersten, von Speke und Grant nach ihrer Riickkehr in London ge- 
haltenen Vortragen zusaramengestellt. Die Karte ist in ihrem  siidlichen Theil 
der vorlaufigen, bei Stanford erschienenen Speke’schen K arte nachgezeichnet 
und nur wenig kleiner (1 :6.000.000). Malte-Brun erortert dabei auch die be- 
kannteii Miani’schen Behauptungen und hat allerhand Bedenklichkeiten gegen 
die Speke’sche Karte, die wir nicht theilen kbnnen.

Mavidal, J . : Le Senegal, son etat present et son avenir. 8®, 212 pp.
mit 1 Karte. Paris, Duprat, 1863. i |  'Thlr.

Das eigentliche Theraa dieser kompllatorischefi Arbeit ist die Wichtigkeit 
des Kolonial-Besitzes fiir Frankreich iiberhaupt und der Ausbreitung seiner 
Herrschaft am Senegal insbesondere, im Uebrigen ist sie wissenschaftirch nicht 

gi’ossera W erth, da wir in den Zasainmenstellungen uber die Land- 
^*1. Vol^®i'schaften, die neueren politischen und ralUtarischen Ereignlsse, die 

Goldminen, den Handel und Ackerbau und das 
Kiima kaum etwas Nenes finden, auch eine durchgreifende griindliche Bearbei- 
tung vernussen. Zu einer fliichtigeren Belehrung fiir das grosse Pubiikum 
kann das Buch indessen recht wohl d ienen , seinem Charakter nach gleicht es 
gewissermaassen der beigegebenen Kartenskizze von Senegambien, welche eine 
Uebersicht der Landschaften und bedeutenderen Orte gewahrt und fiir Viele 
S®iidgend sein mag, ohne^der Geographie etwas Neues zu bi’ingen.

Memoires ou travaux, originanx preseutes et lus a I’lnstitut Egyptien. 
T. 1. 4®, 773  ̂ pp. mit Karten nnd Tafeln, Paris, Didot, 1862.

Die im J. 1859 zu Ale.'candr.ia gegrundete Aegyptische Ge.sellschaft, die unter 
Anderem eine fiir Nil-Reisende sehr niitzliohe Bibliothek besitzt und stets zu 
vervollstandigen bemiiht ist, tritt hier zum ensten Mai mit einer grbsseren 
Publikation hervor, nachdem sie bisher nur eine Reihe von Sitzungs-Berichten 
hat drucken lassen. W ir finden in dem starken Quartbaml die Abhandlungen 
zusaramengestellt, welche in der Gesellschaft vorgetragen worden sind, raeist 
in Franzosischer, einzelne in Arabischer, Griechischcr und Italienischer Sprache, 
nebst einer Einleitung von dem Sekretar der Gesellschaft und Redacteur der 
Mdraoiren Dr. B. Schnepp. Die bohandelten G igenstande sind sehr mannig- 
faltig, Auf eine Ode an dds Institut in Arabischer Sprache folgen ein Bericht 
iiber ein Arabisches Gedicht des Rifaa-Bey von Kabis und eine Einleitung in
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das Stadium der Koptischen Sprache von demselben; sodann historische Be- 
trachtungen iiber das Rothe Meer von Mouriez; ein Aufsatz uber die bildliche 
Darsteirung belebter Wesen bei den Mohammedanern von Montaiit; eine mathe- 
matische Abhandlung iiber die Rbsselspriing - Aufgaben von de Chambure mit 
mehreren T afeln ; des Astronomen Mahmoud-Bey Bericht iiber seine Beobach- 
tung der Sonnenfinsterniss am 18. Jiili 1860 zu Dongola mit einer Tafel; eine 
jjtheoretisciie Uebersicbt der geognostischen Geographie Central-A frika’s oder 
induktive Erklarnng der Karte von dei' Region, welche die Becken Nigritiens, 
Abessiniens und Nubiens bildet,” mit 1 Karte (Phantasien, die jetzt gar keinen 
■\Verth mehr haben); ferner die in der „Zeit8chrift fiir Allgem. Krdkunde” 
(1863, Bd. XIV) reproducirte Kurven - Tafel iiber das Rdgime des Nil nach den 
genauen Beobachtungen an der Spitze des Delta von 1846 bis 1861, wonach 
der Pluss durchschnittlich erst in der ersten Halfte des Oktober seinen hbchsten 
Stand erreicht, nicht in der zweiten Halfte des September, wie man bisher 
glanbte. Diess ist in geographiscber Beziehung der wichtigste Nachweis, den 
wir in diesem Bande finden. Sp/iter folgen nocli Abbandlungen von Professor 
Gastinel iiber die Thermen von Heluan bei Turali und die Salzq.uellen von 
Ain-Syra bei Kairo; Analysen des Nil-Wassers von Mustapba Magdaly in Ara- 
bischer Sprache; umfangreicbe und vrerthvolle Studien iiber das Ivlima von 
Aegypten von Dr. Schnepp mil meteorologischen Tabellen und Vergleichiingen 
mit den Kliraaten anderer Winteraufenthalte fur K ranke; ein Aufsatz uber den 
Chamsin und seine Wirkungen von Gr^goire; chemische Untersuchungen des 
Aegyptischen Getreides von Espiuassy-Bey und Gastinel; Monographie iiber 
das Opium von Ober-Aegypten von Gastinel; Abbandlungen von Grcgoire iiber 
den BaumwolJenbau und die Seidenzucht in A egypten; eine Notiz iiber die 
vorherrschenden Krankbeiten in der Griechischen Kolonie zn Alexandria von 
Dr. Dikaios in Griechiscber Sprache; ein Arabischer Aufsatz iiber die empirische 
Arzneikimst bei den Arabern in Aegypten von Dr. Chafey-Bey; Betrachtiingen 
iiber die Bewegnng der Bevolkening in Aegypten von Dr. Schnepp mit inter- 
essanten Nacliweisen iiber die dortigen Krankbeiten; Notizen iiber die Cholera 
zu-Kairo 1850 und 18.55 von Coluccy-Bey; eine Italienische-Abhandlung iiber 
eine aassergewbbnlicbe Krankliejt zu Alexandria im J. 1860 von Dr. Pensa; 
eine eben solcbe iiber die Aegyp*tische Augenkrankheit von Dr. Abbate'; eine 
pl)Krmaceiitisclie Notiz von Gastinel; endlicli die Erklarung alt-Aegyptiscber, 
auf der Glyptothek in Miinchen befindlicher Inscbriften von Deveria.

Peney, Le Dr. A Jfred ------- et ses clernieres explorations dans la region
du haut Fleuve Bfanc, 1860 — 1861. Extraits de ses notes et de 
son journal de voyage. Mis en ordre et accompagnes de notes par 
M. Y.-A. Malte-Brun. Mit 1 Karte. (Bulletin de la Soc. de geogr. 
de'Paris, Juli 1863, pp. 5— 71.)

Die hauplsaclilichsten geographischen Resultate der Peney’schen Reisen von 
Gondokoro ■westlirb nacb Niambara, siidlich auf dem FIiiss bis jenseit derKata- 
rakten von Makedo und ostlich nach Liria sind aus seinen und De Bono’s in 
den Pariser Geogr. Zeitscbrifteii publicirten Briefen bekannt, die Ausziige aus 
seinen Tagebiichcrn und friiher nicht publicirten Briefen, die Maltc-Brun bier 
in verdienstlicher Weise zusammengestellt und mit einer Biographic des Rei- 
senden eingeleitet h a t, enthalten noch viele speziellere Angaben von Werth, 
ganz besonders uber die verschiedenen Katarakten des Weissen Flusses ober- 
balb Gondokoro, deren Plane aucli der beigegebenen Karte den Hauptwertli 
verleihen, so vie eine Anzahl Kompass-Peilungen in der Umgegend von Gon
dokoro, wahrend die Ausziige aus dem meteorologischen Tagebuch sehrlucken- 
haft sind und neben den Beobachtungen der Oesterreichischen Missionare kaum 
in Betracbt kommen konnen. Ueber Peney’s Hohenmessung von Gondokoro 
siebe S. 68,

Poncet, J . ; Notice geographique et ethnpgraphique sur la region du 
Pleuve Blanc et sur ses habitants. (Nouv. Annales des Voyages, 
Oktober 1863, pp. 5—62.)

Seit seinem 12. Jahre am W eissen Nil einbeimiscli, war Jules Poncet im 
Stande, tiefer in das Lehen der dortigen Bevolkernngen zu blicken als die 
meisten anderen Europaer, seine Mittheiinngen sind daher sehr beaclitenswerth, 
doch batten wir sie etwas vollstlindiger und eingehender gewunscht, besonders 
auch die Notizen, die sich auf seine friiher publicirte wichtige Karte beziehen. 
Ueber die westlichen Zufliisse des Weissen Nil, iiber die so widersprechende 
Ansichten besteben, giebt er keine befriedigenden Aufschliisse; s . 36 z. B. 
identificirt er auf das Bestimmteste den Jeji mit dem BabrR ol, der sich direkt 
in den No See ergiessen soil, S. 46 dagegen eben so bestimmt mit dem Bahr 
Djemit. Als Anhang finden wir einen ausfiibrlichen Bericht iiber den Tod 
Alexandre Vaudey’s, des ehemaligen Sardinischen Konsuls zu Chartum, der 
1853 bei Gondokoro von den Eingebornen ermordet wurde.

Poncet, J . : Excursions et chasses a Telephant au Fleuve Blanc. (Nouv. 
Annales des Voyages, November 18G3, pp. 146— 199 , Febr. 1864, 
p p .  1 8 2 — 2 ^ 7 . )

Erzalilungen seiner Jagd- und Reise-Abenteuer.
Reade, ’̂ V. AViinvood: Savage Africa, being th,e narrative of a tour in 

Equatorial, South-Western and North-Western Africa. 8^, 600 pp. mit 
Illustrationen von Wolff und Zwecker und 1 Karte. London, Smith, 
Elder & Co., 1863. _ 21 s.

Wcnn ein gebildeter junger Mann von 23 Jahren die Afrikanische Westkiiste 
vom Senegal bis Loanda bereist oder doch in vieleii Pnnkten beriihrt, hie und 
da auch eine Strecke wejt in das Land eindringt, die der Kirste vorliegenden 
Insein besucht, iinter Kannibalen seine Cigarre raucht und mit den Tochtern 
der Neger-Hiiuptlinge Liebesverbaltnisse ankniipft, so begreift man, dass ihm 
die Eindriicke der fremden Natur, das Lehen und Treiben der freraden Menschen- 
welt Stoff genug zu einer langen Erzahliing geben, auch wenn die lieise nur 
14 Monate daiierte. Reade’s Buch ist denn auch dick genug aiisgefnllen und 
die Schildenmgen bezengen die liebhaftigkeit der Eindriicke sowohl wie eine

'  nicht geringe Gescbicklicbkeit, sie wiederzngeben; auch tragen ein wenig Humor, 
hie und da sarkastiscbe, bi.sweilen freiJich auch an den Geist, der stets ver- 
neint erinnernde Bemerkubgen, kleine eingestreute Novellen, Sagen, liistori- 
sche Reminiscenzen. oft auch ernste Betrachtungen dazu bei,_ die LektUre 
unterhaltend nnd onziebend zn machen.  ̂Es sollte nns daher nicht wundern, 
wenn das Rnch seinen Platz unter den beliebten, viel gelesenen Reisebeschrei- 
bungen einnahme, wem es aber nur nm Vermehning seiner geographischen 
Kenntnisse zu thiin is t, kann sich die Zeit, welche das Dnrchlesen erfordert, 
ersparen. Reade ging nicht auf Entdeckungen aus und hat nirgends neuen

Boden betreten, denn wenn er der Erste zu sein glaubt, welcher auf dem Como, 
dem nordostlicben Arm des Gabun, bis zu den ersten Kaskaden gekommen 
ist, so vergisst er die Franzbsischen Aufnahmen und die Reise des Amerika- 
nischen Missionlirs Bert. E r vertritt ferner kein spezielles Fach und hielt sich 
an den einzelnen Punkten viel zu kurze Zeit auf, um etwa tiefere Studien 
fiber die Bewohner machen zu konnen. Allerdings bat er nicht versaumt, be- 
sondere Kapitel fiber den Kannibalismus, den Gorilla, den Sklavenhandel, das 
Congo-Reich einzufiechten, und am Schluss findet man ffinf Abschnitte mib 
Abbandlungen fiber das Einhorn und die geschwanzten Menschen, die Boden- 
gestalt Central-Afrika’s, die Malaria, die Ethnographie Afrika’s, fiber Forschungs- 
reisen, Handel, Missionen -und die zukunftige Theilung des ganzen Erdtheils 
zwischen Frankreicli und England; das Alles ist aber fast durchweg ober- 
flachlich behandelt und unreJf. Reade urtheilt meist nur nach dem, was 
er an der Westkiiste sah und horte, ohne sich um das in anderen Theilen 
Afrika’s Beobachtete zu kummern, und wenn er die Literatur, namentlich die 
altere, beizieht, so rafft er gleichsam nur hie und da einen Brocken anf, ohne 
grfindlich darin zu Hause zu sein. Die Behauptung (p. 491), Sir Roderick 
Murchison habe bei Aufstellung seiner Theorie fiber die Bodengestalt Stid- 
Afrika’s entweder die Werke Buffon’s, Lacepode’s und Ritter’s nicht gekannt 
(sollte Mr. Reade wirklich C. Ritter’s Erdkunde studirt haben ?) oder ein grobes 
Plagiat an denselben begangen, entspringt aus der ungenauen Kenntniss der 
Theorien dieser ftlanner, Murchison hat ganz entschieden das Verdienst, die 

«Mulden-Form SUd-Afrika’s nach den geologischen Arbeiten Bain’s erkannt zu 
haben. — Ueber Du Chailln’s Reisen fanden wir zu unserer Verwunderung so 
gut wie Nichts in 'dem Buche. Auf S. 557 wird zwar angedeutet, Du Chaillu 
sei nur 4 Tagereisen fiber Ngumbi hinausgekommen, im „Athenaeura” vom 
22. November 1862 hatte Reade jedoch schon zugegeben, dass jener das Gebiet 
der Apingi erreicht habe. Was den Gorilla anbetrifft, so fand Reade „nach 
fiinfraonatlichen sorgfaltigen Nachforschimgen, dass Du Chaillu viel Wahres 
fiber den Gorilla geschrieben hat, was aber nicht neu ist, und ein wenig Neues, 
was aber weit entfernt ist wahr zu sein”. In einer Anmerkung auf S. 212 
heisst es endlich, Du Chaillu’s Buch sei ein Gemisch von Wahrheit und Dich- 
tung, von dem er auf Verlangen eine genaue Analyse geben konne. Eine 
solche Analyse ware sehr erwiinscht, nur darf man wohl die Erwartungen nicht 
zu lioch spannen, denn Du Chaillu’s Karte zu verbessern ist Reade nicht im 
Stande gewesen, wie denn auch die Karte zn seinem eigenen Buche nur eine 
flfiohtige Uebersichtsskizze mit Andeutung der Route ist.

Sanderson, J . : Notes to accompany sketch-maps of the Zulu and Ama- 
tonga countries, and of the country between Aliwal North and Natal. 
Mit 1 Karte. (Journal of the 11. Geogr. Soc. of London, 1862, 
p p .  335—339.)

Auf dieser Karte hat Sanderson verschiedene neuere Reisen im Sulu- nnd 
Amatonga - Land nordlich von Natal verarbeitet, namlich die seines Bruders 
Septimus Sander.son, des verstorbenen Henry F. Paxton, eines Schiftskapitans 
Rider, der sich 1853 5 Monate in der Umgegend der St. Lucia-Bai anfhielt, und 
eines Herrn Edmondstone. Fur die ganze Gegend zwischen der St. Lucia-Bai, 
der Delagoa-Bai und cfen Drakenbergen lieferten diese Reisen viel Neues, ganz 
besonders auch in Bezug auf einen grossen seicliteii Susswassersce (Lake 
St. Lucia) nordlich von der S t Lucia-Bai und seinen Ziiflnss Mkuzi, den San
derson fiir identisch mit dem Ko.si hiilt. Aiisserdem enthiilt die Karte eine 
Route von Aliwal North, am siidliChen Ufer des Orange-Flusses ziemlich in 
gleichem Meridian mit Smithfield (letzteres nach Moffat in 30° 10' S. Br. und 
26° 50' Oestl. L.) gelegen, fiber den sfidlichen 'fheil der Drakenberge nach 
dem Kafir-Land und Pieter-Maritzburg. Diese von Mr. William Newling 1860 
aufgefundene und bereiste Route passirt die Drakenberge zwischen den tjuellen 
des Mazinyo und Enchanecha ungefahr in 30° 40' S. Br. und der Uebergang 
ist selbst fur AVagen zu benutzen, wie diess spater ein Geistlicher Namens 
Horatio Pearse bewiesen hat. Da man bis jetzt nur den Beer- und den Bezui- 
denhout-Pass nordlich bei den Qnellen der Tugela kannte, so ist die Auffindung 
dieses sfidlichen Passes .von grosser AVichtigkeit, denn *er macht einen viel 
rascheren Landverkehr zwischen Natal imd der Kap-Kolonie mogJich.

Speke, Capt. J. H .; Journal of the discovery of the source of the 
Nile. 8^, 690 pp. mit 2 Kartcn und vielen Elustrationen. ’ Edinburgh 
& London, Blackwood, 1863. 21 s.

Selten ist die JCritik so unbarmherzig fiber ein Werk hergefallen, wie fiber 
dieses. Zum Theil mdgen dabei Personlichkeiten im Spiel gewesen sein, wahr- 
sclieinlich hatte man aber auch die Erwartungen fibertrieben hoch gespannt. 
Auch un.s hat das Buch in gewisser Beziehung nicht befriedigt, sein Inhalt ist 
im Ganzen ziemlich mager, wir vermissen ausgedehntere, Vertrauen erweckende 
Erkimdigungen, grUndliche Studien fiber die, wie es scheint, sehr interessanten 
ethnograpbischen Verhalfnisse der durclireisten Landschaften; wenn wir von 
den Appendices, den taglichen Erlebnissen und den Schilderungen der Eigen- 
thfimlichkeiten, dcr Lebensweise u. s. w. der Eingebornen-absehen, die fibrigens 
ganz anschaulich nnd belehrend sind, dijrfte der wenige Bogen iimfassende 
Auszug im jjAusland” (1864, Nr. 1—4) so ziemlich alles Bemerkenswerthe wieder- 
geben. Hat aber Speke es nicht gleich einem Barth verstanden, die. Kenntnisse 
der Eingebornen sich anzueignen, iim im (Geiste weite Gebiete zu iiberschauen, 
konnte er nicht wie jener tief in die historischeii und sprachlichen Verhiiltnisse 
eindringen, so muss man sich erinnern, dass Barth ini Sudan' durch einiger- 
maassen gebildete Mohammedaner wesentlich unterstutzi wurde und ganz an- 
dere Vorkenntnisse mitbrachte, dass Reisende wie er stets vercinzelte Phano- 
mene bleiben werclen und dass Speke auf der anderen Seite wieder Ausser- 
ordentliches geleistet hat, derm die Appendices enthalten die astronomiscli 
bestimmten Breiten von 104 und die Langen von 20 Punkten nebst einer an- 
sehiiliclien Reihe von Hohenmessungen, zu denen noch die wichtigen meteoro
logischen Beobachtungen Grant’s (vergl. „G ^gr. Mitth.” 1863, S. 388) und die 
Liste der von diesem gesammelten Pflanzen kommen. Die Bestimmung der 
Lage von Gondokoro allein war fiir die Geographie der Nil-Lander von grosster 
Bedeutung, nnd dass Speke anf seinem ganzen Wege eine so vollstandi^e Reihe 
h r a u c h b a r e r  Positions-Bestimmungen und Hohenmessungqji ausgefiihrHiat ge- 
reicht ihm zur grossten Ehre, denn nur wenige andere Afrik^Reisende ’wie 
RUppell Oder Vogel, konnen sich hierin mit ihm vergleichen. Er hat aiisserdem 
sehr kurze Zeit nach der Ruckkehr eine aiisfiihrliche und vor Allem den 
Stempel der Wahrheit tragende Beschreibung von dem Verlauf der Expedition 
und yon er gesehen und erlebt, gegeben; mancher Andere hatte
vielleicht elfektvoller gesclirieben, ob aber auch immer eben so treu ’ W ir 
glauben, dass sein Buch alien billigen Anspriichen vollstandig geniigt nnd 
erinnern die strengen Kritiker an die in der geographischen Literatur fiber

    
 



120 Literatur.

Australien Epoche machenden Tagebiicher eines Stuart, die in rohester Form 
nur die allerdiirftigste Wegebeschreitnmg enthalten und alien sonstigen wissen- 
scliaftlichen Inhalts bar sind ; da steht denn doch das Speke’sche W erk unend- 
lich viel libber und wir hofifen, dass es sicli auch in Deutschland viele Freunde 
erwerben wird, zumal binnen Kurzein eine Deutsche Ausgabe erscheinen soli. 
Mehr noch als die Ahfassung des Buches ist Speke’s Karte und die Helianp- 
tung, dass er die Quelle des Nil entdeckt habe, angegriffen worden. W ie der 
Mensch liinter jedera Geheimniss etwas gauz Ausserordentliches vermuthet und 
die Enthulluiig fast iramer eine Enttauschung und Erniichterung mit sich bringt, 
so scheinen Viele sich noch nicht hinein finden zu kbnnen, dass das geogra- 
phische Rathsel, welches vor Jahrtausenden schon die Geister beschaftigt hat, 
auf eine so einfache und niichterne Weise in der Hauptsache gelbst ist. Manche, 
wie Miani und seine Nachbeter, suchen die Idfentitat des aus dem Ukerewe-See 
ausfliessenden Stromes mit dem Fluss von Gondokoro zii bestreiten, ohne in
dess gegen gesunde Ueberlegung durchdringen zu kbnnen; Dr. Beke ging so 
weit, den Ursprung des Flusses von Gondokoro in dem Tanganyika-See statt 
in dem Ukerewe-See zu suchen, ohne zu bedenken, dass der Tf\nganyika nach 
den vorbandenen Messungen tiefer liegt als Gondokoro und dass mit dieser 
Behauptung sein Ansprnch an seine erste „theoretische Entdeckung” von 
dem Zusammenhang des Nil mit dem Ukerewe-See, auf die er so gros.sen W erth 
legte, in Nichts zusammenfallt; Andere halten die ganze Karte fiir ein miss- 
lungenes Phantasiestiick, ohne doch etwas Besseres an die Stelle setzen zu 
kbnnen; die Meisten endlich meinen, der Nil kame zwar aus*dem Ukerewe- 
See, aber dieser kbnne nicht als die Quelle gelten, so wenig wie der Bodensee 
die Quelle des Rheins sei, der Strom durchfliesse nur den See und sein oberer 
Lauf miisse daher aufgefunden werden. Bei der, wie es scheint, so bedeutenden 
Grbsse des Ukerewe-See’s ist es sehr fraglich, ob sich ein ahftliches Verhalten 
wie beira Boden- Oder Genfer-See'wird nachweisen lassen , man denke nur an 
die grossen Nord-Araerikanischen See’n und den St. Lorenz-Strom, will man 
aber durcbaus einen Oberlauf haben, warum setzt man solches Misstranen in 
die Angabe Speke’s ,  dass der von ihm entdeckte Kitangule der bedeutendste 
Zufluss des Ukerewe sei? Speke’s Aufgabe "war iiberdiess nur die Feststellung 
der von ihm friiher vermutheten Thatsache, dass der 'Weisse Fluss aus dem 

I von ihm 1858 entdeckten Ukerewe-See lieranskorame, und diess ist doch in der 
Hauptsache auch das alte Problem, man wollte doch ira Grunde nichts Anderes 
wissen, als Ob Ptolemaus Recht habe oder nicht. Dass Speke’s Karte noch die 
grbbsten Unrichtigkeiten enthalt, geben wir gern z u : welche erste Karte eines 
neu entdeckten Landergebiets' enthielte solche nicht? Dass es noch grosse An- 
strenf^ungen crfordern wird, um iiber die Geographic jener Gegenden ganz ins 
Klare zu kommen, haben wir ebenfalls an anderer Stelle schon ausgefiihrt, 
aber es ware auch mehr als unbillig, von dem ersten Entdecker eines Landes 
eine vollstiindige, alle Zweifel beseitigende Erforschung desselben zu verlangen, 
die Geschichte der Geograpliie lehrt deutlich genug, wie nur wiederholte, oft 
erst eine lange Reihe von Expeditionen iiber die Beschaffenheit eines neuen 
Landes Licht verbreiteten. W er aber insbesondere die Afrikanische Ent- 
deckungsgeschichte kennt und weiss, wie aiisserordentlich selten es den Ilei- 
senden gelungen ist, ihren urspriinglichen Plan durchzufiihren, ihr von vorn- 
herein ge.stecktes Ziel zu erreiclien, der sollte mit uns den Muth, die Geschick- 
lichkeit und die unbeugsame Energie eines Speke bewuiidern, der trotz unsag- 
licher Schwierigkeiteii seine Reise genau in der Weise durchfUhrte, wie er sich 
vorgenommen hatte, und der jetzt wieder den Wanderstab ergreifen will, um 
selbst die LUcken seiner Karfce ausfullen zu helfen.

Steudner , Dr. H .; Reise von Adoa nach Gondar, 26. Dezbr. 1861— 
Januar 1862. — Bericht iiber seine Abessinische Reise. (Zeitscbrift 
fur Allgem. Erdknnde, Juli und August 1863, SS. 43—141; Januar 
und Februar 1864, SS. 83—117.)

Es war Dr. Steudner vergonnt, vor seinem Tode den ausfiihrlichen Bericht 
uber seine Reise durch Abessinien bis in die Galla-Lander, von dort iiber 
Tschelga, Galabat, Kedaref nach Chartum, iiber seine Exkursion znm Djebel 
Araschkol und seine Reise auf dem W eissen Nil und Bahr el Ghasal vollstan- 
dig abzuschliessen und an Dr. Barth einzuschicken. Dieser verbffentlicht hier 
die ersten Tlieile, welche die Reise von Adoa nach Gondar, die Besclireibung 
dieser Stadt und allgeraeinere Notizen iiber Abessinifen, sodann die Reise iiber 
GafFat nach Tanta enthalten, nebst einem letzten Briefe des Verstorbenen mit 
vorlaufigen Nachrichten iiber den Bahr el Ghasal. Der Bericht ist ausser- 
ordentlich reichhaltig, vielseitig und anziehend, er lasst deh|Verlust des talent- 
vollen Reisenden nur um so schmerzlicher empfinden.

Stuckle, H .: Le commerce de la Prance aveo le Soudan. 18“, 38 pp.
Paris, Challarael, 1864. 1 fr.

Sylva,- da: Observa9oes sobre as bocas do Zambeze. (Boletim e annaes 
do conscUio ultramarino, Lisboa. Nr. 103, Dezbr. 1862.)

Tallavignes: Note sur le Rio Nunez, cote occidentale d’Afrique. (An- 
nales bydrogr. 3 ' trim  1863, p. 1.83.)

Tremaux, P . -. Voyage en E th iop ie , au Soudan oriental et dans la 
Nigritie. T. II. Le Soudan. 8", 460 pp. P aris, Hacbette, 1863.

Tremaux: Eolaircissements geographiques sur I’Afrique centrale et 
orientale. (Comptes rendus hebdom., 31. A ugust 1863, pp; 468—472.)

Eroi'terung derselben An.sicht von den Qtiellfliissen des Blnuen Nil (Yabus 
mit Baro und Bago) und der nord.siidlich von FazogI bis zum Kenia verlau- 
fenden Bergkette (welche den Gibe und Godjab von dem Weissen Nil ab- 
schneidet), die auf seiner neuesten Karte dargelegt ist. (S. „Geogr. Mitth.” 1862, 
S. 318.)

Vaillant, A.: L’Afrique equatoriale. (Revue du monde catholique, 10.
und 25. September 1863.)

Vallon, Capit. A.: La cote occidentale d’Afrique. Mit 2 Karten. (Revue 
maritime et coloniale, November 1863, pp. 373 — 394, Dezember 
pp. 589—606.)

Der Verfasser, durch zehnjahrige Forschnngen mit der Afrikanischen West- 
kiiste so vertrant wie wenig Andere, theilt dieselbe zwischen dem Senegal und 
Congo in 13 „Zonen” oder Strecken, die auf der zugehdrigen Uebersiclitskarte 
abgegrenzt sind, und giebt eine kurze Charakteristik jed e r  Zone besonders in 
Bezug auf Bevolkerung und Handel. Die 13. Z one, Loango und Congo, schil- 
dert er au.sfiihrlicher, wie derselben auch eine zweite speziellere Karte gewidmet 
ist, und die Einleitung ist eine treffliche Darstellung des vergeblichen Kampfes 
christlicher Missionen an der AVestkiiste gegen den iiberhand nehmenden 
Islam. Das heutige Loango ist weit kleiner, als man es noch meist auf Karten 
angegeben sieht, es beschrankt sich auf den kleinen Kustenstrich zwischen den 
Fliissen Kilongo und Kacongo und erstreckt sich nur 30 bis 40 Seeraeilen 
landeinwarts. Nordlich stosst die Yiimba-Kuste an, ein Land ohne Produktion 
und ohne Industrie. Den Konig von Loango besuchte Vallon selbst im J, 1859.

Vian, L .: L’Algerie contemporaine. 8 ,̂ 272 pp. Paris 1863. 1 Thlr.
Wanderings in Western Africa: from Liverpool to Fernando Po. By 

a F. R. G. S. 2 Yols; 8'*, 606 pp. mit 1 Karte.  ̂London, Tinsley, 
1863. 21 s.

Bight of Benin. Inland water communication between Lagos, Badagry, 
Porto Novo & Epe, by Lieut. Glover 1858 — 62. 2 Bl. 1:73.000. 
Lith. London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 445.) 3 s,

Neue Aufnahme der Lagune von Lagos und der damit in Verbindung ste- 
henden Binnengewasser in der Niilie der Kiiste, dstlich bis Epe, westlich bis 
Porto Novo,

Madagascar, Carte d e --------- , dressee d’apres les documents les plus
recents. Paris, Robiquet, 1864.

Mage, E .: Afrique centrale. Croquis des bassins du Niger et du Se
negal et des routes du Sahara. Paris, impr. A. Bry, 1863. 

Ravenstein, E. G .: Neueste Karte von Afrika in 3 Blatterii. Kpfrst.
Hildburgh'ausen, Bibliogr. Institut, 1864. |  Thlr.

River Kwara. Sheet VII, VIII. Lieut. Glover 1857—59. 1:73.000. 
London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 2776*", ® und *'.) a 2 s,
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Geographisches von Texas.
Von Dr. A d .  D o u a i  (Hoboken im Staate New Jersey).

Obgleich Texas in neueren Zeiten von vielen Natur- 
forschern bereist worden ist — wir erwabnen bier bloss 
der Whipple’schen und Beale’schen Expeditionen, des 
Herrn Julius Frobel und des Herzogs Paul von Wiirttem- 
berg —, so sind doch manche wissenswerthe Thatsacben 
Betreffs der Geographie des Landes noch unbekannt in 
wissenschaftlichen Kreisen. Wir entsinnen uns wenigstens 
nieht, die nacbfolgend hier mitgetheilten in wissenschaft
lichen Quellenschriften erwahnt gefunden zu haben.

Eine solche Thatsaehe ist es, dass die Kiiste von Texas 
sich aus dem Golfe erhebt, und zwar in ziemlich rascher 
Weise. Seitdem die Deutschen Auswanderungs-SchifiPe zuerst 
in den Hafen der Matagorda - Bai landeten (1845), sind 
alle diese Hafen stark versandet. Damals konnten noch 
Schiffe von 8 Fuss Tiefgang in den Hafen von Port Lavacca 
(welches die nbrdlichste Spitze dieser Bai ist) einlaufen, 
jetzt ist kaum Wasser genug fiir Schiffe von 4 bis 5 Fuss 
Tiefgang. Indianola, 10 Meilen siidlicher, hat seinen Hafen, 
in welchem noch 1852 Dampfer von 8 Fuss Tiefgang an- 
legen konnten, seitdem so versanden sehen, dass der grosste 
Theil der Hauser 4 Meilen weiter hinab — nach Powder- 
horn — hat geschafft werden miissen. Und dasselbe gilt 
von alien Hafen nicht nur der Matagorda-Bai, sondern der 
ganzen Texanischen Kiiste mehr oder weniger. Den Haupt- 
antheil der Schuld hieran tragt nun zwar allerdings der 
Wellenschlag des Meeres, welcher auf lange Strecken hin 
an der Kiiste Diinen von 50 Fuss Hdhe angewaschen hat | 
(an der Mexikanischen Kiiste, zwischen Vera-Cruz und | 
Tampico, erreichen die Diinen von Flugsand sogar weit i 
iiber 100 Fuss Hiihe), denn das Meer vertieft sich nur | 
hdchst allmahlich, bis auf 100 Meilen Entfernung von 
der Kiiste noch wiihlen die hier sehr heftigen Stiirme den I 
Meeresgrund auf, und da die herrschende Windrichtung in i 
330 Tagen unter 365 eine siidliche ist, so miissen fort- 
wahrend grosse Massen Sandes an die Kiiste gespiilt wer
den; allein es w irkt zur Versandung der Kiiste noch ein 
weiterer Grand mit.

In derselben Zeit, in welcher die Matagorda-Bai durch- 
schnittlich 3 bis 4 Fuss Tiefe verloren hat, hat das Ufer 
derselben sich um 1 bis 2 Fuss gehoben. Dieses Ufer 
tragt alle Spuren, dass es vor noch nicht langer Zeit unter 
Wasser gestanden hat. Es besteht nieht wie die Diinen

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft IV.

der ausseren Kiiste weit vorwiegend aus losem Flugsand, 
sondern hauptsachlich aus den Gehiiusen von Schalthieren, 
wie sie in brackischem.Wasser leben, imSeewasser absterben 
und den Meeresgrund der Bai, untermischt mit feinem Sande, 
bedecken. Zu diesetn, wie uns diinkt, unumstbsslichen Be- 
weise einer ansehnlicheh Hebung der Kiiste in neuerer Zeit 
kommt noch ein weiterer. Reiseberichte aus den dreissiger 
Jahren dieses Jahrhunderts schildern die Kiiste an mehreren 
Binnenwassern als so flaeh, dass man aus geringer Entfer
nung nicht unterscheiden konnte, wo das griine Meerwasser 
aufhbrte und der Graswuchs der Kiisten - Prairie begann. 
Solche Stellen giebt es jetzt unserer Erfahrung nach an 
der ganzen Kiiste der Binnenwasser nicht mehr, sondern 
iiberall an den Bai-Ufern hin besteht die Kiiste aus 6 bis 
10 Fuss hohen Biinken, welche vorwiegend aus Schalthier- 
Uberresten neueren Ursprungs sich zusammensetzen. Auch 
die Ufer der wenigen vorhandenen Kiistenfliisschen nehmen 
an Hohe zu, seitdem Deutsche Einwohner mit dem Lande 
bekannt geworden sind.

Da nun, wie neuere Untersuchungen des Naturforschers 
Agassiz beweisen, auch die Kiiste von Florida sich aus 
dem Meere hebt, so scheint die ganze nbrdliche Uferstrecke 
des Mexikanischen Meerbusens an derselben Emporbewegung 
Theil zu nehmen, wodurch dann die merkwiirdige Gestal- 
tung der Mississippi-Miindungen sich um so leichter erkla- 
ren wiirde, denn der Mississippi ist vielleicht der einzige 
Strom in der Welt, welcher seine Miindung jedes Jahr 
weiter hinaus in das Meer verlegt, indem er sich auf bei- 
den Seiten jedes seiner Arme Damme aufschiittet. Die 
mitgefiihrte Masse seines Scblammes ist gewiss nicht be- 
trachtlich grosser als beim Nil oder Ganges, welche eben- 
falls in Binnenmeere miinden wie er, uild die Wassermasse 
nicht grosser als beim Maranhon und La Plata — Fliissen, 
welche allesammt sich mit Eildung von Deltas begniigen, 
ohne noch nebenbei dem Meere neues Gebiet abspenstig 
zn macben. Nimmt man aber ein Heraussteigen der Kiiste 
aus dem Meere an den Mississippi-Mundungen an, so er- 
klart sich diese Dammbildung weit ins eigentliche Meer 
hinaus viel leichter.

Es ist bekannt, dass Texas ein Stufenland ist, und 
zwar von einer hdchst regelmiissigen Bildung. Ein etwa 
30 bis 40 (Englische) Meilen breiter Streifen Landes an
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der ganzen Kiiste bin, vom Rio Grande bis zum Sabine- 
Fluss, ist eine vollkommene Ebene, so eben, dass bei star- 
ken Regengiissen das Wasser sebwer ablauft und viele 
Tage lang den Boden bedeckt, um so mebr, als dieser 
stark tbonbaltig (blauer Tbon) und fast undurcblassig ist. 
An diese erste Stufe schliesst sicb eine zweite, durcb- 
scbnittlicb 100 Meilen breite, der Kiiste gleicblaufende 
von wellenfdrmiger Oberflacbe. Innerbalb dieses Giirtels 
erbebt sicb der Boden ganz allmablicb bis zu 4- oder 
500 Fuss iiber dem Meere und es steigen die Hiigel, welche 
zuerst sehr sanft abgedacbt, also sehr ausgedebnt sind, von 
50 bis zu 150 Fuss Kobe iiber der Tbalsoble. Die beiden 
eben erwabnten Stufen sind weit vorwiegend Prairie-Land, 
nur die Flusstbaler sind reicb bewaldet, aber da die Fliisse 
(wie alle Steppenfiiisse) tief eingesebnitten, die Flusstbaler 
(Bottoms genannt) also in der Regel scbmal sind , so er- 
giebt sicb daraus eine arge Holzarmutb des Landes. Im 
Allgemeinen nimmt der Waldwuebs zu in dem Maasse, wie 
man von Westen nacb Osten gebt. Die ersten 100 bis 
150 Meilen vom Rio Grande ostwarts sind fast vbllige 
"Wiiste, Anfangs t^and-, dann Steinwiiste, iibergebend in 
steinbarten Tbonboden, der nacb jedem griisseren Regen- 
gusse eine karge, bald wieder vertrocknende Pflanzendecke 
tragt. Sogenannte Chaparals, Gebiiscbe von Dorngewachsen, 
welche fast undurcjidringlich' sind, sind stellenweise insel- 
artig iiber die unabsehbare Eiiibde verstreut. Dann folgt 
zwischen den Fliissen Nueces und Brazos ein Streifen 
Prairie-Landes, dessen tiefer gelegene Stelleu mit Mesquito- 
Baumen (eine Mimosen- oder Acacien-Art) und Mesquit- 
Gras, die hbher gelegenen mit Lebenseicben oder Posteichen 
licht bewacbsen sind, so dass der Holzwucbs immer insel- 
artig auftritt und die Holzarmutb iiberall fiihlbar bleibt. 
Dann wechseln zwischen dem Brazos und Trinity grbssere 
Eichenwalder mit noch umfanglicheren Prairien und zwi
schen dem Trinity und Sabine grossere Ficbtenwalder mit 
immer beschrankter auftretenden Prairien.
' Die dritte Stufe ist von einem abschiissig aus dem 

Hiigelgelande aufsteigenden Felsplateau erfiillt, welches mit 
der Kiiste fast gleichlaufend und an 200 Meilen breit 
ist. Es besteht aus Siisswasserkalk der Kreide-Formation, 
dessen fast wagrecht liegende Schichten mit Schiehten von 
Tbon oder Tbonschiefer abwechseln. Am Fusse dieser 
schroffen Bergkette, welche fast iiberall sofort sicb um 
weitere 200 Fuss erbebt und allmablicb bis zu 1800 Fuss 
Hobe iiber dem Meeresspiegel ansteigt, entspringt eine 
grosse Zahl wasserreicher Fliisse, von denen viele sofort 
an der Quelle grossere Boote tragen konnten. Hierher 
gehiiren der San Marcos, der Geronimo, der Comal, die 
Medina, der Cibolo, der San Antonio, der Hondo, Secco 
und Frio, endlich der Nueces. Einige dieser und mehrere

kleinere bier nicht genannte Fliisse versinken bald ganz 
oder nur auf betraebtliche Strecken und fliessen unter- 
irdisch welter. Kein einziger der Texanischen Fliisse aber 
ist zur Schifffahrt braucbbar, den untersten Lauf aus- 
genommen; welter hinauf verwehren Stromsehnellen oder 
Wasserfalle oder, wie im Colorado 50 Meilen oberhalb der 
Miindung, ein „Raft” (eine Anschwemmung von Baumen 
und Schlamm) die Beschiffung. Die kleineren, auf den 
untersten beiden Stufen entspringenden Fliisse vertrocknen 
fast alle wahrend der trockenen Jahreszeit und bilden je 
eine trockene Rinne, in welcher an quelligen StellenWasser- 
tiimpfel sicb bilden, gefiillt mit einem thonigen triiben 
Wasser, welches oft genug ebenfalls versiegt. Die Wasser- 
armuth gebt iiberall mit dem Holzmangel Hand in Hand, 
tibrigens giebt es auf dem Plateau verhiiltnissmassig mebr 
Fliisse, welche obenein meist das ganze Jahr hindurch 
fliessen, und mebr Waldwuebs. Die grdsseren, welter von 
Nordwesten herkommenden Fliisse, der Trinity, der Brazos 
und seine Nebenfliisse, der Colorado in seinen beiden Haupt- 
armen, endlich die Guadalupe, haben dieses Plateau durch- 
brochen und sicb tiefe Rinnsale hineingewiihlt. Die Berg- 
form der Kalkfelsen ist meist eine im Winkel von 45 Grad 
abgedachte, sargahnliche, oben mit schmalen, ebenen baum- 
losen Ob'erfliichen; die Abhange sind durchaus verwittert, 
mit Felstriimmern bedeckt, haufig mit Cactus und Agaven, 
seltener mit Ceder- oder Posteichengruppen bewacbsen und 
mit diirftigem, wenn auch nabrhaftem, noch im trockenen 
Zustande nabrhaftem Grase. Die Quellen treten auf dem 
Plateau haufiger auf als auf den beiden niederen Stufen, 
doch herrscht, da die diirren Berge den grbsseren Tbeil 
der Oberflacbe bedecken, noch immer Wassermangel. Das 
Plateau senkt sicb eben so sehr nacb Nordosten bin, wo 

I es unter dem Namen Cross Timbers sicb bis an den Red 
j River und jenseit, im Indianer-Tgrritorium, in Kansas und 
! Missouri, bis an den Iron mountain fortsetzt, als nacb Siid- 
i osten bin. Durcb die sogenannten Guadalupe-Gebirge hangt 
■ es nacb Nordwesten hinauf mit den Auslaufern der Sierra 

Madre zusammen, durcb welche der Rio Grande auf 500 Mei
len Lange seines mittleren Laufes und sein linker Neben- 
fluss, der Pecos, sicb hindurchgebroeben haben. Zwischen 
diesen Guadalupe - Gebirgen im Westen und den Cross 
Timbers im Osten liegt eine vierte Stufe, eine Hoehebene 
von 1700 Fuss durchschnittlicher Erbebung iiber der See, 
an 300 Meilen breit und nacb Norden zu an 500 Meilen 
lang. Diese Ebene ist Anfangs noch mit Mesquit-Gras 
und Mesquit-Baumen sparlich bewacbsen, wird aber welter 
nbrdlich zu einer vblligen Sandwiiste, der sogenannten 
Llano estacado, welche bin und wieder mit vulkanischen 
Kegeln oder nackten Felsziigen, die von den Guadalupe- 
Bergen herablaufen, verziert ist. Bei einem Versuche, bier
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Artesisehe Brunnen zu bohren, um das fiir eine nach dem 
Stillen Ocean hier durehzulegende Eisenbahn nbthige Wasser 
zu beschaffen, kam eine von der Unions - Begierung im 
Jahre 1855 ausgesandte Expedition unter Lieutenant Pope 
bis zu 400, ja an Einer Stelle bis zu 700 Fuss Tiefe, ohne 
einen Strahl Wassers hoher als zu zwei Dritteln der Tiefe 
der Bohrloeher steigen zu sehen. Der Versuch musste 
aufgegeben werden.

Der Wassermangel in Texas ist kein absoluter, nur ein 
relativer. Die Eegenmenge betragt in einem zwanzig- 
jahrigen Durchschnitte jahrlich 10 Zoll am Rio Grande 
und steigt zu 35 Zoll am Sabine, ist aber zu ungleieh 
vertheilt, um dem Lande zu Gute zu kommen. Die Regen- 
zeit ist im Winter, in den Monaten Oktober bis Anfang 
Miirz. Sie kommt mit dem Eintritt der Nordwinde, welche 
alsdann ein oder zwei Mai jeden Monat, in der Regel 
jedes Hal 3 Tage lang, wehen und die Wasserdiinste in 
der Luft plotzlich verdichten, so dass ungeheuere Wasser- 
massen auf ein Mai herabstiirzen, die Fliisse in wenigen 
Stunden bis zu 60 Fuss steigen machen und im porosen 
Kalkgebirge rasch, auf den unteren Stufen des thonigen 
Bodens wegen langsam verdunsten. In den iibrigen Monaten 
herrschen die Siidwinde, welche auch die Zwischenraume 
zwischen den winterlichen Nordwinden ausfiillen, und so 
lange sie weben, fallt kein Tropfen Regen — selbst Ge- 
witter und Gewittergiisse sind hochst selten und am ehesten 
noch im Monat Mai zu erwartep.

Wir haben langst gelernt, im Mangel an Baumen die 
Ursache des Regenmangels wasserarmer Lander zu erkennen. 
In  Texas gewinnt diese Erklarung die vollste Bestiitigung, 
indem die Regenmenge von Westen nach Osten mit dem 
Waldwuchs stetig zunimmt und indem die Gewitterregen, 
wenn sie ausnahmsweise auftreten, in der Regel dem Laufe 
der stark bewaldeten Flussthaler folgen und in denselben 
am starksten auftreffen. Allein der Wassermangel in Texas 
bedarf noch einer besonderen Erklarung.

Die herrschenden Siidsiidostwinde (offenbar ein aquato- 
rialer Passat) kommen nach Texas iiber das Meer her und 
sind reich mit Feuchtigkeit geschwangert, von welcher ein 
ansehnlicher Theil in Gestalt von Thau niederfallt, der in 
den sechs Sommermonaten sehr reichlich, immer aber ohne 
vorherigen Hebei und erst bei Aufgang der Sonne fallt. 
Dass trotzdem die Luft immer hochst trocken und der 
Himmel fast fortwahrend heiter ist, erkliirt sich zum Theil 
aus der grossen Feuchtigkeits-Kapacitat der Luft in einem 
subtropischen Klima. Es hindern keineGebirge dasStreichen 
dieser Feuchtigkeit tragenden Winde iiber das ganze Land 
und dennoch giebt es tiefer im Inneren Gebirge genug, an 
welchen ein viel grdsserer Theil dipser Feuchtigkeit, als 
wirklich die Oberflache erreicht, sich niederschlagen musste.

wie man zu erwarten berechtigt ist. Hier liegt das Rathsel- 
hafte.

Ist vielleicht die Porositat dieser Kalkgebirge, welche 
stark von Hohlen zerkliiftet sind, und die Abwechselung 
ihrer durchlassigen Felsenschichten mit undurchlassigen 
Thonschichten Schuld daran ? Saugt vielleicht die schwamm- 
artige Hatur derselben den Haupttheil der Luftfeuchtigkeit 
ein und lasst ihn bis zur nachst tieferen Thonschicht ins 
Innere hinabsinken, und wo diese Thonschichten selber 
durch vulkanische Einwirkung von Rissen durchkliiftet 
sind, bis zu einer zweiten und dritten Thonschicht darunter 
und so fort? Fliesst also vielleicht die Hauptmasse der in 
den kiihlen Felskliiften verdichteten Luftfeuchtigkeit unter- 
irdisch ab, um an dem nachsten Gebirgsabsatz auf einer 
Thonschicht zu Tage zu treten oder aber bis unter das 
Meer zu stromen und dort als nutzlose Quellen zu miinden?

Diese Erklarung entspricht allerdings den Thatsachen.
Es bleibt dabei nur Eines unaufgehellt, welches hier sofort 
in Betracht zu ziehen ist. Es giebt in Texas mehrjahrige * 
Perioden vibermassiger Trockenheit, abwechselnd mit mehr- 
jahrigen Perioden, in welchen die Regenmenge auffallig 
starker ist. Als die Deutsche Einwanderung ins Land kam, 
begann eine zehnjahrige Periode grosserer Feuchtigkeit. 
Die Mexikanische Bevolkerung (Hispano - Amerikanischen 
Ursprungs) , welche bis dahin Acker- und Gartenbau 
iiberall nur mit Hiilfe kiinstlicher Bewasserung, also nur 
auf den sehr wenigen Stellen, wo dieselbe ohne grosse 
Kosten moglich war, betrieben hatte, pflegte damals zu 
sagen, dass die Anglo - Amerikaner und Deutschen diese 
„Verschlechterung des Klima’s” mit sich gebracht hiitten. 
Sie waren nicht wenig erstaunt, die Ackerbau - lustigen 
Deutschen an das Umbrechen und Bebauen der Prairie 
gehen zu sehen, und weissagten Hichts als Missernten. 
Allein diese traten nur stellenweise und selten ein. Die 
Prairie ergab fast eben so reiche Ernten als das Bottom
land oder bewiisserbare Gelande. Die Deutschen und Ameri
kaner konnten ihrerseits das Mexikanische „Vorurtheil” 
nicht begreifen, nach welchem das Land nur sehr wenig 
zum Ackerbau, desto mehr aber zur Viehzucht geeignet 
sein sollte. Die Feuchtigkeit nahm sichtlich zu. Es ent- 
standen neue Quellen zu Hunderten, selbst auf der Hoch- 
Prairie, meist aber in den Flussthalern, wenn der Fluss 
sein Bett so weit durch den Kalkfelsen durchgewaschen 
hatte, dass eine neue Thonschicht, auf welcher die Quell- 
wasser zu Tage treten, blossgelegt wurde. Manche vordem 
den grossten Theil des Jahres trockene Rinnsale (trockene 
Creeks genannt) warden- zu ausdauernden Bachen und 
Flussen und die vermehrte Wassermasse der Fliisse wusch 
den Kalkfelsen des Bodens nun um so rascher aus und deckte 
immer neue Quellen auf, welche den Wasserreichthum
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ihrerseits vermehren halfen. Die Mexikaner selbst liessen 
ihre Bewasserungsgraben theilweise verfallen, da sie iiber- 
fliissig geworden schienen. Die grdssere Feuchtigkeit des 
Bodens begiinstigte den Waldwuchs, welcher noch weiter 
befdrdert wurde dadurch, dass die riesigen Prairie-Feuer, 
welche vordem die Indianer Behufs ihrer Jagden, die 
Mexikaner zur Beforderung des jungen Grasnacbwuchses 
vor Eintritt der nassen Jahreszeit anzuziinden gewohnt 
gewesen waren, verboten und auf kleinere Maassstabe be- 
sehrankt wurden. Es wuchsen also ganze Walder an Stellen 
auf, wo sonst Prairie gewesen war, und der Verfasser kennt 
einen derselben von mehr als 1000 Q,uadrat-Meilen tTmfang 
an dem Ataseasa-Bache, welcher nur zwischen 20 und 
30 Jahre Alter aufwies.

Allein die Mexikaner behielten mit ihrem „Vorurtheile” 
schliesslich Recht, denn mit 1856 begann eine Periode der 
Trockenheit, welche 5 Jahre in grosser Strenge und in 
minderem Maasse bis heute anhielt. Es gab ganze grosse 

• Bezirke, wo 1856 und 1857 15 Monate lang kein Tropfen 
Regen und so wenig Thau fiel, dass aller Graswuchs er- 
starb und verstaubte, alle "Walder und Baume ganz oder 
grosstentheils verdorrten und abstarben, alle neuen Quellen 
versiegten und die stark vermehrten "7iehheerden briillend 
Hunderte von Meilen gebirgswarts zogen, um Wasser und 
Weide zu finden. In vielen Grafschaften gab es 5 Jahre 
lang keine Ernte. Wie sind .diese wechselnden Perioden 
der Feuchtigkeit und Trockenheit zu erklaren? In den 
letzteren wehen dieselben Winde wie in den ersteren, 
wirken die Gebirge Feuchtigkeit verdichtend wie in den 
ersteren, blasen die eben so wirkenden Nordwinde wie in 
den ersteren. . Woher also der Unterschied?

Wir wollen eine Erklarung versuchen, welche uns we- 
nigstens einer Priifung mit Hiilfe reichlicherer Quellen, 
als uns zu Gebote stehen, werth erscheint. Wir schicken 
voraus, dass wir die besonders von Maury verfochtene 
Ansicht nicht theilen konnen, nach welcher' die nord- 
polaren Passatwinde an der Linie auf die siidliche Erd- 
halfte und die siid-polaren auf die nordliche iibergehen. 
Am Giirtel der Windstillen angelangt steigen die beiden 
polaren Luftstromungen allerdings in die Hdhe, im Maasse, 
wie sie sich abwarmen; der Giirtel der Windstillen aber 
verdankt sein Dasein nicht bloss dem Umstande, dass an 
seinen beiden Grenzen die Passate die Oberflache des 
Meeres (und des Landes) verlassen, sondern zugleich der 
Bildung einer „stehenden Luftschicht” zwischen den schrag 
aufsteigenden Luftstromungen. Wir miissen uns diese Luft
schicht von 10 bis 15 Geographischen Breitengraden Breite 
dadurch komprimirt denken, dass die beiden polaren Luft
stromungen sich an einander aufstauen. Diese Kompression 
der stehenden Luftschicht verursaeht in ihrer Riickwirkung

eine Umstiilpung des ndrdlichen Passats nach Nordwesten, 
des siidlichen nach Siidwesten, also eine Ruckkehr jedes 
Passats nach dem Pole zu , ohne die Linie kreuzen zu 
konnen. Nun scheint dieser Annahme allerdings der Um- 
stand zu widersprechen, dass der Passatwind zuweilen 
iiber das Atlantische Meer ganze Wolken von Verbrennungs- 
Produkten, Prairiestaub und Bliithenstaub von Pflanzen, 
welche in den Pampas und Llanos von Siid-Amerika ihren 
Ursprung finden, mit nach den Atlantischen Kiisten von 
Europa bringt. Allein wenn die beiden polaren Passate 
sich regelmassig fiber der Linie kreuzten, so mUssten jene 
Staubwolken, welche der Regen in Europa niederschlagt, 
eben so regelmassig sich niederschlagen, als sie sich in Sfid- 
Amerika alle Jahre regelmassig bilden; auch ist nicht 
abzusehen, wie die beiden Passate an einander vorbei- 
kommen wollten. Wir halten also das Herfiberwechseln 
eines sfidlichen Passates auf die nordliche Erdhalfte ffir 
eine ausnahmsweise Wirkung gestorter Luftstromungen. 
Nachdem wir diess vorausgeschickt haben, gehen wir 
weiter.

Die Starke der polaren Luftstromungen wechselt mit 
dem Grade der Spannung zwischen den kalten Luftschichten 
der Polarkreise und den warmen des heissen Erdgfirtels. 
In Jahrgangen, wo ein Polarkreis ungewohnlich stark mit 
Eis heimgesucht ist, reichen die polaren Passate naher 
an den Aquator heran als in anderen, wo diess weniger 
der Fall ist. In dem Maasse, in welchem diess geschieht, 
vergrossert sich die Kurve, in welcher jeder Strahl oder 
Streifen (wir wissen keinen besseren Ausdruck) des Passats 
nach dem Aquator und von da nach seinem Ausgangs- 
punkte, dem Pole, sich zurfickbegiebt. In  dem Maasse 
aber, wie die Kurve sich erweitert, fallt ihr Ruckweg in 
eine vom Hinwege weiter westlich liegende Gegend. Texas 
also, welches fast das ganze Jahr vom riickkehrenden (aqua- 
torialen) Passate bestrichen wird, mag in manchen Jahr
gangen ausschliesslich solche Streifen oder Strahlen desselben 
erhalten, welche auf ihrem Herwege vom Nordpol fiber 
lauter Meer gegangen, also starker mit Feuchtigkeit gesat- 
tigt sind, in anderen Jahrgangen aber wieder solche Strahlen 
des Passatwindes, welche auf ihrem Wege aquatorwarts 
fiber lauter oder grosstentheils fiber Land gegangen sind, 
den Grosstheil ihres Feuchtigkeits-Gehaltes an dieses Land 
(die Atlantische Kfistenabdachung von Nord-Amerika) ab- 
gegeben haben, hoch fiber dem Mexikanischen Meerbusen 
umlenken und auf das Flachland von Texas herabsinkend, 
wo keine gegenwirkende kfihlere Luftstromung sie hindert„ 
dort Trockenheit statt des ersehnten Regens spenden. Und 
da neuere Erfa'hrungen lehren, dass der nordliche Polarkreis 
in der Regel eine Reihe von sehr kalten Jahren, abwech- 
selnd mit einer Reihe warmerer Jahre, haben moge, so
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waren damit die v/echselnden Perioden der Trockenheit 
und Feuchtigkeit in Texas geniigend erklart.

W enn unsere Erklarung richtig ist, so giebt es kein 
kiinstliches M ittel, um dem Wassermangel von Texas — 
etwa durch Anpflanzung von Baumen im Grossen und 
durch tiefe Drainirung und Aufloekerung des Ackerbodens, 
welche diesem die Verdichtung grdsserer Mengen von Luft- 
feuchtigkeit erlauben — abzuhelfen. In den Perioden der 
Trockenheit enthalt eben die dariiber hinstreichende Luft 
zu wenig Peuchtigkeit iiberhaupt, wie sich scbon daraus 
ergiebt, dass der Thau fast ganz aufhbrt und die Gebirgs- 
■wasser versiegen. Und wenn diess richtig ist, so behalten 
die Mexikaner Eecht und ihr angebliches Vorurtheil ist 
erprobte Weisheit, auf ISOjahrige Erfahrung gestiitzt. Als- 
dann ist Texas bloss in nassen Perioden zum Ackerbau 
geeignet, mit anderen W orten: der Ackerbau ist dort zu 
haufigen Missernten verdammt, -weil man weder den Ein- 
tr i tt  noch die Dauer einer nassen Periode vorausbestimmen 
kann. Viehzucht, besonders Schafzucht in den hbher lie- 
genden Gegenden, ware die einzig berechtigte Erwerbs- 
quelle der Bevdlkerung eines Landes von der Grosse Deutsch- 
lands, allein Viehzucht im Grossen ist keine passende 
Grundlage fiir die hohere Civilisation, fiir wahrhaft menschen- 
■wiirdige Bildung. Sie erlaubt nicht jene dichte Bevdlkerung 
und jenen lebhaften Menschenverkehr, ohne welche Kunst 
und Wissenschaft, Schule und wahrhaftes Eamilienleben 
undenkbar sind. Sie befdrdert durch die von ihr gebotenen 
Arten der Besehaftigung nicht wenig die Rohheit und 
Fortschrittstragheit und erhiilt die Menschen stabil und halb- 
wild. Sie hat erfahrungsgemass immer bedingt und scheint 
mit Nothwendigkeit zu bedingen eine aristokratisehe Verfas- 
sung der Gesellschaft und Yertheilung des Besitzes, weil 
sie ihren Mann bloss mit Hiilfe grdsseren Kapitals ernahrt.

Alj,er ganz abgesehen davon, ob unsere Erklarung der 
Texanischen Trockenheits - Perioden vor der Wissenschaft 
Stich halt oder nicht, es bleibt die Thatsache, dass die 
Hispano-Amerikanisehe Bevdlkerung in Jahrhunderte langer 
Erfahrung mit Ackerbau in Texas dahin gekommen ist, 
denselben nirgends zu wagen, wo kiinstliche Bewasserung 
schwer oder unmdglich ist. Es bleibt die Thatsache der 
vielfachen Missernten, welche das Deutsche Experiment in 
Texas erzielt h a t; es bleiben zahlreiche untriigliche Zeichen, 
welche auf den Charakter vorwiegender Trockenheit des 
Landes deuten. Und alle diese Zeichen und Thatsachen 
warnen vor Deutschen Ackerbau - Kolonien in Texas, so 
einladend auch sonst ^as herrliche Klima,. so lachend der 
fast stets heitere Himmel, so reich an Humus der Boden 
und so giinstig fiir grossartigo Deutsche Eolonisation die 
geographische und die voraussichtliche politische Lage des 
Landes sein mdgen.

Und was von Texas gilt, das gilt von alien ausgedehnten 
Prairie-Landschaften der Welt, es gilt ganz besonders von 
den La Plata - Staaten, welche man neuerdings Behufs 
Deutscher Ansiedelung im Grossen empfohlen hat. Es wird 
eben eine grosse Prairie-Landschaft iiberall nur unter den
selben Bedingungen wie in Texas entstehen. Sie wird nur 
in bedeutender Entfernung von Eruptiv-Gebirgen, also da 
entstehen, wo die urspriingliche horizontale Lagerung der 
Sedimentschichten nur unbedeutend durch Hebung von 
innen oder Senkung nach innen veriindert worden ist. 
Ihre felsige Unterlage werden also durchlassige Kalk- oder 
Sandsteinschichten, mehr oder weniger wechselnd mit 
undurchlassigen Schichten, bilden. Uber sie hin werden 
auf Hunderte von Meilen Entfernung landeinwarts lediglich 
Passat-Winde in immer sich gleich bleibender Eichtung 
wehen, welche an sich vorwiegend trocken sind und viel- 
jahrige Trockenheits-Perioden mit sich bringen. Auf ihren 
unteren Stufen werden ausserst wenige Quellen sich bilden, 
an den wenigsten Stellen Brunnen geniigende Wasser- 
vorrathe liefern. Die Fliisse, welche nicht in der trockenen 
Jahreszeit versiegen sollen, miissen also weit her von den 
hoheren Gebirgen kommen und die letzten Zufliisse, welche 
sie aufnehmen, stammen vom Fusse der Gebirgsstufe ab. 
Solche durch einen tiefen Alluvial- und Diluvial - Boden 
strdmende Fliisse, welche ihren Wasserreichthum wahrend 
ihres mittleren und unteren Laufes durch Verdunstung 
grossentheils verlieren, miissen sehr tief eingewiihlte Strom- 
betten haben und der Unterschied zwischen ihrem hiichsten 
Wasserstande in der Eegenzeit und ihrem tiefsten kurz 
vor derselben muss iiberall hiichst bedeutend sein. Damit 
ist gesagt, dass sie keinen bedeutenden Werth fiir die regel- 
massige Schifffahrt haben. Damit ist weiter gesagt, dass 
sie das Land entwassern, anstatt es zu bewassern, denn 
wahrend der langen trockenen Jahreszeit drainiren sie es 
fdrmlich, oft bis zur Tiefe von 60 oder 80 Fuss. Daraus 
folgt, dass sie a,ueh der kiinstlichen Bewasserung bedeu- 
tende Hindernisse entgegenstellen und dass Brunnen nur 
bei einer Tiefe von 60 bis 80 Fuss' ausreichend und aus- 
haltend Wasser liefern. Daraus folgt die Untauglichkeit 
aller Prairie- und Steppen - Landschaften zum Ackerbau im 
Grossen, ihre Benutzbarkeit bloss zur Viehzucht im Gros
sen , also ihre Ungeeignetheit zu Deutschen Kolonien, zu 
hoch civilisirten Staaten, zu demokratischen Gemeinwesen. 
Von- den La Plata-Staaten gilt das eben Gesagte ganz be
sonders. Auch dort wohnt eine Hispano-Amerikanisehe 
eingeborne Bevdlkerung, welche das Land bloss da anbaut, 
wo es ausnahmsweise kiinstlich unter Wasser gesetzt wer
den kann, welche unter den Cerealien hdchstens Mais und 
daneben Spanischen Pfeifer baut, Pflanzen, denen lange 
Trockenheit weniger schadet. Auch dort finden sich jene
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riesigen periodischen Heuschreekenschwarme, welche die 
Landplage der Deutschea Landbauer in Siid-Russland und 
West-Texas sind, ein bedenkliches Zeichen, weil sie lange 
Trockenheits-Perioden anzeigen. Auch dort verschwindet — 
wie uns Humboldt anschaulich schildert — unter der lange 
andauernden Trockenheit allerPllanzenwuchs und die Winde 
wirbeln schwarze Staubwolken in die Hdhe wie in Siid- 
Eussland und West-Texas. Auch dort giebt es wenig 
Kiis,tenfliisse und Baumwuchs, sogar noeh weniger als in 
den beiden genannten Landern. Auch dort arten fast alle 
dahin verpflanzten veredelten Kulturpflanzen und Haus- 
thiere, so weit sie iiberhaupt noch gedeihen wollen, aus, 
wodurch ein rationeller Ackerhau unmbglieh wird.

Und doch ist Texas noeh mehr von der Natur begiinstigt 
als Siid-Russland und die La Plata-Staaten. Seine Prairien 
sind weniger ausgedehnt. Es kann sich wenigstens noeh 
der schon erwahnten Feuchtigkeits - Perioden riihmen und 
es ist moglich, in alien seinen einigermaassen bewasserteu 
Gebirgslandschaften ganz herrliche Weizenernten zu er- 
zielen, wenn man im Dezember saet, wenn keine Spat- 
frbste eintreten und der Friihjahr^egen vor und nicht 
wahrend der Bliithezeit fallt. Es kann jeden beliebigen 
Bedarf an Hutzholz billig von Florida und Ost-Texas be- 
ziehen. Es wird endlich fiir mehrere zukiinftige Welt- 
handelsstrassen der nothwendige Durchgangsbezirk werden 
und bleiben. Von Hew Orleans, Memphis und St. Louis 
nach dem Meerbusen von Kalifornien werden in nicht 
langer Zeit wichtige Eisenbahnen fiihren, welche durch 
Texas gehen werden. Von Galveston nach dem oberen 
Red River, von der Matagorda-Bai nach Heu-Mexiko, von 
der Rio Grande - Miindung nach El Paso einerseits, nach 
den Mexikanisehen Staaten Sonora, Sinaloa und Durango 
andererseits werden belebte Eisenbahnstrassen entstehen. 
Der Rio Grande diirfte dereinst kanalisirt werden und 
zwar durch die Wiiste hindurch, welche Bolsom de Maximi 
heisst, und dieser Kanal wird nicht nur den oberen 
und unteren Lauf des Stromes in eine ununterbrochene 
Schifffahrt vereinigen (dieselbe ist jetzt durch einen 500 Mei- 
len langen mittleren Lauf zwischen unzuganglichen Felsen- 
gebirgen und viele Stromschnellen unterbrochen), sondern 
auch ein jetzt wiistes Landgebiet von der Grosse Bayerns 
reich zu bewassern erlauben. Von dieser Veranderung 
muss auch Texas grossen Nutzen ziehen.

Es steht heut zu Tage fest, dass die Landschaften, 
welche der Rio Grande drainirt,. zu den reichsten an edlen 
und anderen Erzen gehbren, welche es giebt. Sonora und 
Sinaloa enthalten die reichsten Silbererze der Welt, welche 
dicht an der Wasserscheide des Rio Grande liegen. Ari

zona und Heu-Mexiko sind mit Goldquarz und Goldsand 
reich bedacht. Chihuahua und die Guadalupe-Gebirge von 
Texas sind ungemein silberreich. Das beste magnetische 
Eisenerz ist in Nuevo Leon und Coahuila fast miihelos zu 
gewinnen. Die Sierra Madre hat unersehdpfliche Walder 
bis dicht an den 32. Grad nordwarts; Texas wird grosse 
Steinkohlenschatze liefern. Diese Uberfiille von Natur- 
schatzen wird durch Eisenbahnen und Kanale fiir den 
Welthandel erschliessbar werden und heben einer un- 
geheueren Ausfuhr von Rohprodukten die Mbglichkeit von 
industrieller Verarbeitung eines Theiles derselben gewahren. 
Die zahlreichen Wasserkrafte auf den Gebirgsabhangen des 
nbrdlichen Mexiko und nordwestlichen Texas werden zur 
Anlegung von Schmelzwerken, Marmorsehleifereien, Baum- 
wollspinnereien einladen und diess wird weitere Industrien 
im Gefolge, haben. Kurz, das ganze Flussgebiet des Rio 
Grande wird dereinst eine sehr dichte Bevblkerung und 
somit einen hohen Kulturgrad erlangen.

Der Rio Grande ist der Amerikanische Nil. Wie dieser 
fliesst er iiberall durch eine Wiiste, welche allein durch 
ihn anbaufahig und bewohnbar wird, und ergiesst sich in 
den hintersten Winkel eines fiir den Welthandel wichtigen 
Binnenmeeres. Wie dieser hat er Hindernisse fiir die 
Schifffahrt gerade auf seinem mittleren Laufe, seine un- 
bekannten Regionen und periodische Uberschwemmungen. 
Wie dieser nimmt er wenig Nebenfliisse und dabei keinen 
einzigen schiffbaren auf und verliert durch Verdunstung 
je langer je mehr von seiner Wassermasse. Wie dieser 
vermag er durch menschliche Industrie zur befruchtenden 
Ader fiir weite Landstreeken umgeschaffen und der Hebei 
hbchster Geistesbildung zu werden. Endlich miinden beide 
unter fast derselben geographischen Breite. Aber die Unter- 
schiede sind alle zu Gunsten des Rio Grande. Er fliesst 
von Norden nach Siiden, hat also einen langeren Hoch- 
wasserstand — vom Spiitherbst bis fast in  den Hoch- 
sommer. Er ist in nicht sehr grosser Entfernung von 
anbauwiirdigen, ja reichen Landschaften eingeschlossen, 
nach welchen vdii ihm aus Eisenbahnen iiber ein sanft 
ansteigendes Terrain hbehst billig gebaut werden konnen, 
und die Erzreichthiimer dieser noch jungfraulichen Lander 
kcinnen und miissen die unerschbpfliehen Mittel zur Her- 
stellung dieser und anderer Verkehrsstrassen auf beiden 
Ufern gewahren, so wie zur Verbindung jeder Art Industrie 
mit Aekerbau und Viehzucht, also aller nothigen Grund- 
lagen hbchster Geistesentwickelung fiir eine sehr ansehn- 
liche Bevblkeruijg. Er fliesst endlich durch Amerika, jener 
durch Afrika — ein Unterschied, dessen weit reichende Be- 
deutung nicht weiter auseinandergesetzt zu werden braucht.
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VI. Geographische Beschreibung der nordostlichen Theile von Spitzbergen und der Hinlopen-Strasse.

Von A . E . Nordenslcjold ’).

(Mit K arte, s. Tafel 6.)

Es lag mit in dem urspriinglichen Plane der Schwedi- 
sclien wissenschaftlichen Expedition nach Spitzbergen im 
Jahre 1861, dass einige der Theilnehmer -wahrend des 
Sommers auf dem Polareise so w e it ' wie mdglich gegen 
Nor den vorzudringen suchen sollten. Bald musste gleich- 
wohl dieser Plan wegfallen, well das von uns benutzte 
Fabrzeug, der Schooner Aolus, schon im Anfange unseres 
Aufenthaltes’ an der nbrdlichen Kiiste Spitzbergen s von 
hohem, undurchdringlichen Treibeise eingeschlossen wurde. 
Dadurch wurden alle langeren Ausfliige von dem Pahrzeuge 
ganz unmdglich gemacht, und als endlich nach dem "Ver- 
lauf mehrerer Wochen das Eis sich vertheilte, war schon 
ein so grosser Theil des in diesen hohen Breiten so kurzen 
Sommers verllossen, dass ein eigensinniges Festhalten an 
der zuvor beabsichtigten Eisfahrt ganz zwecklos gewesen 
sein wiirde. Daher widmeten *denn wahrend des noch 
iibrigen Theiles des Sommers die fiir die Eisreise bestimmten 
Mitglieder der Expedition ihre Krafte geographischen und 
geognostischen Untersuehungen des N ordostlandes und der 
Hinlopen-Strasse. Die Resultate dieser Untersuehungen, 
so weit dieselben auf mir beruhen, werden hier in der Form 
einer geographischen und geologischen, von einer Karte 
begleiteten Beschreibung iiber die von uns besuchten Ge- 
genden mitgetheilt.

Diese Karte griindet sich theils auf Parry’s bekannte 
Karte., theils auf Mittheilungen der iibrigen Theilnehmer 
an der Expedition, besonders von Carl Chydenius, vor- 
nehmlich aber auf Beobachtungen, welche 0. Torell und 
ich auf den Bootfahrten gemacht haben, die wir in der 
Gesellschaft des beriihmten arktischen Eeisenden, des Danen 
Petersen, und von vier Bootsleuten begleitet langs den auf 
der Karte gezeichneten Kiisten unternommen haben.

Auf diesen Fahrten so wie iiberhaupt auf der ganzen 
Spitzbergen’sehen Eeise benutzte ich jede Gelegenheit, die 
sich mir darbot, jeden heiteren Tag, jede wolkenfreie Nacht 
zur Anstellung geographischer Ortsbestimmungen. Auf dem 
Theile von Spitzbergen, welchen die beigefugte Karte um- 
fasst, sind also 28 Punkte hinsichtlich ihrer Lage astrono- 
misch bestimmt und diese Ortsbestimmungen bilden die 
eigentliche Basis der Karte. Von diesen astronomisch be-

') Aus dem Schwedischen der Kongl. Svenska Vetenskaps-Akade- 
miens Handliagar, Bd. 1, N r. 7, iibersetzt Ton C. P. Frisch.

stimmten Orten sind zwischen den umliegenden Spitzen 
und Inseln, Berghdhen im Inneren der Fjorde u. s. w. 
Winkel gemessen und daher auch diese mit ziemlicher 
Genauigkeit in die Karte eingetragen worden. Die dazwi- 
schen liegenden Kiistenstrecken sind spater nach demAugen- 
maasse gezeichnet. Die Ortsbestimmungen sind bereebnet 
von D. G. Lindhagen und in einer in die Verhandlungen 
der Akademie aufgenommenen besonderen Abhandlung be- 
kannt gemacht worden ').

Folgende Berghdhen sind entweder durch Barometer- 
Observationen oder durch Winkelmessungen direkt gemessen 
worden.

Kap Fanshaw, nach Winkelmessungen 
Das dem Meere zunachst gelegene Plateau vom 

Loven Berg, nach Winkelmessungen .
Das dem Meere zunachst gelegene Plateau des 

Kap Selander, nach Winkelmessungen 
Das schroff in die Bird-Bay hinabstiirzende 

Plateau des Snotoppen (Schneekuppe), nach 
Barometer-Beobachtungen . . . .

Die hochste Spitze des Snotoppen, nach Baro
meter-Beobachtungen . . . . .

Castren Inseln, nach Winkelmessungen .
Extreme Hook, nach Winkelmessungen .
Eap Lindhagen (die Berge zunachst am Meere), 

nach Winkelmessungen . . . .
Der Grytberg (Grapenberg) . . . .
Die Kleine Tafel-insel (Lilia Taifel-o), nach 

Winkelmessungen . . . . .
Die Tafel-Insel (Taffel-o), nach Winkelmessungen 
Der hochste Gipfel auf Parry Insel, nach 

Winkelmessungen . . . . .
Der hochste Gipfel auf Marten Insel, nach 

Winkelmessungen . . . . .
Die nordliche Spitze von Phipps Insel, nach 

Winkelmessungen . . . . .
Die siidostliche Spitze von Martens Insel, nach 

Winkelmessungen . . . . .

Die Karte u,mfasst, wie ein Blick auf dieselbe lehrt, 
vornehmlich die Kiistenstrecken des ndrdlichen und nord- 
westlichen Theiles des Nordostlandes und den grdssten Theil 
der Hinlopen-Strasse.

Die Hinlopen-Strasse bildet eine von NW. nach SO. 
zwischen dem eigentlichen Lande Spitzbergen und dem 
Nordostlande sich erstreckende ziemlich breite Meerenge, 
welche die Meere an den ndrdlichen und dstlichen Kiisten 
Spitzbergens mit einander verbindet. Heftige Strdme und

Schwedische Paris er
Fus.s. Fuss.

1300 1 1 9 0

1720 1 5 7 0

880 8 0 0

1300 1 1 9 0

19 0 0 1 7 4 0
80 0 7 30

120 0 1 1 0 0

82 0 75 0
1700 1 5 5 0

• 770 70 0
88 0 8 0 0

1860 1 7 0 0

1440 1 3 2 0

188 0 1 7 2 0

940 8 6 0

') Siehe ,,Geog‘r. Mittheil.” 1864, Heft I, S. 15.
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Stiirme, welche auf der Eigenschaft der Meerenge als 
eines Verbindungskanales zwischea dem dstlichen und 
westlichen Eismeere beruhen, berrschen dort fast irnmer 
und machen die SchifFfahrt in der Strasse gefahrlicher als 
in irgend einem anderen Theile des Spitzbergen’schen 
Meeres. Daher wird dieselbe auch selten von den Ifor- 
wegischen Walross-Jagern besucht und selten oder niemals 
ist sie so eisfrei, dass man ungehindert hindurehsegeln 
kann. Wenigstens ist ein solehes Unternehmen nocb keinem 
einzigen Norwegischen Walross-Jager gelungen, welches ein 
bisher unerreiehtes Ziel ihres Ehrgeizes zu sein scheint. 
Mancher von ihnen riihmt sich zw ar, dass er rund um 
Spitzbergen gesegelt ist; bei naherer Nachfrage aber findet 
man bald, dass sie darunter nichts Anderes verstehen, als 
dass sie zu versehiedenen Zeiten bis an dieselbe Stelle in 
der Strasse vorgedrungen sind, das eine Mai von Norden 
her, das zweite Mai von Siiden. Im Jahre 1861 war der 
siidliche Theil der Strasse, etwa bis an die Siid-Waygats- 
Inseln, noeh am 14. Juli mit festem Eise bedeckt, und als 
dieses Eis spater im Sommer durch Sturm und Stromung 
zerstreut wurde, nahm Treibeis, welches dstliche Winde 
in dem siidliehen Theile der Strasse angehauft hatten, die 
Stelle desselben ein. Vergeblich versuchte daher einer der 
kiihnsten Spitzbergen-Eahrer, ein alter Schiffer aus Hammer- 
fest, in den ersten Tagen des September 1861, da man an 
der ndrdlichen Kus^e nicht einmal gegen Norden Eis sehen 
konnte, durch diese gefahrliche und launenhafte Meerenge 
zu segeln. In dem siidliehen Theile derselben stiess er 
auf undurehdringliches Treibeis und war genothigt umzu- 
kehren.

Die arktische Natur tritt an den von uns besuchten 
Gegenden Spitzbergens nirgends so prachtvoll und gross- 
artig auf als in dem siidlich von der Wahlenberg Bucht und 
der Lomme-Bai belegenen Theile der Hinlopen-Strasse. Die 
Meerenge, die hier ziemlich breit ist, wird zu beiden Seiten 
von hohen, bis an das Meeresgestade herabreichenden Fjellen 
umgeben, welche entweder aus Hyperit bestehen und dann 
oft senkrecht ins Meer hinabstiirzen oder aus horizontalen, 
ebenfalls am Meere plotzlich abgeschnittenen Kalklagern, 
oben bedeckt mit einer machtigen schwarzen Hyperit-Schicht. 
Dieses bis an das Meeresufer herabgehende, unten grau- 
weisse, oben schwarze Ejell-Band wird nur von grossen, in 
die Thaler und Bergkliifte eindringenden' Jokeln unter- 
brochen, von deren senkrecht gegen das Meer abfallendem 
Eande stets ungeheuere Eisstucke mit starkem Gerausch 
und Getose heruntersturzen. Einige dieser Berge diirften 
eine besondere Erwahnung verdienen.

Wenn man in die siidliche Halfte der Strasse einsegelt, 
so ziehen gleich zwei Berge die Aufmerksamkeit des Rei- 
senden auf sich, namlich Loven Berg an dem westlichen

und Angelin Berg gegentiber am dstlichen Gestade. Jeder 
dieser Berge ist bemerkenswerth wegen seines Reichthums 
an Versteinerungen und besteht, gleich einer Menge anderer 
Berge an der Strasse, unter anderen auch der ganzen 
Kiistenstrecke zwischen dem Angelin Berge und der 
Wahlenberg Bucht, aus grauen, oft stark kieselhaltigen 
Kalk- und Sandsteinlagern, welche oben mit einer hohen, 
schwarzen, ebenfalls horizontalen Schicht bedeckt sind, auf 
welcher man hie und da wiederum denselben grauen Kalk 
wie am Fusse des Berges antrifft. Das dem Meere zunachst 
gelegene Plateau des Loven Berges liegt zwischen 1700 
und 1800 Fuss iiber dem Meere, der hdchste Gipfel des
selben aber ist bedeutend hdher und zwar 2500 Fuss nach 
Abschatzung von Chydenius, der diesen Berg bestiegen hat. 
Angelin Berg ist bei weitem niedriger, sein 'dem Meeres
ufer zunachst gelegenes Plateau vielleicht nur 900 bis 
1000 Fuss. Im Norden vom Loven Berg beginnt die 
Hyperitmasse sich immer mehr und mehr zu senken, bis 
sie endlieh etwas siidlich von Duym-Point die Meeresfliiche 
erreicht. Ein machtiges Fjell an dieser Spitze besteht 
ausschliesslich aus Hyperit und nordlicher, zwischen Duym- 
Point und Kap Fanshaw, bildet diese Steinart einen etwa 
1000 Fuss hohen, gegen'das Meer ganz senkrecht herab- 
stiirzenden, in unzahlige Kliifte und kolossale frei stehende 
Saulen zersplitterten Berg, bewohnt von einer unglaub- 
lichen Menge Aiken und Fischmeven, welche hier zahl- 
reicher vorkommen als an irgend einer anderen Stelle auf 
Spitzbergen. Im Nordeh dieses Alken-Fjelles erhebt sich 
die schwarze Hyperitmasse von Neuem, so dass der Fuss 
der hohen Berge, welche das Kap Fanshaw bilden, aus 
anderen Bergarten, wie Kalk- und Sandsteinlagern, besteht.

Die Hyperitberge sind entweder abgerundet oder stiirzen, 
wie das oben beschriebene Alken-Fjell, ganz sehroff gegen 
das Meer ab , die Seiten der Kalkberge dagegen bilden 
einen einzigen grossen Triimmerhaufen von herabgestiirzten 
Steinen, an welchem man nur mit Schwierigkeit hinauf- 
klettern kann, nicht ohne Gefahr vor den stets von der 
Bergspitze herabrollenden Steinen und Felsstiieken. An 
der Grenze zwischen dem Jokel und dem Fjell, zsvischen 
dem Eis- und Steinberge, findet man doch beiuahe immer 
einen Weg, der leichter zu betreten und auch weniger 
gefahrlich ist, um auf den Gipfel des Berges zu gelangen 
oder richtiger auf das zusammenhiingende, nur in der Nahe 
des Meeres von Jokeln zerschnittene Berg- oder Eis- 
plateau, aus welchem das Innere des Landes besteht. Auf 
einer Hohe von 500 bis 1000 Fuss trifft man noch keinen 
sogenannten ewigen Schnee, sondern wahrend des letzteren 
Theiles des Sommers schnegfreie Ebenen an, auf denen hie 
und da verjiriippelte Exemplare der in der hoch-arktischen 
Zone vorkommenden Pflanzen stehen. Erst in einer Hohe von
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1500 bis 2000 Fuss seheint eine bestandige Schneeregion 
zu beginnen. Chydenius, der eine Fusswanderung in das 
Innere des Landes von den Bergen im Siiden des Loven- 
Berges an die siidliche Bueht der Lomme-Bai .gemacht hat, 
besehreibt die- von ihm besuchte Gegend als ein zusaramen- 
hangendes, mit losem Schnee bedecktes Eisplateau, aus 
welchem sich keine Berggipfel erheben, wohl aber einige 
100 bis 150 Fuss hohe, von Nord nach Siid sich erstreekende 
Eiswalle. Diese von keinen tieferen Thalern unterbrochene 
Eisebene bildet deutlioh den eigentlichen Firn und die Quelle 
der zahlreichen in das Meer miindenden Jdkel.

Im Norden der Lomme-Bai und der Wahlenberg-Bucht 
sind die Ufer zu beiden Seiten der in diesen Gegenden 
sehr schmalen Strasse ganz niedrig. Das -westliche Ufer 
besteht aus einem ungeheueren, vom Eiskap bis an den 
Hecla-Hook sich erstreckenden Jokel, der nur in der Mitte 
von einigen wenig bedeutenden schwarzen Bergmassen 
unterbrochen ist. Das ostliche Ufer wird gebildet von einer 
niedrigen, kahlen und oden Kalkrehde, welche an Vege
tation arraer und diirftiger ist als selbst die ndrdliehen 
Granitfelsen der Sieben Inseln. Altere Hollandische Karten 
haben hier eine lange,i dureh einen schmalen Sund von dem 
eigentlichen Nordost-Lande getrennte Insel, die Nordost- 
Insel genannt. Von dem Sunde, welcher diese Nordost- 
Insel von dem Uordost-Lande trennen sollte, ist wenigstens 
jetzt keine Spur mehr vorhanden, wohl aber konnte Chy
denius, der wahrend seiner Eekognoscirung fiir die Grad- 
messung auch in diesen Gegenden etwas tiefer in das Land 
eindrang, bemerken, wie die Kalkberge, -welche die alte 
Hordost-Insel bilden, sich erst langsam zu einem 1000 bis 
1500 Fuss hohen Bergkamm erheben und sich darauf von 
Neuem zu einem nur ein Paar hundert Fuss iiber das Meer 
sich hebenden, fast von der Lady Franklin - Bucht bis an 
die Wahlenberg,-Bucht sich erstreckenden, mit Eis be- 
deckten Thale senken. Dieses Thai, welches leider Uie- 
mand von uns Gelegenheit hatte vollstaridig zu unter- 
suchen, ist nicht sehr breit und seine nordostliche Seite 
wird nach Chydenius begrenzt von einer senkrechten, 1500 
bis 2000 Fuss hohen Eiswand oder mit Eis bekleideten 
Bergwand, welche die Grenze des hohen Eisplateau’s zu 
sein seheint, welches das ganze Innere des Nordost-Landes 
bildet.

Drei Fjorde dringen aus dem von uns besuchten Theile 
der Strasse tief hinein in Neu-Friesland und in das Nord
ost-Land.

Der nordlichste derselben, Murchison - Bucht, ist an 
der Ostseite der Strasse zwischen der sogenannten Nordost- 
Insel und der Grossen Stein - Insel (Stora Sten-6). Durch 
einen niedrigen Isthmus wird dieser Fjord von Lady Frank
lin-Fjord getrennt und die Grosse Stein-Insel ist also 

Petermaim’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft IV.

keine Insel, wie altere Karten angeben, sondern nur eine 
Halbinsel. Das nordliche, in drei Spitzen auslaufende Ufer 
des Fjordes besteht aus ziemlich hohen und steilen Bergen, 
nach Malmgren’s Beobachtungen merkwiirdig als die ein- 
zigen mit Gewissheit bekannten Brutstellen der sehonen 
schneeweissen Meven-Art Spitzbergens, Larus eburneus, oder 
der Elfenbein- oder Eismeve. Auch der ostliche Strand des 
Fjordes besteht aus hohen Bergen, der siidliche Strand da- 
gegen und die viejen kleinon Inseln in der Bucht bestehen 
aus niedrigen, ganz zertriimmerten Kalkfelsen von gleicher 
Formation und gleichem traurigen Aussehen wie die Felsen 
an der Nordost-Insel. Auf einem zwischen der Walfisch- 
Insel (Hval-o) und der Depot-Insel belegenen Holme in 
dieser Bucht ist eine alte Russenhiitte, auf einem zweiten 
ein schon verziertes Russenkreuz, auf einem dritten Uber- 
reste eines Walfisch-Skelettes und endlich auf der Insel, 
bei welcher wahrend unserer Anwesenheit der Schooner vor 
Anker lag (Depot-Insel), ein von uns aus Steinen errichtetes 
Heines Denkmal. Noch in der Mitte des Juli lag von der 
Walfisch-Insel bis in das Innere der Bucht festes Eis, 
nach einigen Tagen wurde jedoch dieses Eis so schwach 
und locherig, dass man nicht ohne Gefahr hiniibergehen 
konnte, und als etwas spiiter im Sommer der Schooner die 
Bucht von Neuem besuchte, war diese vollig eisfrei.

Siidlicher, ungefahr in der Mitte der Strasse, dringt 
die Wahlenberg-Bucht tief in das Nordost-Land ein. 
Diese Bucht wird an der Siidsfeite begrenzt von recht hohen, 
gegen das Meer schroff abfallenden Bergen von gleicher 
Formation und gleichem Aussehen wie Loven- und Ange
lin-Berge, der nordliche Strand dagegen ist bedeckt von 
ungeheueren, nicht wie gewohnlich am Meere scharf ab- 
geschnittenen, sondern in konische Spitzen oder Eacken 
zersplitterten Jokeln. In dem nordwestlichen Winkel der 
Bucht liegt eine ziemlich grosse Insel, die Hyperit-Insel, 
und eine andere Insel von ungefahr gleicher Grosse be- 
findet sich in der Mitte der Miindung der Bucht. Die 
erstgenannte dieser Inseln, die Hyperit-Insel, besteht, 
wie schon ihr Name andeutet, ganz und gar aus Hyperit- 
Felsen, welche am westlichen Ufer der Insel senkrecht ins 
Meer stiirzen und die ganz verschiedenartigen Kalkbildungen 
am ndrdliehen und siidlichen Ufer der Bucht trennen. Die 
letzterwahnte Insel ist niedrig und unansehnlich, vielleicht 
auch auf der Karte unrichtig gezeichnet, da ich keine 
Gelegenheit hatte, durch ganz zuverlassige Winkelmessungen 
ihre Lage zu bestimmen. Die ganze Bucht war noch am 
12. Juli mit festem Eise bedeckt, aber eisfrei, als der 
Schooner dieselbe etwas spater im Sommer besuchte.

Gegeniiber, an der anderen Seite der Strasse, drangt 
sich die Lomme-Bai tief in den unter dem Namen Neu 
Friesland bekannten Theil von Spitzbergen hinein. Viel-
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leicht der stattlichste Jokel des Landes, „der Veteran”, 
wurde von Chydenius im Hintergrunde der langen schmalen 
Bucht, die im Siiden den eigentlichen Fjord fortsetzt, an- 
getroffen. An dem nordwestlichen Strande trifft man eben- 
falls einen stattlichen, weit an der anderen Seite des Eiskaps 
fortgesetzten Jokel, am siidlichen Strande dagegen ein weites, 
mit Jdkel-Fliissen und Lagunen erfiilltes Tiefland. tlbrigens 
ist dieser schdne Fjord begrenzt von hohen Fjellen, welche 
sich am dstlichen TJfer in terrassenfdrmigen Absatzen an 
das Meer hinabsenken, am westlichen dagegen ganz sebrofF 
herabstiirzen. Eine einzige niedrige Insel, an deren siid- 
lichem Ufer naeh Chydenius ein kolossaler Eiesentopf von 
dem Wasser oder Eise in den Felsen gedrechselt ist, liegt ■. 
in der Mitte des Fjordes. Parry hat dieselbe Foot-Insel 
benannt. Das ganze Tnnere des Fjordes bis zu dieser Insel 
war bei Torell’s und meinem ersten Besuche hierselbst am 
20. Juli mit festem Eise bedeckt; als wir dagegen zu 
Ende des August den Ort von Neuem besuchten, war im 
Wasser kein anderes Eis zu sehen als hie und da ein 
von einem Jokel herabgestiirzter Eisberg.

Im Siiden dieses Fjordes mtisste die Meerenge miinden, 
die im Jahre 1860 von Vorwegischen Spitzbergen-Fahrern 
entdeckt worden ist und welche im Norden des Walter- 
Tymens - Fjordes den Stor-Fjord mit der Hinlopen - Strasse 
verbinden soil. Wir suchten gleichwohl diese Meerenge 
vergeblich, wahrscheinlich konnten wir wegen des Eises 
nicht so weit gegen Siiden vordringen, dass wir ihre 
Miindung erreiehten.

Gleich im Westen der Hinlopen - Strasse liegt endlich 
der Fjord, in welchem unser Fahrzeug so lange von Eis 
eingeschlossen lag, namlich Sorge-Bai oder, wie er auf 
Hollandischen Karten genannt wird, Treurenberg-Bai. Die 
Sorge-Bai ist eine 1 (Sehwedische) Meile tiefe, sich von 
Hord nach Siid erstreckende Meeresbucht, die im Osten 
begrenzt wird vom Hecla - Hook, im Siiden von einem 
nunmehr zuriickgehenden Jokel, welcher grosse Schlamm- 
Moranen vor sich her geschoben hat und weiter im Inneren 
des Landes von hohen Berggipfeln begrenzt wird. Der 
ganze westliche Strand bildet zunachst am Meere ein weitesj 
zu Ende des Juni noch mit Eis bedecktes, vor der Mitte 
des Juli aber fast ganz schneefreies Tiefland, welches im 
Norden mit der nordlichsten Spitze des eigentlichen Spitz- 
bergen, Verlegen-Hook, endigt und im Westen von einem 
ungefahr bis '/2 Meile vom Strande hinstreichenden, 
steilen, aus Glimmerschiefer bestehenden Bergkamm be
grenzt wird. Die Mitte der Bucht ist gleichsam zugeschniirt 
von zwei Spitzen, welche beide, jede auf ihre Art, merk- 
wiirdig sind. An der dstlichen derselben erwartete die Hecla, 
das Fahrzeug Parry’s, die Eiickkehr der bekannten, auf das 
Po areis ausgesendeten Expedition. Die meisten magneti-

schen Beobachtungen auf dieser beriihmten Eeise sind dort 
angestellt und tJberreste der von Parry auf Point Crozier 
errichteten Flaggenstange sind noch jetzt vorhanden, am 
westlichen S.trande dagegen erinnert eine Menge Hollan- 
discher Griiber an den Anlass zu d^m unheimlichen Namen 
dieser Bucht. Unser Fahrzeug warf am 6. Juni am Strande 
dieser Grabspitze Anker und wurde gleich darauf dort 
ganz pldtzlich von Treibeis vollkommen eingeschlossen, und 
dieses nicht zum ersten Mai. Dasselbe Fahrzeug hatte 
namlich in den beiden vorhergehenden Sommern ungefahr 
um dieselbe Zeit des Jahres diesen Hafen besucht und 
war beide Male mehrere Wochen lang in demselben von 
Treibeis eingesperrt worden. Diese anmerkungswerthen 
Thatsachen haben die Besatzungen der Fahrzeuge in einem 
grossen, auf dem Gipfel des Hiigels errichteten, mit passenden 
Inschriften versehenen hdlzernen Kreuze zu verewigen 
gesucht. Der Ort wurde daher von uns oft Aoli Kors 
(Kreuz) genannt.

Sowohl bei Aoli Kreuz oder dem Grabhiigel als- aueh 
in der kleinen, Hecla-Cove benannten Bucht im Siiden des 
Point Crozier giebt es gute Ankerplatze selbst fiir ziem- 
lich grosse Fahrzeuge, dennoch aber wiirde der von einem 
der Mitglieder der Expedition fiir diesen Fjord vorgeschla- 
gene Name „Mausefalle” sehr angemessen und passend sein. 
Auch wenn ein vollstandiger dstlicher oder siidlicher Sturm 
in der Strasse tobt, herrscht schon in der Mitte der Bucht 
eine vollkommene Stille und kaum scheinen rein nbrdliche 
Winde im Stande zu sein, ihre Luftpartikeln in eine 
starkere Bewe’gung zu versetzen. Vor dem Winde ist hier 
also keine Gefahr, desto mehr aber vor dem Eise. Der 
Fjord kann in der einen Stunde ganz eisfrei und in der 
anderen dermaassen angefiillt sein von Treibeis, welches 
Strom und Sturm aus dem nordlichen Eismeere dorthin 
getrieben haben, dass nicht einmal ein Bqot sich hindurch- 
zwangen kann. Wenn der Fjord eisfrei is t , so sammelt 
sich das Eis gern bei dem ausserst treffend benannten 
Verlegen-Hook und hindert also die Fahrzeuge, gegen 
Westen zu segeln; nach Osten hin aber ist der Eiickweg 
stets gesperrt, denn die Strasse ist in ihrer ganzen 
Lange niemals offen, d. h. frei von Eis oder Treibeis, 
und gewdhnlich weht dort ein so ‘starker, mit dichtem 
Nebel verbundener siidbstlicher Sturm, dass es schon mit 
sehr grosser Gefahr verbunden ist, wenn ein Fahrzeug nur 
quer hiniiber segeln will. Man kann mehrere Wochen 
lang bei Aoli Kreuz klares und schdnes Sonnenschein- 
wetter haben, wiihrend V2 Meile ndrdlicher in der Miindung 
der Strasse fast ohne tJnterbrechung Nebel und Sturm 
herrschen; daher ist auch der Horizont in dieser E ichtung,. 
wahrend der Himmel iibrigens ganz klar und wolkenfrei ist, 
fast immer begrenzt von dicken dunklen Wolkenmassen,
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die von dem siidostlichen Sturme mit der grossten Schnel- 
ligkeit liber die Meeresflache getrieben werden. Wahrend 
des grossten Theiles der Zeit, da wir bei Aoli Kreuz lagen, 
war die ganze Bucht im Siiden des Kreuzes mit festem 
Eise belegt, um die Johanniszeit aber war dieses Eis schon 
so schwach und zerfressen, dass man nicht ohne Gefahr 
viber dasselbe gehen konnte, und schon zu Anfang des Juli 
schien der grbsste Theil des festen Eises sich gelost zu haben 
und gleichzeitig mit dem draussen vorliegenden Treibeise 
vom Strome und Winde hinweggefiihrt worden zu sein.

Die Landspitze zwischen der Sorge-Bai und der Strasse 
is t bedeckt von einer sehr bedeutenden Fjellmasse, Hecla- 
Hook, die sich gleichwohl im Norden nicht ganz bis an 
das Meeresufer hinab erstreckt, sondern von demselben 
getrennt wird durch einen ziemlich breiten, niedrigen und 
sumpfigen Kiistenstrich, hauptsachlich gebildet von zer- 
triimmerten Quarzit- und Schieferblattern und in Folge 
dessen sehr arm und diirftig an Yegetation. Dieser Berg, 
welcher nach Parry 2000 Fuss hoch, nach Dun^r’s Mes- 
sungen aber etwas niedriger ist, ist liings einiger Schluchten 
an der Nordseite sehr leicht zu besteigen, stiirzt aber an 
der Westseite ganz steif herab nach der Sorge-Bai. Als 
Fingerzeig fiir Eeisende, welche wie Parry und wir 
vielleieht in der Zukunft freiwillig oder gezwungen diese 
Bucht zu ihrer Hauptstation wahlen, mag zuletzt noch er- 
wahnt werden, dass sowohl an der bstlichen als an der west- 
lichen Seite der Sorge-Bai grosse Massen einer stark magne- 
tischen Ber'gart zu Tage treten; der Ort diirfte daher zu 
magnetischen Beobachtungen nicht besonders passend sein.

In  dem siidlichen Theile der Strasse begegnet uns eine 
recht bedeutende Inselgruppe, welche seit den Zeiten, da 
die Hollander -Spitzbergen besuchten, den Namen der Siid- 
W aygats-Inseln gefiihrt hat. Einige dieser Inseln sind 
ganz niedrig, andere bilden gerade abgestumpfte Hyperit- 
Cylinder, d. h. 100 bis 200 Fuss hohe gleichformige Ebe- 
nen,f welche so schrotF gegen das Meer abfallen, dass man 
nur mit Schwierigkeit eine Stelle finden kann, wo es 
mbglich ist, von dem schmalen Uferstreifen auf das eigent- 
liche Plateau der Insel emporzuklimmen. Nur auf der 
grossten dieser Inseln erhebt sich aus dieser Ebene noch 
ein einige hundert Fuss hoher kegelfbrmiger Berggipfel, 
welcher, gleich den Bergen der Insel im Allgemeinen, 
aus Hyperit besteht. Die grbsstentheils senkrechten Hyperit- 
Felsen an den Ufern dieser recht grossen Insel werden 
von zahlreichen Alkeh - Kolonien bewohnt und oberhalb 
derselben an dem aussersten Eande der Ebene haben sich 
viele Spitzbergen’sehe Blaufiichse niedergelassen und ihre 
Wohnungen angelegt in dem durch die Verwitterung des 
Hyperits entstandenen, an hoher belegenen Theilen von 
Spitzbergen sehr seltenen Sandgrus.

Ungefahr in der Mitte der Strasse erstreckt sich eine 
andere Inselgruppe quer iiber dieselbe. Auch diese Inseln, 
welche von Parry die Foster-Inseln benannt worden sind, 
bestehen aus Hyperit. Sie sind bei weitem kleiner als 
die Slid-W aygats-Inseln, hoher und abgerundeter, und 
scheinen in den Jahren, da das Eis , bei Zeiten von ihren 
Ufern gewichen ist und sie dem gefahrlichsten Vogelfeinde 
in Spitzbergen, dem Fuchse, unzugiinglich gemacht hat, 
die beliebtesten Brutplatze der Eiderganse zu bilden. Als 
wir die Foster-Inseln besuchten, war das Eis, wenn wir 
urtheilen durftem nach den bedeutenden umhertreibenden 
und zerfressenen Eisfeldern, welche diesen Theil der Strasse 
erfiillten, doch erst ganz neulich zwischen denselben und 
dem Nordost - Lande aufgebroehen und eine Menge alter, 
aber sehr wenige auch in diesem Jahre bewohnte Eider- 
nester wurden darum auf diesen Inseln angetroffen, wogegen 
eine zahllose Menge von Eidergansen sich auf der wahr- 
scheinlich friiher eisfreien Insel am Duym Point nieder- 
gelassen hatte.

In dem schmalen ndrdlichen Theile der Strasse giebt 
es keine eigentlichen Inseln, sondern nur einige kleine 
Kalkriffe oder Kalkholme, welche in einer Entfernung 
von ein Paar tausend Ellen die Kiiste der auf alteren 
Karten gezeichneten Nordost-Insel begleiten.

Ganz im Nordosten wird die Miindung der Strasse von 
einer Halbinsel begrenzt, welche auf alteren Karten als 
eine vollkommene Insel angegehen und Stora Sten-6n (die 
Grosse Stein-Insel) benannt wird. Der siidliche Theil dieser 
Halbinsel ist erfiillt von einem ziemlich hohen, gegen das 
nordliche Ufer der Murchison - Bucht steil abfallenden 
Berge, der iibrige Theil derselben aber, bildet ein ziemlich 
ausgedehntes Tiefland, aus welchem nur hie und da einige 
kleine Kalkfelsen an den Tag treten. Dieses Tiefland ist 
angefiillt mit seichten Siiss- oder Salzwasser-Lagunen und 
besteht grbsstentheils aus demselben unfruchtbaren Kalk- 
grus wie die Inseln in der Murchison - Bucht. An den 
Ufern liegen ungeheuere Massen von Treibholz verbreitet, 
so wie eine Menge anderer von dem Golfstrome hierher 
gefiihrter Dinge, als Bimsstein, Kork, Eindenstiieke, Uber- 
reste von Schiffstriimmern, Flossen von Fischgerathschaften 
u. a. m ., und hier traf auch Torell unter diesen unver- 
werflichen Zeugnissen von der Erstreckung des Golfstromes 
die Bohne eines West-Indischen Balgengewachses, Entada 
gigalobium.

Im Norden dieser Halbinsel erstreckt sich eine ziemlich 
bedeutende Bucht, von uns Lady Franklin-Bucht benannt, 
tief in  das Land hinein. Diese Bucht wird im Siiden be
grenzt von dem bden und langweiligen Tiefland der Grossen 
Stein-Insel, im Westen von einem in den innersten Theil 
der Bucht miindenden Jbkel, im Norden von der zwischen
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dieser und der Branntweins-Bai liegenden Halbinsel, deren 
ausserste Spitze auf der Karte Kap Hansteen benannt ist. 
Nur einige kleine Holme und Klippen liegen in diesem 
•wenigstens an der Miindung ausserst seichten Fjorde, dessen 
innere Halfte noch am 17. August mit einer festen und 
gleichmassigen Eisdecke belegt war.

Durch eine hohe Halbinsel ist Lady Franklin - Bucht 
geschieden von dem grdssten und wicbtigsten unter den in 
die Westkiiste des Nordost-Landes einsehneidenden Fjorden, 
der Branntweins-Bai der alten Hollander. Diese Bueht 
bildet einen breiten und tiefen Fjord, der nur durch einen 
schmalen Isthmus von dem im Norden des Nordost-Landes 
befindlichen Theile des Eismeeres getrennt wird. Altere 
Karten, auf denen gleichwohl der Name Branntweins-Bai 
derjenigen Bucht, welche Parry Bird-Bay nennt, ertheilt zu 
werden scheint, lassen dort, wo dieser niedrige Isthmus 
belegen ist, einen schmalen Sund hindurchgehen und be- 
trachten also die grosse hohe Halbinsel, welche die Brannt
weins-Bai im Norden begrenzt, als eine vom Nordost-Lande 
vbllig getrennte Insel. Eine lange und schmale Insel wird 
auch im innersten Theile des Fjordes auf diesen Karten 
angegeben. Diese Insel ist entweder gar nicht vorhanden 
gewesen oder, was wahrscheinlicher ist, man hat bei einer 
fliichtigen Untersuchung die schmale, durch ein niedriges 
Thai von dem Landeise des Nordost-Landes getrennte Berg- 
strecke, welche das dstliche Gestade des Fjordes einnimmt, 
fiir eine eigene, durch einen m it, Eis bedeckten Sund von 
dem Nordost-Lande abgesonderte Insel gehalten. Ein klei- 
nerer Jdkel, der vermuthlich mit dem in die Lady Franklin- 
Bucht miindenden Jdkel in Verbindung steht, miindet in 
die siiddstliche Ecke der Bucht. Ausserdem trifft man 
eigenthiimliche Eisbildungen an den Seiten der hohen Berge, 
welche das Kap Hansteen bilden, namlich recht grosse, halb- 
linsenfdrmige Eismassen, die ohne irgend einen Zusammen- 
hang mit einem eigentlichen • Firn von den jiihen Seiten 
des Berges herabhangen. Der mittlere Theil der zwischen 
Lady Franklin - Bucht und der Branntweins-Bai liegenden 
Halbinsel ist niedrig, der aussere Theil dagegen ist an- 
gefiillt von gewaltigen Bergmassen, die an dem ndrdliehen 
und nordwestlichen Ufer ganz steil ins Meer hinunter- 
stiirzen und einen Aufenthaltsort sehf bedeutender Vogel- 
Kolonien bilden, unter deren Bewohnern der in diesen 
Meeren sehr allgemeine, aber nur an sehr wenigen Orten 
Spitzbergens briitende Sturmvogel erwahnt werden mag. 
Zu Ende des Juli war der ganze Fjord noch mit festem 
Else erfiillt und vor seiner Miindung hatten solche Massen 
von Treibeis sich angehauft, das's man nur mit Schwierig- 
keit in den Zeiten, da der Strom gegen Westen ging und 
das lose Eis mit sich hinwegfiihrte und eben dadurch 
eine schmale, mehr oder weniger eisfreie Rinne zwischen

dem festen Eise und dem Treibeisfelde erdffnete, mit einem 
Boote von dem siidlichen Strande nach dem ndrdliehen 
rudern konnte. Als wir bei der Riickkehr von der zweiten 
Bootreise diese Bucht am 18. August wiederum besuchten, 
war dieselbe vdllig eisfrei.

Vor dem Kap Hansteen liegt eine bedeutende Insel, 
welche, mit Ausnahme einiger kleiner Hiigel, sich nur 
wenige Fuss iiber das Meer erhebt und deshalb den ganz 
passenden Namen LSg-dn (die Niedrige Insel) erhalten 
hat. Diese Insel hat in mancher Hinsicht Ahnlichkeit mit 
dem westlichen Theile der Grossen Stein-Insel. Die Gestade 
bestehen entweder aus niedrigen Felsplatten oder aus vom 
Meere aufgeworfenen Sandwallen, in welchen Treibholz- 
stamme, Stiicke von "Walfisch-Skeletten, Sehifftriimmern 
u. dgl. eingebettet ■ liegen. Das Innere der Insel bildet 
ein ebenfalls mit Lagunen erfiilltes Tiefland, aus welchem 
sich nur an einer einzigen Stelle ein kleinerer Quarzberg 
erhebt. Der Boden ist hier theils gebildet von ganz ebenen 
Bergplatten, unter denen ' die in sechsseitige Figuren zer- 
spriingenen Hyperit-Platten, aus denen die ndrdliche Halfte 
der Insel grossentheils besteht, eine besondere Erwah- 
nung verdienen, theils aus Quarzit und Schieferfliesen. An 
feuchteren Stellen, langs den Ufern der Lagunen oder langs 
den Einnseln, durch welche das Lagunen - Wasser in das 
Meer hinab sinkert, sind diese steinernen Flatten mit einer 
sparsamen Moos-Vegetation bedeckt, aus welcher hie und 
da eine einzelne Phanerogame emporspriesst. Sehon bei 
unserem ersten Besuche am 21. Juli, wiihrend festes Eis 
die L§g-d noch mit dem Festlande verband, war diese 
grosse Insel fast ganz schneefrei. Einige Holme, kleinere 
Klippen und Scheeren, unter denen zwei Gruppen von 
Holmen zwischen L&g-d und Kap Hansteen besonders 
erwahnt werden mdgen, und eine nicht ganz unbedeutende 
Insel, die vor der Miindung der Lady Franklin - Bucht 
liegt, umgeben die Ktisten der L%-d.

Durch den oben beschriebenen niedrigen, zwischen der 
Branntweins-Bai und der Ndrdliehen Eissee (Norra Issj-d) 
liegenden Isthmus wird das eigentliche Nordost-Land ge
trennt von einer von diesem Lande sich gegen Nordwesten 
erstreckenden grossen Halbinsel, fiir deren ndrdlichste 
Spitze wir den auf einigen alteren Karten angewendeten 
Namen Nordkap beibehalten haben. Fast die ganze Halb
insel ist erfiillt von einer gewaltigen, etwa 1000- Fuss 
hohen Gneismasfee, die nur an einigen wenigen Stellen von 
GebirgsKiissen in isolirte oder nur an der einen Seite mit 
der Hauptmasse zusammenhangende Berggipfel zerschnitten 
ist. Von diesem schon bei unserem ersten Besuche ganz 
schneefreien Eergplateau erhebt sich im Siiden der Bird-Bay 
ein mit Schnee bedeckter Gipfel, Sndtoppen (der Schnee- 
gipfel), zu einer Hohe von beinahe 2000 Fuss iiber dem
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Meer. An dem westlichen Strande der Halbinsel fallen 
die Berge entweder ganz senkreeht ab oder ihre Seiten 
sind bedeckt von herabgestiirzten unermesslichen Stein- 
triim mern, an denen man nur mit Miihe emporklettern 
kann; an der bstlichen Seite dagegen sind die Seiten der 
Berge abgerundeter. Unter den an dieser Seite belegenen 
Berggipfeln verdient der Grytberg (Kessel- oder Grapen- 
berg) Erwahnung als merkwiirdig wegen der kesselfdrmigen 
Aushbhlungen, die in den Steinen und Felsen auf dem 
Gipfel des Berges angetrotfen werden. Am Fusse dieses 
Berges streicht ein kleinerer zuriickgehender Jbkel, der 
einzige auf der ganzen Halbinsel, bin. Die Halbinsel selbst 
ist in drei Theile getheilt durch zwei in dieselbe von 
W esten nach Osten tief einschneidende Fjorde, Bird- und 
Beverly-Bay, welche fast von alien Seiten von 1000 Fuss 
hohen steilen Gneiswanden begrenzt werden.

Nimmt man von der Spitze des Snotoppen oder Gryt- 
berges eine Ubersicht iiber das Nordost - Land, so findet 
man, dass das Innere .desselben erfiillt wird von einem 
hohen, uniibersehbaren Landeise, aus welchem sich hie 
und da einige wenige, nicht sehr hohe, schwarze Berggipfel 
erheben. Dieses Landeis erstreckt sich aber auch an der 
ndrdlichen Kiiste nur an einigen wenigen Steilen ganz bis 
an das Meer hinab. Die Kiistenstrecke ist meistentheils 
erfiillt von nackten, eisfreien Bergmassen, welche sich durch 
mehrere kleine Spitzen oder Halbinseln weit gegen Jforden 
hinaus erstrecken. Diejenige von diesen Spitzen, welche 
am weitesten gegen Westen liegt, bildet auf alteren Karten, 
welche, wie oben erwahnt, die Branntweins-Bai und die 
Ndrdliche Eis-See durch einen Sund verbinden, die ndrd- 
lichste Spitze des Hordost-Landes und hat in Folge dessen 
den auch von uns beibehaltenen, obgleich jetzt ganz un- 
eigentlichen Namen Extreme Hook erhalten. Auch in 
seinem Ausseren ist der Extreme Hook ganz unansehnlich. 
E r besteht niimlieh aus langsam ahsteigenden, mit losen 
Steinen bedeckten Berghdhen, welche waiter im Inneren des 
Landes allmahlich und ohne eine scharfe Grenze in das 
hohe Landeis iibergehen. Im Westen dieser Spitze schiebt 
sich eine Bucht hinein, gleichsam um dem norddstlichen 
Busen der Branntweins-Bai zu begegnen, wird jedoch, wie 
schon mehrmals erwahnt, von diesem Fjord getrennt durch 
einen niedrigen Isthmus, dessen bstliche Seite von einem 
kleinen durch ein schmales Thai weit nach Siidwesten 
fortgesetzten Jdkel bedeckt ist. Auch dieses- mit Eis an- 
gefiillte Thai ist auf alten Karten als eine Meerenge ge- 
zeichnet.

Der Kiistenstrich im Westen des Extreme Hook hat 
hinsichtlich seiner Hdhenverhaltnisse u. s. w. Anfangs 
grosse Ahnlichkeit mit der erwahnten Spitze. Beim Lap 
Lindhagen erhiilt gleichwohl das Land schon ein anderes

Aussehen; die Berge werden hier hbher und steiler, dadurch 
auch schiirfer geschieden von dem uniibersehbaren Eisfelde 
des inneren Landes, welches dagegen an verschiedenen 
Steilen zwischen den Bergen sich weit bis an die Kiiste 
vordrangt. Besonders schieben sich im Inneren der Bucht, 
zwischen Kap Lindhagen und Kap Irminger, gewaltige Jbkel 
bis an das l^eeresufer hinab.

Kap Irminger besteht aus hohen und steilen Quarzit- 
oder Schieferbergen und eben diese Bergformation trifft 
man auch am bstlichen Strande des Kap Loven an, dagegen 
bildet der westliche Strand dieser Spitze ein Tiefland, 
reich an Treibholz, Schiffswracken, Bimssteinstiicken u. dgl. 
Diese augenscheinlich von dem Golfstrome hierher gefiihrten 
Dinge werden oft ziemlich hoch iiber dem jetzigen Niveau 
des Meeres angetrotfen und liefern dadurch ein Zeugniss 
nicht allein von der Erstreckung des Golfstromes, sondern 
auch von der bedeutenden Erhebung, der die nbrdlichen 
Theile von Spitzbergen selbst noch in den letzten Jahr- 
hunderten unterworfen gewesen sind. Langs des jetzigen 
Strandes lauft namlich ein alter Sandwall, auf welchem wir 
ausser Stiicken von gewbhnlichem Treibholz ganz un- 
beschadigte Handhaben von Walfisch-Harpunen, buchene 
Riemen und auch andere Gerathschaften von dieser Holzart 
fanden — Alles augenscheinlich herstammend aus den Zeiten, 
als die Hollandischen Walfischfanger die Kiisten Spitz- 
bergens besuchten. Leider batten wir nicht Gelegenheit, 
die Hbhe dieses Sandwalles iiber der Meeresfliiche zu mes- 
sen, doch diirfte dieselbe wenigstens 10 bis 15 Fuss be- 
tragen haben. Die Berge auf Loven-Spitze senken sich 
an der westlichen Seite langsam in das beschriebene Tief
land hinab und sind daher auch von dieser Seite leicht zu 
besteigen, an dem westlichen Strande dagegen sind sie 
ganz schrotf und steil. Auf dem hbchsten derselben errich- 
teten Torell und ich bei unserem dortigen Besuch ein 
ziemlich bedeutendes Denkmal von Stein, in welches wie 
gewbhnlich eine Flasche mit Eeisenotizen u. dgl. nieder- 
gelegt wurde.

Sowohl Wrede- als auch Platen - Halbinsel sind auf 
alteren Ifolliindischen Karten als besondere Inseln angegeben 
und in der That wiirde man, wenn man von den Bergen am 
Nordkap eine Aussicht iiber das Land gegen Osten nimmt, 
sie dafiir halten. Die an vielen Orten gegen 2000 Fuss 
hohen schroffen Bergmassen an den nordlichsten Enden 
der Halbinseln sind namlich nur durch ein mit Sand und 
Steinfliesen bedecktes, gegen das Ende des Sommers eis- 
imd schneefreies Tiefland mit dem eigentlichen Nordost- 
Lande verbunden. Von dem hbchsten Gipfel des Kap Wrede 
so wie auch von einem hohen Gipfel des Kap Platen konnte 
man sehen, dass das Nordost-Land sich nicht sehr weit 
gegen Osten von dem zuletzt erwiihnten Kap erstreckt, so
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wie auch, dass die Natur fortwahrend ganz unverandert 
ist. Das Innere desselben besteht aus eiaem hohen Land- 
eise, aus welchem einzelne Bergspitzen sich gegen Norden 
erstreeken. An der nordwestlichsten Spitze scheint das 
Landeis nieht von Bergen begrenzt zu sein, sondern von 
einer auch auf unserer Karte gezeichneten hohen, iiber ein 
Tiefland geradlinig hinlaufenden Eiswand ').

Im Norden des Nordost-Landes liegen eine Menge von 
Inseln, welche als die nordliehsten Inselgruppen in der 
alien Hemisphare unser Interesse in Auspruch nehmen. 
Es sind diess:

Castren - Inseln. Zwei 800 bis 1000 Fuss hohe Gneis- 
felsen gleich siidbstlich vom Nordkap. Die- ndrdliehste 
dieser Inseln ist durch ein Thai, von welchem der Berg 
der Insel leicht zu ersteigen is t , in zwei Theile getheilt.

Sabine-Inseln. Drei ganz niedrige Gneisfelsen, be- 
legen in der Miindung der Bucht zwischen Kap Irminger 
und Kap Lindhagen.

Scoresby - Insel. Eine ziemlieh bedeutende, lange und 
schmale, aber sehr niedrige Insel, ein wenig nbrdlich von 
den zuletzt erwahnten. Diese Insel heisst auf alteren 
Karten LSg- oder Flat-b (Niedrige oder Flache Insel), ein 
Name, den wir nicht mehr angewendet haben, um eine 
Verwechselung mit der eben so benannten Insel vor der 
Branntweins-Bai zu vermeiden.

Karl des Zwdlften Insel und die Trabanten-Insel. Mit 
diesen Namen haben wir zwei am weitesten gegen Nord- 
osten belegene kleifae Inseln bezeichnet, von denen jene 
die Gestalt einer hohen, abgestumpften, schwarzen Pyramide 
hat, ganz ahnlich der Tafel- oder der Nelsons-Insel, diese 
dagegen niedrig und unansehnlich ist. Im Siiden dieser 
Inseln konnte man eine grosse, bergige, hohe Insel sehen, 
welche als der Outger-Eeps-Insel -der alteren Karten ent- 
sprechend angesehen werden kann, und noch weiter im 
Siiden, zwischen dieser Insel und dem Festlande, ein an- 
deres, in weiter Feme belegenes, nur wenig iiber den Hori- 
zont sich erhebendes Eiland, welches jedoch wegen seiner 
grossen Entfernung nur bei klarem Wetter sichtbar war.

Walden-Insel. Wir kamen nicht dazu, an dieser Insel 
zu landen, welche nach Parry aus steilen, 500 Fuss hohen 
Granitfelsen besteht.

Die Sieben Inseln oder Seven Islands. Mit diesem Namen 
bezeichneten schon die Hollander eine zwischen 80° 36 ' 
bis 80° 4 8 ' N. Br. und 20° bis 21° 30 ' Ostl. L. v. Gr.

einena im Siiden von der Miindung des Bellsunds belegenen 
jd  e babe ich Gelegenheit gehabt, eine abnlicbe Erscheinung, wenn 

g®yingerem Grade, ganz in der Nahe zu betrachten. Der Jiikel 
Q f, hohen senkrechten Absatze in das Meer, aber die

das TJfer erreichte, fiber ein niedriges 
, • 1 dort mit einer scharf begrenzten, senkrechten,

gleichsam mit einem Messer abgeschnittenen Eiswand.

belegene ziemlieh bedeutende Inselgruppe, die noch vor 
wenigen Jahren das nbrdlnchste bekannte Land auf Erden 
bildete. Einige kleinere Holme ungerechnet besteht diese 
Inselgruppe, wie auch der Name angiebt, aus sieben Inseln. 
Die drei westlichsten derselben sind weniger bedeutend 
und bestehen aus hohen, steilen, oben gerade abgestumpften 
Gneis-Pyramiden, deren Grosse und aussere Contouren so 
vollkommen gleich sind, dass, wenn man z. B. wegen des 
Nebels nur eine von ihnen sieht, man nur mit Schwierig- 
keit entscheiden kann, welche von den schwarzen Pyra- 
miden des hohen Nordens man vor sich hat. Seit alten 
Zeiten fiihrt die ndrdliehste von diesen Pyramiden den 
Namen der Tafel-Insel oder richtiger der Kleinen Tafel- 
Insel (Lilia Tafel-d), doch hat diese schdne Insel die Ehre, 
das ndrdliehste Land in der alten Hemisphare zu sein, 
an einen noch ein wenig ndrdlicher gelegenen ganz un- 
bedeutenden und durch die Kleinen Tafel-Insel gewdhnlich 
verdeckten Holm, von Parry Ross-Insel genannt, abtreten 
miissen. Fiir die siidlichste dieser drei Inseln , die auf 
einigen alteren Karten Tafel-Insel benannt wird, haben 
wir den Namen Nelson-Insel angewendet, zum Andenken 
an den beriihmten Seehelden der in diesen Gegenden die 
ersten Proben seines Mannesmuthes abgelegt haben soil, 
und zuletzt den Namen Tafel-Insel fiir einen dritten im 
Siiden der Kleinen Tafel-Insel gelegenen pyramidenfbrmigen 
Felsen beibehalten. Was die iibrigen zu dieser Gruppe 
gehorenden Inseln betrifft, so haben wir drei derselben 
nach den drei beriihmtesten Polar-Fahrern, Parry, Martens 
und Phipps, benannt, fiir die vierte jedoch keinen Namen 
vorgesehlagen, weil wir wegen des Nebels, der wahrend 
unseres Aufepthaltes bei den Sieben Inseln fast ohne Unter- 
brechung herrschte und alle Beobachtungen erschwerte, 
nicht im Stande gewesen sind, ihre Lage und Begrenzung 
mit Sieherheit anzugeben.

Die Tafel-Insel, die Klein e Tafel-Insel und die Nelsons- 
Insel bilden, wie schon erwahnt, nicht besonders grosse, 
steile, schwarze, abgestumpfte Pyramiden, auf denen man 
schon im Anfange des August trotz ihrer Hohe von 700 
bis 10,00 Fuss keine Spur von Schnee bemerken konnte. 
Auch Parry-, Phipps- und Martens-Inseln haben mit einander 
grosse Ahnlichkeit. Sie bestehen niimlich alle drei aus 
isolirten, durch niedrige Sand-Isthmen von einander ge- 
trennten Gneisbergen, die an pinigen Steilen eine absolute 
Hohe von etwa 2000 Fuss erreichen. Gewohnlich stiirzen 
diese Berge jah ins Meer hinab, senken sich dagegen aber 
gemachlicher nach dem Sand-Isthmus, so dass man sie, 
wenn auch mit einiger Schwierigkeit, von dieser Seite 
besteigen kann. Die Sand-Isthmen sind gebildet aus vom 
Meere aufgeworfenem Sand, in welchem Uberreste von 
Walfisch-Skeletten, Treibholz, Stiicke von Schiffswracken,
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Bimsstein, Flossen von Fischgerathen u. dgl. eingebettet 
gefunden werden. Nur zwei unbedeutende zuriiokgehende 
Jbkel kommen hier vor, der eine gleich im Norden der 
kleinen Bucht an der Ostseite der Parry - Insel, der zweite 
an den Bergabhangen im Westen des Isthmus auf der 
M artens - Insel. Auch auf diesen nordlichen Inseln waren 
nocb in  einer absoluten Hdhe von 1000 Fuss die Berge 
im Anfange des August ganz frei von Schnee und kaum 
erst in  der Hdhe von 1500 Fuss schien die Region des 
ewigen Schnee’s zu beginnen. Die Vegetation war wohl 
sparsam , z. B. was die Phanerogamen betrifft, auf einige 
wenige Arten beschrankt, aber dennoeh hinreiehend, einige 
an  den Abhangen der Berge weidende, zu. der Zeit, da 
w ir diese Inseln besuchten, ausserst fette Renthiere mit 
reichlicher Nahrung zu versehen. Eine Menge von Fisch- 
meven (Earns) und Lummen (Uria grylle), dock, merkwiirdig 
genug, so weit wir sehen konnten, keine Alke, batten an 
den jahen Seiten der Berge ihre Wohnung aufgesehlagen. 
Spuren von Fiichsen waren im Sande zu bemerken und 
wahrend unserer Anwesenheit kamen ein Paar Eisbaren 
zum Besuch an unser Boot.

Auf der Reise von den Castrdn - Inseln nach den Sieben 
Inseln (am 29. lull) waren wir gezwungen, uns mit Miihe 
und Gefahr einen Weg durch die dicht aufgehauften Treib- 
massen zu bahnen, und diese umgaben wahrend unseres 
Aufenthaltes auf diesen Inseln die Inselgruppe von alien 
Seiten, so dass man nur zufallig zu Zeiten, da das Eis 
sich ein wenig zerstreut hatte, mit dem Boote von der 
einen Insel zu der anderen gelangen konnte. Besonders 
lag das lose Eis gegen Norden so dicht gepackt, dass man 
in  dieser Richtung keine Spur von ofifenem Wasser er- 
blicken konnte. Nur die kleinen Buchten an den Kiisten 
der Inseln waren noch mit festem Eise bedeckt, das 
gleiehwohl ganz zerfressen und augenscheinlich im Begriff 
war, sich zu Ibsen. Dieses feste Eis war auch an der

nordlichen Kiiste, z. B. in der nordlichen Bucht der 
Martens - Insel, ganz glatt und schloss keine Treibeisstiicke 
ein — eine Thatsache, die zu beweisen scheint, dass das 
Meer, wenn es im Herbste zufriert, auch in diesen hohen 
Breitengraden frei von Treibeis ist.

Bei der Riickkehr von den Sieben Inseln, am 7. August, 
begegneten wir in der Nordlichen Eissee wiederum so dicht 
zusammengepacktem Treibeis, dass es uns nur mit der 
aussersten Schwierigkeit nach zwblfstiindiger anhaltender 
Arbeit gelang hindurchzudringen. Als wir darauf weiter 
gegen Osten steuern wollten, wurden wir Anfangs ganz 
von Treibeis zuriickgehalten, so dass wir gezwungen waren 
zu wenden und am Extreme Hook giinstigere Zeiten zu 
erwarten, doch schon nach einigen Tagen hatte das Eis 
sich dermaassen zerstreut, dass wir ohne Schwierigkeit 
Prinz Oscar - Land erreichen konnten. Dort mussten wir 
wieder einige Tage warten, bis das Fahrwasser um Kap 
Wrede und Kap Platen eisfrei geworden war, und etwas 
bstlich von der letztgenannten Spitze war das Meer wiederum 
so mit Eis bestreut, dass ein weiteres Vordringen nicht 
fiir rathsam erachtet wurde. Am 15. August fuhren wir 
wiederum iiber die Nbrdliche Eissee, die jetzt ganz frei 
von Treibeis war, sich dagegen aber, wenn das Wetter 
still und ruhig wurde, mit einer diinnen neu gebildeten 
Eiskruste bedeckte, welehe gleiehwohl von geringer Dauer 
war. Alle Buchten an der nordlichen Kiiste des Nordost- 
Landes waren um diese Zeit entweder schon eisfrei oder 
bedeckt mit ganz zerfressenem festen Eise, das augen
scheinlich noch vor der Ankunft des Winters sich zerstreuen 
sollte. Festes E is, das den ganzen Sommer uber liegen 
bleibt, kommt also an den Kiisten des Nordost-Landes 
nicht vor und man diirfte daher genbthigt sein, sehr hoch 
gegen Norden zu gehen, um ein mit einer bestandigen 
Eisdecke bedecktes Meer antreffen zu kbnnen.

(Die geognostische Beschreibung folgt in einem anderen Hefte.)

Der Mareb.
Nach M unzinger.

Eins der wichtigeren Ergebnisse der Deutschen Expe
dition in Bezug auf ihr Forschungsgebiet zwischen dem 
Rothen Meer und dem Nil ist der Nachweis der bis dahin 
zweifelhaften Identitiit des Chor el Gash mit dem Mareb, 
die genauere Information fiber seinen Lauf und der end- 

. liche Aufschluss fiber sein Ende. Da gerade dieser Punkt 
der Ost - Afrikanischen Geographie so vielfach diskutirt 
worden ist, so entnehmen wir dem noch unvollendeten 
Reisewerke Munzinger’s das auf den Mareb beziigliche

Kapitel im Auszug, noch ehe wir die alle genaueren Details 
wiedergebende Karte unseren Lesern vorzulegen im Stande 
sind.

Wir hoffen, sagt Munzinger, durch unsere Reise den 
■Lauf und Stromcharakter des Mareb endgiiltig festgestellt 
zu haben. Uber beides waren die Geographen sehr uneinig, 
besonders die Identitat desselben mit dem Gash war un- 
bewiesen und konnte es nur durch eine Reise durch das 
Land der Kunama werden. Wir passirten den Mareb zum
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ersten Mai bei seiner Quelle (bei Az Gebrei), dann zwi- 
schen Kohein and Adiabo bei Arakebu am ndrdlichen Fuss 
von Medebei Tabor, zum dritten Mai bei Mai Daro; wir 
traten an seine Ufer zum vierten Mai bei Elit und zum 
fiinften Mai bei Kassala und sowohl die geographische 
Konfiguration des Bodens als die Aussagen aller Eingebornen 
bewiesen uns, dass wir es immer mit einem und demselben 
Flusse zu thun batten ').

Der Mareb ist seinem Abessinischen Laufe nach langst 
bekannt. Seine Quelle befindet sich etwas iiber dem Borfe 
Az Gebrei (unweit von Adi Baro) im Hamasen. Nachdem 
t r  als Bach seine Matten durchzogen, fallt er eine halbe 
Stunde dstlich vom Dorfe in einen Abgrund oder besser 
gesagt: wiihrend er in seinem ersten Anfang die Ebene 
durchfliesst, gelingt es ihm bier, sich ein tieferes Thai zu 
bilden, und dann erst tritt er charakteristisch in die Geo- 
graphie des Landes ein. Die Abessinier sind also nicht 
im Unreeht, wenn sie diesen Punkt, wo er als Wasserfall 
in sein eigenes Thai sich stiirzt, Ain Mareb nennen, da 
er erst hier selbststandig auftritt. Der Name Mareb gebiihrt 
ihm von hier bis wo er, zwischen dem Dembelas und 
Adiabo sich hinauszwangend, Abessinien verlasst. Sein 
Name, der ,,Sonnenuntergang” bezeichnet (vom Athiopischen 
Verbum araba, occidit sol), deutet auf seinen endgiiltigen 
Lauf und beweist, dass die Abessinier ihn nicht miss- 
kannten. Wie er nun um sich selber eine Spirale bildet, 
die sich erst bei Gundet aufwickelt, brauchen wir nicht 
zu beschreiben, da ihn schon die Portugiesischen Missionare 
bestimmt haben. Er grabt sich ein sehr tiefes Thai und 
trennt so von seiner Quelle an das nbrdlichere Hamasen 
vom Gau Loggon; dann sich eher siidlich wendend sehneidet 
er das siidliche Hamasen und das sich ihm ansehliessende 
Sarae von dem Gau Saber und ihrer Fortsetzung, dem 
Okulekusei, ab, und wo er, sich wieder nach Westen und 
Nordwesten wendend, auf sich selbst zuriickkehrt, trennt 
er das Sarae und seinen Auslaufer, die Qolla Sarae, von 
dem Tigre und seiner nordwestliehen Fortsetzung, dem 
Shire und Adiabo. Man kann diese erste Partie seinen 
Oberlauf nennen; seine Grenze ist zwischen Kohein und 
Adiabo. Bis hierher gehort er zu Hoch-Abessinien und

') Znr Orientirung s. die Karte Ton Ost-Afrika im Erganzungsband I  
der „Geogr. M itth.” Die Quelle des Mareb liegt siidlicb von Zasaga, 
Tou da lauft der Eluss nach Slid mit geringer Ausweicbung nach Ost, 
so dass er sich westlich vom 39. Meridian ostl. v. Gr. halt, bis er 
nnter 14^° N. Br. sich nach Westen wendet. Diese westliche Eichtung 
behalt er durch den D istrikt Gundet, wo ihn Heuglin und Steudner 
tiberschritten, bei, indem er sich etwas siidlich von 14 j° X. Br. halt, 

diesen Parallel, sich nach Norden wendend, unter 
f iA“ S7' Arakebu, geht nordwestlich bis Mai Daro
'  u b-), beschreibt sodann einen Bogen

he,- m . 'w n v f  1®- Parallel unter 37° 1 2 'Ostl. L. und
1 ih t der Karte) voriiber westnordwestlich nach Kassala.

A. P.

trennt scharf und tief sich einwiihlend seine Ufergebiete, 
er ist so lange ein Waldstrom und ein eigentlicher Fluss, 
denn so lange hat er bestandig fliessendes oberflachliches 
Wasser. Wir fanden ihn bei Arakebu nur den fiinften 
Theil seines Bettes mit Wasser fiillend, nur in der Regen- 
zeit nimmt er seine ganze Breite ein.

Von Arakebu nordwarts gehend verandert der Mareb 
seinen Gebirgseharakter; er tritt in das Land der Kunama 
ein, und da hier das Hochgebirge entsehieden gegen Norden 
abfallt, so nahert sich der Mareb imnier mehr dem Niveau 
seines Uferlandes, er verliert sein Thai und anstatt das 
Land durchbrechend konsequent zum Barka abzufallen, 
wendet er sich gegen Westen und sucht sich langsam einen 
Weg ins Niederland. Wir nennen nun seinen Mittellauf 
die Strecke, so lange er im Lande der Kunama bleibt, 
also von unterhalb Arakebu bis etwas unter E lit; so lange 
heisst er Sona. Aueh sein Flusscharakter wird im Mittel
lauf ein ganz anderer, er ist nicht mehr der Abessinische 
Waldstrom, wird aber auch nicht Torrent in der Weise 
des Anseba oder des Barka, wo ausser der Regenzeit der 
Wasserstrom unterirdisch in dem Sandbett sich fortzieht 
und man iiberall im ersteren etwa 6 Fuss, im letzteren 
durchschnittlich 20 Fuss unter der Oberliache Wasser findet, 
sondern bildet ein Mittelding. Abgesehen von der Regen
zeit, wo er natiirlich regelmassiger Fluss wird, also vom 
Juli bis September, zeigt er sich als Torrent, in einer 
Weise aber, dass das Sandbett hie und da von Teichen 
unterbrochen wird, wo das Wasser fiir kurze Zeit an die 
Oberflache hinausquillt. Daher riihrt die Sage, die schon 
auf des Jesuiten Lobo Karte sich findet, der Mareb verliere 
sich im Lande der Shangalla (Kunama), um spater wieder 
zum Vorschein zu kommen. Diese Sage, die richtig ver- 
standen nicht unwahr ist, blieb falsch, so lange man sich 
unter dem Mareb einen Fluss im Europaischen Sinne des 
Wortes vorstellte, wo also der Wasserstrom unter irgend 
einem Felsen durch verschwinden konnte. Der richtige 
Sinn der Sage, wie wir ihn durch eigene Anschauung er- 
kannten, ist, dass der Mareb in seinem Mittellaufe nicht 
mehr einen kontinuirliehen Fluss bilden kann: 1) weil 
ihm seine Uferlander, die weniger Regen haben als das 
Abessinisische Hochland, nicht mehr so viel Wasser zu- 
fiihren, 2) weil die grdssere Hitze mehr Wasser verdunstet, 
3) weil die wasserdichte Thonschicht tiefer liegt als im 
eigentlichen Abessinien. So wiirde er zu einem Torrent, 
wie es der Anseba und Barka aueh sind, da aber das Land 
der Kunama eine viel festere Bodengestaltung hat als die 
Tieflander des Anseba und Barka, die meist aus Granit- 
schutt bestehen, so kann er sich kein so regelmassiges 
Bett graben; oft treten Felsen hemmend in den Weg oder 
schief entgegenliegende Schieferlager treiben das Wasser
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an die Oberflache, ohne ihm das Weiteriiiessen zu ge- 
statten, ganz nach Art Artesischer Brunnen, und so finden 
sich sehr hiinfig Quellteiche lebendigen Wassers, welche 
die Monotonie des trockenen Saudbettes erfreulich unter- 
brechen.

Dlese Eigenschaft theilt der Mareb naturlich auch mit 
seinen Zufliissen von der linken Seite, da sie geologisch ihm 
gleichgestellt slnd. Alle die Zufliisse, die wir von Adiabo 
bis Mai Daro uberschritten, sind solche Halb-Torrente, in 
denen sich von Zeit zu Zeit grosse oder kleine Teiche mit 
perennirendem Wasser finden. Sie haben alle ein sehr 
unbedeutendes Bett, da sie von Westen nach Osten geheu, 
wahrend der Boden von Siiden nach Norden abfallt, und 
da der Thonschiefer ihnen nicht erlaubt, sich nach Belieben 
auszudehnen. Dieser Reichthum an Teichen macht das 
Land der Kunama sehr wasserreich, weil an solchen Stellen 
oft ein sehr grosses Wasserquantum an den Tag tritt. Von 
Medebei Tabor bis Mai Daro soli der Mareb ein sehr 
sandiges offenes Bett haben, ohne von Felsen viel unter- 
brochen zu sein oder wie im Oberlauf viel Geroll zu 
fiihren; doch treten schon hie und da Teiche an die Ober
flache. Bei Mai Daro fanden wir ihn als Torrent mit 
untlefem Wasserspiegel und eben so bei- Elit. Die Teiche 
sind aber auf dieser Strecke sehr haufig und bedeutend 
gross und man bringt daraus grosse Fische bis nach Kassala 
auf den Markt.

Es ist natiirlich, dass der Mareb grosse. Biegungen 
macht, da er sich nicht nach Belieben durch den Schiefer 
Bahn breohen kann, sondern ihm nachgeben muss; er ist 
auch- darin ganz verschieden von dem Anseba, der leicht 
die Granitberge durchbricht. Wo er aber als Unterlauf 
unter dem Xamen Gash in die freie Ebene von Taka 
hinaustritt, wird er regelmassiger und verandert von Neuem 
seinen Charakter. Bevor wir ihn nun weiter verfolgen 
wollen, miissen wir einige Worte fiber die Identitat des 
Mareb mit dem Gash einschalten.

In  einfer frfiheren, von Hrn. Malte-Brun publicirten 
Arbeit haben wir die Identitat a priori behauptet aus 
GrfindCn, die auch jetzt noch gelten. Wie namlich aus 
Hrn. Petermann’s' Karte ersichtlich ist, waren die Geographen 
fiber diesen Punkt gar nicht einig; die einen liessen ihn 
sogar in der Nahe von Dorkutan in den Takkaze fallen. 
Ich kann mir diese Angabe nur dardus erklaren, dass der 
Mareb unter Mai I)aro wirklich bedeutend nach Siiden 
sich wendet und ihre Gewahrsleute Abessinier waren. Die 
meisten aber brachten • ihn nach Taka hinunter. Ich schloss 
mich dieser Ansicht aus folgenden GrUnden an. Die grossen 
Strome von ISTord-Abessinien sind der Anseba und der Barka,  ̂
deren Quelle und Lauf w'oithin uns bekannt sind, und 
dann der Atbara, dessen ostlicher Zufluss der Takkaze ist.

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft IV.

Woher sollte der Gash kommen, den wir schon-damals, 
aus dem Lande der Kunama tretend, kannten, so rason- 
nirten wir. S e it ' dieser Zeit nun haben wir den Mareb 
bis Mai Daro als einen Fluss konstatirt und hier unter 
dem Namen Sona passirt. Wir sehen ihn von da sfidlich 
nach Anal sich wenden; wir finden den Sona von Neuem 
an Eimasa und an Elit vorfiberziehend, wo er zum Gash 
wird. Die Identitat kann also kaum angefochten werden. 
Zudem sind nun die Kunama oder Bazen selbst gewiss 
die besten Kenner ihres Flusses und alle ohne Ausnahme 
erklarten sie, der Sona von Mai Daro und Elit sei derselbe 
Strom. Auch die Algeden bewiesen den Zusammenhang, 

■ indem sie oft von Elit den Strom hinaufgehend die Dorfer 
von Mai Daro verwfistet haben. Eben so haben die Sol- 
daten von Adiabo den Mareb hinabziehend die Hadendoa 
bei Elit fiberfallen.

Eine andere Frage ist, bis wohin sich der Unterlauf 
des Mareb fortziehe. Der Mareb heisst von Elit abwarts 
Gash (nicht Qash, da das -Arabische q Mchts mit dem 
Namen zu thun hat). Aus dem absehfissigen Bergland der 
Kunama tritt er in die grosse Ebene Taka, der er so noth- 
wendig ist wie der Nil Agypten. Sein Unterlauf durch- 
stromt nun ein Flachland, das wohl als Ans'chwemmung 
von ihm selbst gebildet worden ist, denn das Land Taka 
zeigt sich als eine dem Gash flaeh anliegende steinlose 
Ebene. Einzelne Berge freilich springen hie und’ da hervor 
und unterbrechen die Einformigkeit, aber als blosse Aus- 
nahmen bilden sie keine Gebirgslandschaff mehr. Der 
Gash verliert daher auch seinen frfiheren Charakter, er 
wird nach und nach formlich Torrent; in der Ehene stromt 
er nur in der Regenzeit fiberirdisch. Die Teiche ver- 
sehwinden; in der trockenen Zeit findet man untief unter 
dem Sande eine reichliche unterirdische Stromung. Er 
tritt schon bei Kassala sehr nahe an den Atbara hinan 
und es fragt sich, was bei seiner bestandigen Neigung 
gegen Westen die Vereinigung so lange hindere und ob 
er sich fiberhaupt mit ihm vereinige.

Es war Herrn A. de Courval’s Verdienst, zuerst erkannt 
zu haben, dass der Gash, wie er sich ausdrfickt, in eiaem 
Arme in den Atbara mfinde; aber er hatte- genauer ge- 
nommen sagen kdnnen, dass er wenigstens darein mfinden 
konne. Der Gash geht namlich von Kassala an Ebret 
vorbei in das Gebiet der Hadendoa nordwiirts, parallel 
mit dem Atbara, kaum- 15 Stuiiden von ihm entfernt., 
Seinen natiirlichen Lauf unterbrechen zwei Umstande, vorerst 
die von der Natur gebildete Wfiste El Haued^, dann die 
Kunst des Menschen.

Wir mfissen uns vorstellen, dass der Gash in alter 
Zeit direkt dem Atbara zufloss, sich aber nach und nach 
durch Ablagerung den Weg dahin- versperrte und vor dem
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gegea Westen von ihm selbst angelegten Damm rechts 
abweichen musste. Je welter die Ablagerung ging, urn so 
mehr verlangert sich der Damm zwisehen beiden Fliissen 
and dieser Damm 1st die Hauede, die sich immer mehr 
ausstreckt, so dass es am Ende dem Gash unmdglich werden 
muss, sich dem Atbara wieder zu aahern. Von Kassala 
nordwarts ist niimlich das rechte Ufer hdher als das linke; 
so ist es moglich, das linke Ufer durch Hindernisse unter 
Wasser zu setzen, wahrend das rechte Ufer schon zu hoch 
liegt. Der bedeutende Schlamm des Gash hat daher das 
linke Ufer durch viele Jahrhunderte bestandig erhdht, bis 
endlich das angesetzte Land so hoch zu liegen kam, dass 
es fiir das Wasser nicht mehr erreichbar war. So entstand ' 
die fruchtbare, aber wasserlose Steppe Hauede, die, wenn 
sie Eegen erhalt, iippiges Gras erzeugt.

Die Kunst ferner, die den Gash zur Bewasserung des 
Landes benutzt, vertheilt seine Wassermasse und hindert 
ihr Weiterkommen. Er wird auf seinem linken Ufer durch 
kiinstliche Damme zur tjberschwemmung gebracht^und die 
Breite der iiber§chwemmten Ebene fanden wir durch- 
sehnittlieh Stunden. Seine Anwohner sind die Hal- 
lenga, die Segolab und die Hadendoa, im Verein mit den 
gemisehten Einwohnern von Kassala. Unter Aufsicht der 
Eegierung errichten sie dem ganzen Laufe nach von ober- 
halb Kassala an kiinstliche Stromwehren (Djisr), die den 
Wasserstrom hemmend ihn auf das flache Land ableiten. 
Diess geschieht vom Monat August an, wo der Strom regel- 
massig zu fliessen anfiingt, und er bedeckt das Land zwei 
Monate lang. Im November pflanzen die Leute ihre Durra 
und schon im Eebruar findet die Ernte Statt. Der Gash 
macht also das Land Taka zu einem ungemein fruchtbaren

Strich. Er wird von oberhalb Kassala (Hellet Sherif) bis 
Umbereb gegeniiber Baluk zur Kultur benutzt, so weit 
reicht also der Winterstrom in gewdhnlichen Jahren, und 
man muss sich verwundern, dass er bei der Ableitung so 
weit hin gelangen kann. In Jahren aber, wo in Abessinien 
sehr viel Eegen fallt, ist es ihm tfotz.Allem doch noch 
moglich, sich bis zum Atbara Bahn zu breehen; doch ist 
diess seit 20 Jahren nicht mehr vorgekommen und wird 
immer seltener werden. Den 16. August 1862 iiberschritt 
ich auf der Eiickreise von Berber nach Kassala ein kleines 
Sandbett (Chor) in der Ebene Suane bei Umm Hahdel, 
etwas nbrdlich von dem Punkte, den Herr v. Courval als 
Miindung bezeichnet. Diesen Ort heissen die Hadendoa 
Gash-da (Gasch-Mund) und bezeugen so durch das lebendige 
Wort den Ursprung. Als ferneres Zeugniss stehen hier 
einige Tamarisken, die am Gash von Kassala haufig, sonst 
nirgends in der Umgegend vorkommen und deren Samen 
nur der Wasserstrom herbeifiihren konnte. Es thut Nichts 
zur Sache, dass das Sandbett sehr klein ist, da es der 
Fluss nur sehr selten erneuert und bei der Ableitung nie 
eine grosse Wassermasse hierher gelangen kann. So darf 
der Gash kaum als ein Zufluss des Atbara angesehen wer
den, da er ihm nur ausnahmsweise Wasser zufiihrt und 
jedenfalls in sehr geringer Quantitat. Sein Nutzen bleibt 
ganz der Landschaft Taka, die er wohl 30 Stunden lang 
befruchtet ').

’) Die Miindung des Gash-Bettes in den Atbara liegt Mernach in 
17° 9' N. Br. Der bei Tokar nahe dem Rothen Meere versiegende 
Fluss ist nicht der Gash, wie Einige friiher annahraen, sondern nach 
Munzinger der Barka, mit dem sich nach Heuglin ein vbm Djebel brbay 
Langay oder Langheb herabkommender Chor rereinigt. A. P.

Ein geographisclier tlberblick der W etter-Bew eguiig des Janiiars 1864 in Europa.

Mt einer Bemerliung zur Theorie der Stiirme.
Von A . M u h ry .

%■ 1-
Wenn man Anwendung macht von der Vorstellung 

eines dstlichen Wind-Pols, als zusammehfallend mit einem 
ostlichen Winterkalte-Pold, in der Mitte des polarischen 
Kontinents von Asien^ ’wenn man ferner demzufolge die 
Lage der mit ihren meteorischen Eigenschaften unter sich 
kontrastirenden Passate und Anti-Passate dahin wie nach 
einem Central-Gebiete gerichtet sich denkt und dann durch 
deren .wechselndes, als Wirkung der Erdrotation immer 
nach rechts, drangendes, seitliches Vorriicken die zeitweise 
vorkommenden grossen Weehsel der Witterung in den ver-

schiedenen Erdstrichen der extratropisehen Breiten er- 
klart, — so findet man sowohl mit solcher Vorstellung eine 
unzweifelhaft richtige Deutung der im Laufe des Januars 1864 
fiber Europa vorgekommenen Wetter-Bewegungen, wie auch 
in diesem Falle aufs Neue und in vor^iiglicher Weise eine 
Bestatigung des angedetiteten geographischen Windsystems 
auf der nordlichen Halbkugel selbst. Diess durch Kompp- 
sition der beobachteten Thatsachen darzulegen, soli hier 
versucht werden ').

') Die Belege sind genommen aus den regelmassigen Beobachtungen,, 
fiir deren tagliche Mittheilung man in neuester Zeit mehreren Pages-
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Der damalige allgemeine Vorgang in der Atmosphare 
liber Europa war in seinen Hauptziigen folgender. Naehdem 
den ganzen Dezember 1863 hindurch iiber Europa ein 
siidwestlicher Luftstrom oder ein Anti - Passat herrschend 
gewesen war, mit ungewohnlieher 'Warme, niedrigem Baro- 
meterstande, hohem Saturations-Stande, Triibe und Regen, 
auch mit sehr heftigen Stiirmen, zumal vom 2. bis 4. De
zember, erschien mit dem Anfange des Januars das Gegen- 
theil der genannten Erscheinungen, ein norddstlicher Luft
strom Oder ein Passat, sehr schwach wehend, mit strenger 
K alte , hohem Luftdruck, Heiterkeit und Trockenheit, und 
zwar, vorriickend mit der rechten Seite seiner zwischen 
NO. und SW. gerichteten Strdmung, also von Siidost nach 
Nordwest hin pendelartig sich bewegend. Gegen 3 Wochen 
lang befanden sich damals das siidliehe und das mittlere 
Europa unter jenem Passat oder Polarstrom, welcher aktiv 
vordringend den ihm zur rechten Seite liegenden, zur Zeit 
schviacheren oder passiv sich verhaltenden Anti - Passat 
oder Aquatorial- oder Antipolar-Strom fortgeschoben hatte 
und so erhielt. Der letztere blieb im nordliehsten Theile 
Europa’s bestehen mit seiner hdheren Temperatur und den 
anderen Eigenschaften (wie auch im siiddstliehen Theile 
Europa’s ein anderer Anti-Passatstrom sich andeutete) und 
etwas nach der Mitte des Monats wurde er wieder aktiv, 
drangte nach seiner rechten Seite hin und schob den 
Polarstrom langsam zuriick von Nordwest nach Siidost, 
wohin auch eben so allmahlich warmere Temperatur sich 
verbreitete. Am Ende des Monats erschien dann noch ein 
Mai im mittleren Europa Kalte u. s. w. mit einem Polar
strom, jedoch diess Mai von der anderen Seite, auch von 
Nordwest her seitlich vorriickend oder in diesem Falle 
passiv, fortgeschoben; er war auch von geringerer Breite 
und weniger kalt als der friihere, also ein zwischen zwei 
Siidweststrdmen passiv nach seiner linken Seite, nach 
Siidost hin sich bewegender Nordoststrom.

Es kommt nun darauf an, nachzuweisen, dass die Ver- 
theilung und die Umsetzung der meteorischen Verhaltnisse 
in Europa. in der eben angegebenen Weifee sich ereignet 
haben, namlich mit dem gleichsam pendelartigen, langsamen 
Vor- und Zuriickschwanken von zwei (ja in diesem Ealle 
wahrscheinlich von vier, je zu zwei) unter einander scharf 
kont^astirenden Passatstrdmen, diesen fundanlentalen Stro- 
men der Atmosphare, welche nach Unserer Vorstellung 
ihren Wind-Pol in der Mitte Nord-Asieus haben, diesen 
strahlenfdrmig umkreisen und nun gleichsam wie die

Speichen eines Rades erscheinen, welches sich bald nach 
der einen, bald nach der anderen Seite dreht. — Es'sind 
besonders drei Zeitpunkte mit entschieden eintretender 
Wetterwende zu unterseheiden:

1. Zu Anfange des Januars rasches Eintreten von 
Kalte, das war aktives rechtsseitiges Vorriicken des Nord- 
ost- oder Polarstroms (also Hinaufschieben des Siidwest- 
oder Anti-Polarstroms), von Siidost nach Nordwest hin 
pendulirend.

2. Bald nach der Mitte des Monats Aufhdren der 
Kaltezeit, das war Wiederherstellung oder aktives rechts
seitiges Vorriicken des Siidwest- oder Anti-Polarstroms 
(also Hinunterschieben des Nordoststroms), in der ent- 
gegengesetzten Richtung, nach Siidost hin pendulirend.

3. Gegen Ende des Monats abermaliges Erscheinen 
eines Polarstroms, das war aber diess Mai passiver Art, 
er kam von der anderen Seite, von Nordwest her, war 
auch weit schmaler, also indem er innerhalb zweier 
Antipolar- oder Stidweststrdme, welche aktiv nach Siid
ost hin vorriickten, mitgefiihrt wurde.

§ . 2.

1. Wie gesagt, am Anfange des Januars verbreitete 
sich rasch Kalte iiber Europa von Siidost nach Nordwest 
hin, etwa bis Petersburg, Stockholm und Nairn in Schott- 
land (5 8“ N.), aber weiter ndrdlich, in Haparanda (66° N.) 
in Lappland, blieben die Eigenschaften des Siidweststroms 
erhalten. Am 30. Dezember sehen wir noch den ganzen 
mittleren Giirtel Europa’s ■ unter einem milden Siidwest- 
strome mit niedrigem Barometer u. s. w ., aber im siid- 
lichen Europa scheint gleichzeitig sehon 6in Nordoststrom 
vorhanden zu sein, aus Rom wurde schon das Weihnachten 
als ungewdhnlich kalt gemeldet, Florenz hatte am 30. De
zember nur 2,8° R., Baromet. 763, das hoch liegende 
Madrid nur —0,6° mit Ostwind, Barom. 774; auch in 
Palma und in San Fernando bei Cadiz waren NNO. und 
ONO. mit 8,6° und 5,6° bei hohem Barometer 768 
und 769. — Dagegen war am genannten Tage in Wien 
noch 4,5° bei niedrigem Baromet., 752 '), in Leipzig —0,6°, 
Barom. 758, in Strassburg 3,6° mit W., in Nairn 2,6° mit 
W8W ., jedoch in ■ Petersburg war damals Kiilte, —10° 
mit NW ., freilich wegen der Niihe des Aquatorialstroms 
mit niedrigem Barometer, 749.

Am 31. Dezember finden wir die Kalte von Siidost

blattern Dank wissen muss als Verm ittlem  der von den Meteorologi- 
’ sehen Central-Anstalten ihnen dargebotenen Befunde. Namentlich sind 

anzufuhren: die „Hamburger Bdrsenhalle” und „Neue Hamburger Nach- 
richten”, die „Augsb. Allg. Zeitung” , die Englische „Times” , das Eus- 
sische ..Journal de St.-Petersbourg” , das Pranzosische ..Bulletin inter
national de I’observatoire de P aris” .

') Die Barometer-Angaben nach Millimetern sind immer reducirt 
auf die Meeresgleiche, die Therra'om'etergrade sind nach Eeaumur’s 
Skale gegeben; die Aufnahme der Meteore erfolgte'des Morgens um 8 
Oder 9 Uhr; erklarlicher Weise ist die Windrichtung, weil sie raomentan 
nach der Fahne bestimmt worden ist, nicht immer an Jedem einzelnen 
Orte die eigentliehe Stromrichtung angebend, iiberhaupt diirfen einzelne 
lokale und oft nur momentane Abweichungen die Auffassung des weiten 
Ganzen nicht beirren.
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her vorriickend, wie wenn mit der rechten Seite ein breiter 
Giirfel sich vorschiebt; in Turin waren nun 0,4°, in 
W’ien —2,0° mit NW ., Barometer 763, in ' Strass- 
burg 1,7° mit NO., in Leipzig — 6,3°, Barom. 768, dabei 
Nebel; auch im westlichsten Europa zeigte sich dasselbe 
Vorriicken und ist hier besser nachzuweisen, in Madrid 
■waren 0,9° mit NO., Barom. 767, in Besan9on 0,9° mit SO., 
Barom. 763, in Avignon und Marseille NO. (am Tage 
zuvor NW.), in Bordeaux 0,8° mit 0. und Triibe; dagegen 
waiter ndrdlich war es warmer, in Rochefort 5,4° mit S., 
Barom. 758, in Brest 9,7° mit SSW., Barom. 752, in 
Havre 1,5° mit 0 . und Nebel, Barom. 752, in Paris 1,2° mit 
SSW. und Nebel, in Greenwich 0,9°, Barom. 759, Nebel, 
in Nairn —0,5° mit S.

Am 1. Januar kam die dstliche Slromung nach Got
tingen, Brussel (— 1,3° mit NO., Barom. 759), Greenwich 
(0,6° mit ONO., Barom. 759), Nairn (— 0,8° mit ONO., 
Barom. -767), Kopenhagen (—4° mit ONO., Barom. 769), 
in Libau waren — 7,2° mit NNO., Petersburg— 8,7° mit N., 
Stockholm —8,7°, Barom. 766, Moskau — 10°, dagegen 
Haparanda hatte nur — 1,4°.

Am 2. Januar drangen Kalte und schwererer Luftdruck 
ferner nordwestwarts vor, Paris hatte nun —4,3 ° , das 
Barometer stieg- auf 770 mit NO. und heiterem Himmel, 
Greenwich hatte — 1,2° mit NO. und Barom. 774, Nairn 
—3,5° mit ONO., Barom. 774. Wir erkennen nun in der 
That Europa von einem breiten Nordoststrome iiberweht, 
aber mit Ausnahme des nordlichsten und des siidHchsten 
Theiles dieses westliehen Auhanges von Asien, hier sind 
die beiden seitlichen Grenzen des Passatstroms zu be- 
merken. Die Richtung war auch im ndrdlichen Theile 
noch eine norddstliche, wenigstens ONO., obwohl erklar- 
licher Weise die Lage des Winterkalte-Pols, etwa zwischen 
60° und 70° N ., bewirken muss, dass unter den daher 
kommenden wie dahin gehenden Strdmen, welche ihn 
strahlenfdrinig umgeben, eine Anderung der Richtung aus 
der. Reihenfolge hervorgeht; im siiddstlichen Europa muss 
daher die Richtung eines Passatstroms schon entschiedener 
nordostlich sein, im nordwestlichen Europa aber der dst- 
lichen sich nahern; dasselbe gilt analog fiir die Richtung 
der Anti-Passatstrome. Am genannten Tage flnden wir 
aussefhalb des kalten Polarstroms geblieben Haparanda (viel- 
leicht auch • Archangel, Hammerfest, Drontheim?) und auch 
im Siiden Neapel (6°, SW.), Palermo (8,3°, SW. mit nie- 
drigem Barometer, 755), Alicante (8,7°), Palma (9,2°, NW., 
Barom. 759), so dass man sogar wagen kann, ungefahr die 
Breite eines Polarstroms oder Passats zu bestimmen; im 
vorliegenden Palle reichte sie etwa von Nairn bis Palermo, 
von 58 bis 38 N ., das waren 20 Breitengrade =  300 
Geogr. Meilen (z. B. am 6.- Januar hatte Petersburg

—6°, NW. und Nairn — 5,7°, SSO., aber Leipzig —13°, 0., 
Bern —11°, SO., ,Livorno — 1,3°, ONO., Neapel 2,2°, N., 
auch Palma, Alicante und Cadiz batten NO., aber Palermo, 
wenigstens am folgenden Tage, 2,9°, WSW.); diese Breite 
ist eher zu schmal als zu gross angenommen.

Es ist wohl hinreichend deutlich, dass die Kalte und 
iiberhaupt die ganze Ostlichkeit und Kontinentalitat der 
meteorischen Zustande damals wirklich langs einer langen 
Liuie von Siidost nach Nordwest hin vorriickte, das heisst, 
sie beruhte auf einem aktiven Polarstrome. Die Geschwin- 
digkeit, mit welcher diess geschah, lasst sich ungefahr 
daraus ermessen, dass diese Linie, um von W'ien nach Nairn 
zu riicken, etwa 2 Tage bedurfte. Die Richtung des gan- 
zen Stroms lasst sich ungefahr an der vorriiekenden rechten 
Seite oder ndrdlichen Zwischengrenze erkennen, welche 
freilich weder als. schroff trennend noch streng gerade, 
sondern eher als allmMich iibergehend und Kurven bil- 
dend gedacht werden muss, sie scheint z. B. ein Mai von 
Petersburg nach Bordeaux verlaufend, d. i. NO., auf dem 
Globus gesehen. Beachtenswerth ist, was die Zwischen- 
grenze betrifft, dass langs derselben, also zwischen zwei 
unter sich kontrastirenden Passatstrdmen, ein breiter Strich 
mit Zeichen des tbergangs wahrnehmbar ist, erfiillt mit 
Nebel, Wolken oder N^iederschlagen,-als Regen und Schnee; 
vermuthlich und meistens nachweisbar befindet sich hier 
auch eine Ausgleichung der extremen Barometerstande, 
indem der niedrigste Luftdruck langs der Mittellinie eines 
Siidweststroms verlauft, dagegen 'der hdchste langs der 
Mittellinie eines Nordoststroms, so dass parallel streichen 
ein Barometer-Thai und ein Barometer-Hohenzug und zwi
schen beiden ein tlbergang. Diese Vertheilung gilt auch 
fiir die Temperatur, es scheint, dass die strengste Kalte, 
ceteris paribus, langs der Mittellinie eines Polarstroms sich 
halt, well zu beiden Seiten warmere Strome angrenzen, 
demnach muss ein schmaler Polarstrom weniger Kalte haben, 
und dasselbe ist in umgekehrter Weise auf die milde Tem
peratur der Anti - Polarstrome anzuwenden. —  Auch das 
Drehen der Windfahne, von SW. iiber W., NW. nach NO. 
hin erfolgend, ist in mehreren Angaben wahrnehmbar, wie 
es in diesem Falle, wo der Nordost-Passat nach, seiner 
rechten Seite hin an die Stelle des Siidwest - Passats trat, 
die Theorie verlangt ’) (so dass nicht etwa ein Dreheji der 
beiden Strome selb%t in ihrer ganzen Breite, sondern nur 
etwa an einzelnen lokalen Theilen der Zwischengrenze, 
noch weniger aber . ein senkrechtes Gegeneinanderwehen 
derselben, ein gegenseitiges Stauen, in der Vorstellung vqm 
Wechsel der Passate Geltung haben darf).

') Kaheres hieriiber findet sich in „Beitrage zur Qeo-Physik und 
Klimatographie” , 1863, Heft I, S. 46.
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So blieb die Lage eines breiten Passats iiber Europa 
etwa 2-|- Wocben herrschend mit schwachem Luftzuge, 
strenger Kalte, hohem Luftdrucke, geringer Dampfmenge, 
heiterem Himmel und bei massiger Schneedecke. Indessen 
darf man nicht vdllige Statigkeit der beiden neben einander 
liegendeii und in entgegengesetzten Eichtungen wehenden 
Strdme sieh denken, sondern indem beide nach rechts 
drangen, wie auch jeder Fluss that, fluktuiren sie einiger- 
maassen, indem bald der eine, bald der andere reclitsseit- 
lich vordringt. Diess 1st an den Zwischengrenzen am 
beaten wabrnehmbar. So geschah es, dass das ndrdlichste 
Europa scbon nach einigen Tagen wieder frei wurde vonu 
Polarstrom und vom Aquatorialstrom wieder eingenommen 
war. Offenbar erfolgte am 4. Januar ein Vorriicken des 
letzteren und in Folge davon eine Verschiebung des ersteren 
nach Siidost hin; damals erfuhr auch die Stadt Algier ihren 
kaltesten Tag, es werden hier 4° gemeldet mit Schneefall,

und XW., Barom. 770.
Am 6. Januar war der Stand der Meteoration iiber 

Europa etwa folgendermaassen Tertheilt: im Westen hatte 
Nairn —5,7°, SSO., Barometer 769, Greenwich —6,6°, 
Barom. 768, Brest — 1,5°, SO., Bordeaux— 5,6°, Bar. 765, 
Bilbao 1,1°, OSO., Madrid 1,5°, NNO., Cadiz 9°, O SO .,— 
in der Mitte Leipzig — 13,0°, 0., Barom. 774, Wien —7,0°, 
Barom. 767, Bern — 11,3°, SO., Livorno — 1,3°, ONO., 
Barom. 767, Neapel.2,2°, N ., Heiterkeit, — im Osten 
Nikolajew — 13°, Moskau? — , dagegen finden wir im 
ndrdlichsten Europa weit mildere Temperatur und den 
Aquatorialstrom, in Haparanda — 1°; WSW., Kopenhagen 
— 0,5°, WNW., Petersburg — 6,3°, NW., Barom. 763.

Am 8. Januar zeigten sieh selbst bis zur Mitte Deutsch- 
lands die Vorboten einer eintretenden Umsetzung der Pas- 
sate, der Aquatorialstrom schwankte nach rechts, jedoch 
bald wieder zuriick, in Gottingen erschien an jenem Tage 
am friiher heiteren Himmel Gewdlk, das entschieden aus 
W esten herzog; aber der Polarstrom hielt Stand, noch an 
demselben Tage versehwanden die Wolken, der Polarstrom 
drang sogar nun noch weiter nordwarts als friiher, denn 
zwei Tage nachher finden wir ihn auch in Haparanda mit 
__11,1°, N. und hohem Barometer, 771.

Ein abermaliger Versuch des „Sudwesters” , nach rechts 
zu riicken und den „Nordoster” zu • verdrangen, machte 
sieh bemerklich am 14. Januar; in Gottingen (dem Beob- 
achtungsorte des Verfassers) erschienen am Morgen cirri, 
langsara, aber entschieden von West herziehend, wiihrend 
upten Ost blieb, in London fiel Regen, auch in Brest,

, Paris und noch siidlicher war der friiher heitere Himmel 
getrubt, obgleich unten der kalte ostliche Luftzug beharrte, 
also wieder langs der breiten Zwischengrenze; aber weiter 
nach Siidosten hin blieb ausser der Kalte auch die Heiterkeit,

so in Leipzig — 15°, Bern — 12°, Toulon —0,8°, ONO. 
Damit war im hohen Norden wirklich entschieden Gebiet 
gewonnen vom Anti-Passat, es war erhohte Temperatur 
eingetreten mit W. und WNW., in Haparanda 4,o° (viel- 
leicht —^4°), Barom. 775, in Petersburg —^2,2°, Barom. 764, 
Stockholm 3,o°, SW., Barom. 777, Riga 1° (und nun ver- 
gleiche man daJhit gleichzeitig Florenz —4,5°, Turin 
— 10,0°). Sehr bald aber wurde wieder die Zwischengrenze 
nordwarts geschoben (man kann diess Wechselspiel der 
beiden Passate wohl bezeichnen als ein abwechselndes 
Aktiv- und Passivwerden, die seitliehe Bewegung ist pendel- 
artig und wohl verdienen die kurzen Vor- und Zurfick- 
schiebungen einen besonderen Ausdruck, vielleioht die 
„pendulirende Verschiebung der Zwischengrenze” , zum 
Unterschiede von einem „vollstandigen Passatwechsel”, 
wahrscheinlich .findet auf der Zwischengrenze diess Pendu- 
liren immer Statt; dadurch ist mancher Wettervorgang er- 
klarlich). In Gottingen war das erwahnte Cirrus-Gewolk 
schon am Mittag wieder verschwunden und es herrschte 
wieder der heitere 0. und SO. mit — 9°, auch in London 
stellte sieh der Frost wieder ein. Strenge Kalte wird auch 
berichtet aus Pesth, Bucharest, Konstantinopel und Athen.

2. Der vollstandige Passatwechsel trat einige Tage spiifer 
ein, was Gottingen betrifft, am 19. JanuUr Mittags, der 
Himmel triibte sieh raseh im ganzen Umfange, ,bei milder 
werdender ruhiger Luft —0,5°, die Fahne drehte sieh 
langsam aus ONO. fiber SO. nach SSW., aber das Barometer 
hielt sieh noch mehrere Tage hoch, bis zum 22., dann erst 
fiel es und die Temperatur erreichte 7° R. Die Theorie 
muss erwarten, dass, da nuiT der Sfidweststrom rechtswarts 
sieh verschob, auch die Umsetzung der meteorischen Zu- 
stande in soleher Richtung, also nach Sfidost hin erfolgen 
musste und aus dem Uberblicke sieh ergeben wefde.* Diess 
verfehlt auch nicht, in soleher Weise sieh zu bewahren. 
Schon am 17. Januar sehen wir die ersten Vorboten der 
Umsetzung in Paris, wo cirri gemeldet werden bei — 2,8° 
und OSO., Barom. 767, Haparanda hatte —5,1°, S., Baro
meter 768, Petersburg hatte nur noch —3,9°, N., Bar. 776, 
Kopenhagen noch —5,4°; aber am 18. Januar hatte Peters
burg schon — 1,8°, NW., Nairn 1,4°, WSW., Paris 2,o°, SO. 
mit.Trfibe, auch in Schleswig begann Thauwetter schon an 
diesem Tage; am 19. Januar, wie gesagt, erreichte die 
•mildere und feuchte Luft auch Gottingen (Leipzig hatte 
noch — 10°), am 20. Frankfurt a. M. (Leipzig hatte nun 
— 1,3°, SW., aber Bern noch — 11,3°, SSO., Barom. 773, 
Livorno noch— 1,2°, ONO., Barom. 773, Neapel 1,6°, NNO., 
Barom. 770); am 21. bestand noch niedrige Temperatur, 
nahe unter Frost, in Strassburg und Montpellier mit Wind 
aus NO., 0. und SO., auch Leipzig hatte noch —2,8°, 
Barom. 773, W ien-—6;o°, Barom. 776', Florenz _4°
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Turin —8°, Rom 0,o°, N., Xeapel 2,o°, ONO., Barom. 770 
(als gleichzeitig Petersburg —4° mitW. hatte); am 22. sehen 
■wir Leipzig frei mit 1,6° und fallendem Barometer, 767 '), 
auchStrassburg hatte nun Thauwetter, 1,6° beiSW., aberBern 
noch —8,2°, Barom. 769 und Heiterkeit, Wien noch —6,7°, 
Barom. 772 (als gleichzeitig Petersburg —3,9°, SW., Baro
meter 751 hatte); selbst am 23. sind W i^  und Bern noch 
nicht frei (auch Konstantinopel hatte an diesem Tage 
noch —0,5°); erst am 24. erfolgt diess fiir Bern 0,7°, SSW., 
Barom,. noch. 767, und dann auch fiir Wien (und zwar 
wahrend nun im hdchsten Xorden, zu Haparanda, schon 
wieder ein anderer Polarstrom zum Vorschein zu kommen 
beginnt, mit —9,0°, aber Barom. noch 743, also hinter 
Oder zur linken Seite des vorriickenden Aquatorialstroms, 
gleichsam wie in dem sich umdrehenden Eade eine fer- 
nere Speiche). Das siidliche Frankreich war zur Zeit 
kiihler als das ndrdliche, Montpellier hatte nur 2,4°, Havre 
aber 7,o; offenbar geschah das weitere Zuriickweichen des 
Polarstroms im sudlichen Deutschland langsam, er blieb 
hartnackig iiberXeapel, Madrid, Lissabon; noch am 26. hatte 
Rom nur 0,9° mit X., bis zum 28. blieb hier Kalte (auch 
damals noch in Konstantinopel), jedoch am 28. finden wir 
in’Rom 8,o° mit S., aber Alicante scheint damals noch unter 
dem Xordoststrom gewesen zu sein. Lei der fehlen die 
Angaben, um die linke Grenze dieses Luftstroms noch

') Das Sinken des Barometers folgte Uberall erst einige Tage spater 
dem Eintreten des neuen Luftstroms.

weiter in ihrem Zuriickweichen zu verfolgen, indessen 
Zeitungsberichte melden von einer ungewbhnlich strengen 
Kalte bis zur Eisbildung in Agypten und in Syrien etwa 
zu dieser Zeit oder in der ersten Woche des Februars.

3. Nach einer Herrschaft des warmen Siidweststroms, 
die im nordlichen Deutschland etwa 10 Tage wahrte, stellte 
sich hier am 31. Januar aufs Neue Kalte ein, aber in ge- 
ringerem Grade und auch auf kiirzere Zeit. Wenn man 
nun Anfangs vermuthen durfte, dass hier abermals eine 
Riickkehr, also ein wiederholtes aktives rechtsseitiges Vor- 
riicken desselben Passatstroms, der so lange iiber Europa 
Stand gehalten hatte, zu Grunde liege, so lehrt doch der 
genauere tJberblick, dass in diesem Falle umgekehrt- von 
der anderen Seite, von Nordwest her ein zweiter Passat- 
strom herankam, also passiv und geschoben von einem 
zweiten hinter ihm, d. i. an seiner rechten Seite, liegenden 
Anti-Passatstrom. Dieser zweite Passat war weit schmaler 
(etwa um die Halfte) als der erste (vielleicht schon deshalb 
weniger kalt und ktirzer verweilend) und bald kam der 
dahinter liegende, ihn sehiebende Anti-Passat ebenfalls zum 
Vorschein und trat an dessen Stelle.

Wie die neue Kalte, Windrichtung und Barometerstand 
diess Mai nach der linken Seite des Polarstroms vorriickten, 
welcher aber wieder sich darstellte als in der Eiehtung von 
NO. nach SW. wehend und in der Gestalt wie ein sich 
drehender Fliigel einer Windmiihle nach links, nach Siidost 
hin sich bewegte, wird anschaulich durch folgendes Schema;

1 Nairn. Kopenhagen. Petersburg. i Haparanda.
24. J  annar — 0,7° NW. ; -  9,6°
28. 3,0° 0. — 1,7°, Barom. 750 — 5,3 NW. !
29. » 1,8 SSW. — 4,1 „ 766 — 14,7 NW.
30. 99 ; 3,6 SSO. —3,4NW .,Bar.773 — 19,5 NW. —15,3
31. 99

' — 2,5 SW. — 5,0
1. Februar 0,7 SW.
2. 99 1,0 W.
3 . 99 1 ! 0,5 SW. [
4. 99 1 I 1,2 SW. i'

Paris. Warschau i Bern. Wien. i Odessa. i Moskau.
24. Januar 0,4° SW. i i — 3° NW. j —  6,50SW.
28. >> 6,1°W., Barom. 764 1,6 1 l,l°S O ., Barom. 768 4,8°W., Barom. 763 i — 3,2 ! —  3,0 NW.
29. 99 4,1 N. — 2,2 NO. ' 0,5 W. „  761 2,9 W. „ 757 ! — 1,6 N. 1 —  5,8 W.
30. J) !"”-1,0 NO. „ 776 —3,6 NW. 1—4,0 SO. „  772 —4,1 NW. „ 775 ' —  2,2 NO. j — 19,2 N.
31. 99 -?,0 SO. — 7,4 SW. 5 — 11,0 NO. ' — 14,2

1. Febr. i - -4 SO. — 9,6 SO. —6,5 SO. 1 — 10,0 NW. ' — 1,8 NW.
2. 99 1“ -0,6 SW. ' —7,2 SW. 1 —8 SO. —  7,6 NW. i —  8 W. ■
3. 99 3 SW. — 6,6 i ; -  5,0 ‘ — .9,3 SW.
4. 99 \ — 2,1 SW. i 0,0 SW. -A 7,2 SW.

Hieraus ersieht man unzweifelhaft, dass das Eintreten 
strengerer Kalte (welche in Haparanda schon am 24. Ja
nuar bestand) in Petersburg am 29. Januar begann (aber 
noch nicht in Nairn war sie zu bemerken, das doch nur 
30 Geogi. Meilen siidlicher liegt, an der Ostkiiste Schott- 
lands), dass sie seitlich vorriickend erschien’ am 30. in 
Moskau, Kopenhagen, Warschau, Paris, Wien, Bern, am

31. in Odessa, dass ein bedeutendes Steigen des Baro
meters sich in gleicher Richtung bewegte, nachweislich in 
Kopenhagen, Paris, W ien, Bern, und dass die Windrichtupg 
damit iibereinstimmte (in diesem Falle musste langs der - 
linken, passiv vorriickendqn Grenze des Polarstroms die 
Drehung der Fahne in der ungewohnlichen Weise, von 
SW. iiber SO. nach NO., erfolgen). Auch hier liisst sich
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ungefahr die Breite des Polarstroms erkennen, sie war 
weit sehmaler als die des ersten, reichte etwa von Peters
burg nach Wien, d. i. von 59° N. bis 49° N., 10 Breiten- 
grade =  150 Geogr. Meilen, also etwa um die Halfte 
sehmaler- als die Breite des friiheren kiilteren. Auch der 
dazwischen liegende zwoite Aquatorial- oder Anti-Polarstrom 
lasst sieb einigermaassen seiner Breite nach bestimmen, 
denn als dessen rechte, vordringende Grenze Bern erreicht 
hatte , erschien dessen linke Grenze bei Haparanda, d. i. 
wieder etwa (von 66° N. bis 46° N.) 20 Breitengrade =  
300 Geogr. Meilen, also beinahe so breit wie der erste 
Passat war aueh dieser Anti-Passat. Endlich ersiebt man, 
wie rascb schon nach 2 Tagen diesem passiven Polarstrom 
an dessen rechter Seite ein -zweiter Anti-Polarstrom nach- 
riickend folgte; der letztere erschien in Petersburg am 
31. Januar, in Moskau am 1. Februar, in Odessa am 2. 
oder 3. Februar (die Drehung des Hades geschah also diess 
Mai sehr rasch).

§. 3.
Wer die oben gegebene Darlegung mit einiger Aufmerk- 

samkeit verfolgt hat, wird zugeben, dass im Monat Ja
nuar 1864 die Wetter-Bewegung iiber Europa fiir ihre 
niihere Untersuchung oder Analyse ganz besonders giinstige 
Gelegenheit darbot. Wir fin den dann die dabei in An- 
wendung gezogene geographische Vorstellung fiir die Er- 
klarung der meteorischen Vorgange jener Tage im weiteren 
Umfange Europa’s nicht versagend, namlich dass um den 
W interkiilte-Pol in der Mitte des polarischen Asiens ein 
Windsystem sich dreht, strahlenformig oder gleichsam wie 
ein Rad mit mehreren Speichen von versebiedener Breite, 
welche den von dort herkommenden und den dorthin ziehen- 
den Luftstromen entsprechen. In  jenem Monate erschienen 
iiber Europa von diesen Luftstromen vier, das Rad drehte sich 
Anfangs (hier an der Siidwestseite des ganzen ostlichen 
Wettersystems) von Siidost nach Nordwest, so dass iiber 
Europa lange ein breiter Passatstrom zu stehen kam, 
schwankte dann in kurzen Satzen einige Mai zuriick und 
wieder vor, wurde aber schliesslich zurtickgedreht, von 
Nordwest nach Siidost, womit ein Anti-Passat und dann 
ein zweiter Passat iiber Europa bin gefiihrt wurden. Da 
die einzelnen neben einander liegenden grossen Luftstrome 
in regelmassiger Abwechselung zu je zwei ganz entgegen- 
gesetzte physikalische Eigenschaften besitzen, je nachdem 
sie vom Kaltepol herkommen oder dorthin gehen, so werden 
durch das Drehen dieses Rades kontrastirende meteorische 
Zustande in kiirzerer oder langerer Zeit iiber einen Ort 

-^hinweggefiihrt, wahrscheinlich aber besitzen die breiteren 
Strome, ceteris paribus, in hdherem Grade ihre charakte- 
ristischen Eigenschaften als’ die schmaleren. Der Gewinn 
ist vorzugsweise hoch zu achten, dass es diess Mai moglich

gewesen ist, die Jieiden Grenzen und also die Breite von 
zwei Passaten und von einera Anti-Passat wenigstens an- 
nahernd zu bestimmen, was bisher noch niemals fiir Europa 
versucht worden war, so viel dem Verfasser bekannt ist 
(wohl aber ist schon friiher bei einem in ISTord-Amerika 
geographisch beschriebenen Polarstrome, dort von Nordwest 
her gerichtet, eine solche Bestimmung thunlich gewesen ')).

Die Aussichten auf eine vollstandigere geographische 
Auffassung gleichzeitiger Meteorations - Verhaltnisse auf der 
Grundlage des tellurischen Windsystems, wenigstens auf 
der nordlichen Halbkugel, sind in der neuesten Zeit rasch 
nahe geriickt. Von selbst tritt der Wunsch hervor, dass 
das zu sammelnde Beobachtungs - Material noch Erganzung 
linden moge nach einigen wichtigen Seiten bin, wenn auch 
nur an einzelnen Orten, nur hinreichend, um die dortige 
Anwesenheit eines oder des anderen fundamentalen Luft- 
stroms ersehen zu konnen. Als solche Orte kann man 
bezeichnen: im nordlichen Skandinavien etwa Hammerfest, 
Drontheim, Bergen, weiter westlich die Fiiroer und Rey- 
kiavig auf Island, nach Osten hin Archangel und die 
Strecke ostlich von Petersburg, Nowgorod und Moskau 
nach Jakuzk hin. Da nun bald eine Telegraphen - Linie 
bis zur Ostkiiste Sibiriens am Amur-Flusse sich erstrecken 
wird, so eroffnet sich in der That die Aussioht auf grosse 
meteorologische Belehrungen, indem zu hoffen ist, dass 
vielleicht sogar die Reihenfolge der grossen Luftstrome er- 
kannt werde, wie sie strahlenformig den Winter-Pol bei 
Jakuzk umkreisen und wie sie sich verschieben und viel
leicht auch sich vergrossern und verkleinern. Auch fiir 
Europa ist noch eine Ausdehnung der meteorologisehen 
Ubersicht im Siidosten wiinschenswerth, z. B. nach Konstan- 
tinopel, Trapezunt, Smyrna, Athen, Aleppo, Alexandria, 
Tripolis. Sogar fiir die Mitte Europa’s fehlt noch in Deutsch
land eine iibersiehtliche Vereinigung oder wenigstens syste- 
matische Sammlung der taglich aufgenommenen Beobach- 
tungen, welche hier so zahlreich und so umsichtig angestellt 
vorhanden sind wie kaum in irgend einem anderen Lande auf 
der Erdkugel. Endlich muss noch als ein besonders wich- 
tiger meteorologischer Beobachtungsort bezeichnet werden 
im Atlantischen Ocean die Azoren, denn diese Inseln liegen 
ziemlich in der Mitte zwischen den beiden geographischen 
Windsystemen unserer nordlichen Halbkugel, dem Ameri-

’) S. ,,Beitrage zur 6eo-Physik” u. s. iv. 1863, Heft I ,  SS. 83 
und 85, Auch findet man in dieser Zeitsohrift, 1861, Heft I I ,  und 
im Appendix der ,,Klimatographischen fjbersicht der Erde” 1862, S. 677 
schon eine geographisch-meteorologische Beobachtung eines iVechsels 
der beiden Passate in Europa im Januar 1861, velcher demjenigen des 
Jahres 1864 ganz analog sich yerhaltend sich erweist und dessen Gestal- 
tung iiberhaupt zuerst den Verfasser hingewiesen hat nach dem richtigen 
Windpole wie auf die richtige Lage und die Art der Umsetzung der 
beiden Passate, (Jener Appendix bildet eigentlich das erste Heft der 
„Beitrage zur Geo-Physik”,)
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kanischen und dem Europe-Asiatischen, jj. i. ziemlich gleich 
entfernt vora westliehen und vona dstlichen Wiuterkalte- 
Pol, da wo der riickkehrende und herabgestiegene Passat 
Oder Anti-Passat sich theilt, nach Europa als Siidwest 
weiter zieht, aber nach Nord-Amerika als Siidost, wobin 
aucb der Polarstrom als Nordwest kommt (diess gilt we- 
nigstens fiir die untere Sebiebt der Atmospbiire); also etwa 
in diesem Trennungswinkel liegen die Azoren (vielleicht 
stebt damit in Verbindung die Hiiufigkeit der Stiirme eben 
nordlich von dieser Stelle, obwobl zu erinnern ist, dass 
im Sommer nur ein einfacber Kalte- und Wind-Pol an- 
genommen wird im Circumpolar-Meere, im Umfange des 
Erdpols selbst, aber die Stiirme ereignen sicb aucb vorzugs- 
weise nur im Winter).

Eine Bemerkung fiir  die Theorie der Stiirme. — Das 
eben Vorgetragene, die Anwendung des erkannten geo- 
grapbiseben Windsystems, die Untersuebungen und Befunde 
liber die Yertbeilung und das Yerbalten der fundamentalen 
atmospbariseben Strome, und die angedeuteten ferneren 
Aufgaben und Mittel bezieben sicb niebt allein auf die 
eigentlicben sogenannten Witterungs-Verhaltnisse, sondern 
sie baben gleicbe Bedeutung fiir das eben jetzt so ersebnte 
und erstrebte Verstandniss der Stiirme. Dieselben grossen 
Luftstrbme, welebe den Wettervorgangen zu Grunde liegen, 
sind aucb die wirkenden Faktoren bei den Stiirmen; was 
wir an Kenntniss gewinnen in Bezug auf das Wetter, das 
kommt aucb der Tbeorie der Stiirme zu Gute. Aucb die 
Eichtung der im westlicben Europa so gefiircbteten Siidwest- 
oder Weststiirme unserer Winter ist dieselbe, wie wir sie 
eben in Beispielen rubig strbmender Anti-Passate geo- 
grapbiseb liberblickt baben. Die Stiirme dringen gleicb- 
falls nacb dem Winterkalte-Pole, aber in ungewobnlicber 
Eile, vermutblieb weil dort zur Zeit grdsserer Bedarf an 
Euft ist, indem sie ja uberbaupt zur Kompensation der 
von dort mit dem Passat fortziebenden oder fortgezogen 
werdenden, d. i. aspirirten, Luft dortbin dringen. Der 
Grund eines nngewdhnlicb grossen Luftbedarfs am Kalte- 
Pol ist darin zu vermutben, dass ein Polarstrom eiliger 
nach den siidlichen Zonen bin aspirirt worden ist, und der 
Grund hiervon kann sein eine Zunahme an Wiirme am 
siidlichen Ort, aber aucb eine Zunahme an Kalte (dureh 
Ausstrahlung bei heiterem Himmel und bei Calme) im 
nbrdliehen kaltesten Gebiete. Letzteres ist im Winter das 
Wahrscheinlichere und vielleicht giebt es und findet man 
dereinst fiir jeden Siidweststurm Europa’s den korrespon- 
direnden Nordoststurm in Asien, um so mehr, da bereits 
erwiesen ist, dass im nbrdliehen Theile des grossen Kon- 
tinents Asien (wie aucb in JSTord-Amerika), im Gegensatz 
zum A erhalten auf den beiden Oceanen gleicher Breiten- 
grade, der Polarstrom an Haufigkeit oder Dauer den Anti-

Polarstrom liberwiegt und dass bier eben im Winter die 
Polarstrbme stiirmisch voi'kommend sieh verhalten.

Die Eichtung der Winterstiirme in Europa ist in der 
That meistens WSW ., wenn aucb mit maneben lokalen 
und momentanen Schwankungen, und fast regelmassig mit 
am Ende eintretendem Kordwest, mit welchem aucb einige 
Erniedrigung der Temperatur und einige Erhbhung des 
Luftdrucks einzutreten pfiegen. Der Verfasser "dieser gele- 
gentlichen Ausserungen iiber die Stiirme will nicht den 
Untersuebungen ausgezeichneter Forscher vorgreifen, welche 
schon lange den Stiirmen ein spezielles Studium gewidmet 
baben, allein unterstiitzt durch eine erworbene Ubung in 
geographischer Auffassung der meteorischen Thatsaehen und 
auf ein danacb erkanntes tellurisches System wagt er zu 
aussern, dass er bis jetzt in Europa noeh keinen Cyklon 
unter den ihm bekannt gewordenen Beschreibungen von 
Winterstiirmen, wie sie drei oder vier Mai in jedem Jahre 
vorzukommen pfiegen, hat finden oder erkennen kbnnen 
(obgleich unzweifelhaft im Sommer kleinere oder grbssere 
Wirbelwinde und Wirbelstiirme, mit elektrischen A '̂orgiingen 
verbunden, aucb in Europa nicht verkannt werden kbnnen).

Will man die so gefiihrliehen Winterstiirme Europa’s 
vorauszusehen mbglich maehen, so muss man sie nicht 
als Cyklonen sich vorstellen und erwarten, sondern in der 
beschriebenen, mit Thatsaehen belegten geraden Gestalt, als 
einen von Westen sehr eilig nach dem Kalte-Pol hinzie- 
henden breiten Luftstrom, den gewbhnlicben Anti-Passat, 
welcher sehr wahrscheinlieh Kings seiner Mittellinie den 
geringston Luftdruck hat und welcher nach seiner reehten 
Seite, aktiv vorzurucken ;^egt. Ein soleher Sturm ist 
deshalb zu erwarten an einem Orte, wenn bier das Baro
meter rasch fallt, weil der Siidweststrom mit seinem un- 
gewbhnlicb geringen Luftdruck sebon nahe an der Nordwest- 
seite des betreffenden Ortes vorhanden i s t , und ein un- 
gewbbnlich niedriger Barometerstand wird dadurch sein 
Verkiindiger, dass die leichtere herankommende Luft schon 
seitlieh auf die benachbarten Barometer einwirkt ’). Daraus 
wurde die Eegel zu folgern sein, einen kommenden Sturm 
schon als im Nordwesten vorhanden zu denken und mit 
seiner reehten Seite wahrscheinlieh vorriickend zu erwarten, 
also in soleher Eichtung danacb auszuschauen )̂.

*) Die Behauptung mag gewagt werden , was die Drsache des so 
geringen Luftdrncks im sturmischen Anti-Passat betriift,. dass diese in 
der "'Geschwindigkeit des Stromens liegt. Bei West-Indischen und 
Ost-lndischen Cyklonen wurde m it jedem Stoss das Barometer erniedrigt.

AVirklich p.flegt ein W inter^urm in London um Linen Tag friiher 
ZU rasei^als im nordlichen Deutschland, vielleicht ist er aber noch eir.en 
Tag friiher in Schottland und Nord-Irland. Der oben erwahnte sehr^ 
heftige Sturm in der ersten Woche des Dezem"bers 1863 erschien z. B. 
als Weststurm in London am 2., in Paris (und auch in Gottingen) am 3., 
in Toulon am 4.; wenn er danach fiir einen Cyklon erklart worden ist, 
dessen Centrum vora Norden Frankreichs nach Siiden gezogen s e i , so 
muss uns diess als irrig erscheinen.
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Ein Zug nach dem Gebirge Bator auf def Iiisel Bali.
Von H . Z o llin g er  ').

I . A b s e h n it t :  D ie  I n s e l  B a l i ;  R e is e  n a ch  d em  B a to r -G e b ir g e .

Friihere und jetzige Kenntniss von Bali. — Die Insel 
Bali war den friiheren Besitzern Java’s , der alien Ost- 
Indischen Kompagnie, verhaltnissmassig besser bekannt als 
den spateren oder vielmehr der Verkehr mit derselben 
war lebhafter als in neuerer Zeit. Den Beweis wiirden wir 
schon in den Werken von Valentyn und Rumphius finden,  ̂
dd z. B. der Letztere eine grosse Zabl Bali’scher Pfianzen- 
namen aufgenpmmen hat. Vor dem 19. Jahrhundert waren 
es vorziiglicb Soldaten, die auf Bali angeworben und ge- 
kauft warden, und Sklaven in grosser Menge, besonders 
Frauen, die in Europaischen Hausern sehr gesucht waren. 
Noch heut zu Tage heisst eine Gegend mit Dorf zu Batavia 
„das Bali’sche Dorf oder die Bali’sche Vorstadt”. Das hat 
Alles langst aufgehbrt und mit den vielen politischen Um- 
gestaltungen, welche die Revolution aucb fiir Java und die 
Indischen Besitzungen iiberhaupt nacb sich zog, traten die 
Beziehungen zu Bali fast giinzlicb in den Hintergrund. 
Die Hauptaufgabe Hollands war die Erhaltung und dann 
die Wiedergewinnung seiner Kolonien. Erst in neuester 
Zeit ist die Aufmerksamkeit wieder auf die schone und 
merkwiirdige Insel gerichtet worden, nachdem verschiedene 
Ursachen nach einander drei Feldziige dorthin veranlasst 
batten. Vorziiglicb war es der mit unerbdrter Frecbbeit 
getriebene Strandraub, der mit zu den Hauptursacben 
zablte, um so mebr, als die Bali’scben Fiirsten demselben 
diircb Vertrage feierlicb entsagt batten, ibn aber eber er- 
mutbigten als unterdriickten. Wiewohl ich bier eine all- 
gemeine tjbersicbt voraussenden muss, kann icb micb doeb 
in geschicbtliches Detail nicbt einlassen und muss micb 
auf das bescbranken, was zum- Verstandniss meiner Erzab- 
lung unumganglicK notbwendig ist. Das Resultat des letzten 
Feldzuges von 1849 war, dass sammtlicbe Fiirsten ein 
Biindniss mit der Hollandiscben Regierung eingingen, dem 
Strandraub und Sklavenbandel entsagten und dass eins 
der Reicbe in JTordwesten, Buliling namlicb, unmittelbares 
Hollandiscbes Gebiet wurde durcb das Recbt der Eroberung.

’) Bei tibersendung seines im Jahrgang 1858 der „Geogr. Mitth.” 
(SS.- 56— 63) abgedruckten Aufsatzes iiber den Indischen Archipel im i 
Allgemeinen schrieb uns H. Zollinger, es sei jener Anfsatz gleichsam i 
eine Einleitung zu spezielleren Darstellnngen, die er von Zeit zu Zeit 
auszuarbeiten gedachte. Leider ereilte der Tod den um die Erforschung 
des'lndischen Archipels so verdienten G’elehrten schon am 19. Mai 1859, \
so dass ihm nur eine der beabsichtigten Arbeiten abzuschliessen ver- | 
gonnt war, die vorliegende Beschreibung des Bator-Gebirges und seiner : 
Reise dah'in im Jahre 1857. Wir verdanken die Ubermittelung des | 
Manuskriptes Herrn Br. E. Stoehr in Zurich, welcher bei seiner An- 
wesenheit in Java im Jahre 1858 eine Reise nach Bali mit Herrn 
Waanders verabredet hatte, an der auch Zollinger abermals Theil neh- 
men woUte' das Projekt zerschlug sich aber durch verschiedene ver- f 
zogernde Umstande und endlich durch die ersten Regungen des spater ; 
ausgebrochenen, bald jndoch niedergeschlagenen Aufstandes. Eme Profil- ; 
Ansicht des Bator-Gebirges nach Zollingers Messungen und Zemh„^g 
befindet sich anf Tafel 3 des Jahrganges 18o8 der ,,Geogr. Mitthei- 
lungen” , die Hohe des Bator-See’s ist dort aber falschlich zu 3435 |
statt 3235 Fuss angegeben.

Petermanu’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft IV .

Ein zweites in Siidwesten, Djembrana, stellte sich selbst 
freiwillig ins gleiche Verhaltniss, vorziiglicb um seinen 
nacbbarlichen Drangern zu entgehen. Die mannigfaltigen 
Unterhandlungen, Kriegsziige und seitherigen friedlichen 
Beziehungen haben dann auch eine Kenntniss der Insel 
Bali gewahrt, wie sie friiher unmdglich war, die immer aber 
noch weit entfernt ist, vollstandig zu sein, Wir haben 
jetzt zahlreiche Mittheilungen iiber die Insel von dem 
friiberen Kommissar der Regierung, Koopman, von mir 
selbst, von Herrn Baron van Hoevell (in seiner unvollen- 
deten Reise iiber Java und Bali, worin der Verfasser recbt 
lebendig erzahlt, allein offenbar viel zu viel Vertrauen auf 
die Wahrhaftigkeit so wie auf die Kenntniss und Einsicht 
seines einen Gewahrsmannes setzt), dann von Friedrich, 
dem Assistent-Residenten Waanders zu Buliling, dem Kapi- 
tan de Seyff u. A. Von grosser Bedeutbng sind besonders 
die -Abhandlungen des Herrn Friedrich, der als ausgezeicb- 
neter Indo-Orientalist (Scbiiler Lassen’s) von der Regierung 
nach Bali gesendet wurde, um dort die Ethnographic im 
weitesten Umfange (Geschichte, Religion, Literatur, Spraehe 
u. s. w.) zu seinem Studium zu machen. Ein Autor hat 
versucht, ein Gesammtbild der Insel zu entwerfen: Lauts, 
„Die Insel Bali und die Balinesen”, Amsterdam 1848, 8° mit 
einer Karte. Viele geschichtliche Naehriehten aus friiherer 
Zeit sind sehr werthvoll, aber die Behandlung der Gegen- 
wart verrath nur zu sehr die liferarische Kompilation und 
den Mangel an eigener Anschauung.

Die beste erschienene Karte diirfte jetzt die im Atlas 
von Melvill van Carnbee publicirte sein. Der nautisebe 
Theil und die Umrisse, Hauptorte in der Nahe der Kiiste, 
diirften wenig zu wiinschen ubrig lassen, dagegen das In- 
nere uin so mebr, da besonders die eentralen und west- 
lichen Tbeile fast unbrauchbar sind.

Icb selbst babe Bali zum ersten Mai 1845 als Begleiter 
des Herrn Kommissar Major besucht und die Insel an Bord 
des Bromo umschifft; 1846 machte ich dann den ganzen 
Feldzug in Buliling mit, ging dann nach Lombok und 
kehrte iiber Bali nach Java zuriick. Spater hat der jetzige 
Kommissar Bosch wiederholt die Giite gehabt, mich auf 
seinen Besuchen zu Buliling lind Djembrana mitzunehmen, 
und der letzte Zug daselbst war der nach dem Bator- 
Gebirge, wozu mich der in Buliling residirende Assistent- 
Resident, Herr van Bloemen-Waanders, freundlichst' einlud. 
Dieser Zug ist es insbesondere, mit dem ich mich hier 
besehaftigen werde nach einem kurzen Blicke auf den 
gegenwartigen Zustand der Insel. ■

Allgemeine Beschreibung der Insel. — Die Insel Bali, 
die erste der Kleinen Sunda-Inseln im Osten von Java, 
hat nach Melvill eine Oberliaehe von 104 Quadrat-Meilen. 
Im Ganzen genommen ist sie etwas weiter nach Siiden 
geruckt als Java; die Langenachse ihrer Gebirge geht in 
der Richtung von OSO. nach WNW., inzwisehen so, dass 
die einzelnen Gruppen wieder Abweichungen zeigen. Wir
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konnen unterscheiden: 1. die centrale vulkanische Kette, 
deren westlicher Theil aber noch giiitelich der naheren 
Erforschucg bedarf, mdglich, dass dort noch Porphyr- oder 
Diorit-Gebilde auftreten; 2. die’ Ebenen des Siidens und 
Siidostens, vulkanische Alluvial-Gebilde; 3. die teftiaren 
Kalkanhaugsel, namlich die nordwestliche Ecke der Insel, 
das Tafelland im Siidosten, ganz ahnlich den siidlichen 
Tafellandern von Banjuwangi, Lombok und Sumbawa, und 
endlich die Insel (Nusa) Pandita (d. h. die Eremiten- oder 
Priester- und nicht Banditen - Insel). Die Insel zerfallt 
als politisches Gebiet in 9 Reiche: im Norden von Westen 
her Buliling, dann Karang-Assem (die Nordostecke, jetzt 
dem Fiirstenhause von Lombok zugefallen); im Osten Klong- 
kong, Gianjar, Badong (das Siidostende); im Siiden gegen 
Westen Mengui, Tabanan (das grosste Reich) und Djem- 
brana; im inneren dstlichen Theil liegt endlich das Berg- 
land Bangli, das nirgends an die See stdsst. Den Hollandi- 
schen Interessen waren von Anfang entschieden zugethan 
die Reiche Bangli, Badong und Djembrana, sobald es von 
Buliling abgeldst war. Die Hauptgegner waren Buliling, 
Karang-Assem und Klongkong.

Die Einwohner gehoren alle der Malaiiscben Race an, 
scheinen mir aber etwas schlanker und starker gebaut als 
die Javanesen, wenigstens die Manner, die sieh auch durch 
freiere Haltung auszeichnen. Die Zahl der Bewohner wurde 
■friiher sehr iiberschiitzt, zum Theil veranlasst durch iiber- 
triebene Angaben der Balier selbst. Es gab Berichterstatter, 
die von 1 Million und dariiber sprachen, andere von
800.000 Seelen. Die richtigsten Schatzungen diirften wohl 
die des Herrn Bosch sein, der bis auf 450.000 hinunter- 
geht, was aber immer noch mehr als 4000 Seelen per 
Q,uadrat-Meile ausmacht.

Die Bali’sche Sprache hat die Eigenthiimlichkeit zweier 
verschiedener Sprechweisen oder gar Sprachen neben ein- 
ander her, das Hoch- und Nieder-Bali’sche genannt. Jenes 
hat gar viel mit dem Hoch-Javanisehen gemein und ist 
wohl EinesStammes mit ihm und durch fremdeEindringlinge 
gleichsam gepfropft. Das Kieder-Bali’sche scheint die ur- 
spriingliche Sprache des Volkes und nahert sich schon in 
vielen Eigenthiimlichkeiten dem Sprachstamm der ostlichen 
Inseln, so durch viele sonderbare Reduplikationen, das 
Zuriicktreten der Konsonanten, die Anhaufung von Selbst- 
lautern und Diphthongen u. s. w. Die religiose Schriftsprache 
ist das Kawi, iibrigens nicht ausschliesslich von den Priestern 
gekannt und gelesen.

Auffallend vor Allem bleibt, dass Bali inmitten aller um- 
ringenden mohammedanischen Bevdlkeruugen einer Hindu- 
Religion, dem Siwa-Dienste, hat treu bleiben konnen. Das 
Volk ist noch in vier Hasten geschieden, allein die Kasten- 
Intoleranz, Zersplitterung und Bedeutung bis in die letzten 
Handlungen ist nicht vorhanden, entweder nie dagewesen 
oder verschwunden. Die Balier sind tolerant und bemiihen 
sich mit der Religion der vielen Mohammedaner und Chine- 
sen am Strande gar nicht, lassen die Europaer im Frieden, 
wiirden aber dennoch fiir Missioniire einen sehr unfrucht- 
baren Boden abgeben. Sie verlangen, dass Andersdenkende 
auch sie ungesehoren lassen.

Fahrt langs der Nordkuste von Bali. — Die Bali’schen . 
Gebirge zerfallen in drei deutliche Gruppen:

1. as c aotische unbekannte Labyrinth des Westens,

durch einen Gebirgssattel im Siiden von Tebunkus von den 
folgenden Theilen geschieden.

2. Die centrale vulkanische Gruppe zwisehen den 
Reichen Tabanan und Buliling bis zum Hochlande von 
Tjatjor im Reiche Bangli. Streichung von OKO. gegen WSW.

3. Kordostliche vulkanische Gruppe des Bator und Agung 
in den Reichen Buliling, Karang-Assem und Bangli. Diese 
Gruppe insbesondere bildete den Hauptzielpunkt unserer 
Reise.

Den 28. August 1857 schitfte sich Herr Waanders zu 
Banjuwangi ! an Bord eines der Regierungs - Kanonenboote 
ein, um nach seiner Station zuriickzukehren. Wir steuerten 
die Strasse Bali nordwarts hinaus, fortgerissen von jener 
gewaltigen Stromung, die in dieser Strasse abwechseliid 
zwei Mai tiiglich nach Siiden und Horden fluthet, gerade 
wie in den ostlicheren Strassen, wo sie noch heftiger wird 
und bis zu 8 Seemeilen per Stunde ansteigen kann. In 
der Strasse Bali folgt auf die Meridian - Durchgiinge des 
Mondes die siidliehe Stromung nach Korden, 4 bis 8 Stun- 
den spater die Riickfluth nach Siiden, jene kombinirt mit 
der Fluth, diese mit der Ebbe. Wir umschifften so die 
nordwestliche Ecke von Bali, umsaumt von jungen Korallen- 
riffen, und fuhren zwisehen dieser Insel und der kleinen 
wasserlosen Kalkinsel (Pulo) Menjangan (d. i. Hirschinsel) 
durch, quer iiber die Bai von St. Nikolas. Diese hat im 
Hintergrunde noch eine schmale, nach Osten gekriimmte, 
verborgene Bucht, welche den Namen Banju wedan, (warmes 
Wasser) tragt, weil an ihrem ostlichen Ende durch Korallen- 
riffe eine warme schweflige Quelle empordringt, deren Miin- 
dung jedoch zur Fluthzeit unter Wasser steht. Das empor- 
quellende Wasser zeigt zur Zeit der Ebbe eine Temperatur 
von 46 bis 48° C.

Jenseit der ostlichen Ecke von St. Nikolas-Bai endet 
die Kalkbildung, obwohl die Korallenritfe sich noch etwas 
weiter gegen Ost erstrecken, und es streichen nun zahl- 
reiche parallele, schmale, steile, scharf zerrissene vulkanische 
Riieken bis' zum Strande nieder, deren einer mit seiner 
kahien Endkuppe das Vorgebirge Gunung Gundul bildet. 
Sonderbar genug ist an diesen Rippen keine Konvergenz 
nach einem gemeinsamen Mittelpunkt zu bemerken, obschon 
hie und da eine derselben in 2 bis 3 Enden sich spaltet. 
Der ganze westliche Theil der Nordkuste von Bali liings 
der 1. Gebirgsgruppe ist eine abschreckende Wildniss, be- 
waldet zwar, aber wasserarm, unbewohnt. Der Charakter 
der Gegend verandert sich einigerinaassen, wenn wir uns 
dem kleinen Handelsplatze Tebunkus nahern, der hinter 
einem riffartigen Inselehen einen guten Ankerplatz besitzt. 
Siidlich namlich von Tebunkus befindet sich eine Liicke, 
in der Gebirgskette und bildet zwisehen der westlichen 
und centralen Gruppe eine deutliche Scheidung. Die Strand- 
gegend wird weiterhin sanft absteigend, wohnlicher und 
bebauter.- Das Gebirge der centralen Gruppe stellt sich 
als ein zusammenhangendes Ganzes dar, im Korden ein 
zusammenhangender vulkanischer Wall, der sich bis iiber 
3000 Fuss erhebt, dariiber in Siiden eine Reihe kegeL 
fdrmiger Kuppen, deren hdchste westliehste von den Ein- « 
gebornen Batu kau (nach Hrn. Waanders ist die Schreib- 
weise der Eingebornen Batu kahu, das h indessen nicht 
als trennender Aspirant), auf den Karten der Seefahrer Pik 
von Tabanan genannt wird. Batu, das im Malaiischen ,,Stein”
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bezeichnet, wird nieht selten aueh fiir eine isolirte Kuppe 
in der Bedeutung von Berg gebraucht. Es folgen dann in 
der Reihe nach 0X 0. die Gipfel Batu Lesson, ein namen- 
loser, Batu Brattan, Parang bulia und Gunung Tapsai 
(Tapsahi in der Bali’sehen Schrift). In der nordlichen Wand 
unterscheidet man nach Osten insbesondere den Silang djana.

Den 29. erreichten wir Nachmittags Tabean, einen be- 
deutenden Strandort, gegen den 1846 der Hauptstoss der 
Hollandischen Maeht gerichtet war und der damals griind- 
lich verwiistet wurde. Bereits wartete der junge Fiirst 
mit seinem Gefolge am Strande und empfing Herrn Waan- 
ders. Ein kurzer Ritt brachte uns nach Singaradja, 2 Palen 
(etwa 800 Ruthen) landeinwarts nach Siiden gelegen, dem 
Hauptorte des Reiches Buliling und dem Wohnsitze des 
Herrn Waanders. Es liegt 180 Fuss (iber dem Meere.

Besteigung des Bator-Gelirges. — Unser Entsehluss war, 
das beriihmte Bator - Gebirge zu besuchen und es, naher 
kennen zu lernen. Deshalb sandte denn aueh Herr Waan
ders sogleich ein Schreiben an den Fiirsten von Bangli, in 
dessen Reich das Centrum dieses Gebirges gelegen ist, um 
ihm von unserem Vorhaben Kenntniss zu geben und sich 
seine freundliche Mitwirkung fiir unseren Zug zu erbitten. 
Den 4. September brachen wir auf und begaben uns nach 
dem 7 bis 8 Palen ostlicher, am Meer gelegenen Kubuk 
lod '), wo uns der ZoIIpachter, ein Chinese aus Banjuwangi, 
freundlich aufnahm und bestens bewirthete. Xach einer 
durch grimmige Kampfe mit den Ratten gestorten Nacht- 
ruhe schickten wir am anderen Morgen unser Gepack unter 
Eskorte von Herrn Waanders’ Polizeidienern voraus und 
machten uns selbst gegen 8 Uhr auf den Weg, begleitet 
von unseren Bedienten, einem jungen Chinesischen Sehreiber 
unseres GastwirtKes, dem Dolmetscher des Herrn Waan
ders, einem hiibschen Mann aus der Bramanenkaste, Ida 
Anam genannt. Ida heisst jeder Mann, der dieser Kaste 
angehort, wahrend der Priester von Beruf Pedanda genannt 
wird.

Erst ritten wir nach Siiden und Osten durch die reich 
bebaute Ebene und erreichten das Htigelland, das wir auf- 
warts nach Siidosten, dann nach Siiden verfolgten. Die 
haufigsten Kulturplianzen der Ebene- sind Reis, Mais, Baum- 
wolle. Indigo und Bohnen-Arten. Das Htigelland besteht 
aus Strdmen von Trachyt-Lava, die von verhartetem vul- 
kanischen Schutte, Lapilli, Sand und Asche, iiberdeckt sind. 
Die meisten dieser Hiigel sind kahl, nur in den Vertie- 
fungen findet sich Wald, dort aber die unverwiistliche, 
unabtreibbare Imperata mit Andropogon-Arten. —  Wir 
waren in der Mitte der trockenen Jahreszeit und lange 
hatte es nicht mehr geregnet, darum schrecklicher Staub 
und schreckliche Hitze auf diesen offenen Anhohen. Rechts 
zogen ahnliche flache Riicken herunter, an deren oberen 
Einsenkungen das beriihinte Djagaraga lag, wo 1848 die 
Hollander geschlagen wurden und ihren Riickzug bei ahn- 
licher Hitze antreten mussten, yom Durste eben so sehr 
gequalt als vom Feinde. Das Gras um uns her war ent- 
Weder bereits vom Feuer verzehrt oder so verdorrt, dass 
seine gelben Halme und Blatter die Augen rasch ermiideten. 
Wie wohlthuend war es , hie und da in einer Vertiefung

') Die Bali’sche Sprache kennt mehrere cerebrale Laute des Sanskrit 
und so ist hier das finale d  ein cerebraler Laut.

Griin und Schatten zu finden! Es giebt gewisse Pflanzen, 
die aueh bei der grdssten Hitze und Trockenheit freudig 
griin bleiben, wahrend die Mehrzahl sich entblattert und 
gleichsam Winterruhe halt. Solche unverwiistliche immer- 
griine Gewiichse sind z. B. die meisten Capparideen, die 
Stadmannia sideroxylon, die Azadirachta indica, viele Euphor- 
biaceen (Briedelia, Glochidion, Emblica u. s. w.), die prach- 
tige Spathodea gigantea, schlingende Mimosen, Bauhinia 
und Pfeffer-Arten, die Orchideen dagegen schienen bis auf 
eine Vanda ganz verschwunden und die Fame, darunter 
das priichtige Platycerium , waren eingerollt und wie ab- 
gestorben. Xoch freundlicher lachelte uns das Dorf Bila 
entgegen mit Wasserleitungen, griinen Reisfeldern und 
Palmbaurae. Schon zeigte sich der Rubus fraxinifolius, 
den ich noch nie so tief (6- bis 700 Fuss) gesehen.

Zwanzig Minuten nach 9 Uhr langten wir in dem 
grossen Dorfe Tamblang an (895 Rhein. Fuss iiber dem 
Meere), wir hielten unter dem schdnen Feigenbaume des 
Dorfplatzes und friihstiickten. Hier mussten die Trager 
gewechselt werden und die alten machten sich schnell 
genug aus dem Staube, neue aber waren nur langsam und 
in ungeniigender Anzahl aufzutreiben trotz des Befehles 
des Distrikts- oder Kreishauptlings. Die politischen und 
socialen Verhaltnisse Bali’s sind gar sonderbar gestaltet und 
verwickelt. Kreise als administrative Bestandtheile des 
Landes bestehen eigentlich nicht, sondern eine Anzahl be- 
deutsamer Manner, sei es durch Geburt oder Stand, haben 
ihre Angehorigen, die weithin verbreitet sind. Es kiinnen 
in einem Dorfe Angehorige mehrerer dieser Hauptlinge 
(pembiikkel) beisammen wohnen und das Dorf steht als 
solches dann unter dem Haupte, das die meisten Angeho
rigen darin zahlt, die Anderen aber kehren sich an seine 
Befehle nicht. Das ist indessen noch nicht Alles. Einige 
sind durch Kaste von alien Frohndiensten frei, Andere 
durch festgesetzte Dienstleistungen bei dem Haupte selbst 
Oder weil sie festgesetzte Abgaben bezahlen, und es bleibt 
nun eine niedrige Klasse, auf welche gewisse Frohndienste 
zuriickfallen. So war es hier mit dem Fortschaffen unseres 
Gepackes. Die Xichtdienstpflichtigen umstanden uns und 
lachten gar behaglich iiber unseren Unmuth, die Dienst- 
pflichtigen stellten sich krank oder batten sich verborgen. 
Endlich schickten wir die wenigen, die zusammengetrieben 
waren, mit den Betten und Getranken voraus, brachen 
selbst, des Wartens miide, auf und Hessen den Ida Anam 
und die Polizeidiener als Unterhandler und Vollzieher der 
Gesetze zurtick.

Nicht weit oberhalb Tamblang durehzogen wir zum 
ersten Mai eine tiefe, beiderseits sehr steile Rinne, wahrend 
wir bis dahin fast unbemerkt von einem Riicken auf den 
anderen gelangt waren. Es' ist die einzige Steile bis zur 
Bergeshohe, die in der Regenzeit besondere Vorsicht er- 
heischen diirfte', um zu Pferde sitzend hiniiber zu kommen. 
Es zeigte sich bald darauf der Weiler Tangkid und etwas 
hoher um 12 Uhr das Dorf Klampoak (der Name einer 
Jambosa-Art, wie Klampok im Javanischen). Es ist diess 
das letzte Dorf auf dem Grundgebiete von Buliling, 1569 Fuss 
iiber dem Meere.

Hoher hinauf beginnt der Charakter der Gegend sich 
merklich zu andern, die Gebirgsriicken werden steiler und 
schmaler, die Kliifte dazwischen tiefer und zusammen-
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hangende Waldungen stellen sich ein. Wo sie gelichtet 
sind, da findet man oft Erj^thrina-Gebiische oder -Wald 
angelegt, urn das Terrain zn besehatten und zugleicb durch 
die Blatter dieser rascb aufscbiessenden Baume diingen zu 
lassen. Die Licbtungen sind aucb bis bocb binauf mit 
Imperata und Andropogon bewacbsen, in denen ■wobl auch 
Unterbolz sieb Babn bricbt, vorziiglicb die scbon bliibenden 
Melastoma. In 2500 Fuss Kobe zeigte sieb die Elsboltzia 
elata Z. M., bei 3000 Fuss der Homalantbus giganteus Z. M., 
bei 3500 Fuss der Rubus Horsfieldii Miq. und die Euphorbia 
javanica Jungb., — Pflanzen, die alle aucb auf den ost- 
licben Gebirgen Java’s vorkommen, allein merkwiirdiger 
Weise nicht so tief wie bier. Die Euphorbia z. B. siebt 
man dort kaum unter 6000 Fuss. Am meisten freute mich 
eine neue Art aus einem Nepalischen Compositeen-Geschlecht, 
die ich Gerbera Waandersiana genaunt babe. Sie fand 
sich nur zwiscben 2800 und 3500 Fuss. Hie und da 
stand eine einzelne Hiitte, wo durchziehende Wanderer 
einzukehren pflegen und Kaffee, Reis und Friichte, ver- 
muthlich auch Opium kaufen kdnnen.

Das erste Dorf im Reiche Bangli war Latang, iiber 
4000 Fuss hoch gelegen. Es hat seinen Ramen von der 
Urtica grandidentata Miq., die so heftig brennt wie keine 
Europaische Nessel. Sie bildet Hecken um die Dorfer und 
wobl die besten, die ich kenne, gegen halbnackte Menscben. 
Reichlich wachst auf ihr eine'Flachsseide (Cuscuta macrantha 
Don.), welche die Balier recht sinnreich Bon-tan-powit, 
d. h. Schlingpflanze ohne Ursprung, nennen, da sie ihre 
Parasiten-Natur herausgefunden haben. Um 3 Uhr langten 
wir in dem Dorfe (Dessa) Da-Ussa an (vom Ramen der 
Gendarussa vulgaris; Herr Waanders schreibt Dahussa). 
Es liegt auf einem schmalen Bergriieken 4266 Fuss hoch 
und tief nebenan in einer Kluft holen die Menscben ihr 
Wasser. 1st die Aussicht nicht verhiillt, so muss sie nach 
Horden iiber das Meer bin prachtvoll sein; leider zogen 
Wolken beran und Abends fiel selbst Nebelregen. Wir 
hielten bier Nacbtruhe und zogen beim Dorfhaupte ein, 
das uns freundlich empfing und in seinem offenen, aber 
durch Vorhange wohnlich gemachten Vorhause einlogirte. 
Vorhange finden sich auf Bali iiberall vor, wenn auch das 
Lager nur aus platt gedruckten Bambu bestehen sollte. Es 
sind grosse, bunte, vorziiglicb gelbe und rothe Baumwollen- 
tiicher, die gar oft Darstellungen aus der Mythologie zeigen. 
Aufgehangt werden sie an Schniiren und als Ringe dienen 
die Chinesischen Miinzen mit ihrem viereckigen Loch in der 
Mitte, deren 200 Stiick auf einen Gulden gehen und die an 
eine Schnur gereiht werden. Unterkommen batten wir nun 
gefunden, Speisen bereitete man uns auch, Reis, Huhner, 
Eier mit Gemiise und Spanischem Pfeffer, die Getranke 
batten wir bei uns; allein wo blieb die Hauptmasse des 
Gepiickes, wo die Kiichenbatterie und mit ihr die Lampe, 
die Gabeln und Loffel, die Teller und Glaser? Alles wurde 
in grossen und kleinen Becken aufgetragen. Die grosseren 
dienten als Schiissel und Teller zugleicb, die kleineren als 
Loffel, die fiinf Finger vertraten die Gabel oder auch ein 
Stiick zerbroehener Bambu, das wir wie eine Feuerzange 
bogen. Wir waren munter und zufrieden und genossen 
einer guten Aachtruhe, obschon uns Hahne und grunzende 

c weine m  Hause des Gastherrn fruhe weckten. Die 
i. ac war me t kalt, denn das Thermometer sank nur bis

zu 14,8° C., wahrscheinlich wegen der W’̂ olken, die uns 
einhiillten.

Das Gepack war auch am Morgen des 6. nocb immer 
zuriick. Wir bestellten die neuen Kuli, lind da wir wussten, 
dass sie bier ohne Saumniss gewahrt wiirden, warteten wir 
nicht, sondern sassen bereits um 7 Uhr zu Pferde. Aber- 
mals blieben wir in den Wolken und sie netzten uns mit 
leichtem Regen, insbesondere als wir durch den Hohlweg 
am Dorfchen Batang vorbeiritten. Endlich in 4500 Fuss 
Hohe horten wir die ersten Casuarinen rauschen. Am Wege 
wuchsen die herrlichen Echinosperma, schdner nocb als 
unsere Vergissmeinnicht. Der Boden wurde nun ent- 
blosster und obenauf zeigte sich je langer je deutlicher 
eine tiefe gelbliche Aschenlage, hie und da mit Brucb- 
stiicken von Obsidian und Bimsstein. Um Uhr ge- 
langten wir in einen Hohlweg und jenseit ging es abwarts 
iiber glatte Trachyt-Bldcke, — wir batten den Kamm des 
ausseren Ringes vom Bator - Gebirge passirt und befanden 
uns in seinem Kessel. Um 10 Uhr machten wir Halt beim 
Dessa „Kotta dalam”. Eigentlich heisst Kotta „Stadt” und 
dalam „tief”. Der Eingeborne will damit wohl sagen, dass es 
eine Statte ist, von der man in die Tiefe schaut. Es liegt 
5271 Fuss hoch und vier Wege kreuzen sich bier nach 
SO., SW., NW. und NO., die ersteren drei den Kammen 
des Gebirges folgend. Hier muss der Reisende bei hellem 
W'^etter einer wundervollen, erhabenen Aussicht geniessen, 
denn es zeigt sich mit einem Mai vor seinen Augen der 
ungeheuere Kessel mit seinen Abhangen, Waldern, Weiden, 
steilen Felswiinden, gegeniiber der nackte dunkle Bator 
mit seinen dampfendeu oder rauchenden Kratern und der 
liebliche tief-blaue See, der jenseit den Fuss des Feuer- 
berges umfasst. In der Nahe liegt links der Gipfel Suka- 
wana mit seinem Tempel, driiben der steile Doppelgipfel 
des Teluk Biu und dariiber hinaus der riesige Kegel des 
Gunung Agung. Das Alles war leider vor uns verhiillt, 
nur von Zeit zu Zeit sahen wir ein Stiick vom Bator oder 
eines der Enden des See’s oder einen Theil des Aussen- 
ringes.

Nach einem kalten Friihstiick reisten wir ein Viertel 
vor 11 Uhr weiter auf einem guten, fast ebenen Wege, 
der am inneren Abhange des Ringgebirges hinfiihrt, links 
und rechts stets Grasfluren und unter uns feines Gerolle 
und Asche. Mit einem Mai sahen wir einen Trupp Reiter 
und Fussganger auf uns zukommen. Es war der Bruder 
des Fiirsten von Bangli, der ihn gesandt, Herrn W'aanders 
zu bewillkommen und fur seine ■ Bewirthung* zu sorgen. 
Die Aufmerksamkeit war um so dankensweither, als der 
Abgesandte, ein jiingerer Mann, sehr Hollandisch gesinnt 
ist, etw'as Malaiisch spricht und einige W'issbegierde zeigt. 
Er nennt sich Dewa Hokka. Dewa ist der N ame der 
Manner, die der zweiten Kaste angehbrcn, und die Fiirsten 
von Bali sind bald der einen, bald der anderen Kaste ent- 
sprossen, wie denn jene von Klongkong und Gianjar der- 
selben Kaste angehdren, die iibrigen aber Gusti genannt 
werden und der dritten Kaste entstammen. Unser neuer 
Fiihrer brachte uns nach dem Dorfe Kinfa mani, das auf < 
einem der Riicken der obersten Staffel im Inneren des 
Kessels 4572 Fuss hoch gelegen ist. Von dort zogen wir 
Mittags nach kurzem Halte weiter und bewegten uns aber- 
mals unweit des Kammes wie im Kreise nach Osten , bis
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wir eine Stelle erreichten, wo derselbe sich verliacht und 
wohl auf der siidlichen Seite die geringste Hdhe besitzt. 
Nun zog ein schmaler Pfad links hinunter, dem wir folgten 
und der bald mehr, bald weniger steil war, doch unan- 
genehra nur da, wo die tiefe, .ausserst feine, hier graue 
Asche unter den Fiissen der Pferde wegglitt. Der letzte 
Theil des Abhanges war der langste, steilste und unan- 
genehmste, gerade der vielen Asche Wegen, die wir zu 
schlucken bekamen. Wir waren froh, als wir den Boden

des Kessels, festen Sandgrund, unter den Fiissen batten, 
der iibrigens denselben hohlen Schall von sich gab wie 
der Sandsee im Tengger - Gebirge. Wir ritten noch eine 
kurze Strecke nach Osten, links die letzten Ausliiufer der 
Lava-Strdme, rechts Felder und dann die hohen Felswande 
des Kessels, und hielten um ^ 2 Ubr Mittags unseren Einzug 
in dem Dorfe Bator, dem Hauptziele unserer Keise und 
dem Mittelpunkte unserer Ausfliige.

Geographische Notizen.
S ta d te -B ev o lk eru n g  d es G r o ssfiir sten tb u m sP in n la n d , 1861. 

Nach. dem St. Petersburger Kalender fur das Jahr 1864.

Stadte. Gouvernement, Einwohner.

Abo Abo-Bjorneborg 15.257
Bjorneborg Abo-Bjorneborg 7.105
Borg^ 1 Nyland 3.182
Brahestad ! Ulekborg 2.601
Christinestad . Wasa . 2.234
Ekeniis 1 Nyland 1.352
Eredrikshamn . 1 Wiborg 3.370
Gamla Karleby , Wasa . 1.894
Heinola . St. Michel . 915
Helsingfors Nyland 1 19.668 •
Jakobstad Wksa . ! 1.868
Joensuu . Kuopio ' 748
Juyaskyla Wasa . 852
Kajana UleS,borg 638
Kask-o W asa . 808
Kexholm . Wiborg 1.010
Kuopio . Kuopio 4.289
Lowisa Nyland 2.571
N&dendal Abo-Bjorneborg 503
Ny Karleby Wasa . 1.076
N yslott . St. Michel . 928
Nystad Abo-Bjorneborg 2.717
Baum& Abo-Bjorneborg 2.854
St. Michel St. Michel . 1 741
Sardawala (Serdobol) Wiborg 893
Tammerfors Abo-Bjorneborg 5.417
Tawastehus Tawastehus . 2.610
Torneu, UleSborg 704
UleSborg . UleSborg 7.180
Wasa (Nikolaistadt). Wasa . 3.629
W iborg . Wiborg 5.886
W ilraanstrand . Wiborg 1.360

Die Einwohnerzahl der Gouvemements betrug im J. 1861: 
A bo-B jdrneborg mit Aland . . . .  306.915 Einwohner,
Kuopio (1860)
Nyland 
St. Jlichel .
Tawastehus 
Uleaborg 
Wasa 
Wiborg

207.682
161.631
150.718
153.647
176.684
282.737
257.144

Ganz Pinnland 1.697.158 Einwohner.

D am p fseh iflffah rt a u f  dem  J en isse i.

Nicht nur auf dem Ob und seinen Nebenfliissen 
(s *Geo-r ilitth .” 1864, S. 33), auch auf dem Jenissei 
isi seit vorigem Jahre die Dampfschifffahrt im Gange. Am 
12. Juni 1863 verliess das erste Dampfboot die Stadt

Jenisseisk und fuhr etwa 2000 Werst stromabwiirts bis zu 
der Insel Bruchowsky (72° N. Br.), wo es am 4. Juli 
ankam. Es hatte zwei grosse, hauptsachlich mit Getreide 
und Salz beladene Barken im Schlepptau und legte an 
15 versehiedenen Punkten an, um diese Waaren abzugeben. 
Bei der Insel Bruchowsky, wo ein Etablissement fiir den 
Fischfang besteht, blieb die eine der beiden Barken, welche 
Salz, Fasser und anderes Fischerei-Gerath so wie 25 Fischer 
an Bord hatte, zuriick, wahrend die andere mit dem Dampfer 
schon 48 Stunden nach der Ankunft die Riickfahrt antrat, 
an den Miindungen der Fliisse Kureika und Tunguska 
3500 Pud Graphit einnahm und am 28. Juli in Jenisseisk 
anlangte. Der Dampfer konnte gegen die starke Stromung 
bei der grossen Last, die er remorquirte, nur 6 Werst in 
der Stunde zuriicklegen. Bereits am 10. August ging er 
mit einer neuen Waarenladung zum zweiten Mai strom- 
abwarts und man hofft, dass er wahrend des Sommers 
drei Fahrten wird ausfiihren kdnnen.

D r. G. Schw einfurth’s A fr ik an isch e R eise.

Aus dem in den „Geogr. Mittheil.” (1863, S. 349) 
abgedruckten Aufruf an Botaniker ist bekannt, dass 
Dr. Schweinfurth eine botaniscben Zwecken gewidmete 
Reise nach den Nil-Landern angetreten hat. Jener Aufruf 
ist wider Erwarten von geringem Erfolg gewesen. Man 
sieht daraus, wie verwaist das Studium der Afrikanisch^n 
Flora seit dem Tode Richard’s, Steudel’s, Hochstetter’s 
u. s. w. ist, und Dr. Schweinfurth’s Unternehmen erscheint 
um so dankenswerther. Er ist Mitte Dezember abgereist 
und trat in der zweiten Halfte des Januar einen Ausflug 
zum Sues-Kanal und durch das Delta an, besonders um 
interessanten Wassergewachsen nachzuspiiren. Nachdem er 
Sues, die Moses-Quellen, Ismailia, Port Said, Sane (Tanis) 
und Zagazig besucht hatte, kehrte er Mitte Eebruar nach 
Kairo zuriick, brach aber dann alsbald nach dem Rothen 
Meere auf, und zwar wollte er sich direkt durch die Wiiste, 
deren Thaler er genauer in Augenschein zu nehmen ge- 
dachte, nach Kosseir wenden., Er wiirde Unter-Agypten 
schon friiher verlassen haben, wenn nicht die Vegetation 
durch den ausserordentlich strengen Winter noch so be- 
deutend im Riickstand gewesen ware.

Mitte Eebruar sehrieb uns Dr. Schweinfurth hieriiber: 
„Die strenge Kiilte, welche gegenwartig naeh den Berichten 
in Italien und Deutschland herrscht, scheint sich auch auf 
Agypten auszudehnen. Folgende Facta kann ich Ihnen
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mittheilen. Wahrend meiner Reise auf dem Isthmus fror 
ich am 23. Januar im Boot auf dem Siisswasserkanal trotz 
einer wollenen und einer Pelzdeeke ganz erbarmlich. In 
derselben Nacht hat es iiberall in Agypten stark gefroren. 
An den meisten Stellen sind die Saubohnen erfroren, vor 
Allem aber, wie zu erwarten war, die Bananen. Die Gartner 
in Schubra beobachteten —3° R. In Assuan brachte man 
den Reisenden Major v. Prinz und Graf Hahn Eis, das sich 
auf der Barke in einem Wasserkruge gebildet hatte. Bei 
Benisuef fand der Reisende Dr. Lbbbeke den Nil eines 
Morgens mit einer diinnen Eiskruste bedeckt; auch bei 
Bulak und Kairo hat man Eis gehabt. In Cantara, einem 
Franzbsischen Campement auf dem Isthmus, will man —4° R. 
beobachtet haben und in Ismailia fand man eines Morgens 
einen Malteser in seiner Barke erfroren. Seit dem 
16. Jahrhundert seheint ein solcher Winter in Agypten 
nicht vorgekommen zu sein. Damals hat es nach den Be- 
richten eines Arabischen Gesehichtschreibers ebenfalls Eis 
auf dem Nil ge'geben ')• Die Temperatur ist auch den Tag 
liber andauernd sehr niedrig und die Witterung fortwah- 
rend regnerisch, wie in Nord-Deutschland im April. Die 
Strassen von Kairo sind tief aufgeweicht, alle Mauern voll 
Feuchtigkeit. Heute am 18. Februar haben wir um die 
Mittagszeit bloss 11° und alle zehn Minuten heftige Regen- 
schauer.”

tJber seine ferneren Reiseplane gab er uns bei Antritt 
der Reise einige speziellere Andeutungen.

Das erste grbssere Arbeitsfeld sollten die Kiistengebirge 
des Rothen Meeres nbrdlich und siidlich von Kosseir ab- 
geben, denen von einigen Seekarten eine bedeutende Hohe 
bis zu 10.000 Fuss zugeschrieben wird. „Finden sich 
Quellen, so werden die Gebirge a tout prix bestiegen, die 
Hohe mit Kochapparaten gemessen und einige Winkel nach 
anderen Gipfeln genommen. Hierauf beschranken sich 
meine Messungen, dagegen soil die Pflanzenwelt in alien 
Rissen und Spalten, Tiimpfeln, Pfiitzen und Cisternen aufs 
Genaueste untersucht werden. Selbst negative Resultate 
werden mich befriedigen, wenn ich nur Gewissheit er- 
lange, denn vorlaufig kann ich noch nicht an einen so 
grellen Kontrast dieser Berge gegen den Sinai glauben, 
der nicht nur Quellen und periodische Rinnsale, sondern, 
wie Lepsius belehrte, sogar Wiesen und Teiche darbietet. 
Lepsius gerieth bei seinem Besuch dieser ganzlich unbe- 
wohnten Wiistengebirge wegen Unzuverlassigkeit seines 
Fiihrers in eine durch Wassermangel gefahrliche Lage, die
ser Zug wurde aber in der trostlosesten Jahreszeit aus- 
gefiihrt. Ob ich als Neuling schon in diesem Jahre bis 
zum Djebel Elba werde vordringen konnen, erscheint sehr 
unsioher, wahrscheinlich gehe .ich fiir die Sommerszeit auf 
den Sinai, wo man -selbst im Junk noch Vegetation antrifft.

„Im Spatsommer wiirde ich dann meine Reise von 
Kairo nach dem Sudan antreten. Ich wiinsche zumal aus 
Gesundheitsrucksichten eine sogenannte Winterreise durch 
Sennaar zu machen, namentlich einer rathselhaften Pflanze 
wegen, die alsdann bliihen wird. Alle Reisenden sprechen

« ®®°bachtungen von Coutelle und Tfouet -wahrend der
ches, I8./5 b l  issg^^iank'^dU Beobachtnngen von Destou-
Jahren nicht unter + 4 ^ 0  o d e rs ’.s” r " “  den ̂ gen^annten

von dieser Pflanze, dem Sidr, sie liefert den Eingebornen 
das gefiirchtetste Pfeilgift, eine Art Kautschuk, und ist 
von Tremaux irrthiimlicher Weise als Euphorbia mammil- 
laris abgebildet worden. Die Bliithen und Friichte sind 
unbekannt, daher ist es auch ihre Stellung im System. 
Sehr freue ich mich auf die Ausbeutung der Bajuda-Steppe. 
In  Neu-Dongola werde ich wohl fiir liingere Zeit mein 
Standquartier aufschlagen.

„Ich bin mit allem Ndthigen gut versorgt, namentlich 
besitze ich siimmtliche Karten, die je iiber die zu berei- 
senden Lander erschienen sind, an 200 Blatter, auch die 
noch unverbffentlichten von Lepsius. Viel verspreche ich 
mir von meinen Bergtouren, denn ich bin ein passionirter 
Kletterer, dem keine Wand zu steil und kein Grat zu 
schmal ist. Wenn ich im Stande sein sollte, Ihnen pas- 
sende Aufsatze zu liefern, so muss ich vor alien Dingen 
um nachsichtige Beurtheilung meiner Leistungen bitten. 
Weit weniger als die Natur der Hindernisse ist die Unzu- 
langlichkeit der zu ihrer Bekampfung angewendeten Mittel 
und vielleicht auch die Unerfahrenheit derer, die es ver- 
suchten, daran Schuld, dass der Afrika-Reisende so selten 
reussirt.”

L ieut. M age’s R e ise  vom  Senegal zum  N ig er .

Der um die Geographie von Afrika hoch verdiente 
General Faidherbe, Gouverneur des Senegal, bezeichnete 
in seiner Sehrift iiber die Zukunft der Sahara und des 
Sudan als nachstes Ziel der Franzbsischen Unternehmungen 
vom Senegal aus die Ankntipfung eines geordneten Verkehrs 
mit dem oberen Niger. Sein Adjutant, Marine-Lieutenant 
Mage, durch mehrere Reisen und Aufnahmen in Senegam- 
bien bekannt, thut gegenwartig die ersten Schritte zur 
Erreichung dieses Ziels, indem er eine Expedition nach 
dem Niger angetreten hat. In Begleitung des Marine- 
Arztes Quintin ist er am 10. Dezember 1863 zu Bafulabe 
an der Konfluenz der beiden Arme des oberen Senegal, 
Bafing und Bakhoy, angekommen und wollte nach einigem 
Aufenthalt in Ualiha unfern Bafulabe am 26. Dezember 
nach Bangassi, dem Hauptorte von Fuladugu , aufbrechen, 
wobei er dem Bafing, von dem Bangassi nicht weit entfernt 
sein soil, zu folgen gedachte.

Eine erste geographische Frucht dieser Reise ist die 
Aufnahme der bisher nicht erforschten Strecke des Senegal 
zwischen Medine und Bafulabe, besonders zwischen erste- 
rem Orte und den schbnen Katarakten von Guina, auf 
welcher Strecke nicht weniger als ein Dutzend die Schiff- 
fahrt unterbrechender Katarakten gefunden warden. Das 
Land von Guina bis Bafulabe ist jetzt vollstiindig verbdet.

Von El-Hadj Omar, dem Franzosen-Feind und Eroberer 
von Bambara und Massina, hatte Mage noch keine sichere 
Kunde erhalten; der Hiiuptling von Banganura, der ver- 
sprochen hatte, die Reisenden zu fiihren, wagte nicht, sein 
Versprechen zu halten;. der Hauptling Diadie vom Dorfe 
Makadugu, das sich an beiden Ufern des Bakhoy hinzieht, 
hatte Leute zur Begriissung geschickt, eben so die Haupt- c 
linge Tiecoro von Ualiha und Diango von Kundian, die 
beide von El-Hadj Omar eingesetzt sind. Diango iibernahm 
es, die Expedition bis Fuladugu zu schutzen.

Die anderen jetzt im Gauge befindlichen West-Afrika-
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nischen Expeditionen haben noch nieht viel ausgerichtet. 
Capitaine Brossard de Corbigny schricb am 6. Dezbr. 1863 
von Porto Novo aus, er babe seine Flussaufnabmen im 
Golf von Guinea nocb nicbt beginnen kdnnen, da er meb- 
rere Monate zwiscben Sierra Leone und den Bissagos den 
Pranzdsisoben Handel babe sebiitzen miissen und seit 8 Mo- 
naten mit den Angelegenbeiten des Franzosiscben Protek- 
torats iiber Porto-Novo, wo im Februar 1863 die Franzd- 
siscbe' Flagge aufgepiianzt wurde, verbunden sei.

Jules Gerard, der von Sierra Leone aus nacb dem 
oberen Niger vordringen wollte, ist in Dabomey gewesen 
und dann nacb Sierra Leone gereist, wird aber wabrschein- 
lich nacb dem Senegal geben, um von da aus General 
Faidberbe’s Projekte ausfiibren zu belfen.

Capt. Burton ist von einer Exkursion auf dem Congo 
pldtzlicb zuriickgerufen worden, um in diplomatiscben An
gelegenbeiten nacb Dabomey zu geben, auch datirt er seine 
neueste Philippika gegen Cooley (Athenaeum, 19. Marz 1864) 
aus ,,Agborne, Hauptstadt von Dabome”, 28. Januar 1864.

Du Chaillu wartet noch an der Miindung des Fernand 
Vas auf das Ende der llegenzeit (Mai), bevor er sich ins 
Innere des Landes begiebt.

D ie  N ig er -M iin d u n g en  y o n  d en  P ortu g iesen  en td eck t.

W. Winwood Keade schreibt in seinem „Savage Africa” : 
„Es ist wohl bekannt, dass die Jesuiten die Quellen des 
Blauen Nil entdeckt und beschrieben haben, ehe Bruce 
geboren war; aber die jneisten meiner Leser werden mit 
tiberraschung erfahren, dass die Portugiesischen Kolonisten 
den Niger im 16. Jahrhundert von der Miindung aus be- 
fubren. leh fand zufallig in Villault de Bellefond die 
Stelle: ,,,,'Wir gingen den Niger bis Benin binauf’” , und 
weitere Einzelheiten in Des Marchais, welche beweisen, 
dass die Bucht von Benin nacb dem Zeugniss der Ein- 
gebornen den excentriscben Fluss aufnahm. Aber es wurde 
auf diese Zeugnisse so wenig Gewicht gelegt, dass, als 
Peichard zuerst seine Theorie verbreitete, sie einstimmig 
verlacht wurde, bis genauere Nachforschungen ihre Wahr- 
scheinlichkeit und Lander’s Keise- ihre Wahrheit bewiesen 
batte.”

Ukert citirt in seiner „Erdbescbreibung von Afrika” 
(1825) das Monthly Magazine von 1820, Nr. 67, p. 303, 
wo ein Englander bemerkt, er besitze einen unter der 
Regierung der Kdnigin Elisabeth (also in der zweiten 
Halfte des 16. Jahrhunderts) publicirten Atlas, in welchem 
der Niger als durch mehrere Mundungen in den Grund der 
grossen Sudwest-Bai Afrika’s sich ergiessend dargestellt 
werde. Ukert selbst spricht sich, wie 8 Jahre friiher 
C. Ritter im 1. Bande seiner Erdkunde zwar anerkennend, 
aber noch zweifelbaft iiber die Reichard’sche, noch mit 
manchen Unrichtigkeiten vermengte Hypothese aus, wahrend 
Robertson (Notes on Africa, London 1821) den Aschantis 
Recht gab, wenn sie den Niger in den Golf von Benin 
fallen Lessen, und auch M'Queen (Geogr. and commercial 
view of Northern Central Africa, Edinburgh 1821) das 
Delta im Golf von Benin .bestimmt fur das des Niger er- 
klarte, aber ohne Reicbard nur zu erwahnen der seme 
Ansicht bereits 19 Jahre friiher in v. Zach s Monatlicher 
Korrespondenz (Mai 1802) ausgesprochen und in der Ab-

handlung „tjber den angekiindigten, nun bald erscheinenden 
Atlas des ganzen Erdkreises” (Allgem. geogr. Ephemeriden, 
Bd. XII, 1803, 88. 157— 167) mit guten Griinden unter- 
stiitzt batte.

D as V erbreitu ngsgeb iet des Gorilla.

Der Englische Reisende Reade bemiihte sich 1862 an 
den Fliissen Muni, Gabun und Fernand Vas, von ein- 
gebornen Jagern genaue Erkundigungen iiber das Vorkommen 
des Gorilla einzuziehen, und er kam zu folgenden Er- 
gebnissen:

„In Bapuku nordlich vom Muni ist der Gorilla den 
Kiistenbewohnern nicht bekannt. Der ndrdlichste Punkt, 
wo ich von seinem Vorkommen horte, war an den Ufern 
eines kleinen Flusses oberhalb Cap 8t. John. Er findet 
sich weniger haufig am Muni als am Gabun und haufiger 
am Fernand Vas als am Gabun. Naeh glaubwiirdigen Nacb- 
richten lebt er in Mayumba (wo der alte Reisende Andrew 
Battel im 16. Jahrhundert den Gorilla erwahnt und be- 
schreibt) und siidlich bis Loango. Ich bin jedoch zu der 
Ansicht geneigt, dass er iiber ein viel groSseres Gebiet 
verbreitet ist, als man gegenwiirtig annimmt. Der Sehim- 
panse findet sich nordlich bis Sierra Leone und ich glaube, 
dass der Gorilla stets in derselben Gegend wie der Schim- 
panse anzutreffen ist. Der letztere kommt nur naher an 
der Kiiste und in offeneren Gegenden vor als der erstere, 
woraus sich erklart., warum der eine besser bekannt ist 
als der andere. Der Schimpanse besucht mehr die Nachbar- 
schaft kleiner Wiesen, der Gorilla scheint dagegen das 
diistere Zwielicht des dichten Waldes zu lieben. Die Fan 
erzahlten mir, dass der Gorilla in dem weit gegen Nordost 
entfernten Lande, von welchem sie in ihre jetzigen Wohn- 
sitze ausgewandert sind, sehr haufig vorkomme, so dass 
man dort seine Stimme dicht bei den Stiidten hciren konne; 
und zu Ngumbi sagte man mir, dass der bei den Ein- 
gebornen am Rembo iibliche Gorilla-Tanz aus einem drei 
Monate gegen Osten entfernten Lande eingefiihrt sei.”

Wie Th. V. HeUglin erfuhr, soil der Gorilla auch im 
Njamnjam-Lande siidwestlich vom Rek-See vorkommen.

E in e  A n sied elu n g  am G lenelg - P lu ss  in  N W .-A ustra lien .

Wie es den Anschein hat, wird bald eine ganze Reihe 
von Ansiedelungen die so lange verodeten nordlichen Ge- 
stade Australiens besaumen, schon haben Queensland an 
der Nordspitze der Halbinsel York und im Grunde des 
Carpentaria-Golfes, West-Australien an der Nickol-Bai Keime 
neuer Niederlassungen gelegt, Siid-Australien hat die Vor- 
bereitungen zur Kolonisation des Landes am Victoria-Fluss 
getroffen und nun berichten Australische Zeitungen von 
einem ahnlichen Unternehmen an dem Glenelg-Fluss. an 
der Nordwest-Kiiste, wo eine Privat-Expedition unter Fiih- 
rung eines Herrn Brown naeh nutzbaren Landereien sich 
umgesehen hat. Es ist begreiflich, dass gerade 'dieser 
Punkt gewahlt wurde, denn George Grey, der sich vom 
Dezember 1837 bis April 1838 dort aufhielt, spricht sich 
in seinen „Journals of two expeditions of discovery in 
North-west and Western Australia” ungemein giinstig fiber 
die natfirlichen Vortheile der weiten fruchtbaren Land-
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striche am Glenelg sowohl wie jenes aa ausgezeiehneten 
Hafen iiberaus reichen, mit einem nach den bisherigen 
Erfahrungen vortrefflichen Klima gesegneten Kiistenstriches 
iiberhaupt aus. „Diese Hiifen allein” , sagt Grey, „geben 
jenem Punkte eine hohe Bedeutung fiir Gross-Britannien, 
aber betrachtet man sie in Zusammenhang mit dem schdnen 
Landstrich dahinter, so wird die Wichtigkeit noch sehr 
bedeutend erhdht.” Das Klima nennt er eins der schonsten 
der Welt, Nutzholz und treffliehes Weideland ist in Fiille 
vorhanden und fiir Baumwollenbau wiirde sich nach seiner 
Ansicht dort ein sehr giinstiges und weites Feld eroffnen.

Die Aussagen der Mitglieder von Brown’s Expedition 
lauten denn auch viel versprechend. Sie fanden Grey’s 
Beschreibung durchweg zutreffend, entdeckten ausserdem 
noch andere, von Grey nicht besuehte, fruchtbare Land- 
strecken von betrachtlicher Ausdehnung und sind iiberzeugt, 
dass sich dieser Ktistenstrich in gleicher Weipe fiir den 
Anbau tropischer Produkte wie fiir die Viehzucht eignet. 
Ferner haben sie die bis jetzt unbekannte Miindung des 
Glenelg, die Stokes bei seiner Aufnahme nicht finden 
konnte, entdeckt. Von der Doubtful-Bay ziehen sich, wie 
auf Grey’s Karte punktirt angedeutet ist, zwei Meeresarme 
gegen Norden landeinwarts, umschliessen eine Insel und 
fiihren in ein grosses offenes Wasserbecken, das 20 Engl. 
Meilen lang, 8 Engl. Meilen breit, 3 bis 10 Faden tief 
ist und einen herrlichen Hafen abgiebt. Das Schiff gelangte 
in dieses „George Water” genannte Beeken durch den 
westlichen Eingangsarm, der eine Tiefe bis zu 17 Faden 
hat, ungefahr 5 Engl. Meilen lang und durchschnittlich
1 Engl. Meile breit ist, aber bei Ebbe eine starke, an
2 bis 3 engeren Stellen noch erhdhte Strbmung hat. An 
der Ostseite dieses George Water nun, in 15° 47^' S. Br. 
und 124° 40 ' 50” Ostl. L. v. Gr., wurde die eigentliche 
Miindung des Glenelg aufgefunden und das Schiff fuhr den 
Fluss bis zu den ersten von Grey beschriebenen Kaskaden 
hinauf. In die siidlichere Collier-Bay sahen die Reisenden 
zwei friiher unbekannte Fliisse sich ergiessen. Als den 
besten Hafen fiir das Land am Glenelg bezeichnen sie den 
Camden Harbor, der nordwestlich vom Fluss zwischen der 
Augustus-Insel und dem Festland liegt, und dort soil auch 
die erste Hiederlassung gegriindet werden.

Schon im Februar 1864 wollten namlich 30 Farmer aus 
den Ackerbau-Distrikten bei Talbot, namentlich aus der 
Gegend des Mount Beckwith in der Kolonie Victoria nach 
dem Glenelg aufbrechen. Sie bilden eine Gesellschaft mit 
einem Kapital von 1800 Pfd. St., fiir welches ein kleines 
Schiff gekauft und zum Transport der Familien und Pro- 
visionen so wie zur Unterhaltung des Verkehrs wahrend 
der ersten Zeit benutzt werden soil; die Heefden dagegen 
wollten sie, wie es heisst, iiberland und zwar von den 
nordliehsten Stationen in Siid - Australien aus nach dem 
Glenelg treiben. Wir konnen indessen kaum glauben, dass 
ein so kiihnes und abenteuerliches Wagstiick im Ernst ge- 
dacht^ Worden ist, denn von Mount Margaret, wo die nord- 
westlichsten Stationen in Sud-Australien sich befinden, bis 
zum Camden Harbor ist es genau eben so weit wie bis 
zum an Diemen - Golf an der Nordkiiste, und wahrend 
1 tuar mi wenigen Pferden und Leuten erst beim dritten 

ersuc e le Intztere Kiiste erreichte, wiirde die grosse 
arawane mi ausenden von Schafen und anderen Thieren

ohne alle Kenntniss des Landes, der Wasserplatze u. s. w. 
die ungeheuere Strecke durchschneiden oder, wenn sie 
Stuart’s Route nach Norden folgt und etwa vom Roper- 
Fluss auf Gregory’s Route zum Victoria gelangt, doch von 
diesem aus immer noch eine breite, ganz unbekannte Region 
durchwandern miissen. Australische Buschleute wissen aller- 
dings TJnglaubliches raiiglich zu machen, aber die Heerden- 
besitzer werden doch wohl den sicheren Wasserweg vor- 
ziehen. Das Land am Glenelg wird von der Regierung 
fiir 10 Schilling per Acre verkauft, ausserdem aber wird 
Weideland in Flachen von nicht iiber 100.000 Acres auf 
4 Jahre umsonst, auf die folgenden 4 Jahre fiir 5 Schilling 
Pacht per 1000 Acres und auf abermals 4 Jahre fiir 
10 Schilling Pacht per 1000 Acres abgelassen. Ackerland 
wird in kleineren Parzellen von nicht iiber 640 Acres 
auf 4 Jahre umsonst und auf die folgenden 8 Jahre fiir 
1 Schilling per Acre abgegeben.

D ie  K osten  der S iid -A ustralischen  E x p e d it io n e n .
Die zahlreichen Entdeckungsreisen, welche seit 1857 

von Slid - Australien ausgegangen sind, gereichen dieser 
Kolonie um so mehr zu Ehre und Ruhm, als sie mit be- 
deutenden Kosten verbunden waren. Kach einem'" dem 
Gesetzgebenden Korper vorgelegten Nachweis kosteten dem 
Staate die Expeditionen von

Freeling . . 508 Pfd. St. 9 s. 4 d. — 3.390
Hack . 1.981 if 16 ,, 5 ,, — 13.212
Babbage . . 5.556 ii 0 )) 6 )» 37.040
'Warburton 49 a 11 „ 8 „ 331
Stuart . 9.143 a 2 ,, 5 ,, =z 60.954
M'Kinlay . 6.198 a 15 „ 4 „ — 41.325
Crawford . 1.653 a 18 „ 2 „ — 11.026
Selwyn . 410 a 4 » 6 „ 2.735
ITaterbouse 67 ij 6 I. 3 1) 449

Summe 25.569 Pfd. St. 4 s. 7 d. =  170.462 Thaler.
Ausserdem sind die Kosten der ersten Stuart’schen 

Reisen ganz von den Herren Chambers und Finke be- 
stritten worden. Die angefiihrten Summen erscheinen noch 
bedeutender, wenn man in Betracht zieht, dass die Ge- 
sammt - Bevolkerung der Kolonie nach dem letzten Census 
(Ende 1861) nur 1-30.627 Seelen und die jahrlichen Reve- 
nuen im Durchschnitt der drei Jahre 1859 bis 1861 
583.100 Pfd. St., die dffentliche Schuld aber 850.500 Pfd. 
Sterling betragen.

G. Krefft’s neuere Arbeiten fiber Australische Eeptilien* 
Schon vor einigen Jahren (1862, S. 395) hat Herr 

G. Krefft, Kurator und Sekretar am Museum in Sydney, 
ein Verzeichniss der bei Sydney vorkommenden Schlangen 
in den „Geogr. Mitth.” publicirt und wir machten damals 
darauf aufmerksam, welchen bedeutenden Zuwachs die 
Kenntniss derReptilien-Fauna durch die Sammlungen Krefft’s 
erhalten hat. Seitdem ist er nicht miide geworden, zur 
Erweiternng dieses Zweiges der Katurgesehichte thatig zu 
sein, und hat mit Hiilfe mehrerer Freunde manche neue 
Species und manchen neuen Fundort entdeckt. Er las , 
dariiber im vorigen Herbst einige Abhandlungen in der 
Philosophical Society of New South Wales und schickte 
uns Ausziige davon, so dass wir im Stande sind, folgende 
Zusammenstellungen zu geben.
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Schlangen tn der Gegend von Sydney. — Zu dem er- 
wahnten Verzeichniss ist zu betherken, dass die unter dem 
Namen Diemansia cueullata aufgefiihrte Schlange von dem 
Genus. Diemansia bedeatend differirt und Kreift deshalb 
das besondere Genus Petrodymon aufgestellt hat, welchem 
ausser dem P. cuonllatum noch eine zweite, im Distrikt 
von Port Curtis aufgefundene Species angehort, und dass 
Haplocephalus nigreseens kurzlkh auch am Clarence beob- 
achtet wurde. Herr Krefft beabsichtigt, in Kurzem einen 
beschreibenden Katalog der Australischen Schlangen zu ver- 
dffentlichen.

Satrachier.— Bis Ende 1858 kannte man nach Dr. Gun
ther’s Katalog 26 Species von ganz Australien, von denen 
17 nach Krefft’s Beobachtung in der Hahe von Sydney 
vorkommen; seitdem sind duroh Krefft und seine Preunde 
5 neue Species (2 neu'e Genera) hinzugekommen, andere 
5 neue, noch unbeschriebene Eormen sind an Dr. Gunther 
geschickt worden und 7 weitere noch in Krefft’s Handen. 
Folgende 19 Species sind bis jetzt aus einem sehr be- 
schrankten Gebiet des Landes bekannt, sie zeigen eine 
nahere Verwandtschaft zu den Siid-Amerikanischen als zu 
den Indischen Formen.

Genus Limnodynastes.
Limnodynastes dorsalis. Selten, bei Sydney, am Clarence, in Nordwest- 

und West-Australien, am unteren Murray.
Limnodynastes Tasmaniensis. Gemein, bei Sydney, zu Eichmond, am 

H unter und Hastings, in Tasmania.
Limnodynastes Krefftii. Gemein bei Sydney und am Hunter Eiver.

Genus XJperoleia.
Hperoleia marmorata. Alle bekannten Arten dieses Frosches stammten 

aus West-Australien, seitdem ist er bei Sydney, am Clarence und 
zu Eichmond gefunden worden.

Genus Pseudophryne.
Pseudophryne Australis. Gemein bei Sydney, auch in West-Australien. 
Pseudophryne Bibronii. Gemein bei Sydney, auch in Tasmania.

Genus Litoria.
Litoria Freycineti. Sydney, Clarence Eiver, Port Essington.
Li^pria nasuta. Sydney, Eichmond, Port Essington.
Litoria punctata. Sydney, Eichmond, Port Essington.
L itoria marmorata. Sydney.

Genus Hyla.
Hyla Ewingii. Sydney, Hastings und Tasmania.
Hyla Perenii. Sydney, Tasmania, am unteren Murray, Port Essington. 
H yla Jervisiensis. Jervis-Bai und Sydney.
H yla aurea. Ganz Australien und Tasmania.
H yla Verreauxii. Sydney.
H yla Citropus. Sydney.
H yla Krefftii. Sydney und Clarence Eiver.

Genus Pelodryas.
Pelodryas coeruleus. Ganz Australien und Neu-Guinea.

Genus Cystignathus.
Cystignathus Sydneyensis. Gemein bei Sydney.

Reptilien am unteren Murray und Darling. — Ein Aufent- 
halt von etwas fiber V2 J^hr im Westen des Gebiets von 
Neu-Sud-Wales gab Herrn Krefft Gelegenheit, auch iiber 
die dort vorkommenden kaltbliitigen Wirbelthiere Notizen 
und Beobachtungen. zu sammeln.- Das Land ist zwar reich 
an Individuen, aber keineswegs reich an Species aus der 
Klasse der Reptilien, wie diess in ebenen, steinlosen Ge- 
genden gewohnlich ist.

Eideehsen.
Hydrosaurus varius (Common Lace Lizard). Auf Polypnum-Flachen. 

Wird uber 7 Fuss lang und verschlingt em ausgewachsenes Opossum.
Peterraann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft lY.

Hydrosaurus giganteus (Gigantic Lace Lizard), dine Varietat des vorigen. 
Pygopus lepidopodus und eine andere, brillant gefarbte Species.
Lialis Burtoni und punctulata.
Hinnlia Australis und Wliitei.
Mocoa Guichenotii un’d trilineata, beide von Ost nach West iiber ganz 

Australien .verbreitet.
Siaphos aqualis.
Trachydosaurus (Stump-tail) rugosus und asper, die erstere eine der 

gewohnlichsten Eideehsen auf den Sandebenen des Inneren, die 
letztere hiiufiger in Sud-.\ustralien bei Adelaide.

Cyclodus gigas (Sleeping Lizard), nicht gewohnlich.
Tropidolepisma Kingii, verbreitet sich bis West-Australien.
Anilios Australis, fast iiberall in Australien gemein.
Diplodactylus vittatus, im ganzen siidlichen Theil des Kdntinents, und 

D. ornatus, in grosser Xahl unter Baumrinden. '
Phyllurus inermis und Miliusii, bei Mount Hope auf felsigem Boden. 
Grammatophora reticulata, rauricata, barbata und cristata, did" ersteren 

hauiig, die letztere selten, dagegen bei Sydney als „ Water Lizard” 
wohl bekannt und auch in West-Australien, Victoria uiid JJord- 
Australien beobachtet.

Schlangen.
Acanthophis antarctica (Death Adder), bei Lake Boga gesehen, nicht 

haufig.
Morelia variegata (Carpet Snake), 8 bis 10 Fuss lang.
Brachysoma diadema (Red-capped Snake), bei Mount Hope gesehen. 
Diemansia reticulata (Grey Snake oder Common Whip Snake),' nicht 

haufig.
Diemansia superciliosa (Brown Snake), selten.
Hoplocephalus curtus (Tiger Snake oder Brown-banded Snake), zahlreich. 
Hoplocephalus signatus (Black-bellied Snake).
Pseudechis porphyriacus (Black Snake).
Vermicella annulate, soil am Murray vorkommen.

Schildkroten.
Chelodina longicallis wird von den Eingebornen haufig im Murray und 

seinen Nebenfliissen gefaugen, Fleisch und Eier sind ihnen Lecker- 
bisseu.

Batrachier.
Limnodynastes dorsalis, beim Lake Boga.
Heleioporus albopunctatus, von Sir George Grey erwahnt.
Hyla aurea, Peronii und Adelaidensis.
Pelodryas coeruleus (Bull frog).

Fische im Murray und Darling. — Die Zahl der in 
diesen Fliissen vorkommenden und noch nicht beschriebenen 
Fische ist unzweifelhaft eine betrachtliehe, denn die Ein
gebornen zahlen mehr als 15, freilich meist kleine, der 
Beobachtung leicht entgehende Arten auf. Sir Thomas 
Mitchell erwahnt 3 Species, zwei von der Fanlrlie der 
Percidae und einen Silurus, Krefft erhielt durch die Ein
gebornen 8 andere Species, zu deren Aufbewahrung ihm 
leider das nothige Material fehlte.

D ie  erste E isenbahn a u f N eu-Seeland.

Neu-Seeland, das „Britannien des Stidens”, ist eine der 
hoffnungsreieh^ten Kolonien; geographische Lage, Konfigu- 
ration, Klima, sonstige natiirliche Bedingungen, eine that- 
kraftige Angelsachsische Bevolkerung, Alles vereinigt sich, 
die Inselgruppe, die an Flacheninhalt den Britisohen Insein 
in Europa nicht viel nachgiebt, zu raschem Aufbliihen zu 
bringen, sie zu einer „Mutter civilisirter Volkergeschlechter” 
zu machen. Ein neuer wichtiger Abschnitt in ihrer Ent- 
wickelung ist der Ban der ersten Eisenbahn, welche ohne 
Zweifel berufen ftt, das Anfangsglied eines weit ver- 
zweigten Netzes zu werden. Wie in neuester Zeit die 
stidliehe Insel mit ihren Goldlagern in Otago und Nelson 
mit ihren herrlichen Weiden und fruchtbaren Ickern die 
nordliche Insel, die gegenwartig durch die langwierigen
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Kampfe mit den Eingebornen empfindlich leidet, weit iiber- 
fliigelt ha t, so 1st es jene Insel auch, welche die erste 
Eisenbahn tragt, und zwar leuchtet auch hierin wieder die 
Provinz Canterbury voran, die zur geographischen und 
naturhistorischen Erforschung der Insel bisber am meisten 
beigetragen hat und in ihrer Hauptstadt eine -wissenschaft- 
liche Gesellschaft zur Fdrderung und Erweiterung jener 
Forschungen besitzt. Am 1. Dezember 1863 wurde die 
von Christchurch bis Heathcote reichende erste Strecke der 
Eisenbahn, welche die Hauptstadt Christchurch mit der 
Hafenstadt Lyttelton verbinden soli, feierlich und unter 
grossem Jubel der Bevdlkerung erdffnet. Zur Vollendung 
des Ganzen wird noch langere Zeit erforderlich sein, ♦ da 
ein gewaltiger Tunnel, der Anfang Februar 1864 mit 
1^00 Yards oder 3900 Engl. Fuss erst die Halfte seiner 
Lange erreicht hatte, den Berggiirtel im Riicken von Lyt
telton durchbohren muss.

W issen sch a ftlich e  E x p ed itio n  n ach  M exik o .

Durch einen Erlass vom 27. Februar d. J. hat Napo
leon III. eine Kommission aus Staatsmannern, Gelehrten 
und Kiinstlern ernannt, die sich mit der Organisation einer 
umfassenden wissenschaftlichen Erforschung Mexiko’s be- 
schaftigen soil. Nach dera auf diesen Gegenstand beziig- 
lichen, im „Moniteur univ.” vom 29. Febr. veroffentlichten 
Bericht des TJnterrichts-Ministers Duruy ist es auf nichts 
Geringeres abgesehen als auf ein Gegenstiick zur Erfor- 
sehung Agyptens unter Napoleon I . , er macht darauf auf- 
merksam, i welche reichen Friichte fiir die Wissensehaften 
wie fiir die Entwickelung Agyptens der gliickliche Gedanke 
des General Bonaparte, seiner Invasions-Armee ein Gelehrten- 
Corps anzureihen, getragen habe, und stellt Ahnliches bei 
dem neuen Unternehmen in Aussicht. „Ew. Majestat hat 
gewunseht, dass was am Ufer des Nil durch den geschehen 
ist, der Napoleon I. werden sollte, sich in Mexiko unter 
den Auspicien- Napoleon’s III. vollziehe. Die vor 60 Jahren 
erlangten Resultate sind die Garantie fiir die der neuen 
Expedition vorbehaltenen.”

Man. mag iiber die Franzdsische Eroberung Mexiko’s 
denken, wie man will, dieses wissenschaftliche Projekt ist 
jedenfalls ein schdnes und wohl geeignet, das odium der 
Gewaltthat zu mildern. ■ Mexiko bietet sicherlich ein nicht 
minder giinstiges Feld fiir die verschiedenartigsten Studien 
wie Agypten und das Programm, welches die Franzdsische 
Regierung im Auge hat, scheint ein sehr umfangreiches zu 
sein. Das Feld der Forschung soil sich nach Duruy’s 
Bericht vom Rio grande del Norte und Riô  Colorado bis 
zum Golf von Darien erstrecken, ausser Mexiko also auch 
die Centro-Amerikanischen Staaten umfassen und die Unter- 
suchung eine mdglichst vielseitige sein.

Zunaehst wiirde sie sich auf die Topographie richten, 
denn trotz der schdnen Arbeiten Alexander v. Humboldt’s 
und Anderer sind bekanntlich die Karten jener Lander 
noch sehr mangelhaft. „In den siidlichen und westlichen 
Provinzen von Mexiko” — sagt der Minister — „ist der 
Lau der grdssten Flusse noch in sehr unsicherer Weise 
eingezeic net und man braucht sich nicht weit von den 
belebten Strassen zu entfernen, urn unerwartete Entdeckun- 
gen zu mac en. tJnfern Perote, auf der grosWn Strasse

von Vera Cruz nach Mexiko, zeigten die Karten vor 
4 oder 5 Jahren eine Lagune an einer Stelle, wo de Saus- 
sure Hiigel gefunden hat. Im Norden umschliessen die 
Gegenden der Sierra Madre und Sierra Verde, im Siiden 
Guatemala, Honduras und Darien weite Riiume, die eben 
so unbekannt sind als das Innere von Afrika. Im J. 1855 
entdeckte de Saussure einige Lieues von Perote eine ganze 
Stadt, die vor ihm Niemand gekannt hatte. Ein Amerika- 
nischer Reisender, der vom Meer direkt nach Mexiko auf 
einer Route ging, welche er sich selbst vorschrieb, stiess 
auf 18 bis 20 ansehnliche Monumente, die ganz in Ver- 
gessenheit gerathen waren. Gleiche tJberraschungen be- 
wahren die Eindden Mexiko’s fiir unsere Gelehrten.” Auch 
das Projekt des Inter-Oceanischen Kanals kdnnte vielleicht 
durch sie gefdrdert werden.

Die geologischen Forschungen wiirden das bisher Ge- 
leistete zu erganzen und zu einem Gesammtbild zu ver- 
einigen haben, das Studium der vulkanischen Erseheinungen, 
die Palaontologie und die Organisation eines wissenschaft
lichen Bergbaues wiirden den Geologen der Expedition 
vollauf zu thun geben. Meteorologie, Botanik und Zoologie 
kdnnen auch jetzt noch in Mexiko eine reiche Ernte er- 
warten, eben* so die Anthropologic, vergleichende Philologie 
und Gfischichte. Die Ruinen von Palenque bergen viel
leicht noch Geheimnisse ahnlich denen, welche die Agyp- 
tische Expedition am Ufer des Nil fand und Champollion 
in Folge dessen durchdrang.

Die Kommission ist angewiesen, fiir diese verschiedenen 
Branchen Instruktionen auszuarbeiten, und spiiter wird sie 
die Publikation der Resultate zu iiberwachen haben. Sie 
besteht aus dem Minister Duruy, dem Baron Gros, friihgrem 
Gesandten in Mexiko, Michel Chevalier, Vice-Admiral Jiffien 
de la Graviere, Boussingault, Combes, Decaisne, Faye, 
de Longperiet, Maury, Milne - Edwards, de Quatrefages, 
Ch. Sainte-Claire-Deville, de Tessan, Baron Larrey, Angrand, 
ehemaligem General-Konsul in Guatemala, Oberst Ribourt, 
Kabinets-Chef des Kriegs-Ministers, Architekt Viollet-Le-Duc, 
Architekt Cesar Daly, Astronom Mari^-Davy, Vivien de 
Saint-Martin, Abbe Brasseur de Bourbourg, Aubin, Bellaguet, 
Abtheilungs-Chef im Unterrichts-Ministerium, A. Duruy als 
Sekretar. An geistigen Kraften hat die Kommission, wie 
man sieht, Uberfluss und bei der jetzigen Machtstellung 
Frankreichs in Mexiko wird die projektirte Expedition 
leicht Schwierigkeiten iiberwinden, an welchen friihere ge- 
scheitert sind; um ein glanzendes Resultat zu erzielen, gilt 
es fast n u r, eine gliickliche Wahl in den Personen der 
Auszusendenden zu treffen und die vom Minister Duruy zur 
Deckung der Kosten geforderte Summe von 200.000 Francs 
(etwa 53.000 Thaler) bedeutend zu erhohen, denn trotz 
freier Uberfabrten und anderer Vergiinstigungen diirfte diese 
Summe doch bei weitem nicht hinreichen, ein so umfas- 
sendes Programm durchzufiihren.

A ufforderung an  Sprachforseher und E eiaende.

Der beriihmte Sprachforseher Prof. Europaeus in Hel
singfors, Finnland, hat einem Schriftchen iiber den „Ur- 
stamm der Indo-Europaischen Sprachfamilie und seine vor- 
Indo-Europaischen Abzweigungen, namentlich die Finnisch- 
Ungarische” , Zahlwdrter - Tabellen beigegeben, um deren
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Vervollstandigung er dringend bittet. Wir folgen gern 
seiner Aufforderung, diese Bitte auch durch unsere Zeit- 
schrift zu verbreiten.

jjinsbesondere”, sagt Prof. Europaeus, „ersuche ich die 
SpracBkenner, mir aus den Sprachen der Alten und Austra- 
lischen Welt alle mir noch nicht oder uuzulanglieh be- 
kannten Zahlworter und mbglichenfalls zugleich die laut- 
gesetzlichen Urformen derselben zuzusenden. Vor alien 
Dingen mbchte ich die Afrikanischen Zahlworter moglichst 
vollstandig besitzen, weil diese mir schon bis jetzt, so 
weit ich sie kenne, ungemein wichtige, aus der grauesten 
TJrzeit ±reu aufbewahrte Eormen dargeboten haben und 
einige derselben nur noch der letzten Erganzungs- und 
Vermittelungsformen barren. Sogar die alt - Agyptischen, 
nait Hieroglyphen geschriebenen Zahlworter kenne ich nur 
zum Theil und zwar die von Lepsius, Abhandlungen der 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1 56, S. 194, 
angegebenen ftu, afte 4, sas 6, sa/f 7 und sesennu, sesen 8, 
aus welchen jedoch auch sapj', se 2 und sennu, auch semnu 
10 hervorgehen. Giitige Sendungen, welche ich von mei- 
nen Gonnern je eher desto lieber erhalten mochte, konnen 
mir per Adr.: in Helsingfors, Einnland, zur Hand kommen.”

N eu e K a rten  in  S tie le r ’s H a n d -A tla s ').
Wir haben zwar einige dieser Kartenblatter bereits im 

vorigen Jahrgang der „Geogr. Mitth.” angezeigt^), allein 
es mbchte manchen unserer Leser lieb sein, zu erfahren, 
was seit jenem ersten Erscheinen derselben, also durch- 
schnittlich binnen Jahresfrist, nachgetragen wurde und in 
ihrer jetzigen Ausgabe neu ist.

■^n den Blattern von Italien ist vor A Hem das sich so 
raseh ausbreitende Eisenbahnnetz vervollstandigt worden ; 
ausser grossen in Bau begriffenen Streeken konnten fol- 
gende in der jiingsten Zeit fertig gewordene und jetzt in 
Betrieb stehende Linien eingetragen werden:

Toa Novara nordlich nach. Gozzano, 
von Bergamo nach Lecco, 
von Cremona nach Soresina,
von Livorno sudlich fiber Cecina und Vincenzo bis Follonica, mit 

zwei Zweigbahnen nach dem Inneren des Landes, 
die grosse wichtige Linie von Ancona sfidostlich der Kfiste entlang 

bis Foggia, welche fur den Verkehr nach dem Orient von der 
grossten Bedeutung ist und noch mehr sein wird, wenn die jetzt 
im Bau begriffene Strecke von Foggia bis Brindisi vollendet ist, 

der sfidliche Theil der Linie von Rom nach Ancona, 
von Salerno nach Eboli, 
von Palermo nach Bagheria.

') E in Heft von 11 kolorirten Karten in Kupferstich, unter dem 
T itel ,,Neue Bearbeitungen aus dem Jahre 1863" und enthaltend fol- 
gende B latter:

N r. 5*; Her nordliche Sternenhimmel. 
s ’*: Der sfidliche Sternenhimmel.

21: Nordwestliches Deutschland, Niederlande und Belgien.
33: Italien.
.34* : Ober- und Mittel-Italien.
34” : Sfid-Italien.
45*: Mittel- und Nord-Afrika (westlicher Theil).
45” : Mittel- und Nord-Afrika (ostlicher Theil) und Arabian.
45*: Siid-Afrika mit Madagaskar.
50*: West-Australien, Tasmania und Neu-Seeland.
50” : Australien.

Gotha, Justus Perthes, 1864. P 'e is  ^ ^ V  oJb a w an
*) Nr. 33 s. S. 233, Nr. 34* s. S. 103, Nr. 34 s. S. 191, Nr. 50.

s. S. 27 £f.. Nr. 50” s. S. 153 ff.

Manche Berichtigungen in den Eisenbahnen und in an- 
derer Beziehung verdanken wir der Giite des Herrn Pro
fessor Dr. V. Hochstetter, der auf einer Eeise nach Kom 
und Neapel im vorigen Herbst diese Karten an Ort und 
Stelle zu bereichern und zu vervollkommnen bemiiht war. 
Er theilte uns unter Anderem auch die dort eingezogene 
Nachricht mit, dass die Austrocknung des Fuciner See’s 
keineswegs vollendet ist, wie wir diess aus einem Bericht 
in der Leipziger Illustrirten Zeitung geschlossen batten, 
sondern dass vielmehr der See im Herbst 1863 etwa noch 
'/s bis Vz seines Wassers hatte.

In administrativer Beziehung sind nach den neuesten 
Bestimmungen die Namen folgender Provinzen yerandert 
worden:

Abruzzo citeriore verandert 
Abruzzo ulteriore I. „
Abruzzo ulteriore II . „
Basilicata „
Calabria citeriore „
Calabria ulteriore I. „
Calabria ulteriore 11. ,,
Capitanata „
Molise ,,
Prinoipato citeriore „
Principato ulteriore ,,
Terra di Bari ,,
Terra di Lavoro „
Terra d’Otranto ,,
Umbria „

Chieti,
Teramo,
Aquila,
Potenza,
Cosenza,
Reggio Calabria,
Catanzaro,
Foggia,
Campobasso,
Salerno,
Avollino,
Bari,
Caserta,
Lecce,
Perugia.

In den Karten von Australien konnte zunachst eine 
allgemeine Revision derselben benutzt werden, welche
B. A. Heywood, M. A., Trinity College Cambridge (Autor 
des werthvollen Werkes: A vacation tour at the antipodes 
through Victoria, Tasmania, New South Wales, Queensland 
and New Zealand, in 1861 und 1862; s. „Geogr. Mitthei- 
lungen” 1863, S. 239) die Giite hatte uns mitzutheilen 
und welche besonders ganz neu erstandene oder in der 
neuesten Zeit wichtig gewordene Orte unseren Karten zu- 
gefiihrt hat.

Verschiedene wichtige Gau-Namen sind eingetragen 
worden: so fiir den Westen von Neu-Siid-Wales der Name 
Riverine District (das Fluvial-Gebiet, welches in der neue
sten Zeit fiir die Lostrennung von Neu-Siid-Wales agitirt, 
um eine eigene Kolonie zu bilden); Princeland, das Grenz- 
gebiet zwisehen Victoria und Siid-Australien; No man’s Land, 
der siidwestliche Theil von Siid - Australien. In Wiest- 
Australien sind zwei grosse Gebiete als Weidelander unter 
den Namen: Nordlicher Distrikt, Ostlicher Distrikt nach den 
auf unseren Karten angegebenen Grenzen abgetheilt worden.

Das wichtigste Ergebniss fiir die Geographie Australiens 
ist jedoch die Eintragung der Route Lefroy’s und Robin
son’s in West-Australien 1863, einer der bedeutendsten 
bisher ausgefuhrten Expeditionen in der Westhalfte des 
Australischen Kontinentes, welche nicht bloss 130 nautische 
Meilen iiber die Dempster’sche Expedition hinaus weiter 
ins Innere sich erstreckte, sondern auch durch ihre genaueren 
Beobachtungen das Mittel abgab, nach dem die Dempster’
sche Route wesentlich berichtigt werden konnte ').

') Der Titel des sehr ausfuhrlichen und werthvollen Berichtes der 
Lefroy’schen Expedition, deren Result^t in unseren Karten eingetragen 
wurde, is t: Jtem oir and Journal of an Expedition organized by the 
Colonial Government of Western Australia, at the request and with

20*
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In der Karte von Neu-Seeland sind Missions-Stationen, 
die fertigen und im Ban begriffenen Eisenbahnen in der 
Provinz Canterbury und die Resultate neuester Aufnahmen 
eingetragen worden, wie sie in der hbchst werthvollen offi- 
ziellen, im J. 1863 in Christcburcb erscbienenen Spezial- 
karte von J. S. Browning') im Maassstabe 1: 630.000 ent- 
halten sind.

In' den Karten von Afrika finden sich die neuesten 
Entdeckungen von Speke und Grant im oberen Hil-Gebiet, 
von Heuglin und Steudner in den Djur-Landern, von Beur- 
mann und Duveyrier in der Sahara, von Serval am Gabun 
und Ogowai, von Livingstone in Siidost-Afrika u. A. ein
getragen, wie auch Inner-Afrika nach unserer 10-Blatt-Karte 
neu eingezeichnet.

GeograpMsche Literatur.
Vorberieht.

Die Expedition, welche im Oktober 1863 unter 
Ae Saulcy’s Leitung nach Palastina ging, um im Auftrag 
der Franzbsischen Regierung an verschiedenen Punkten des 
Landes archaologische und topographische tJntersuchungen 
auszufiihren, ist mit reicher Beute zuriickgekommen. Mit- 
glieder waren ausser dem genannten Chef der Archaolog und 
Kiinstler Salzmann, der Architekt Mauss, der Stabskapitan 
Gelis, dem die topographischen Aufnahmen zufielen, der 
Ahhe Michon, spezieU mit dem Studium der christlichen 
Monumente beauftragt, und Dr. Gaillardot. Uber Jaffa 
erreichte die Expedition am 29. Oktober Jenisalem, sie 
besuchte darauf Hebron und Herodium, ging bei Jericho 
iiber den Jordan und gelangte fiber Arak-el-Emir, dessen 
Alterthtimern drei Tage gewidmet wurden, auf die Hoch- 
ebene des Ammoniter-Landes. Hier wurden abermals drei 
Tage auf die zahlreichen, wohl erhaltenen Baudenkmaler 
von Amman, dem alten Rabbath-Ammon und Philadelphia, 
verwendet, ehe die Reisenden nach Hesbon, der alten 
Hauptstadt des Kbnigs Och, sich wendeten und beim Berg 
Nebo vorbei das Todte Meer erreichten. Nach Jerusalem 
zuriickgekehrt besuchten sie aufs Neue Herodium, waren 
aber darauf fast einen Monat lang mit Nivellements und 
Detail-Vermessungen in Jerusalem selbst beschaftigt und 
traten endlich die Riickreise fiber Beirut an. Eine reiche 
Sammlung von Photographien, architektonischen Zeichnun- 
gen, Inschriften, Alterthfimern, darunter ein Sarkophag aus 
dem Grab der Konige in Jerusalem, eine Karte des Ammo
niter-Landes , zahlreiche Itinerarien, Plane von Arak-el- 
Emir, Hesbon, Amman, Herodium, endlich ein Plan von 
Jerusalem mit Isohypsen von Meter zu Meter sind zurfick- 
gebracht worden und wir durfen daher neuen Beitragen 
zur Geographie des Heiligen Landes entgegensehen.

e aid of the Agricultural Society of the York District of that Colony, 
of exploring the interior of the Colony eastward of 

a IS nc ®Dd placed under my command by order of His Excel- 
M b^w o Ii" T Governor and Commander-in-chief. Henry
for the finverti^’ ‘ of Convicts, Western Australia. Printed
for the Government by Stirling, Shell & Co.’ (Perth, W. Australia) 1863.

’) S. „Geogr. M itth." 1864, Heft I I ,  S. 80.

Wir berichteten im vorigen Jahrgang, dass P. v. Tchi- 
hatchef im Juni sich abermals nach dem Orient begehen 
habe, um die geologischen Verhiiltnisse des Bosporus im 
Interesse des geologischen Theiles seines Werkes iiber 
Klein-Asien zu studiren. Nach seiner Riickkehr im Oktober 
theilte er uns nun m it, dass die Ergebnisse der Reise in 
jeder Hinsicht seine Erwartungen fibertroffen batten und 
zu wichtig waren, um bloss als ein Ergiinzungsmaterial 
fur das Klein-Asiatische Werk betrachtet zu werden. Er 
habe deshalb die Absicht, dies'e Resultate in einer beson- 
deren, noch vor der Herausgabe seiner Anatolischen Geolo- 
gica zu erscheinenden Schrift bekannt zu machen unter 
dem Titel ..Tableau geologique du Bosphore de Thrace et de 
la contree limitrophe'’. Die Schrift wird nicht nur den 
Bosporus umfassen, sondern auch betriichtliche Stiicke Thra- 
ciens und Bithyniens, namlich von ersterem die ganze 
Gegend bis zum See Derkos und von letzterem die Strecke 
bis Kartal und Karaburun. Die zugehorige geologische Karte 
beabsichtigt v. Tchihatchef in dem grossen Maassstab von 
1:100.000 zu geben.

G. Radde schreibt uns aus Tiflis vom 14. Marz, dass 
er die erste Lieferung von Band III seiner ..Reisen im 
Siiden von Ost-Silirien”. deren zweiter, ornithologischer 
Band vor Kurzem im Druck erschienen ist, an die Geogr. 
Gesellschaft in St. Petersburg zur Publikation abgeschiekt 
habe. „Sie behandelt die Reise im bstliehen Sajan. Ich 
habe zwei Profile nach meinen barometrischen Messungen 
gezeichnet, woven das eine vom Nordufer des Kossogol die 
Richtung NNO. zum mittleren Bjellaja - Laufe nimmt und 
Munku-Sardik, Nukudaban, Irkut- und Oka-Quellen und 
das Butogol-Gebirge in sich schliesst, wahrend das andere 
in der Liingenachse des ostliehen Sajan vom O k insk i^en  
Karaul nach Ost bis zum Baikal-See geht. Ich gebe aus- 
serdem die vollstandige Hydrographie des oberen Irkut, 
eine Aufnahme des Munku-Sardik nach Krishin, die ich 
aber rektificiren muss, und Alles, was ich fiber den Kossogol 
in Erfahrung gebracht habe.”

Zu Anfang des vorigen Jahres hat sich in Lahore ein 
Zweigverein der Asiatischen Gesellschaft von Benqalen ge- 
bildet, aus hoheren Regierungs-Beamten und Gelehrten be- 
stehend, welcher sich die Aufgabe stellt, das Pendjab und 
die angrenzenden Lander mit Rfieksicht auf Geschichte 
Alterthiimer, Ethnographic, Klimatologie, Fauna, Flora 
Kiinste, Industrie u. s. w. grfindlich zu erforschen. Zu- 
niichst sollen alle hierauf beziiglichen, in Biichern, Journalen, 
offiziellen Berichten u. s. w. zerstreuten Nachrichten ge- 
sammelt werden, eine Arbeit, der sich fur die Ethnologic 
Regierungs-Sekretiir Davies und R. N. Gust, ftir die Kiinste 
der Prasident der Gesellschaft Lieut.-Colonel Maclagan, fiir 
die Flora Dr. Cleghorn, fiir das Klima Dr. Neil, fiir Nu’mis- 
matik Capt. Stubbs, fiir Archaologie und Geschichte der 
Sekretar Dr. T. H. *Thornton, Kurator des Museums zu 
Lahore, unterzogen haben. Nach Vollendung dieser Vor- 
arbeiten sollen von Zeit zu Zeit Verzeichnisse von Desi
derata an die Lokal-Beamten und andere fiir den Gegen- 
stand sich interessirende Miinner ausgegeben werden und 
die von der Gesellschaft gelieferten oder angeregten wich- 
tigeren Abhandlungen soil das Journal of the Asiatic Society 
of Bengal aufnehmen.

G. Lejean. der Franzdsische Konsul inMassaua, dessen
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vorjahrige Reise in Abessinien damit endete, dass er vom 
Kaiser Theodor in Gefangenschaft gesetzt wurde, ist end- 
lich wieder freigelassen und seit November 1863 in Mas- 
saua, von wo er naeh Kassala und dann auf Urlaub nach 
Frankreich zuriickgehen wollte. Er schreibt, dass er selbst 
Grundplane von -^xum, Adoa und Gondar sorgfaltig auf- 
genommen babe und Schimper eine grosse geologische Karte 
der Umgegend von Axum und Adoa bis zum Mareb im 
Maassstab von 1:70.000 ausarbeite. Bei seinen Reisen in 
Abessinien fand er, dass Lefevre’s Karte viel zu wiinschen 
iibrig lasse, die von Ferret und Gallinier besser und Beke’s 
Karte von Godjam ausgezeichnet sei.

In  Dunedin auf NeurSeeland soli zu Anfang des naohsten 
Jahres eine Weltausstellung Statt linden, zu welcher das Co
mite eine Reihe von Schriften iiber die Gesehichte, Meteoro.- 
logie, Geologic, Flora, den Handel, die Statistik u. s. w. der 
ganzen Inselgruppe wie jeder einzelnen Provinz ausarbeiten 
lasst, wahrscheinlich in ahnlicher Weise wie die Schriften 
iiber die Kolonie Victoria, welche dem Katalog der Aus- 
stellung zu Melbourne im Jahre 1861 vorgedruckt sind 
(s. „Geogr. Mitth.” 1862, S. 400; 1863, S. 238). Aber 
noch weit Wichtigeres steht iiber Neu-Seeland in Aussicht. 
Der unermiidlieh thatige J. JIaast, Geolog der Provinz 
Canterbury, schrieb uns am 10. Februar 1864, dass er in 
wenigen Tagen eine neue Reise antreten werde, um an 
den Quellen des Rangitata und Ashburton niihere geolo
gische TJntersuchungen anzustellen, nach seiner Riickkehr 
im April aber an die Ausarbeitung eines grdsseren Berichtes 
mit Karten und Prolilen zu gehen beabsichtige, welcher 
dann etwa Ende dieses Jahres zur Publikalion gelangen 
wiirde. Auch sonst schreiten die Aufnahmen in Canterbury 
miP'Riesenschritten voran und bald wird auch die West- 
seite der Siidlichen Alpen, die auf der Browning’schen 
tibersichtskarte der Provinz (s. „Geogr. Mittheil.” 1864, 
Heft II, S. 80) noch als weisse Liicke hervortritt, in ihren 
wesentlichen Grundziigen bekannt sein. „Wir haben”, 
schreibt Haast, „ausser den zahlreichen Feldmessern auf 
der bstlichen Seite zwei starke Partien nach der Westkiiste 
gesendet, wovon die eine an der siidlichen, die andere an 
der nbrdlichen Grenze der Provinz die Aufnahmen mit 
dem Theodoliten beginnt. Alle Fliisse werden bis zu ihren 
Gletscherquellen vermessen und alle Hauptspitzen der 
ganzen Kette noch ein Mai auf die Basis-Linie der Kiiste 
fix irt, so dass in wenigen Jahren, wenn ich die Quellen 
des Rakaia und des Waimakariri untersucht haben werde, 
die Karte der Provinz fertig sein wird. Mein Freund 
Hector hat einen Engpass durch die Alpen entdeckt, welcher 
dem meinigen vollkommen ahnlich ist, ein merkwiirdiges 
Vorkommen! Leider hat sich der Hafen an der Westkuste 
als unbrauchbar erwiesen, wie ich vor einigen Tagen von 
Dr. Hector gehdrt habe. So ist also der einzige brauchbare 
Hafen Milford-Sound und nordlioh desselben istNichts, was 
einigermaassen benutzt werden kann.

Die Zekhnungen der Ruinen von Palengue von de Wal- 
deck sollen in Paris auf Staatskosten publicirt werden, 
mit einer Einleitung des Abbd Brasseur de Bourbourg iiber 
die Gesehichte der Erforschung jener Ruinen Der Letztere 
wird seine neuesten erfolgreichen Nachforschungen m den 
Spanischen Ribliothe^en iiber die alte Sprache, Geschmhte, 
cLonologie'u. s. w. von Yucatan als dritten Band seines

1862 unter dem Titel „Popol Vuh” begonnenen Sammel- 
werkes herausgeben.

V.-A. Malte-Brun hat, wie er uns schreibt, eine archdo- 
logische Karte von Yucatan, Tabasco und Chiapas in Arbeit 
und eine ethnographische Karte von Mexiko vollendet.

Das Ilauptwerk iiber die Schwedische Expedition nach 
Spitsbergen hat der allzu friih verewigte Chydenius vor 
seinem im Februar erfolgten Tode vollendet und es wird 
jetzt in vorzuglicher Ausstattung bei Norstedt in Stockholm 
gedruckt. Gleichzeitig wird auch eine Englische tjber- 
setzung desselben verdffentlicht werden, wogegen das Pro- 
jekt einer gleichzeitigen Deutschen Ausgabe wegen der 
jetzigen politischen Spannungen zwischen Skandinavien und 
Deutschland wieder aufgegeben worden ist. Fiir die Kongl. 
Svenska Vetenskaps-Akademiens handlingar werden jetzt
C. W. Blomstrand’s „Geognostiska iakttagelser under en resa 
till Spetsbergen Sr 1861” (Geognostische Beobaohtungen 
wahrend einer Reise nach Spitzbergen im Jahre 1861) ge
druckt, welche 44 Seiten in 4° umfassen und die Fort- 
setzung der Nordenskjdld’schen Beobaohtungen gegen Siid- 
west bilden.

A S IE N .
A lcock, Sir R .; The capital of the Tycoon, a narrative of a three 

years’ residence in Japan. 2 vols. 8", 1049 pp. mit 2 Karten und 
vielen Illustratioiien. London, Longman, 1863. 32 s.

Als vor einom Jahrzehnt das Xord-Anierikanische Geschwader unter P e rry  
j das seit Jahrln inderten  verschloKsene Japan  dom Handelsverkehr wieder off-
i  n e te , gab man sich der Hnflhiing b in , jenes Reich des Ostens nun rasch in

alien seinen Tlieilen, in seiner Katurbeschaffenlieit, seiner Industrie und seinen 
eigentluinilicbcii staatlidien und socialen .Formcn, griindlicher kennen zu lernen, 

i  als die Hollander- wahrend ibres angstlich Uberwachten und auf ein sehr ge-
ringes Maass besclirankten Verkehrs m it dem Lande diess verm ocht batten, 

j  Alle am W elthartdel einigerm aassen’Tbeil nebmenden Staaten schlossen Ver- 
trage  mit Japan  ab, ilire Bevollinachtigten erhielten das Kecht, nach Belieben 

j im Lande um her zu reisen, es kamen in kurzem  Zeitraum eine M enge Frem de
' verschiedenster Xationalitat und Berufsart dahin, aber wie die Erfolge in B ezu g
 ̂ auf den Handel bis je tz t binter den Erw artungen zuruckgeblieben sind, so hat

auch die W issenschaft im Ganzen erst wenig N utzen aus dem neuen Zustand 
der D inge ziehen kdnnen. Die P e rry ’sehe Expedition brachte recht hiibsche 
Beobachtiingen, naturwissenscbaftliche wie geographische, zuriick und das drei- 
bandige Prachtw erk in 4” verdient m ebr Beachtung, als es bisher gefunden hat, 
aber der Zuwachs zur speziellen Kuude von Japan  ist- im Vergleich mit den 

' a lteren  W erken  Kaempfer’s und v. Siebnld’s doch nur gering. Es folgte eine 
I grogse R eihe anderer Biicher mit den fluchtigeren Aufzeichnungen Solcher, die 

sich knrze Zeit in der einen oder anderen H afenstadt aufgebalten batten, auch 
einzelne Gehiete und Gegenstamle behandelnde Aufsatze so wie eine ziemlich 

i bedeutende A nzahl von Karten und man muss gewiss den Nutzen anerkennen,
' den diese A rbeiten fiir die V erbreltung der bis je tz t errungenen Kenntniss von
i Japan  gewahren, aber zum richtigen, eindringenden Verstiindniss der dem Euro-

paer so sonderbar erscheiiienden Sitteii und Einrichtungen der Japanesen  ist 
eine ungleicli griindlichere Bekanntseliaft m it ilinen erforderlich, *als die der 
Sprache m eist n id it machtigen und auf weiiige K iistenplatze beschriinkten 
Frem den wahrend eines kurzen Aufentbaltes sich zu verschaffen im Stande 
waren. W as insbesoiidere die K arten betrifi’t ,  so haben es sich zwar Ameri- 
kaner, Englander, Rnssen und F ranzosen  angelegen sein lessen, H afen und 
Kiistenstreck-en zu verm essen, doch fehit noch v ie l, bis nur die Umrisse der 
Insein feststehen, und die allerdings sorgfaltigen, iiberraschend genauen K arten  
der Japanesen  entspreeben denn doch uriseren jetzigen Anforderungen nicht 
ganz und waren im W esentlichen durch v. Biebold bereits ausgebeutet. Euro- 
paer sind aber bis je tz t trotz der V ertrage n u r seiten und unter hinderlicher 
Ueberwacluing ins In iieie  gekom m eii, ja  die einzige grossere R eise, die von 
Alcock im Jah re  1S61 von Naugasaki durch K iusiu nach ^imonosaki, durch die 
Suonada-See und von O.saca uberland nach Jeddo, is t fiir die Geograpbie und 
auch sonst fa.st ganz nutzlos geb lieben , gerade ihre Beschreibung ist die 
schwachste P a rtie  im Alcock’scben Buche. D ieses B u ch , ohne Frage die be- 
deutendste literarische Ersebeinung Uber Jap an  seit dem W erke Uber die P e rry ’
sehe Expedition, en thalt streng genommen nu r E inen geograpliiseh wichtigen 
Abscbniit, nam lich den iiber die B esteigung des Fusiyam a und die von Lieut. 
Robinson dort vorgenommenen, indes8en aucb anderweitigpubJicirtenM essungen. 
E s kommt uns jedoch nicht in den S in n , hiernach das Verdienst des Alcock’- 
schen Buebes bostimmen zu wollen. W issenscbaftliche Untersuchungen lagen 
ihm verhaltnissm assig fern und es muss ruhniend anerkannt werden, dass er 
trotzdem  gar Mancbem Gelegenbeit zu solchen, so- weit diess zur Zeit moglich 
war, verschafft h a t; er selbst aber benutzte die Vortheile seineramtlichen Stel- 
lung  als e rs ter B ritischer G esandter in Jeddo , um die Japanesische Staats- 
m aschine sowohl als die Mittel und W ege kennen zu lernen, wie ein geordneter, 
beiderseits vortheilhafter Verkelir m it dem Lande herzustellen sei. Mit lobens- 
w erther A ufriclitigkeit gesfeht e r -e in , dass wir auch in diesen Beziehungen 
eigentlich erst bis zu der Erkem itniss gekommen sind, dass nnsere Vorstellungen 
b isher zum  grossen  Theil falsch waren, ohne dass es moglich ist, das Riclitige 
an  die Stelle zu  s e tz e n , aber sclion diess ist ein grosser Fortschritt und im
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Einzelnen hat man denn doch ubor so Manches Aufschluss erhalten. Als  ̂Bei- 
trac zur Geschichte dieser Uebergangsperiode, aiich in Betreff der ausserlichen 
Vorgange und des diplomatiscben Kampfes zwischen den fremden Eindring- 
lingen und den Japanesischen Staatsraannern, ist das Buch von unschatzbarem 
W erth, auch gestattet es vielfach Einblicke in die sooialen Zustande, die oft 
grosse Aehnlichkeit mit nnseren mittelalterlichen haben, und seine Detail- 
Schilderungen ersetzen fast die eigene Anschauung, namentlich mit Hiilfe der 
ausserordentlich zalilreichen, hiibschen und zu einem grossen Theil Japanesi
schen Originalen nachgebildeten Illustrationen. Ausziige aus dem Buche siehe 
im jjAnsland” 1862, S. 660; 1863, SS. 457, 490 und 512.

Anna d’A .: A lady’s visit to Manilla and Japan. 8̂ *, 310 pp. London, 
Hurst & Blackett, 1863. 14 s.

Anderson, Th.; On the flora of Behar and the mountain Parasnath, 
with a list of the species collected by Messrs. Hooker, Edgeworth, 
Thomson and Anderson. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
1863, Nr. I l l ,  pp. 189—218.)

Dem Pflanzenverzeichniss geht eine Charakteristik der Vegetation des Paras
nath und der umliegenden Ebene von Behar, so wie eine Tabelle der von 
Dr. Thomson und Anderson im November 1858 auf dem Parasnath angestellten 
meteorologischen Beobachtungen voraus.

Aubaret, -Capit. G .: Histoire et description de la basse Cochinchine 
(pays de Gia-Dinh), traduites d’apres le texte chinois original. 8®, 
373 pp. mit 1 Karte. Paris, irapr. imperiale, 1863.

Dieses Werk wurde vor etwa 80 Jahren von einem hohen Mandarinen ab- 
gefasst und soli das vollstandigste und genaueste se in , welches man Uber die 
Geschichte und Geographic von Cochinchina hat. Gia-dinh heisst eigentlich nur 
die wichtigste Provinz, in welcher Saigon liegl, der Name wird aber gewdhnlich 
auf das ganze Land angewendet, welches in die 6 Provinzen Bien-hoa, Gia- 
dinb, Dinh-tuong, Viiih-Iong, An-giang und Ha-tien zerfallt, deren erste drei 
durch den Vertrag von Saigon, 5. Juni 1862, Franzosische Besitzungen gewor- 
den sind.

Bake, B. w . J. C.; Een vlugtige blik op Java, Saigoen, Zuidelijk China 
en Bombay. 8°, 45 pp. Arnhem, Tjeenk Willink. 60 c.

Bernard, M'”® Laure; Excursions lointaines. Moeurs et coutumes de 
la Perse. 8°, 208 pp. Bouen, Megard, 1863.

Bineteau, H .: Cochinchine francaise. Divisions territoriales et agri
coles , par provinces; departcments et arrondissements; lignes tele- 
graphiques et usages militaires des indigenes. Mit 1 Karte. (Bulletin 
de la Soc. de geogr. de Paris, Januar und Febr. 1864, pp. 55— 71.)

Die Karte stimmt mit der offiziellen von de Foucauld (Revue maritime et 
coloniale, Septbr. 186.3) in Grosse und Zeiclinung ziemlich nahe uberein, die 
letztere scheint aber in einzelnen Details, z. B. in der Zeichnung des Mekong, 
genauer zu sein , wahrend ihr die auf Puneteau’s Karte angegebenen Grenzen 
der Provinzen, .Departements und Arrondissements fehlen.

Boom, E. H .: Nederlandsch Oost-Indie. 8*̂ , 202 pp. mit Karten und 
Planen. Zutphen, Plautenga, 1863. 2 j  fi.

Brugsch, Dr. H .: Beise der Kouigl. Preussischen Gesandtschaft nach 
Persien, 1860 und 1861. 2. Bd. 8®, 526 SS. mit Holzschnitten nnd 
Chromolithographien. Leipzig, Hinrichs, 1863. 2 | Thlr.

Die grossere Uiilfte des Bandes nimmt die Beschreibung der Reise von Rama
dan Uber Isfahan und Persepolis nach Schiraz und zuriick Uber Isfahan, Kaschan 
und Qiim nach Teheran ein. Eingehendere geographische Untersuchungen, 
Messungen, Erkimdigungen und dergleichen fehlen auch hier, aber die Vorzuge 
des ersten Bandes, die ausserordentlich anschauliche und lebendige Detail- 
Beschreibung, die duixh die hohe Bildung des Verfassers bedingte Theilnahme 
an den verschiedensten Lebensverhaltnissen, dor Geschichte, den Alterthumern, 
die sehr rege Auffassung und fleissige Aufzeichnung inachen auch diesen 
Band zu einer aussergewohnlich anziehenden und, wenn auch nicht fachwissen- 
schaftlichen, doch immer sehr lehrreichen Lekture. Vortrefflich sind nament
lich auch die Schilderungen von dem zweiten liingeren Aufenthalt der Gesandt
schaft in Teheran, das sie am 27. Marz 1861 verliess, um wiederum iiber Tabriz 
und Tiflis und durch das Europaische Russland in die Heiraath zuruckzukehren. 
Im Anhang finden wir ausser einigen ganz kurzen Notizen den in der wZeit- 
schrift fur Allgem. Erdkunde” (1862, Bd. XII, SS. 341—356) publicirten Bericht 
des Herrn v. Gasteiger iiber seine Reise von Teheran nach Astrabad mit eini
gen Berichtigungen reproducirt, ferner kurze bevolkerungsstatistische Angaben 
des Britischen Konsul Mackenzie in Rescht, nach denen diese Stadt nicht raehr 
als 23.500, die Provinz Gilan 150.000, ganz Persien wenig iiber 5 Millionen Ein- 
wohner hat; sodann meteorologische Beobachtungen aus Teheran und Rescht 
von Dr. Bimsenstein und Dr. Hantzsche; Verscliiedenes iiber Krankheiten und 
Heilwesen in Persien; eine lehrreiche Abhandlung iiber die neuere Persische 
Literatur und iiber die im Persischen Reiche gesprochenen Sprachen; endlich 
eine Darlegung der Schwierigkeiten, welche den Ilandelsverkehr Deutschlands 
mit Persien beeintrachtigen und die Anknupfung direkter Verbindungen un- 
rathsam erscheinen lassen.

Canto, D. Antonio G. del; Los terremotos de Manila. Estudios Hsto- 
ricos sobre los grandes terremotos que ban tenido lugar en el archi- 
pielago filipino, desde su descubrimiento por Magqllanes liasta el 3 
de junio de 1863. 4“, 46 pp. Madrid, Duran, 1863. 6 rs.

Chine. Renseignements sur les pqrts de Tchin-kiang, Kien-kiang et 
Han-kao. Mourement commercial de ce dernier port en 1862 etc. 
(Annales du commerce exterieur, November 1863.)

Day, i r . ; The Land of the Permanls; or. Cochin^ its past and its 
present 80 590 pp. Madras,^Gantz (London, Triibner), 1863. 25 s.

Duhousset, Commandant E . : Etudes sur les populations de la Perse 
e p a ^  imi rophes pendant trois annees de sdjour en Asie. (Extrait

F ,c k ! i l p  p** americaine.) 8", 52 pp. et 14 pi. Paris 1863.
T> • o 1 „ “’■’*0.1 of a diplomate’s three years’ residence in
Persia. 2 vols. 8o. London, Smith, Elder & Co., 1864.

Edkins, Jane R.; Chinese scenes and people. With notices of Christian 
missions and missionary life, in a series of letters from various parts 
of China. With a narrative of a visit to Nankin, by her husband, 
the Rev. J. Edkins. 8®, 314 pp. London, Nisbet, 1863. 3J s.

Gevers Deynoot, Jhr. Mr. W. T .; Herinneringen eener reis naar Neder
landsch - Indie in 1862. 80, 242 pp. ’s Gravenhage, Nijhoff, 1864.

H  fl.
Grammont, Capit. L. de: Onze mois de sous - prefecture en basse 

Cochinchine. 80, 504 pp. mit 1 Karte. Paris, Challarael, 1864. 15 fr.
Grammont, L. de; Notice sur la Basse-Cochinchine. (Bulletin de la 

Soc. de geogr. de Paris, Januar und Fehruar 1864, pp. 5—54.)
Ztisaramenfassende kurze Beschreibung der Franzosischen Kolonie und ihrer 

Bewohner mit einigen statistischen und historischen Notizen.
Hoeven, A. P. van der: Een woord over Sumatra, in brieven verzameld. 

I. Benkoelen. 8’\  Botterdam, Nijgh, 1864. 1^ fl.
India, Selections from the records of the Government o f ---- , in

the foreign department. No. XXXIX. Papers relating to (1) the 
Dependency of B ustar, (2) a journey to Kokan, and (3) coal mines 
at Thatay Khyoung. 8*̂ , 104, 19 u. 7 pp. mit 1 Karte. Calcutta 1863.

Den Hauplinhalt dieses Bandchens bildet eine ausfiihrliche Monographie von 
Bustar, einer zu den Central-Provinzen gehorigen Landschaft, von C. Glasfurd, 
welcher eine grosse Karte der Distrikte Bustar und Sironcha in 1 :760.320 bei- 
gegeben ist. Diese Karte fullt eine der LUckefl des Indian Atlas und wir werden 
sie in einem spateren Hefte unseren Lesern vorlegen, dabci auch Gelegenheit 
nehraen, aus der Glasfurd’schen Arbeit Einiges mitziitlieilen, — D er zweite 
Bericht betriflft eine Reise des Miilla Abdul Mudjid von Peschawer nach Kokan 
im J. 1860 und seine Riickreise im J. 1861. Waren bei dem ausfiihrlichen Iti- 
n e ra r , welches die Entfernungen zwischen den einzelnen Stationen in Engl. 
Meilen angiebt, auch die Richtungen verzeichnet, so wurde dasselbe fur die 
Geographie, von Hoch-Asien einen sehr bedeutenden W erth haben, denn so 
viel sieht man auch jetzt, dass die bisherigen Karten in Bezug auf die Gegen- 
den zwischen dem Hindu-Kusch und Kokan , die Lage von Pam ir u. s. w. an 
bedeutenden Irrthumern leiden, wie sie ja  auch die grossten Verschiedenheiten 
aufweisen. Der Mulla ging, mit einer offiziellen Sendung betraut, von Cabul 
iiber den Saruling-Pass im Hindu-Kii.sch nach Khanabad, der Residenz des Gou- 
verneiirs von Kundus (175 Engl. Meilen), von Khanabad nach Faisabad, der 
Hauptstadt von Badakschan (91 Engl. Meilen), von Faisabad nach Sungiir W a- 
khan, wo die Hochsteppe Pamir beginnt (163 Engl. Min.), Uber die Pamir-Steppe 
beim Sussugh-kol und dem grosseren Kurrah-kol (See’n) vorbei zum Dysarne- 
See am Nordende der Pamir-Steppe (233 Engl. Min.), ferner uber den Tagblak- 
Pass im Gebirge von Kokan nach Gulscha (189 Engl. Meilen) und von Gulscha 
nach der Hauptstadt Kokan (107 Engl. Min.). Er verfolgte also die sogenannte 
Parair-Route, wShrend er zum Rlickweg die Kolab-Route w ahlte, welche das 
Kokan-Gebirge auf dem Koksu Oder Drawut-Pass schneidet, nach 20 Tage- 
reisen von Kokan zu dem unabhangigen Kolab-Distrikt fuhrt und in Khanabad 
mit der Parair-Route zusammentrifft. — Der letzte kurze Bericht enthalt einige 
Notizen fiber die je tzt nicht mehr ausgebeuteten Kohlenminen von Thatay 
Khyoung am Tenasserim-Fluss in der Provinz Mcrgui und fiber das Vorkommen 
von Zinn in Tenasserim.

Indische Eisenbahnen. (Das Ausland 1864, Nr. 43, SS. 300—302.)
Jaeger, Th.; Productions et cultures de la Basse Cochinchine. (Revue 

maritime et coloniale, Marz 1864, pp. 539—544.)
Der Verfasser ist Geolog, war vom Gouverneur von Cochinchina mit einer 

wissenschaftlichen Exploration der Kolonie beauftragt und hat am 25. Juni 1863 
einen Bericht dariiber erstattet, der hier zum Theil abgedruckt ist. W as hier 
geboten wird, sind nur kurze Notizen fiber Seidenzncht und (\en Anbau von 
Reis, Indigo, Bawmwolle, Zucker, Tabak, Thee und einigen anderen Nutzpflanzcn.

Japan and the Japanese. — Yokohama to Yeddo; the City of Teddo. 
(Nautical Magazine, Novbr. 1863, pp. 561— 571, Dezbr. pp. 6'24—632, 
Januar 1864, pp. 4 —9.)

Sehr ausfiihrliche Beschreibungeu und Erzahlimgen der neuesten Vorgange. 
Der Verfasser schatzt die Einwohnerzalil von Jeddo auf mindestens 1.700.000.

Japon. Commerce exterieur en 1862. Exportation de soie. Nouveaux 
renseignements sur les lies Liou-Tchou. (Annales dn commerce exte
rieur, November 1863.)

Kingsmill, W. Th.; Notes on the geology of the E ast coast of China. 
(Journal of the Geol. Soc. of Dublin, X, 1863, p. 1; Dublin Quar
terly Journal of Science, 1863, p. 76.)

Knight, Capt.: Diary of a pedestrian in Cashmere and Thibet. 8® mit 
vielen Illustrationen. London, Bentley, 1863.

Koner, W .; Die Franzosische Provinz Basse-Cochinchine. Mit 2 Karten. 
(Zeitschrift fiir Allgcra. Erdkunde, Marz 1864, SS. 252— 267.)

Nach Pallegoix, Bouillevau.x und den neueren Franzfisischen Arbeiten zu- 
sammengestellt. Die beiden Kartchen, ganz Cambodja und die Franzosischen 
Besitzungen insbesondere darstellend, beruhen ebenfall.s auf den neuen F ran
zosischen Aufnahmen mit Benutzung alteren Materials.

Lindau, R.: Voyage autour du Japon. IS”, 319 pp. Paris, Hachette,
1864. 34 fr.

Lynden, Le Comte de; Souvenir dn Japon, vues d’apres nature avec 
texte. 1. — 6. Lfg. (a 2 Bl. mit 2 SS. Text). Chromolith. Eol. La 
Haye, Mioling, 1863. a 15 fl.

IMermet de Cachon: Les Ainos. Origine, langue, moeurs, religion. 
8°, 20 pp. Paris, Mesnel, 1863.

Montblanc, Comte Ch. de; Les lies Philippines. 8°, 77 pp. (Extrait 
de la Revue contemporaine). Paris, Dentu, 1864.
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Murray, A.: The Pines and Firs of Japan. 8®. London, Bradbury & 

Evans, 1863. 7^ s
Nederlandsch Indie, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Voikenkunde 

van - . 6. Bd. 5. u. 6. Lfg., 7. Bd. 1.—4. Lfg. Amsterdam,
Muller, 1863.

Die Schlusshefte des 6. Bandes bringen Javanische Traditionen vom Regenten 
you T jiandjoer in Malaiischer Sprache aufgeschrieben und von Stockhausen 
ins Hollandische ubersetzt; die Uebersetzung der ersten beiden Suren des Java- 
nischen Korans von S. Keyzer; die Geschichte der Eroberung des Forts Kar- 
tasoera durch die Javanen im J. 1741 von J. J . Meinsma; eine Uebersicht der 
Fiirstengeschlechter in Soerakarta und Jogjakarta, aus dem Java’schen Alma- 
nach fur^ 1863 mitgetheilt von S. K eyzer; eine neue Ausgabe des ersten Gesetz- 
buches fiir Niederlandisch-Indien, der sogenannten alien Batavia’schen Statuten, 
die 1642 vom General-Gouverneur Antonio van Diemen als >?Statuten, keuren 
en ordonnantien” ausgegeben wurden; endlich die Sitzungs-Berichte des Ge- 
sellschaftsvorstandes von Januar bis April 1863. Der 7. Band beginnt rait dem 
B ericht iiber die allgemeine Versammlung des Instituts vom 9. Mai 1863 mit 
dem Verzeichniss der Mitglieder, dem Abdruck der Statuten, einigen Desiderata, 
der L iste der eingegangenen Bucher und der vom Institut veroifentlichten 
Schriften. Darauf folgt die Erzahlung der Schicksale von Raden Pandji nach 
einer Javanischen Handschrift von T. Roorda; dann in den folgenden Heften 
die Beschreibung der siidwestlich von den Keij-Inseln gelegenen Tenimber- 
Inseln von J. B. J. vanD oren ; weitere Berichte iiber die Eroberung von Karta- 
soera. im J. 1741 von einem Augenzeugen; Einiges iiber den HoJIandischen 
Astronom er Johan Maurits Mohr zn Batavia, der zuerst die Lange dieser Stadt 
im J . 1761 bestimmt hat, von Leupe; ein Verzeichniss Ost-Indien betreffender 
Manuskripte, die aus dem Nachlass des Baron Nahuys an die Kgl. Akademie 
z u .  Delft gekommen sind, von Dr. W ap; Andeutungen iiber den Reichthum der 
Pflanzen- und Thierwelt in Surinam ; die Vorrede aus einem mohammedani- 
schen Gesetzbuch in Malaiischer Sprache; der Bericht iiber eine Reise des 
General-Gouverneur v. Imhoff im J. 1744 von Batavia iiber Tangerang und am 
Tangerang-Fluss aufwarts durch die Regentschaft Buitenzorg nach Tjiandjoer 
und auf einem ostlicheren W ege zurlick; Geschlechtsregister Javanischer Fursten 
im Mittelalter von Meinsma; eine Uebersicht der wissenschaftlichen Arbeiten 
in Nlederlandisch-Indien von 1849 bis 1860 nach den jahrlichen Regierungs- 
Berichten, und die Sitzungs-Berichte des Institutsvorstandes bis Oktober 1863.

O’Donel, J. H., andH . J. Eeynolds: Notes on the tribes of the Eastern 
Frontier. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1863, Nr. IV, 
pp. 400—408.)

Einige Nachrichten iiber die unabhangigen, in den bstlichen Grenzgegenden 
von Arracan lebenden Volksstanime Kheongtbas (713 Seelen), Mrooe (839), 
Kiiooinees (12.000), Shendoos, Khyens (3304), Mroo Khyens (4020), Koos (14.485) 
und Tipperabs.

Palaeontoiogia indica. II , P . 3— 5. Oldham and Morris, fossil flora 
of the Eajmahal series, Eajmahal Hills, Bengal. 4", pp. 14—40 mit 
18 Tafeln. Calcutta 1863. 4 Thlt.

Pallu, Lieut.; Eelation de 1’expedition de Chine en I860. 4°, 235 pp. 
m it Atlas. Paris, imprim. imperials, 1864.

Der Atlas besteht ans folgenden Tafeln: 1. Uebersicbtskartej 2. Plan von 
Shanghai; 3. Plan der Rbede von T.sclie-fu und des Etablissenients von Yen-tai; 
4. Operations-PIan am Peb-tang-ho nnd Pei-ho; .5. Besitzergreifung von Tien
tsin am 24. August 1860; 6. Karte des Pei-lio mit Plan von Peking; 7. Plan 
von der Miindnng des Pei-ho; 8. Lieut. Desvarannes’ Itinerar von Takii nach 
Tsche-fn ; 9. Ansicliten, Profile und Skizzen von den Vertheldigungswerken am 
Peh-tang-ho und Pei-ho.

P allu , Leop.: Histoire de 1’expedition de Cochinchine en 1861. 8°,
383 pp. mit 3 Karten. Paris, Hachette, 1864. fr.

Parliamentary Paper, East India (Chincliona Plant). Pol., 278 pp. 
m it 5 iCarten. London 1863. 5 s.

Eine voilstandige Samnilung der offiziellen , auf die Einfilhrung von China- 
rinden-Baumen aus Pern, nach Indien bezUglichen Schriftstucke, ein.schliesslich 
der Markham’schen und Spruce’schen Reiseberichte und Karten. Markham’s 
yjTravels in Peru and India” (s. »Geogr. Mitth.” 1863, S. 359) enthalten diese 
Materialien zum Theil ausfiihrlicher, zum Tlieii wenigstens dem wesentlichen 
Inhalt nach und in zusammenhangender, anziehenderer Form, wahrend'Reise- 
bericht und Karte von Spruce schon 1861 als besonderes Heft erschienen sind 
(s. »Geogr. Mitth.” 1802, S. 357).

Parliamentary Paper. East India. Statement exhibiting the moral and 
material progress and condition of India during the year. 1861—62. 
P a rt II . Pol., 753 pp. mit 5 Karten. London 1863. 12 s.

Das W ichtigste in diesein dicken, mit Verwaluings-Berichten iiber die ver- 
schiedenen Theile Britiscli-Indiens angefiiilten Folianten ist der umfangreiche 
Abschnitt iiber die Central-Provinzen, von welchem daher auch der ?>Church 
Missionary Intelligencer” (Oktober 1863, pp. 220—230) einen Auszug gebracht 
hat E rs t durch Regierungsbescliluss vom 2. November 1861 wurden die Pro- 
vinz Nagpore nebst Dependenzen und die Territorien Saugor und Nerbudda 
ftls .Central Provinces” nnter selbststandige Verwaltung gestellt und durch 
Beschiuss vom 30. April 1862 kam hierzu noch Sumbulpore mit seinen Depen- 
fcnzen (las bis dahin mit liengalen vereiiilgt gewesen war. Diese nenen Central- 
p.Avin)en eistrecken sich von Bundlecund im Norden bis zur Prasidentschaft 
v.Hrws im Suden. von der Grenze Bengalens im Osten bis zum unabhangigen 
M ^ w ru .^  dem Nizam-Staat im W esten, haben ein Areal von etwa 150.000 Engl.
On.Hrat Meilen und ihre Bevolkernng wire! auf 9.000.000 Seelen geschatzt, von (3 uadrat-Meilen unu in ie  bis 5.000.000, auf Saugor und Nerbudda
3000^  sSmbulpore 500.000 kommen. Dieses bedeutende, so recht in der 
3 . m . c m ,  aul  ̂ Indiens gelegene Gcbiet wird in dem vorhe-
Mitte der Britj.schen e"rsmn%Iafals Gauzes abgebandelt, die Pro-
genden fruheren Berichten gar nicht vertreten gewesen,
vinz f  ̂ d S e n sw -e rth , dass auch auf die geographischen Ver-uud es ist daher ^oppeh dankensw^
haltnisse Landes hmr mehr m 1:1.927.520 beigegeben,
tiin g s-B erich t^u b lio h .» t^  . ^  Signatiiren fur einige der wich-
S g " : t e f f e g : . ^ o n % o S “'ei^^ - r  Uelersicbt des Vorkommens von

Kohle, Eisen und anderen wichtigen Mineral-Produkten, und zwei Wegekarten. 
— Auch iiber die am 31. Januar 1862 aus Pegu mit Martaban, Arracan und 
Tenasserira gebildete Provinz Britisch-Burmah von 90.070 Engl. Qu.-Meilen und 
mit 1.897.897 Bewohnern (1861) finden wir hier den ersten Verwaltungs-Bericht, 
der unter Anderem eine schatzenswerthe statistische Uebersicht der Bevolke- 
rung, sonst indess wenig Geographisches enthiilt. Von Werth ist ferner eine 
Kartenskizze des Nizam-Gebiets mit spezieller Angabe der jetzigen Qrenzen, 
der im J. 1860 unter Englische Verwaltung gestellten Theile, der an die Bri- 
tische Krone abgetretenen Distrikte iiordlich vom unteren Godavery und der 
dafUr an den Nizam zuruckgegebenen Gebiete. Ein hedeutendes Material ist 
in dem Bande uber die Konimunikations-Mittel und die iibrigen oflfentlichen 
Bauten enthalten, besonders erwahnen wollen wir aber noch die Nachweise von 
Dr. Cook (8. 146) iiber das Klima von Ahmednuggur zwischen Poona und 
Aurungabad, Prasidentschaft Bombay, mit den in dem dortigen Gefangniss- 
hospital angestellten meteorologischen Beobachtungen.

Peschawer, Eine Landreise von Lahore nach - . (Das Ausland 1864,
Nr. 11, SS. 253—256, Nr. 12, SS. 270—275.)

Schilderungen der Stadte, Gegenden und der Art des Reisens von einer Dame.
Pijnappel Gz., Dr. J . : Geographic van Nederlandsch-Indie. 8®, 184 pp.

’s Gravenhage, Nijhoff, 1863. fl.
Polak, Dr. J. E.: Beitrag zu den agrarischen Verhaltnissen in Persien. 

(Mittheilungen der K. £ . Geogr. Gesellschaft, 1862, SS. 107—143.)
Ausfiihrliche Nachrichten hber die Viehzucht der Nomaden-Stamme und die 

Bodenkultur und Viehzucht der sesshaften Bevolkerung Persiens, die verschie- 
denen Bodenprodukte, Kulturmethoden u. s. w. Der Verfasser, jetzt Direktor 
des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, hat lange Jahre als Leibarzt am Hofe 
des Schah von Persien gelebt.

Poussielgue, A.: Relation de voyage de Shang-hai a Moscou, par 
Pekin, la Mongolie et la Russie asiatique, 1859—1862, redigee d’a- 
pres les notes de M. de Bourboulon, ministre de France en Chine, 
et de M"’* de Bourboulon. I. Mit Karten und Planen. (Le Tour du 
Monde 1864, tome IX, pp. 81—128.)

Eine grosse Anzahl trefflicher, zum Theil sehr interessanter Abbildungen, 
darunter auch ein Plan von Peking von Kapitan Bouvier und das Facsimile 
eines Chinesischen Plans dieser Stadt,, so wie die Routenkarte. von der Mun- 
dung des Peiho bis Peking nach den oiffiziellen Dokumenten der Franzbsischen 
Expedition in China illiisfriren die Beschreibung von Bourboulon’s Aufenthalt 
in Shanghai, Tientsin und Peking zur Zeit und nach dem letzten Krieg.

Rieunier, Lieut.: Le commerce de Saigon pendant I’annee 1862. (Revue 
maritime et coloniale, Februar 1864, pp. 217—228.)

Der Handel der Franzbsischen Besitzungen in Cochinchina verspricht von 
grosser Bedeutung zu werden. Nach den hier mitgetheilten speziellen An- 
gaben steht unter den Ausfiihrartikeln der Reis obenan, von ihm wurden 1862 
bereits 42.470 Tonnen zum Werth von etwa 6 Millionen Francs exportirt. Ihm 
am nachsten kommen die getrockneten Fische aus dem grossen See von Cam- 
hodja, von denen 2430 Tonnen zu 1.200.000 Frafics exportirt wurden. Bedeutend 
ist auch die Ausfuhr von Cocosnuss-Oel, wahrend die von Zucker, Baumwolle, 
Indigo, Seide, Holz grosser Entwickelung fahig ist.

Rosny, L. de: Etudes asiatiques de geographic et d’histoire. 8°, 427 pp.
Paris, Challamel, 1864. 7^ fr.

Sachot, 0 .: L’ile de Ceylan et ses curiosites naturelles. 8°, 196 pp.
Paris, Sarlit, 1863. 1 fr.

Schomburgk, Sir R. H ,: A visit to Xiengmai, the principal city of 
the Laos or Shan States. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
1863, Kr. IV, pp. 387—399.)

Zu dem Auszug in jjGeogr. Mitth.” 1861, S, 438, Anmerkung 3, fugen wir 
hinzu, dass Sir R. Schomburgk die Lange der Stadt Xiengmai auf 2 | Engl. 
Meilen und die Einwohnerzahl auf circa 50.000 schatzt.

Stevenson, Capt. J. F . : Account of a visit to the hot springs of Pai 
in the Tavoy district. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1863, 
Nr. IV, pp. 383—386.)

Der Pai-Fluss ist ungefahr 65 Engl. Meilen sUdlich von der Stadt Tavoy, 
nahe der Mergui-Grenze, in Tenasserim. E r entspringt in einer Hiigelkette, 
welche zwischen den Flussthalern des Tenasserim- und 'I'avoy-FIusses das Land 
durchzieht, und miindet nach einem ostwestlichen Lauf etwa 6 Engl. Meilen 
unterhalb des Dorfes Kyaukhtsay in das Meer. Etwa 2  Engl. Meilen von die- 
sem Fluss und 15 Engl. Meilen bstlich von Kyaukhtsay befinden sich heisse 
Quellen in einem kleinen Bach, welche nicht unahnlich einer Dainpfmaschine 
Dampfe ausstossen und eine Temperatur von 198*’ F. besitzen. Das Wasser 
enthMt Eisen, Alaun, Kalk, Soda und Schwefelsaure.

Stewart, Dr. J. L.: Memoranda on the Peshawur Talley, chiefly regar
ding its flora. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1863, 
Nr. I l l ,  pp. 219— 266.)

Der Verfasser botanisirte von 1856 bis 1861 bei Peshawer und an verschie- 
denen Punkten der weiteren Umgegend. Ausser dem Verzeichniss der gesam- 
melten Pflanzen, ihrer relative'n Haufigkeit, ihrer Bluthezeit und einheimischen 
Namen giebt er eine physisch-geographische Beschreibung des Thales mit Riick- 
Bicht anf Natur und Gestalt des Bodens, Gewasser, Pflanzenbekleidung im All
gemeinen, Kulturpflanzen, Fauna und besonders auf das Klima, indem er die 
Beobachtungen Dr. Clark’s von 1859 bis 1861 mittbeilt und mit den zu Saha- 
runpore und Urabaila angestellten vergleicht. Die mittlere Jahres-Temperatur 
von Peshawer ist hiernacb 72,46” F., die Mittel-Temperatur des warmsten Mo- 
nates (Juli) 92,16", die des kaltesten (Januar) 48,96” P., die hochste beobachtete 
Temperatur 113,5", die niedrigste 32" F ., der mittlere Barometerstand 28,632", 
die jahrlicbe Regenmenge 15,669". Ferner wird die Flora von Peshawen mit 
anderen Florengebieten verglichen und dabei gefunden, dass von den 369 Spe
cies 188 Indische, 123 Himalaya-Pflanzen sind, 39 sowohl den Indisclien Ebenen 
als dem Himalaya angehoren , lOO auch in Gross-Britannien, 61 iin siidlichen 
E iiropa, 146 in Afrika, 101 im Kaukasus, Klein-Asien, Syrien Oder Persien 
59 in Sibil ien und Central-Asien,41 in Arabien, 47 in Afglianistan, Beludschistan 
und Sind, 36 in China und Japan, 78 in Australien und 97 in Amerika vorkommen.
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Summers, Prof. J . : The Chinese and Japanese Repository of facts and 
events in science, history, and a rt relating to Eastern Asia. Vol. I. 
London, Allen, 1863. a Lfg. 1 s.

Schon (lurch den Titel erinnert diese neue Monatsschrift ■sofort an das leider 
se h rse lten e , fiir die Kiinde Ost-Asiens aiisserordentlich werthvolle ^Chinese 
Repository”, welches 1833 zu Canton von Dr. Morrison imd Dr. Bnd^jeraan be- 
gonnen wurde und bis zu 20 Banden gedieh, ehe es einging. 'Wirklich liegt 
es ancli im Plane Summers’, welcher die Professur des Cliinesischen am King’s 
College zu London bekJeidet und von Dr. Reinhold Rost, dein bekannten P ro
fessor der Orientalischen Spracben am St, Augustine’s Ck)llege zu Canterbury, 
unterstiitzt wird, auf dera Wege, den das friihere Repository betreten, fortzu- 
fahren, indem er Philosophie, Sprache, Literatur, Geographic, Geschichte, Kunst, 
sociale Wissenschaften u. s. w. in den Bereich seiner Zeitschrift zieht unci 
durch Original - Abhandlnngen wie durch Uebersetzungen, AuszUge, Repro- 
duktionen die Kenntniss von Ost*Asien zu vCrmehren und zu verbreiten strebt. 
Zugleich sollen die wichtigeren nnter den Abhandlnngen des alten Repository 
nftch und nach in dem neuen wieder abgedruckt werden, ein sehr verdienst- 
liches Vorgehen, da viele der wichtigsteii Materialien erst dadurch eine all- 
gemeinere Verbreitung erhalten werden. D ie ersten Xummern enthalten ver- 
haltnissmassig wenig Original-Artikel, wie die von A. Wylie Uber die Israeliten 
in China, von S. Birch liber die Cbinesische Legende von den Elfen-FUchsen, 
von Summers iiber die Anwendung (i«s Romischen Alphabets auf die Cbine
sische und Japanesische Sprache, von Rost iiber Thierfabeln der Chinesen, so 
wie die in jedem Hefte fortgesetzten Berichte Uber die gegenwartigeu Vorgange 
und Verhaltnisse in China und Japan, aber die Original-Beitrage wercien sicherlich 
in grosser Menge zufiiessen, sobald die Zeitschrift bekannter geworden ist, und 
w'ir 'sehen gerade ein besonderes Verdienst d a rin , dass die Redaktion (lurch 
UebC|®otzungen und Reproduktionen aus wenig verbreiteten oder ephemeren 
Jonrnalen wirklich Werthvolles vor Untergang und Vergessenheit rettet. W ir 
wiinschen ihr den besten Erfolg und versprechen uns reiche Belehrung. 

Tihon, G. L. C.: Tongka, Zuid- en Oostkust van Borneo. 8°, 32 pp.
Samarang, van Dorp (.Amsterdam, Scheltema, 1863). 1 fl.

W alker, Major J. T .: Tables of heights in Sind, the Punjab, N. W, 
provinces, and Central India, determined by the Great Trigonometrical 
Survey of India, trigonometrically and by spirit leveling operations, 
to May 1862. 8®, 196 pp. mit 1 Karte. Calcutta 1863.

In der hier vorliegenden Zusammenstelhmg begriissen wir den Beginn einer 
Reihe von Publikationen, welche nach und nach das ganze, hochst bedeiitende 
hypsometrische Material iiber Indien auf das Xiveau «les Meeres bei Karatschi 
bezogen, also in einheitlicher, zusamnienhangender Weise vorfUhren werden. 
Die Indische Landesvermes.siing hat die bis Mitte des Jahres 18G2 durch trigono- 
metrische und Xivellir-Operationeu mit einer alien Anforderungen geniigenden 
Scharfe bestimmten Hohen rait besonderer RUcksicht darauf publicirt, dass sich 
an diese feste Grundlage alle vorhandenen Xivelleraents von Eisenbahnen, 
Kanalen u. s. w. anschliessen und so fiir die allgemeine Hypsometric des Lan
des verweiidet werden kdnnen, denn fiir sich allein bedecken sie niir schraale, 
den Triangulations-Reihen entsprechende Streifen, Diese Streifen beschranken 
sich auf den nordwestlichen Theil von Indien zwischen Karatschi, Attok, Dehra 
Dun und Sirondsch, nnd zwar sind es folgende: 1. die Dreieckskette der grossen 
Indischen Bogenmessung zwischen Sirondsch und Debra Dun nebst einer Ni- 
vellirungs-Linie zwischen denselben (I38Punkte); 2. die Kette liings des Hima
laya von D ehra Dun nach der Basis-Linie von Chuch bei Attok (46 Punkte); 
3. die Reihe von Attok langs des Indus bis Karatschi (394 Punkte); 4. die 
longitudinale Reihe zwischen Karatschi und Sirondsch (110 Punkte); 5. eine 
Reihe vom Indus bei Mithankote am Sutledsch aufwarts nach Ferozpur und 
von da nach Dehra Dun (197 Punkte); 6. eine kurze Reihe von Jhelum langs 
des Meridians von TSg” ostl. v. Gr. bis an den Sutledsch bei Pak Pattan 
(21 Punkte), und 7. eine Kette langs des 75. Meridians vom Fuss des Himalaya 
bis zu der unter 4 genannten longitudinalen Reihe (95 Punkte). Es werden 
also im Ganzen etwa 1000 sichere, unter einander in Verbin(lung stehende 
Hohenpunkte mit Angabe ihrer Po.sitfon, Beschreibung der Stationen und mit 
einleitenden Bemerkungen iiber die befolgten Methoden, den Grad der Ge- 
nauigkeit u. s. w. mitgetheilt, — eine grossartige, durch vieljahrige aiifopferndC 
Muhen und bedeutende Kosten errungene Arbeit, wie dergjeichen nicht viele 
ausser-Europaische Lander aufzuweisen baben. Auf der im Maaasstab von. 
1 :1.520.640 entworfenen Karte sind ohne sonstige AusfUllung des Rahmens die 
Dreiecksreihen und Nivellirungs-Linien mit alien im Verzeichniss genannten 
Punkten eingetragen.

Wuk, J. E. van der: Beknopte aardrijskundige beschrijving van"Java, 
benevens een kort overzigt van bet bestuur en de instellingen op dat 
eiland. 2 stukjes, 8", 96 und 80 pp. mit 1 Karte von Java. Wilder- 
vank, T. van Halteren, 1862. J  fl.

Kartell.
Anamala Hills, Coimbatore District. 1:126.720. Lith. Madras 1863.

Diese offizielle, von A. Barren gezeichnete Karte der Annamallay-Hiigel in 
Siid-Indien hat einen doppelt so grossen Maassstab als der Indian Atlas und

enthalt auch in der Gebirgszeichnung und Benennung der Hohenpunkte fiir 
die zwischen 10® 10 und 10® 30' X. Br. und 76" 50' und 77® 20' Oestl. L. v. Gr. 
gelegene Gebirgsgruppe manches Neue ira Vergleich mit Sekiion 62 des Indian 
Atlas. Insbesondere ist darauf das Ciber 5000 Engl. Fuss sich erhebende Ge- 
biet 80 wie die mit Teak-W aldungen bewachsenen Theile umgrenzt. Mit dieser 
Karte erhielten wir einen nur etwas iiber 3 Folio-Seiten langen, von Captain 
J . Michael unterzeichneten und von Coimbatore den 15. April 1863 datirten 
Bericht, wnrin eine von Mr. Hannyngton, Capt. Hill und Capt. Michael unter- 
nommene Besteigung der Annamallay-Hiigel, namentlich die nahere Unter- 
suchung des oberen Toracadavu-Thales kurz beschrieben und die Vortheile 
dieser Hohen zur Anlage einer Niederlassung auseinandergesetzt werden. Als 
hbchsten Punkt der Griippe bezeichnet der Verfasser den 8300 Engl. Fuss hohen 
Ukka-Mullay, der nordostlich vom Miinnili-Mullay und nahe bei demselben sich 
erhebt.

China Sea, Palawan, West Coast. Malampaya Sound sury. by Com  ̂
Bate 1851. 1:48.380. London, Hydr. Office, 1863. (Nr. 2911.) 2^s.

Schdne Spezialkarte vom nordwestlichen Theil der Insel Palawan oder Para- 
gua, welche die Mindoro-See von dera Chinesischen Meer abtrennt.

China S e a , Palawan, West Coast. P t. Emergency to  St. Paul Bay, 
including P ort Barton, surv. by Com*' Bate 1852. 1 : 72.500. London, 
Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 2912.) 2^ s.

Bildet die sudliche Fortsetzung des vorstehend angezeigten Blattes.
China. Peiho or Peking River from Tien-tsin to Tung-chow, sury. by 

Lt.-Col. Wolseley 1860. 1:31.500, London, H ydrogr. Office, 1863. 
(Nr. 257.) 2 s.

China. Peiho or Peking River from Tung-chow to Peking, surv. by 
Lt.-Col. Wolseley 1860. 1:31.500. London, Hydrogr. Office, 1863, 
(Nr. 258.) 2 |  s.

Diese beiden B latter enthalten die grosse EngHsche Spezial-Aufnahme des 
Peiho und seiner Ufer von Tientsin auftrarts und der Umgebnngen von Peking, 
die wahrend des letzten Krieges von dera Generalstab aiisgefUhrt wurde.

Cochitichina, Preliminary chart of the Saigon or Don-Xai River with 
the Dantrang and Soirap Branches leading to the city of Saigon. 
1861. London, Hydrogr. Office, 1863. (Xr. 1269.) 1̂ - s.

Nacb den Franzosischen Aufnabmen ; mit einem Plan von Saigon nacb der 
Aufnahme von Brnn und D ’Ayot 1799.

Japan, Xipon, Kiusiu & Sikok, and part of the Korea. London, Hydr. 
Office, 1863. (Xr. 2347.) 3 s.

AVerthvolle Uebersichtskarte mit Benutzung der neuesten Vermessungen, 
z. B. der Positions-Bestimmnngen an den Japanischen KUsten von W ard (1861), 
der Rnssischen Aufnahme der Ostkiiste von Korea (18.57), der Aufnabmen sud- 
lich nnd westlicb von Korea von Ward und Bullock so wie der Franzosen (1859). 
Der Zeichnung von Japan liegt eine von der Japanesischen Eegierung heraus- 
gegebene Karte zn Grunde.

Japan, Korea Strait. The Western coasts of Kiusiu and Nipon inclu
ding Tsu-sima and adjacent coast of Korea. London, Hydrogr. Office, 
1863. (Xr. 368.) 2^ s.

Vorlaufig nach einer offiziellen Japanesischen K arte  so wie nach den Auf- 
nahmen von Richards 1856, W ard und den Offizieren des „Actaeon” und „Dove” 
1859—61 kompilirt.

Japan, Xipon, South Extreme, East entrance P t. of Kii Channel leading 
, to the Inland Sea. 06-Sima cfeUra-Kami harbours, surv. by Ward 1861. 

1:24.400. London, Hydrogr. Office, 1863. (Xr. 356.) 2 8.
Japan, Xipon, South coast, Suruga Gulf. Simidsn B ay, surv. by 

H. M. S. „Actaeon” , Com' W ard, 1861. 1 :25 .000 . Lith. London, 
Hydrogr. ()ffice, 1864. (Xr. 270.) , i  g.

Japan, South part of Kiusiu. Kagosima H arb o u r, surv. by Parker, 
Webb, Piper, Gilpin, Long & Hawse, Aug' 16“  1863. Lithogr. Lon
don, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 372.) ^ g .

W ahrend deS Bombardements von Kagosima durch das Britische Geschwader 
anfgenommen. Die Position des Hafens wurde zu 31“ 35' N. Br. und 130" 39' 
Oestl. h .  V . Gr. bestimmt.

Japan. W estern entrance to Seto Uchi or Inland Sea, surv. by Com' 
Ward 1861. 1:75.000. London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 127.) 3 s.

Java, K aart.van hot eiland -------- en Madoera. Batavia, v. Dorp, 1864.
,  . . . .  fl.Russ. Krisgstopogr, Dopotr Karte von Mittel-Asien, zusammengestellt 

nach den neuesten Quellen. 4 Bl. 1:4.200.000. St. Petersburg 1863. 
(In Rnssischer Sprache.) '

Siehe ijGeogr. Mitth.” 1863, S. 465.

(Geschlossen am 26. April 1864.)
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Glaisher’s Luftballon-Fabrteii, 18(32 mid 18f)3.
Wie im Jahre 1852 J. Welsh mit dem bekannten Luft- 

schiffer Green vier Luftballon-Fahrten zu wissenschaftlichen 
Zwecken ausfiihrte, deren Eesultate in den „Geogr. Mitth.” 
(1856, SS. 333—341 und Tafel 18) wiedergegeben sind, 
so unternahm in den beiden letzten Jahren der Physiker 
und Meteorolog J. Glaisher zu gleichen Zwecken eine gros- 
sere Eeihe Ton Ascensionen in dem Coxwell’schen Ballon. 
E9 ist zwar Mancherlei iiber diese eben so interessanten 
als gefahryollen Fahrten bekannt geworden, namentlich 
iiber die am 5. September 1862 unternommene, auf der 
eine bedeutendere Kobe als je zuvor, namlich mindestens
29.000 Engl. Fuss, wahrscheinlich aber 35- oder 36.000 F., 
erreicht wurde, eine ausfiihrlichere Darlegung der erlangten 
wissenschaftlichen Eesultate hat aber Glaisher in der Ver- 
sammlung der British Association zu Newcastle am 1. Sep
tember 1863 gegeben. W ir stellen bier naeh „The Eeader” 
das Wichtigste zusammen.

Ahnahme der Temperatur. —- Steigt man bei bewolktem 
Himmel auf, so nimmt die Temperatur gewohnlich ab, bis 
der Ballon die Wolken erreicht hat, sobald er aber'hin- 
durchgegangen ist, findet stets eine Zunahme um mehrere 
Grad Statt, worauf die Abnahme wieder eintritt und 
konstant sein wiirde, wenn nicht storende Ursachen ein- 
wirkten. Steigt man bei hellem Himmel auf, so ist Anfangs 
die Temperatur hoher als bei bedecktem Himmel, namlich 
um so viel, als der durch die Wolken verursachte Warme- 
verlust betragt, dessen Betrag annahernd durch die plbtz- 
liche Zunahme der Temperatur nach dem Diirehgang des 
Ballons durch die Wolkenschicht gemessen wird. Kein 
einziges Mai babe ich die Atmosphiire in Bezug auf die 
Temperatur in verschiedenen Hohen normal gefunden, selbst 
in Hohen von 4 bis 5 Engl. Meilen wurden warme Luft- 
strdme, d. h. solche, deren Temperatur hoher war als die 
der unmittelbar darunter befindlichen Scbicht, angetroffen. 
Diese warmen Schichten sind von verschiedener Machtig- 
keit, zwischen 1000 und 10.000 F., und ibre Temperatur 
ist um 1 bis 20° F. hoher als die normale. Sucht man 
nach dem Gesetz der Temperatur-Abnahme, so muss man 
den Zustand des Himmels in Betracht ziehen und die 
Beobachtungen‘» e i  hellem von denen bei bedecktem Himmel 
trennen. Sfellen wir die Eesultate bei bewolktem Himmel 
zusammen, so war die Abnahme der Temperatur 

Petermann’s Oeogr. Mittheilungen. 1864, Heft \ .

von 0—1000 F.
bei bewolktem Himmel 

4,7‘>F. nach 7 Versuchen oder 1»F. auf 213 F.
1000—2000 11 4,2 „ „ 7 11 11 ,, ,, 239 11
2000—3000 11 4,1 „ „ 10 11 11 11 11 ij 244 11
3000—4000 11 3,7 ,, ,, 10 11 ,, ,, 11 271 ,,
4000—5000 11 3,1 „ „ 6 11 ,, 11 11 323 11

von 0— 1000 F.
bei theilweis hellem Himmel 
7,2°F. each 5 Versuchen, oder 1'^F. auf 139 F.

11 1000—2000 11 11 11 ^ 11 11 11 11 11 189 11
11 2000— 3000 11 4,6 „ „ 5 11 11 11 11 11 254 11
11 3000—4000 11 3,4 ,, ,, 6 11 11 11 11 11 295 11
11 4000— 5000 11 2,7 ,> ,, 7 11 11 11 11 11 370 11

Diese Eesultate bestatigen keineswegs die Theorie von 
einer Temperatur-Abnahme von 1° F. auf je 300 F. Ober- 
balb der Wolkenschicht war die Abnahme der Temperatur
von 5000— 6000 F. 2,8«F. nach 10 Versuchen oder 1'>F. auf 357 F.

11 6000— 7000 11 2,8 11 11 8 11 11 11 11 11 357 11

11 7000— 8000 ,, 2,7 11 11 8 11 11 11 11 11 370 11

11 8000— 9000 ,, 2,6 11 11 8 11 11 11 11 11 .384 11

11 9000—10000 11 2,6 11 11 8 11 11. 11 11 11 384 i i

11 10000— 11000 11 2,6 11 11 8 11 11 11 11 11 384 11

11 11000—12000 )> 2,6 11 11 6 11 11 11 11 11 384 19

11 12000—13000 11 2,5 11 11 6 11 11 )J 11 11 400 19

11 13000— 14000 11 2,2 11 11 6 11 11 )» 11 11 455 91

11 14000—15000 11 2,1 11 11 9 11 11 11 11 11 477 11

11 15000—16000 11 2,1 11 11 9 11 11 11 11 11 477 11

11 16000— 17000 11 1,9 11 11 9 11 11 >> 11 11 527 19

11

11

17000— 18000 11 1,8 11 11 9 11 11 11 11 11 556 19

1800b— 19000 11 1,8 11 11 9 11 11 11 11 11 556 11

11 19000— 20000 11 1,6 11 11 9 11 11 11 11 11 667 11

11 20000—21000 11 1,3 I t 11 9 11 11 11 11 f t 771 11

11 21000— 22000 11 1,3 11 11 9 11 11 11 11 11 771 11

11 22000—2.3000 )» 1,0 11 11 9 11 11 11 11 11 1000 11

11 23000—24000 11 1,3 11 11 2 11 11 11 ' 11 11 771 19

11 24000—25000 ,, 1,1 11 11 2 11 11 11 91 11 909 19

11 25000—26000 11 1,0 11 11 1 11 11 11 11 11 1000 19

11 26000- 27000 11 1,0 11 11 1 11 11 11 11 11 1000 99

11 27000—28000 11 0,9 11 11 1 11 11 11 19 11 1012 99

11 28000—29000 11 0,8 )) 11 1 11 11 11 19 11 1050 11

Diese Eesultate reihen sich den bei theilweis hellem 
Himmel gefundenen ziemlieh gut an und zeigen zusammen 
mit diesen, dass nahe der Erdoberflache eine Temperatur- 
Abnahme von 1° F. auf 139 Fuss Statt findet, dass aber 
bei einer Hbhe von 30.000 Fuss voile 1000 F. Hohen- 
differenz zur Abnahme der Temperatur um 1° erfordert 
wird. Addirt man nach einander die auf je 1000 Fuss 
kommende Abnahme zusammen, so ist die gesammte Tempe- 
ratur-Abnahme von der Erdoberflache bis zu den verschie
denen Hohen folgende:

Von 0 — 1000 F. 7,2®F. Oder durchschnittlich 1°F. auf 139
11 „ — 2000 „ 12,5 „ „ 11 >1 11 11 160
11 ,, 3000 „ 17,1 „ „ 11 11 11 „ 176
11 „ -  4000 „ J, 11 11 11 11 11 195
11 „ -  5000 „ 11 11 11 11 11 11 

21
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162 Glaisher’s Liiftball

von 0 — 6000F. 26,0®F. O d e r  durchschnittlich l^’F. auf 230 F.
j j ») — 7000 33 28,8 33 33 33 33 33 33 243 33

— 8000 33 31.,5 33 35 33 33 33 53 254 33

J) » — ’9000 33 34,1 33 35 33 33 33 33 263 33

J) 13 — 10000 33 36,7 „ 33 33 33 53 33 272 33

33 — 11000 33 39,3 33 33 33 33 33 33 279 33

33 — 12000 33 41,9 33 33 33 33 33 33 286 33

33 — 1.1000 33 44,4 33 33 33 33 33 33 293 33

33 —14000 33 46,6 33 33 33 33 33 33 300 33

5) 33 —15000 33 48,7 33 33 33 3» 33 33 308. 33

33 — 16000 33 50,8 33 33 33 33 33 33 314 33

}f 33 — 17000 33 52,7 33 33 33 33 33 33 322 33

)) 33 —18000 33 54,5 33 33 33 33 73 33 330 33

J) 33 — 19000 33 56,3 33 33 33 33 33 33 337 33

33 —20000 33 57,8 33 33 53 33 33 33 346 33

)) 33 —21000 33 59,1 33 33 33 33 33 55 355 33

)) 33 —22000 33 61,4 33 33 33 33 33 33 358 33

33 —23000 33 62,4 33 33 33 33 33 33 368 33

33 —24000 33 63,7 33 33 33 33 33 33 377 33

33 — 25000 33 64,8 33 33 53 33 33 33 386 33

3J 33 — 26000 33 65,8 33 33 33 33 33 33 396 .33

••3 — 27000 33 66,8 33 33 33 33 33 33 404 53

V 33 —28000 33 67,7 33 33 33 33 33 33 413 33

3) 33 —29000 33 68,5 33 33 33 33 33 33 423 33

3> 33 —30000 53 70,0 33 33 33 33 33 33 428 33

Die zVnnahme, dass die Temperatur der Luft durch- 
schnittlich auf 300 F. um 1° F. abnimint, stellt sich 
hiernach nur bei einer Gesammthdhe von 14.000 F. als 
zutreffend heraus; berechnet man die dnrchschnittliche 
Abnahme fiir getingere Hohen, so ist sie bedeutend grosser, 
fiir grdssere Hohen aber geringer, denn fiir die ersten 
1000 Fuss iiber der Oberflache der Erde betriigt sie in 
Wirklichkeit7,2° statt3,s°, fiir 30.000F. aber 70°statt 100°.

Legt man die in der letzten Tabelle enthaltenen Re- 
sultate in ein Diagramm nieder und verbindet die End- 
punkte, so erhiilt man eine hyperbolische Kurve, welche

5 6295 ndurch Rechnung sehr nahe durch die Formel -°  1,0048 X  n
ausgedriickt wird, wo n die Hdhe in Tausenden von Fuss 
bedeutet. Nach dieser Formel wiirde die Temperatur- 
Abnahme betragen ■
in 40.000 F. . . 77,10F'. ! in 300.000F.od. 57 E.M. 109,70F.
„  50.000 „ . . . 82,8 „
„  60.000 „ . . . 90,4 „
„  100.000 „  0(1. 19 E. M. 97,1 „
,, 20d.000 ,, ,, 38 ,, ,, 106,2 ,, I

Wahrend also die Temperatur - Abnahme auf die erste 
Englische Meile iiber der Oberflache der Erde 24° F. be- 
tragt, wird sie geringer und geringer, je hdher man kommt, 
bis in der Schicht zwischen 100 und 200 Engl. Meilen 
Hdhe nur eine Abnahme von 3° F. Statt findet. Dieses 
Gesetz seheint mir natiirlicher als eine in alien Hohen 
gleichmassige Abnahme, aber ich habe Grund zu glauben, 
dass die Ratio dieser Abnahme in verschiedenen Jahres- 
und Tageszeiten verschieden ist, und es seheint gewiss, 
dass sie nicht auf alle Lander passt, z. B. nicht auf 
Indien.

Feuchtigheit der Luft. — Nahe der Oberflache waren 
durchschnittlich 5 Gran oder '/50 Kubikzoll Wasser in 
1 Kubikfuss Luft als unsichtbarer Dunst enthalten, in

400.000, 76 111,5 „
, 528.000,, „100 ,, „  112,7 „
,1.056.000,, „200 „  „ 115,6 „

5000 Fuss Hdhe nur halb so viel, in 10.000 F. Hdhe 
weniger als 1|- Gran, in 15.000 F. Hdhe ®/io Gran oder 
'/2S0 Kubikzoll, in 20.000 F. Hdhe ^ Gran und in 25.000 F. 
Hdhe '/lo Gran oder '/2530 Kubikzoll oder '/sq- von dem 
Wassergehalt der Luft in der Nahe der Erdoberflache. 
Jenseit 25.000 Fuss Hdhe seheint Wasserdampf fast voll- 
standig zu fehlen. Diese Werthe sind aber sehr verander- 
lieh, die Vertheilung der Feuchtigkeit seheint selten normal 
zu sein, eben so wie die Abnahme der Temperatur. Steigt 
man bei bewdlktem Himmel auf, so nimmt der Wasser
gehalt gewdhnlich von der Erde bis zu den Wolken ab, 
aber bisweilen trifft man zwei oder drei verschiedene 
Schichten feuehter Luft, ehe die Wolken erreicht sind; 
dann nimmt der Wassergehalt entweder etwas zu oder 
bleibt konstant, bis er oberhalb der Wolken abnimmt, 
zuerst sehr rasch und meist auch spater so, doch findet 
man Schichten feuehter oder trockener Luft noch bis 
4 Engl. Meilen Hdhe. Der Wassergehalt der Luft in der- 
selben Hdhe seheint bestandig zu variiren und taglichen 
Schwankungen ausgesetzt zu sein.

Itegenhildung. — Die Ascension vom 21. Juli 1863 bot 
Gelegenheit, Beobachtungen iiber den Regen zu maehen. 
Wiihrend es an der Erdoberflache heftig regnete, war der 
Regen in Hdhen iiber 1000 F. unbedeutend, all der starke 
Regen kam daher aus def untersten Schicht, wo ein 
W”as3ergehalt von 5|  ̂ Gran auf 1 Kubikfuss Luft durchweg 
gleichmiissig vertheilt ersehien. Wo der von oben herab- 
sinkende Ballon zuerst den Regentropfen begegnete, waren 
sie ausserordentlich klein, wie Nadelspitzen auf dem Notiz- 
bueh, und nicht zahlreich; weiter unten nahmen sie an 
Grdsse und Zahl bestandig zu bis an die Erdoberflache. 
Oberhalb der winzigen Regentropfen war nasser Nebel, 
nach oben allmahlich in trockenen iibergehend, gelagert, 
dariiber eine nebelfreie, verhaltnissmiissig trockene Luft- 
schicht und iiber dieser wieder eine dunkle Wolkenschicht. 
Diess bestatigt Green’s Beobachtung, dass, wenn Regen von 
einem bedeckten Himmel fallt, stets eine zweite Wolken- 
sehicht in einiger Hiihe iiber der ersten sich vorfindet, so 
dass die Sonne nicht darauf scheinen kann.

Hdhe der Wolken. — Bei einer Ascension ira J. 1862 
traf ich eine Wolke in 10.000 Fuss Hdhe, bei einer an- 
deren Gelegenheit in 7500 F. Andere Male waren alle 
Wolken, ausgenommen Cirri, innerhalb 6000 F. von der 
Erde. Im J. 1863 befand ich mich in Wolken bis zur 
Hdhe von mehr als 4 Engl. Meilen und ein anderes Mai 
wurde die Hdhe eines Cirro-stratus zu 3 bis 4 Engl. Min. 
geschatzt, iiberhaupt waren die Wolken gewdhnlich hdher 
als bei den Ascensionen im Jahre 1862.

Sehnelligkeit des Windes. — Der Ballon stand fast bei 
jeder Ascension unter dem Einfluss versehiedener Wind-

    
 



stromungen; veroachlassigt man diese und pben so die 
Bewegung des Ballons nach oben und unten und nimmt 
nur die Entfernung zwiseheii den Orten des Aufsteigens 
und iNiederlassens, so sind die auf solche Weise gemessenen 
Entfernungen viel grosser als die horizontale Bewegung 
der L u ft, wie sie durch Anemometer geschatzt wird, ob- 
wohl bisweilen die obere Luftstrdmung nicht so stark war 
wie die untere. Die stiindliehe Schnelligkeit des Ballons 
w ar, alle Bewegung nach riick-, auf- oder abwarts ab- 
gerechnet, bei den verschiedenen Aseensionen wie foigt.

Aseensionen.
Eng:1. Meilen 

vom Ballon in der 
Stunde znruckf^elegt.

Angahen dor Anemometer von 
Whewell. Robinson.

1. 27 6 12
2. 11 3 8
3. 10 2^ i 6
4. 5 0 1 2
5. 12 0 ' 2

;en iiber die Kirgisen. 163

Aseensionen.
Engl. Meilen 

vom Ballon in der Angahen der Anemometer von
Stunde zuriiclcgelegt. ; 'Whewell. Robinson.

13 1 6
7. 1 12 kaum 2 Min. in 24 St. 3
8. : 22 1 6
9. 7 U 5

1 0 . 30 1 2 ! 6
1 1 . 42 5 : 1 0
1 2 . 18 1 2
13. 29 2 1 0

Nachst der grossen Differenz zwischen dem wirklich 
vom Ballon durehlaufenen Baum und der von den Anemo- 
metern angezeigten seitlichen Bewegung der Luft fallen 
bei diesen Zablen die bedeutenden Differenzen zwischen 
den beiden Anemometern selbst auf. Jedenfalls veranlasst 
mich dieses Eesultat, nicht so viel Vertrauen auf Eobin- 
son’s Anemometer zu setzen, als ich friiher that.

Beobaclitimgeii fiber die Kiroiseii.
Von TV. R a d lo ff , Lelirer an der Berg-Akadem ie zu Barnaul.

Auf einer Reise, die ich vor Kurzem nach dem Thian- 
schan unternommen, habe ich mich hauptsachlich mit dem 
Studium der Tiirkischen Vdlkerschaften Hoch-Asiens be- 
schaftigt und ich glaube, dass man einige Beobachtungen 
mit Interesse aufnehmen wird, die ich im Stande gewesen 
bin iiber die Kirgisen anzustellen, ein Volk, das bis jetzt 
noch ziemlich unbekannt ist, obgleich es vom 5. bis zum 
10. Jahrhundert in der Geschichte dieser"Gegenden eine 
einiiuBsreiehe Rolle gespielt hat und bis heute ein Schrecken 
der Karawanen geblieben ist, die den Thian-schan durch- 
ziehen.

Kirgisen nennt man gewdhnlich alle Vdlker, welche in 
den grossen Steppen Mittel-Asiens vom Kaspischen Meere 
bis zur Altai-Kette und von der Stadt Omsk bis zum 
Chanat Chokand ihre Weidepliitze haben. Das zahlreichste 
dieser Vdlker hat sich nie anders als Chazak genannt. 
Diese Chazak sind jetzt grdsstentheils Russland unter- 
worfen und theilen sich in drei Horden: die Grosse Horde 
(Ulu-djus) im Siiden des Balchasch (Tenghis noor) bis 
zum Issik-kdl (Warmen See); die Mittlere (Orta-djus) zwi
schen dem Balchasch und der Stadt Omsk, und die Kleine 
Horde (Kitsehik - djus) im westlichen Theil der Steppe. 
Der Kame „Kirgisen” ist diesen Horden von den Eussischen 
Kosaken gegeben worden, welche, nachdem sie das echte 
Kirgisen-Volk im dstlichen Altai kennen gelernt hatten, 
die Chazak-Va^er im Siiden von Semipalatinsk eben so 
benannten.

Das einzige V o l k ' Hoch-Asiens, welches noch heut zu

Tage sich selbst Kirgisen nennt, wohnt in den Bergen am 
Issik-kdl und im Gebiete des Chanats Chokand. In Europa 
ist es unter dem Namen der Schwarzen Kirgisen (Kara 
Kirgis) bekannt, den ihm auch seine siidlichen Nachbarn 
und die Chazak geben. Die Chinesen nennen es gegen- 
wartig „Burut”, eben so die Kalmiicken der Dsongarei.

Der, Name „Burut” ist den Kirgisen unbekannt. Man 
erkennt an seiner Form den Einfluss der Mongolischen 
Sprache, welche Vdlkernamen ihre Pluralendung anzuhiingen 
pflegt. So haben die Mongolen z. B. aus Saka oder Jaka 
Jakut gemacht (woher unser Wort Jakuten). Die Wurzel 
des Wortes Burnt ware hiernach Bur und in der That 
findet man bei den Kirgisen einen Geschlechtsnamen *) 
„Bdr” (Leber).

Die Etymologie, welche die Kirgisen selbst von ihrem 
Nationalnamen geben, ist mehr originell als glaubwiirdig. 
Jedes Volk bemiiht sich, in die Laute, die seinen Namen 
bilden, eine Bedeutung zu legen, und dann sucht seine 
Phantasie nach einem Grunde, warum es so heissen mag. 
Die Kirgisen meinen, ihr Name bedeute „40 Madchen”, weil 
im Tiirkischen kyrk so viel als 40 und kyz so viel als

’) Ich verstehe unter dem Geschlechtsnamen oder Vaternamen 
denjenigen, Tvelchen in ein und demselben Volkerstamme mehrere Fa- 
milien fuhren und dessen man sich zur Bezeichnung der genieinschaft- 
lichen Abstammung bedient. Iliese Namen erhalten sich fest von 
Geschlccht zu Geschlecht und konnen zu Kennzeicben benutzt werden 
(wie ich diess spat^rhin zeigen werde), die zahireiehen heterogenen Ele- 
raente, aus denen die Vdlker des' Altai sich gebildet haben, zu unter- 
scheiden. ,.i
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164 W . RadlofFs Beobachtungen iiber die K irgisen.

Miidchen heisst, und alle ihre zahlreichen Uberlieferungen 
sind nur Variationen iiber dieses Thema, von denen eine 
bier folgen mbge.

Es war ein M ai, so erzahlen sie , ein Chan, der eine 
Tochter hatte. Diese Fiirstin hatte zu ihrer Gesellschaft 
40 junge Madchen, welche an ihren Spielen Theil nahmen. 
Die Fiirstin maehte gern lange Ansfliige, auf denen sie 
sich von ihren Gespielinnen begleiten Hess. Als die jungen 
Madchen eines Tages von einem dieser Ausfliige zuriick- 
kehrten, fanden sie die Wohnungen ihrer Vater verlassen, 
die Auls (Zeltdbrfer) zerstort; es war keine Spur von Men- 
schen und von den unermesslichen Viehheerden, welche 
sie so kurze Zeit erst verlassen hatten, mehr vorzufinden. 
Die Feinde hatten Alles mit sich weggefiihrt. Als unsere 
jungen Damen die Gegend suchend durchstreiften, trafen 
sie endlich einen rothen Hund, mit dem sie in Ermange- 
lung eines anderen Begleiters fiirlieb nahmen. Welche 
Eolle dieser Hund unter ihnen gespielt haben mag, damit 
will ich mich nicht befassen, aber die Uberlieferung fiigt 
hinzu, dass die kleine Niederlassung ein Jahr nachher 
sich verdoppelt habe. Die Nachkommen dieser 40 jungen 
Madchen nannten sich nun Kirgisen (!), um das Andenken 
ihrer Vorfahren zu ehren.

Im 5. Jahrhundert ') finden wir die Kirgisen in einer 
ganz anderen Gegend als heut zu Tage, sie bewohnten 
damals die Ufer des Jenissei und die Sajanischen Gebirge. 
Chinesische Schriftsteller jener Zeit nennen sie Kian-Kuen 
nach dem brtlichen Namen des erwahnten Flusses und 
beschreiben sie als blondhaarige und blauaugige Leute. 
Dieser Umstand fiihrt auf die Vermuthung, dass sie Indo- 
Germanischen Ursprungs seien. Die Kian-Kuen oder Hakas 
(wie man sie einige Zeit nachher ebenfalls nannte) waren 
den Uiguren zinspflichtig, aber um die Mitte des 7. Jahr- 
hunderts wandten sie sich, da sie machtiger geworden 
waren, nach Siiden, griffen die Uiguren an, breiteten ihr 
Gebiet bis an die Grenze von Tangut (Tibet) aus und 
schlossen darauf ein Biindniss mit China. Die folgenden 
Jahrhunderte sind Zeugen einer Eeihe blutiger Kampfe 
zwischen den Uiguren und Kirgisen gewesen und schon 
damals zeigten letztere die Wildheit und physische Starke, 
die sie noch bis auf unsere Tage auszeichnen. Im 8. Jahr
hundert gewannen die Anfangs von den Kirgisen iiberall 
zuriickgedrangten und theilweis unterworfenen Uiguren 
bald wieder Krafte, sie schlossen nun ihrerseits ein Biind- 
niss mit China, schlugen ihre unversbhnlichen Feinde und 
warfen sie gegen Korden zuriick. Im 9. Jahrhundert 
griffen die Kirgisen die Uiguren aufs Heue an, vernichteten

• Memoires relatifs a I’Asie; desselben Tables histo-
-r. ^ e ^ u s a t, Recherches sur la ville du Karakorum. —

R itters Erdkunde, Bd. 11, aber die Hakas.

in 20jahrigen Kampfen ihre Macht und vertilgten die Fa- 
milie ihres Kdnigs.

Wiihrend aller dieser Kampfe waren die Cbinesen 
immer bemiiht, theils durch Unterstiitzung des Schwacheren, 
theils dadurch, dass sie den Sieger hintergingen, die Feind- 
seligkeiten beider Vdlker zu unterhalten. Auch jetzt die- 
sem Grundsatze treu vereinigten sie die zerstreuten Uiguren 
von Heuem und verschafPten ihnen die Mittel zur Besiegung 
der Kirgisen, die sich auf immer nach Korden zuriick- 
ziehen mussten. Gegen die Mitte des 10. Jahrhunderts 
finden wir eine neue Uigurische Konigsdynastie unter der 
Schutzherrschaft der Chihesen. Von dieser Zeit an kon- 
centrirte sich die Macht der Kirgisen am Jenissei und 
breitete sich bis in die Mitte des Altai aus. Unter der 
Mongolischen Dynastie (Juen) hatten die Uhinesen, als sie 
ihre Grenzen nach Norden vorriickten, natiirlieh Gelegen- 
heit, aufs Neue mit diesem Volke bekannt zu werden, und 
ihre damaligen Geschichtschreiber erzahlen, dass sie zwei 
Stadte, Kian-tscheu und Ilan-tscheu, besessen hatten. Sie 
blieben bis zum 17. Jahrhundert in dieser Gegend, wo die 
Sibirien erobernden Kosaken sie noch vorfanden, und die 
entsetzlichsten Kampfe, welche diese mit den Kirgisen zu 
bestehen hatten, beweisen genugsam, dass die Zeit ihre 
Wildheit nicht im Geringsten vermindert hatte; sie mussten 
sich endlich nach Siiden zuriickziehen, aber noch im vori- 
gen Jahrhundert sehen wir sie bis in den mittaglichen 
Altai Streifziige machen. Die Teleuten dieser Gegend haben 
mir mehrere Stellen gezeigt, wo ihre Vater den Kirgisen 
Gefechte geliefert haben, aus denen sie als Sieger hervor- 
gegangen sind.

Ihr letzter Einfall in den Altai, so erziihlte mir ein 
Teleute am Urusul, fand in einem Herbste zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts Statt. Es war in der Nacht viel 
Schnee gefallen und die Teleuten, welche bemerkten, dass 
die Kirgisen keine Schneeschuhe ') hatten, warfen sich auf 
sie und todteten sie fast alle. Nur Wenigen gelang es, zu 
entkommen, indem sie ihre Filzdeeken auf dem Schnee 
ausbreiteten, damit sie, ohne einzusinken, dariiber weg 
gehen konnten.

Seit dieser Zeit sind die Kirgisen aus clem Altai ganz- 
lich verschwunden. Man hat geglaubt, dass sie sich gegen 
Siiden bis zum Thian-schan zuriiekgezogen, indessen bin 
ich der Ansicht, dass der grbssere Theil von ihnen sich 
unter die benaehbarten Vblkerschaften (Teleuten des Altai 
und Sojonen) zerstreute und nur eine sehr kleine Anzahl 
zu den nomadisirenden Tiirken dieser Gegend, den Chazak, 
auswanderte.

') Grosse Holzschuhe, ungefabr 1 Jleter_laEg, mit deren Hfilfe die 
Bin-wohner Sibiriens, iiber den hart gefrornen Schnee gleiten.
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Dem sei, wie ibm wolle, ich wiederhole, im Thian- 
schan allein jBnde ich, das Kirgisen-Volk; man glaubt, dass 
es aus dem Norden des Altai gekommen sei, und dennoch 
habe ich in der Erinnerung des Volkes keine Spuren die- 
ser Auswanderung gefunden. Eine Begebenheit von solcher 
W ichtigkeit, die nicht iiber zwei Jahrhunderte zuriick- 
ginge, miisste in der nationalen Erinnerung eine bedeu- 
tende Stelle einnehmen, aber die Kirgisen selber erwahnen 
davon Nichts: Schauplatz ihrer Sagen ist der Suden und 
W esten des Eeiches Chokand. Trotzdem kdnnen sie nicht 
aus letzterwahnten Gegenden stammen, ihre mohammeda- 
nischen Nachbarn verabscheuen sie und wollen nicht mit 
ihnen verwandt sein. Weder die Chazak noch die Sarten 
von Chokand, noch die Tataren vom Kaschgar (Uiguren) 
erklaren das Kirgisen-Volk fiir ihre Stammverwandten und 
dieses selbst, indem es einen Hund zu seinem Ahnherrn 
macht, scheint damit zu bekraftigen, dass zwischen den 
Kirgisen und Nicht-Kirgisen keine Verwandtschaft besteht. 
In  Wahrheit diirfte die Fabel vom rothen Hunde nur eine 
Veriinderung der von dem Wolfe sein, welehen mehrere Vdl- 
ker Hoch-Asiens fiir ihren Stammherrn erklaren; ich ver- 
weise hier nur auf die Mongolen mit ihrem Burte-tschino 
(grauen Wolf) und auf die Wdlfin der Tu-kju am See 
8i-Hai.

Obgleich nun diese hToinaden, deren Geschichte und 
urspriingliches Vaterland man nicht kennt, den Chazak 
ausserlich sehr gleichen und keine Spur von jenen Men- 
sohen mit blonden Haaren und blauen Augen, deren die 
Chinesischen Geschichtschreiber erwahnen, an ihnen zu 
bemerken ist, muss man sie dennoch als ISTlchkommen der 
obgedachten Kian-Kuen oder Hakas betrachten. Mangel an 
tlberlieferungen erlaubt uns allerdings nur so viel zu be- 
haupten, dass eine grosse Anzahl Jahrhunderte verflossen 
sein miisse, seitdem die heutigen Kirgisen von den alten 
Hakas sich getrennt haben und dass sie vielleicht wahrend 
des langen Zeitraums inmitten Tiirkischer und Mongolischer 
Volkerscbaften ihren urspriinglichen Typus verloren haben, 
wie sie mit Annahme des Islam von ihren urspriinglichen 
Sitten abgewiehen sind.

Als ich die Geschlechtsnamen der Schwarzen Kirgisen 
untersuchte, fand ich deren fiinf, die ich schon bei den 
Teleuten irn westlichen Altai angetroffen, was augenschein- 
lich beweist, dass es Beziehungen zwischen beiden Vdlker- 
schaften gegeben hat. Diese fiinf Geschlechter sind:

■Td7os, Mundus, Sarti, Toro und KuUchu. . -
Gewiss sind die fiinf Familien, welche diese Kamen 

fuhren, tjberbleibsel des Kirgisen-Volkes, die sich mit den 
Vdlkern des Altai im 17. und 18. Jahrhundert vermischt 
haben. Der erste Xame ist der interessanteste. Die Ge- 
schichte der Eroberung Sibiriens erwahnt dfters eine Vdlker-

schaft Tolds, welche am Teletzker See (Altyn-kdl) — 
Goldsee (wie ihn die Bewohner nennen) — lebte, dem sie 
schliesslich sogar seinen Namen gab. Diess Volk Tolos 
hat also Spuren bei den Teleuten des Altai aus dem Zeit- 
raum vor dem 17. Jahrhundert zuriickgelassen, und da 
derselbe Name sich bei den Schwarzen Kirgisen wieder- 
findet, so ist es wahrscheinlich, dass beide Volker (die 
Tdlos des Altai und die Tolds des Thian-schan) Eines Ur- 
sprungs sind, d. h. von den Hakas des 10. Jahrhunderts 
abstammen. Der Tolds ist lange vor Zerstdrung des Kal- 
miicken-Reiches, welche zahlreiche Veriinderungen in den 
Wohnplatzen der Volker Hoch-Asiens herbeigefiihrt hat, 
Erwahnung geschehen. Aber nach dieser grossen geschicht- 
lichen Begebenheit mussten Beziehungen zwischen den 
Vdlkern des Altai und den Kirgisen des Thian-schan fort- 
dauern, wie z. B. der bei den Teleuten sich vorfindende 
Stammname „Burut” bezeugt, denn nur durch die Kal- 
miicken, bei welchen die Kirgisen Burut heissen, hat er 
dahin gebracht werden kdnnen.

Die Schwarzen Kirgisen bewohnen den Thian-schan 
gewiss schon seit liingst verfiossener Zeit, denn Chinesische 
Schriftsteller aus der Periode der Juen (dem 13. Jahr
hundert) erwahnen Leute an der Poststation Ma-tschung, 
die schwere Hasten tragen konnten, und nennen sie Kir
gisen (Ritter’s Erdkunde, II, S. 1120).

Aus dem Vorhergehenden kdnnen wir folgende Schliisse 
ziehen: Als die Kirgisischen Vdlkerschaften am Jenissei, 
die Hakas, im 10. Jahrhundert-nach Norden zuriickgeworfen 
wurden, fioh ein Theil derselben westlich ins Gebirge 
Thian-schan und die Nachkommen dieser Fliichtlinge sind 
die heutigen Schwarzen Kirgisen. Die tjbrigen, welche im
10. Jahrhundert zum Jenissei zuriickkehrten, vermischten 
sich mit den benachbarten Vdlkerschaften, den Teleuten 
des Altai und den Sojonen, und breiteten sich iiber die 
Steppe des oberen Irtisch aus.

tiber die Abstammung der Kirgisen wage ich Nichts 
zu behaupten. Klaproth und Abel Remusat rechnen sie 
unter die fiinf Vdlkerschaften der Germanischen Race, 
andere Schriftsteller glauben sie Finnischer und noch an- 
dere Tiirkischer Abkunft. AVas die heutigen, Kirgisen 
sprechen, ist ein rein Tiirkischer Dialekt und demjenigen 
Dialekt, den man im Altai spricht, so ahnlich, dass ich, 
nachdem ich die letzterem eigenthiimliche Betonung mir 
angeeignet, von den Schwarzen Kirgisen, die ich zum ersten 
Mai sah, weit besser verstanden wurde als von den Cha- 

. zak. Der Name der Stadt Han - tscheu (Schlangen-Stadt), 
deren die Chinesischen Schriftsteller Erwahnung thun, 
beweist auch, dass die Kirgisen des Jenissei schon damals 
einen Tiirkischen Dialekt gesprochen haben.

Die Schwarzen ^Kirgisen theilen sich in zwei Volker-
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11. Schjkraaiat, 
j 12. Kaba,
I 13. Assan-Tukum,

14. Aryk-Tukum (China un- 
terworfen),

15. Kiitsehuk (China unterw.),
16. Serike (China unterw.),
17. Ondu (China unterw.).

schaften, die llechten (On) und die Linken (Sol). Die 
E^chten zerfallen in seehs Stamme:

I. (Hirsch), welcher llussland uuterworfen ist 
und zwischen' dem Flusse Tekes und dem dstlichen Theil 
des Issik-kol herumschweift. A Is zu diesem gehdrend hat 
man mir folgende Familien genannt:
1. Tselek (Familie derManaps j 10. Saiak (wenig zahlreich),

Oder Fiirsten),
2. Torgoi,
3. Bapa,
4. Jelden,
5. Takabai,
6; Bor,
7. Ddlbs (wenig zahlreich),
8. Kongrat (wenig zahlreich),
9. Monguldur (wenig zahlr.),

II. Sari Baghisch (Gelbes Elenthier) im Norden und 
"Westen des Issik-'kdl, ist dem Staate Chokand unterworfen, 
zeigt sich aber, so oft Russische Truppen am Issik-kbl 
erscheinen, bereit, die Oberherrschaft Russlands anzuer- 
kennen. Da es jedoch in diesem Theil der Steppe keine 
Russischen Forts giebt, um sie gegen den Chan von Cho
kand zu beschiitzen, so fahren die Sari Baghisch fort, dem 
Chan ihren Tribut zu entrichten. Man hat mir folgende 
Familien genannt:
1. Saru, 7. Ddlbs,
2. Kaba, 8. Kongrat,
3. Monguldur, 9. Mundus,
4. Schykmamat, 10. Kitai,
5.. Saiak, ’ 11. Yetighen.
6. Assik,

III. SoUu, in den Gegenden des Flusses Tschu nomadi- 
sirend und den Chokandern unterworfen. Man nannte mir 
folgende Familien :
1. Yetighen, | 5. Kitai,
2. Kutschu, j 6. Mundus,
3. Saru, j 7. Assyk.
4. Monguldur,

IV. Edighen am Flusse Andjan, Chokand unterworfen. 
Die Famen der Familien sind:
1. Dblbs, 5. Mundus,
2. Saru, 6. Saiak,
3. Kongrat, 7. Kaba,
4. Monguldur, 8. Schvkinamat.

V. Tscliug Baghisch (Grosses Elenthier) im "Westen der 
Stadt Kaschgar, Chokand unterworfen. Namen der Familien :
1. Akkaly, | 5. Kandabas,
2. Toro, ' 6. Chosch Tamga,
3. Matsehak, i 7. Kuan duan.
4. TJsoh Tamga,

V I. Tsfher^h (Kri'egsheer), Chokand unterworfen, mit den 
Familiennamen:

Die Sol Oder Linken sehweifeu liings des Flusses Talas 
umher; ihre Familien heissen:
1. Saru, I 5. Kutschu,
2. Besch-Beren, 6. Kiirkuren,
3. Mundus, , 7. Yetighen.
4. Tbngtoriip,

Der Stamm Bugu, der einzige, den ich besucht habe, 
ist gegenwiirtig Russland ganz unterworfen. Er zahlt mehr 
als 10.000 Jurten, die zwischen der Chinesischen Grenze 
westlich vom Flusse Tekes und dem See Issik - kbl im 
siidlichsten Theil der Russischen Steppe lagern. Den Besitz 
dieses Gebiets hat China bis jetzt nicht genehmigt, weil 
die Grenze zwischen beiden Reichen noch endgiiltig zu 
reguliren bleibt; niehts desto weniger betraehten es die 
Russen schon als ihr erworbenes Eigenthum, da seine 
nomadischen Bewohner alle dem Kaiser von Russland frei- 
willig gehuldigt haben. Zwar haben die Regierungen von 
Peking und St. Petersburg eine Kommission zur Entschei- 
dung dieser Frage ernannt, aber die Chinesen, ohne Zwei- 
fel um das Geschiift ihrer Abgeordneten zu vereinfachen, 
schickten im vorigen Fruhjahr ein Detachement von 
1000 Mann, welches die Anerkennung ihrer Oberherrschaft 
erzwingen sollte, nach dem Issik-kbl. Als jedoch ein 
Piquet von 200 Mann Russischer Truppen anriickte, zogen 
sich die Chinesen schleunigst zuruck; sie hatten nur eine 
kleine Anzahl Kirgisischer Familien: Arj'k-tukum, Kiitschiik, 
Ondu und Serike, welcho dem Bi (Sultan) Toksobo ge- 
horchten, wieder unterwerfen kbnnen.

Wie die Chazak der Grossen Horde, so zahlen auch 
die Schwarzen* Kirgisen niemals Geldsteuer an Russland, 
sie sind nur gehalten, Pferde und Kameele fiir den Trans
port des Proviants der festen Pliitze und der Mannschaften 
zu liefern. Der Militar-Kommandant fiir die Grosse Horde 
und fiir die Schwarzen Kirgisen residirt zu AVernoje (Al
maty). Er hat keine anderen Amtspllichten, als die Streitig- 
keiten zwischen den verschiedenen Horden zu schlichten 
und in Besehwerdesachen gegen Manaps oder Bis Recht 
zu sprechen. Die innere Verwaltung ist in den Hiinden 
der letzteren, welche, wie man allgemein versichert'), auf 
Lebenszeit ernannte einfache Beamte sind, wahrend mir 
die Kirgisen .oftmals das Gegentheil versichert haben und 
behaupten, dass ihre Manaps wie die Sultane der Chazak 
erblich seien und alle der Familie Tselek angehbrten.

Jeder Bi hat polizeiliche und richterliche Aufsicht iiber

1. Ak Tschubak,
it. ’ I 2. Bai Tschubak.

’) Die Chazak haben mir gesagt, dass die Kirgisen den Beinamen 
,,Schwarz” erhalten hatten, weil bei ihnen keine Adelsklasse existirt. 
Ich will nur erinnern, dass die Chazak ihre Adeligpn „Weisse Knochen” 
und das niedere Volk ,,Schwarze Knochen” nennen. Meiner Meinung 
nach ist der Name Kara (schwarz) ibnen 'gegeben worden, weil sie sich 
langc Zeit den Mohammedanismus anzunehmen geweigert haben und die 
Muselmanner die Unglaubigen ,,Kara Kapir’V,d. h. Schwarze Ungliiubige, 
nennen.

    
 



W . Radloft’s Beobaclitungen iiber die Kirgisen. 167

eine Anzahl Familien. Die Bis konnen zusammentreten, 
um Angelegenheiten, welche ihre geineinsamen Untergebenen 
betreffen oder iiberhaupt von allgemeinem Interesse sind, 
zu besprechen. Diesen Zusammenkiinften priisidirt der 
Aga Manap (Grosse Manap), der fiir sich keine Autoritat 
hat und iSlichts ohne den Beistand der Bis und Manaps 
unternehmen kann. Die Ernennung aller dieser Beamten 
wird durch das Russische Gouvernemenfc bestatigt, welches 
ihnen nach einigen Dienstjahren entweder Medaillen oder 
einen Offiziergrad in der Reiterei ertheilt. Der Aga Manap 
ist gewbhnlich Major.

Xach dem Tode des Aga Manap Katschibai weigerte 
sich die Regierang, seinem Sohn diese Wiirde zu ver- 
leihen, ohne Zweifel weil er allzu jung war, und beklei- 
dete damit den Sawi Bek, einen harten und gewaltthatigen 
Mann, welcher der Bevormundung der Bis sich entziehen 
und ohne ihre Mitwirkung handeln woUte. Diess ver- 
anlasste im letzten Friihling (1862) einige Unruhen,. die 
gliicklicher Weise durch dasselbe Detachement Kosaken, 
das die Chinesen am Issik-kol verjagt hatte, beschwichtigt 
wurden, und jetzt ist Alles wieder ruhig.

Die Wohlthaten einer geordneten Regierung machen 
sich schon bei diesen entfernten Stammen bemerklich. 
Sogar die €em Kirgisischen Charakter eigenthiimliche Wild- 
heit scheint diesem gliicklichen Einfluss zu weichen und 
nach den Erziihlungen der Kaufleute unterscheiden sich 
die Bugu in dieser Beziehung schon vortheilhaft von den 
ubrigen Stammen. Der Krieg, den dieser Stamm gegen 
die Grosse Horde gefiihrt hat, ist jetzt beinahe beendigt. 
Diebstiihle, die noch auf der einen oder der anderen Seite 
vorkommen, werden durch eine Art Tribunal, das aus den 
Bis der Kirgisen und den Sultans der Chazak zusammen- 
gesetzt ist, abgeurtheilt. Dass die Feindseligkeiten unter 
den Bugu und den Sari Baghisch noch fortdauern, ist 
w ahr, aber Seitens der ersteren beschranken sie sich auf 
einfache Defensive und die Karawanen der Kaufleute durch- 
reisen diese Gegenden beinahe in .vdlliger Sicherheit.

Die Kirgisen zeigen in der Einrichtung ihrer Wohnun- 
gen, dass sie ein kriegerisches Volk geblieben sind. Die 
Ghazak der drei grossen Horden zerstreuen ihre Jurten 
auf der ganzen unermesslichen Ausdehnung der Steppe, 
selten sind mehr als 20 derselben auf Einem Platze anzu- 
treffen, dagegen errichten die Kirgisen die ihrigen in ein 
und demselben Thale, wo sie Linien von mehreren AVersteff 
bilden; vereinzelte Jurten sieht man bei ihnen niemals. 
W enn'ein Feind naht, so sind demzufolge gleich mehrere 
tausend Mann bereit, ihre Heerden zu vertheidigen.

Die gigantische IVatur des Landes gestattet diese Art 
des Lagerns. Zwischen den machtigen Gebirgsketten deh- 

sich weitlaufige, mit frischem. Griin iiberdecktenen

Hochebenen aus, die Tausende von Thieren erniihren 
konnen. •

Der Kirgise ist miirriseh, rauh und heftig, aber er hat 
mehr Aufrichtigkeit und natiirliche Gutherzigkeit als der 
Chazak. Er fiihrt Krieg, aber er stiohlt nicht. Das Gast- 
recht ist ihm heilig und niemals wird.er einen Gast be- 
rauben. Der Reiche unterscheidet sich' nicht von dem 
Armen, eben so wenig der Herr von dem Diener. Alle 
haben dieselbe Erziehung, dieselbe Geistesentwickelung, 
dieselben Jurten und dieselben Kleider, nur dass die Jurte 
des Reichen raumlicher ist und seine Kleider mehr ver- 
ziert sind.

Wie der grdsste Theil der Chazak, so sind auch die 
Kirgisen nur ausserlich Muselmanner, so fern sie sich den 
Kopf scheeren, das zu tddtende Vieh erwiirgen, kein Blut 
essen und vor dem Schwein grossen AViderwillen haben. 
Die Vielweiberei ist bei ihnen allgemein, aber die Frauen 
verstecken sich nicht vor den Mannern. A’on Zeit zu Zeit 
wiederholen sie gewisse Arabische Gebetsformeln, vor und 
nach der Mahlzeit waschen sie sich und streichen mit der 
Hand den Bart, wenn sie das Essen beendigt haben. Auf 
diese Ceremonien beschrankt sich, so scheint es, ihre ganze 
Religion. Moscheen oder Priester haben sie nicht und 
vergebens wiirde man bei diesem Volke jenen Fanatismus 
suchen, der wahre Glaubige kenntlich macht.

Zur Musik haben die Kirgisen merkwiirdige Anlagen. 
Ich hatte Gelegenheit, wahrhaft ausgezeichnete Kiinstler 
unter ihnen zu horen, namentlich zwei, von denen Einer 
die Trompete blies, der Andere die Violine spielte. Sie 
trugen ihre Stiieke mit Begeisterung und einer merkwiir- 
digen Reinheit Vor, besonders der Violinist, der auf seinem 
Instrumente recht anmuthige Variationen ausfiihrte.

Die Kirgisen haben einen ansehnlichen Schatz von 
Liedern, welehe sie in Begleitung einer Art Guitarre, die 
zwei Saiten hat, singen, aber meist sind es nur Stegreif- 
gedichte. Die Kirgisischen Improvisatoren sind selbst bei 
ihren Kachbarn, den Chazak, beriihmt, die sie zu alien 
ihren Festliehkeiten einladen. Es ist iiberaus anziehend, 
sie in glatten und sehr reinen Versen lange Gesange iiber 
einen gegebenen Stoff ohne Anstoss improvisiren und in 
ihr Thema durch Seherzreden, an einige der Zuhorer ge- 
richtet, Abwechselung bringen zu horen. Am Ende ihrer 
Lieder mischen sie Lobspriiche und andere Hoflichkeiten 
ein und zwar mit so geschickten Wendungen, dass ihnen 
von alien Seiten Geschenke zufliessen; niemals kehren sie 
anders als mit vollen Handen nach Hause zuriick.

Es giebt bei den Kirgisen ein liingeres Gedicht, betitelt 
„Manas” , von welchem ich mir einen Theil habe diktiren 
lessen, es wiirde mich aber zu weit fiihren, wenn ich 
ausfiihrlicher davon sprechen wollte. Was ihre nationalen
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Liederweiseii(Melodien) betriflft, so finde ich im Widersprueh 
nyt dem Kirgisischen Reisenden Sultan Walichanoff nichts 
Europaisches darin.

"Wie alle Nomaden, so treiben auch die Kirgisen haupt- 
sachlieh Viehzucht, die in gewissem Betracht ihr einziges 
Existenzmittel ist. Ihre Heerden nbthigen sie zu bestan- 
digem Wechsel ibres Aufenthalts. Im Sommer, wo Hitze 
und Insekten das Vieh sehr peinigen, bewohnen sie die 
am hbchsten belegenen Gegenden des Ostens, die Ebenen 
von Karkari bis zum Tekes. Im Winter kehren sie naeh 
Westen zuriick und lassen sieh am Ufer . des Issik - kbl 
nieder. Von Vieharten ziichten sie vorzugsweise Pferde, 
Kameele, Schafe, Ziegen und Kinder, die letzterwahnten 
nur zum eigenen Bedarf, wahrend Schafe ihren hauptsach- 
lichsten Handelszweig mit Chokand ausmachen und sie 
eine grosse Anzahl Pferde an die Russen verkaufen.

Das Vieh allein liefert ihnen ihre l^ahrung fiir den 
Sommer, sie essen aber verhaltnissmassig sehr wenig 
Fleisch, hauptsachlich Sehaffieisch. Pferde schlachten sie 
nur zu ihren grossen Festen und verabscheuen das Rind- 
fleisch. Fast aussohliesslich nahren sie sich von Milch unter 
verschiedenen Formen, die aber immer gegohren sein muss. 
Das Lieblingsgetrank des Asiatischen Nomaden, der Kumis, 
wird ebenfalls aus Stutenmilch bereitet. Ihre Religion 
verhindert sie (wie alle Bewohner des Altai und alle Mongo- 
lischen I<romaden) nicht, aus dem Kumis eine Art Brannt- 
wein (arak) zu destiliren, und die meisten Kirgisen sind fast 
den ganzen Sommer hindurch betrunken.

Der Ackerbau ist bei ihnen nur eine Nebenbeschaf- 
tigung, doch betreiben sie ihn mehr als ihre Nachbarn, 
die Chazak. In den Gegenden ibres Winteraufenthalts 
(am Issik-kbl) bebauen sie sehr grosse Landstrecken, auf

welchen sie Arbeiter oder Sklaven (die nur in kleiner 
Zahl vorhanden sind) zuriieklassen, wahrend der Stamm in 
Masse die westlichen Berge bezieht. Diese Arbeiter er- 
halten keinen Lohn, aber einen Theil vom Reinertrage. 
Die lange Diirre im Sommer zwingt sie, ihre Felder 
mittelst Kanale zu wiissern, was viel Arbeit erfordert. Die 
im Herbst eingethane Ernte dient zur Winternahrung.

Die Betriebsamkeit ist bei diesem Volke sehr ein- 
geschrankt. Nur das Fabriciren von Filz (kis) und das 
Weben eines Stoffes aus Kameelhaaren sind zu einer ge- 
wissen Vervollkommnung gelangt und werden sogar ziem- 
lich allgemein betrieben. Alle iibrigen Gewerbe, wie z. B. 
Eisen- und Silberarbeiten, haben nur eine geringe Anzahl 
Pfleger.

Fast alle nothwendigen Bediirfnisse erhalten die Kir
gisen durch Handel. Chokand und die Bucharei liefern 
ihnen seidene und baumwollene Stoffe, selbst fertige Klei- 
dungsstiicke, wogegen sie Schafe eintauschen. Die Russen 
bringen ihnen Haus- und Kiichengerathe, als Kessel, Thee- 
geschirre und Ziegelthee, welchen sie selbst in Chuldja 
kaufen. Aber nie fordern die Kirgisen zu solehem Tausch- 
handel auf, niemals fiihren sie selbst den Nachbarn aus 
eigenem Antriebe ihr Vieh zu; man muss ihnen alle 
Handelsartikel bringen und sie zahlen dan#- fiir jeden 
Artikel fast das Doppelte seines Werthes.

Man ersieht aus diesem fliichtigen Uberblick, dass dieses 
Volk heut zu Page auf einer Stufe der Kultur steht, die 
vielleieht weit niedriger ist als diejenige, welche es vor 
1000 Jahren eingenommen. Das Nomadenleben erhalt die 
Vdlker in geisfiger Verdumpfung und gestattet ihnen kei- 
nerlei Art Fortschritt.

Ein Deutscher Kaufmann am Oberen Nil.
In Wilhelm v. Harnier’s Tagebueh iiber seine Reisen 

auf dem Weissen Nil (1860 bis 1861) ’) wird ofters ein 
Stabiliment (Handelsstation) eines Deutschen Kaufmanns 
Namens Binder erwiihnt, welches unter dem Tiirkischen 
Namen Ghaba - Sehambil im Lande der Kitsch-Neger am 
Weissen Nil und 6 Tagereisen ostlich von der Hauptelfenbein- 
Station dieses Kaufmanns gelegen ist.

Bei Bearbeitung unseres Blattes 8 der 10-Blatt-Karte 
von Afrika haben wir versucht, beide Stationen annahernd 

■afgenau niederzulegen, haben aber erst je tz t, nach mehr-

’) Im Ausziig in ; Inner-Afrika nach dem Stande der geographi- 
schen Kenntnigs in den Jahren 1S61 bis 1863. Von A. Petermann
SS^ (f28) ?n T (1 2 9 t“ ' „Geogr. Mittheilungen” ,

facher vergeblicher Bemjihung, Binder’s erschienenes kleines 
Werkchen zu erhalten, den Beleg fiir die Richtigkeit un- 
serer Angabe in dor Hand. Noch vor dem Erscheinen 
jenes kleinen W erkchens, das im Buchhandel vergriffen ist, 
verdffentlichte niimlich Herr Binder in einem fiir uns 
schwer zuganglichen Lokalblatt, „Transsilvania”, Beiblatt 
des Siebenbiirger Boten, Neue Folge, 2. .Tahrgang, 1862, 
I^r. 17—22,. einen Bericht unter dem Titel: ,,Mittheilungen 
des Herrn Franz Binder iiber seine Reise im Orient und 
sein Leben in Afrika” , dem wir folgenden kurzen Auszug 
entnehmen.

Aus Plojest in der Walachei, wo Herr Franz Binder 
(geb. in Miihlbach in Siebenburgen 1820) als Kaufmann 
bis September ansas^g nach Konstantinopel
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iibergesiedelt, erwaehte nach kurzem Aufenthalt daselbst 
der W unsch in ihm , seinen Halbbruder, der iiber Bagdad 
nach Ost-Indien sich begeben hatte, dort aufzusuchen. Im 
Dezember 1849 reiste er ab und nun beginnt ein halb- 
jahriges' hdchst abenteuerliches Herumwandern in Palastina, 
Syrien und Mesopotamien bis Bagdad und zuriiek nach 
Aleppo, von wo er durch Vermittelung des Amerikanischen 
Konsuls im Juni 1850 freie Fahrt nach Alexandrien erhielt 
und bald darauf nach Kairo iibersiedelte. Hier verschaffte 
er sich erst als Zuekerbacker, dann alsZeichner fiir Fournier- 
schneider, spiiter sogar als Bierbrauer und Metzger seinen 
taglichen Unterhalt bis Anfang 1852, wo er die Bekannt- 
schaft des Herrn Th. v. Heuglin, damaligen Kanzlers des
K. K. Vice-Kohsulats in Chartum, machte und sehr bald 
durch dessen Verwendung eine Anstellung bei einer grossen 
Handelsgesellschaft erh ielt, die sich in Alexandrien zu 
Geschaften am ’W’eissen Nil gebildet hatte. Von diesem 
Zeitpunkte beginnt eine Eeihe von Hin- und Riickreisen 
durch Agypten, die Nubische Wiiste und in die siidlicheren 
Slidan^Lander, die zu gliicklichen Handels-Spekulationen 
unternommen Herrn Binder nach 8 Jahren als einen recht 
wohlhabenden Mann in seine Heimath zuriiekkehren Hessen. 
Nach Bereisung des ganzen IJnteren Nil bis Assuan in 
Begleitun^ des Herrn v. Heuglin und einiger anderer 
Deutschen ubernahm Binder beim K. K. General-Konsulat 
in Kairo die erste Waarensendung der Gesellschaft, schifFte 
sich am 29. September 1852 fiir Korosko ein und gelangte 
durch die Nubische. Wiiste am 28. November nach Chartum. 
Da erfuhr er, dass er nicht nur fiir die Gesohafte am 
Weissen Nil, die schon in den Monaten September und 
Oktojaer beginnen, zu spat gekommen sei, sondern auch 
nicht die richtigen Waaren fiir den Tauschhandel mit- 
gebracht habe. Fat-hala-Chomsi, ein Mitglied der neu ge- 
bildeten Gesellschaft, der aber fiir eigene Geschiifte Agenten 
im Sudan unterhielt, hatte durch Einkauf der falschen 
Waaren die Gesellschaft irre gefiihrt. Auf Anrathen des
K. K. Vice-Konsuls Dr. Reitz kauften nun Binder und seine 
Begleiter bis nach Riickkehr der Schiffe vom Bahr-el-Abiad 
in der Umgebung von Chartum Gummi arabicum, Elfen- 
bein, Ebenholz u. dergl. auf; Ersterer gelangte dabei An
fang 1853 am Blauen Nil aufwarts bis Hedebat, von wo 
er den Djebel Roro und Djebel Gul im Inneren der Dje- 
sirah besuchte.

Im April bis Juni 1853 kehrte er mit erhandelten 
Waaren, 137 Kameelladungen, hauptsachlich Gummi arabi
cum und Elfenbein, auf der direkten Strasse nach Agypten 
zuriiek, wo er sie mit bedeutendem Vortheil verkaufte. 
Bis Ende Oktober 1855* machte Herr Binder die Reise 
zwischen Kairo und Chartiim noch vier Mai, als Begleiter 
und Fiihrer der w a h r e p d .  »dieser Zeif paeh ,dem Weissen 

Petermann’s Geogr. 1864, Heft V.

Fluss gesandten Osterreichisehen Missions - Expeditionen 
unter Pater Knoblecher (Oktober 1853)( Provikar Kirchner 
(August 1854) und Morlang (Oktober 1855) oder als Kauf
mann, dessen gliiekliehe Spekulationen und rastlose Thatig- 
keit das bereits erworbene Kapital in dieser Zeit um mehr 
als das Vierfache vermehrten, so dass er schon Ende 1855 
mit Hiilfe einiger mitgebrachten Deutschen Handworker 
sich in Chartum ein Europaisches Wohnhaus erbauen, seine 
Ankaufe von Rohwaaren persdnlich bis Kordofan, durch 
seine Agenten bis Abessinien immer mehl* ausdehnen und 
in den Jahren 1856 bis 1860 noch mehrere, immer be- 
deutender werdende Waarentransporte selbst oder durch 
seine Diener nach Kairo und Alexandrien expediren lassen 
konnte. „Nun bereitete ieh mich”, so erziihlt Herr Binder, 
„zur Abreise nach Agypten und der Heimath vor. Da 
starb mein Freund, der Franzose Alfonse de Malzac, welcher 
westlich vom Bahr-el-Abiad eine grosse Besitzung (Stabili- 
ment) durch Ankaufe des unbebauten Landes von den 
Neger-Stammen erworben hatte, und vereitelte meine Ab
reise dadurch, dass er mich auf dem Sterbebette gebeten 
hatte, nach seinem Ableben fiir sein Vermogen und seine 
mit einer Sehwarzen am Weissen Flusse erzeugte Tochter, 
die ich aus der Taufe gehoben, zu sorgen. Nach seinem 
Tode wurde sein ganzes Vermogen durch das K. K. General- 
Konsulat veraussert und ich erstand dabei jenes Stabiliment 
am Weissen Fluss um 2500 Thaler (50.000 .Agyptisehe 
Piaster) nach der blossen Aufnahme in Folge der Angaben 
der vom Weissen Fluss zuriickgekehrten Diener Malzac’s. 
Ich musste daher zur tlbernahme dieses Gutes und zur 
Abrechnung mit den dort zuriiekgebliebenen 140 Soldaten 
Malzac’s zum ersten Mai selbst den Bahr-el-Abiad hinauf- 
gehen, denn nach dem Rathe Knoblecher’s hatte ieh bisher 
das sicherere Geschaft in Chartiim dem wohl gewinn- 
reicheren, aber auch unsicheren Handel im Inneren des 
Landes vorgezogen.” Am 15. November 1860 schiffte sich 
Binder mit 3 Fahrzeugen fiir das Stabiliment ein. Wir 
iibergehen die Schilderung der Fahft bis dahin, da sie 
nichts Neues von Bedeutung enthalt. Am 9. Dezember 
langte er in Ghaba-el-Schambil an, derjenigen Station am 
Bahr-el-Abiad, welche als Hafenplatz fiir die Elfenbein- 
Ladungen diente, die in dem Hauptstabiliment im Inneren, 
Ronga, durch Tauseh mit den Negern oder durch die Jagd 
erworben worden waren. Am 5. Januar 1861 traf denn 
auch hier, nach Fr. Binder’s Abreise in das Innere, Herr 
W. V. Harnier die Schiffe und Diener des Ersteren und 
Melt sich jagend einige Tage bei ihnen auf. Leider is<  ̂
der folgende Theil von Binder’s Mittheilungen, welcher seine 
Reisen und den Aufenthalt im Inneren j schilIVtn solite 
und- wegen der geringen Kenntniss dieser Landschaften 
manch neues Material fiir unsere Karten hatte liefern

# 22 ̂
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konn'en, ausserst diirftig and ergiebt nur einige Nachtrage 
von Namen, gegon deren Rechtschrtibung man iiberdiess 
manche Zweifel hegen mbchte.

]^achdem in Ghaba - el - Sebambil (so heisst der Platz, 
weil bei der eraten Expedition Mohamed-Ali’s ein Schiffs- 
Kapitiin, der voiii Kommandanten brutal behandelt wurde, 
hier desertirte, sich im Urwalde verirrte, von einem Ldwen 
zerrissen wurde und man erst 3 Tage nachher den Rest 
seiner Kleider fand) einige Seriben (Hiitten) gebaut, am
15. Dezember die iiblichen Vorstellungen der benachbarten 
Kitseh-Hauptlinge vollendet waren, brach Herr Binder mit 
18 Negern, die die Munition transportirten, 50 Soldaten, 
3 Eseln zur Bagage und seinem Maulthier auf und kam- 
pirte am Abend in Murach il Schiderat. (Murach heisst ein 
Platz, wo die Neger, die bloss vom Vieh leben, bleiben, 
so lange in der Niihe Gras ist; sobald diess abgefiittert 
ist, gehen sie weiter und suchen einen neuen Murach.) 
Am 16. 'mit Sonnenaufgang abgereist, wurde gegen Mittag 
der Baum des Ali KaschefF erreicht, wo vor mehreren 
Jahren das erste Stabiliment des verstorbenen Malzac war. 
An diesem Riesenbaum sah man noch die Pfeile der Kitsch- 
Heger, welehe vor 7 Jahren Herrn Malzac mit seinen 
Leuten hier iiberfielen, aber bald mit grossem Verlust ge- 
s^lagen warden. 27achdem Binder am K’achmittag Ario- 
detsch, einen Hauptling aus der JSTahe, der sich ihni als 
Fiihrer durch die Stimpfe anbot, begriisst hatte, wanderte 
er noch bis 10 Uhr Abends bis zu einem verlassenen 
Murach dieses Hauptlings, das zum Nachtlager diente.

Am 17. Dezember mussten die Reisenden in der Friihe 
sehon sich der Kleider entledigen, um durch Wasser und 
Schlamm zu marschiren, das scharfe Schilf und Gras zer- 
schnitt dabei die Haut bis an die Schenkel, so dass sich das 
Wasser von Blut .farbte und Herr Binder, nachdem er die 
Wunden mit Hatron bestreut, sein Maulthier besteigen musste, 
um Torwarts zu kommen. So erreichten sie Murach el Esset, 
d. i. L6wen - Murach, von wo nach S einer Stunde Ruhe 
wieder aufgebrochen und immer durch Wasser und Schilf 
weiter gewatet wurde, bis man Abends nach 8 Uhr eine 
kleine Anhbhe, Kabet il Sakadin, erreicht hatte, auf welcher 
die Fischer ihre Hauser odet besser Ldcher in der Erde 
batten. Hier legte sich Jeder sogleich zum Schlaf nieder, 
zu miide, um an das Essen zu denken. Gegen Mitternacht 
kam Ariodetsch zuriick, welcher vorausgegangen war, um 
die Fischer mit ihren Schiifchen zusammenzutreiben, die 
die Gesellsehaft iiber die Chors schiffen sollten. Er hatte 

-inur o Schiffchen zusammengebracht; die naeisten Fischer 
waren n|(t trockenem Fischfleisch zu den Lau-Kegern ge- 
zogen, ^  dagogen Durra einzutauschen. Am 18. Dezbr. 
wurde ein Theil der Schiffchen mit der Bagage, der Muni
tion und den W affen beladen, die iibrigen bestieg Binder,

sein Dragoman und Schreiber, die ganze Mannschaft da- 
gegen musste durch Gras und Schilf schwimmend oder 
watend sich nacharbeiten bis 3 Uhr Nacbmittags, wo 
man auf der kleinen Anhbhe Murach Abu Chan, d. i. 
Marabu - Murach, lagerte. Am 19. Dezember maiechirten 
sie von Sonnenaufgang bis Mittag, rasteten eine Stunde 
b e i' Murach el Gamuss (Buffel - Murach) und kamen in 
der Nacht beim Hatron Murach an, wo man 5 Stunden 
schlief und um 3 Uhr Hachmittags des 20. Dezember 
wieder aufbrach. Ein forcirter Marsch brachte sie gegen 
10 Uhr endlich wieder aufs Trockene, alle Siimpfe waren 
gliicklich passirt und nach 2 Stunden wurde El-Hel, ein 
grosses Dorf der Eliab-Neger, erreicht, wo sie von drei 
Malzac befreundeten Hauptlingen empfangen und glanzend 
bewirthet wurden. Am friihen Morgen des 21. Dezember 
wurde wieder aufgebrochen, Mittags unter einem grossen 
Baum, Schider il megil, d. i. Baum der Ruhe, kurze Zeit 
gerastet und am spaten Abend beim Hause des Sehech 
Abu Aran, Hauptlings der Agar-Keger, das Nachtlager auf- 
geschlagen. Von hier batten sie am 22. December noch 
5 Stunden bis zum Stabiliment im Dorfe- Bonga zu mar
schiren. In der Nahe desselben, unter einem grossen 
Baum, dem Schider il gejar, d. i. Baum der Umwechselung, 
wechselten sammtliche Personen die Kleider, Binder schickte 
einige Neger in das Dorf voraus, um die Neger von der 
Ankunft zu benachrichtigen. Nach einer halben Stunde 
kam denn auch die ganze Mannschaft unter Geleit einer 
Fahne und mehrerer Trorameln herange'riickt, in  der Hoff- 
nung, ihren alten Dienstherrn, v. Malzac, begriissen zu 
kbnnen. Das Stabiliment bestand aus 70 Strobhiitten, welehe 
mit einer starken Umziiunung von Blocken und ^inem 
Schanzgraben umgeben wafen. Die Mannschaft ffand sich 
ziemlich rasch in den neuen Herrn; aus der Umgegend 
kamen die Hauptlinge am 23. Dezbr., um: den Tdd des 
verstorbenen Bruders, fiir welchen Malzac ausgegeben wurde, 
zu beweinen, mehr noch jedenfalls,- um das nun folgende 
dreitagige wilde Fest mitzubegehen, zu dessen Feier Herr 
Binder nicht weniger als 10 Ochsen und 50 Schafe schlachten 
und eine grosse Menge Durra hergeben musste.; Am 26; De
zember mussten die Herren mit den Waffen in den Handen 
wieder vertrieben werden, in dem sie mit Gutem zur Wieder- 
abreise nicht zu bewegen waren. Am 3. Januar 1861 kamen 
vier Hauptlinge der Kitsch, Agar und Agjel zu Binder, 
um ihn um Hiilfe gegen ihre Feinde, die Gok, Fagok und 
Lau anzurufen.

Da die Neger zu den Binder befreundeten Stammen 
gehdrten, welehe ihm Elfenbcin und die Lebensmittel fur 
seine sammtlichen Leute gegen Waaren brachten, so -musste 
er die Bitte gewahren. Unter Anfirhrung von 110 seiner 
eigenen, natu]̂ lio,ij|̂  toit „Kiiall”, die Neger kurzweg
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die Crewehre nennen, bewaifneten Leute riickten am 4. Ja- 
nuar gegen 1000 Neger aus, nachdem die iiblichen Gebete 
gesprochen, der Segen der Hauptlinge ertheilt war. Schon 
am 12. Januar riickte das ganze Heer siegreich wieder im 
Stabiliment ein; das erbe'utete Vieh wurde unter die Neger 
und Soldaten vertheilt. Am 15. Januar unternahm Binder 
in Begleitung von 50 Soldaten und 100 Negern seine 
erste griissere Exkursion in das Innere, in Siid^yestrichtung 
vordringend. Die erste Nacht lagerten sie in einem schonen 
Thai, bracken mit-Sonnenaufgang den 16. Januar wieder 
aiif und erreichten schon um Mittag die Grenze der Djur- 
Neger, in deren Gebiet am Abend ein schones, untei* einem 
Berg gelegenes Dorf das zweite Nachtlager abgab. Uber 
die Fortsetzung der Reise erfahren wir leider Nichts mehr, 
als dass Binder in den nachsten Tagen einen grossen Theil 
des Landes bereiste, Dbrfer, Sitten und Gebrauche des Vol- 
kes ganz versehieden' von denen aller iibrigen Neger fand, 
drei neue Hauptlinge zu seinen Freunden machte und am 
1. Februar wieder in sein Stabiliment zuriickkehrte. Vom
16. bis 26. Februar wurde das zusammengebrachte Elfen- 
bein, gegen 100 Centner, von 900 Negern mit einer Es- 
korte von 60 Soldaten nach Ghaba-el-Schambil transportirt, 
um am 7. Miirz zu SchifFe nach Chartum befordert zu 
werden. Binder selbst kehrte am 25. Marz nach Ronga 
zuriick, wo er 35 Hauser des Stabiliments durch das Feuer 
verzehrt fand, das die Sklavin eines Soldaten aus Rache und 
Eifersueht angelegt und sich dann selbst hin'eingestiirzt hatte.

Von einer ^ehr heftigen und lebensgefahrlichen Krank- 
heit, die Binder, nun befiel, nur halb erholt unternahm er, 
wahrscheinlich Ende April, eine zweite Handels- und Jagd- 
Exkureion in den ersten Tagen ebenfalls in Siidwestrich- 
tu n g ,. die dem Unternehmer zwar sehr viel Elfenbein ein- 
brachte, fiir uns aber von noch weit geringerem Werth ist 
als die erste Reise. Binder sagt nur dariiber: „Nach meiner

Berechnung mussten wir wohl den Aquator passirt haben (??), 
indessen behaupten will und kann ich es nicht. Nach 
47 Tagen, wahrend deren wir alle Richtungen eingeschlagen 
und Alles gesammelt hatten, was wir bekommen konnten, 
kehrten wir ins Stabiliment zuriick; wir hatten verschiedene 
Tribus bferiihrt, wo noch nie ein Europaer oder Tiirke ge- 
wesen, aber da ich immer krank war, so konnte ich nicht 
viel von Sitten und Gebrauchen dieser Stiimme sehen.” 
"Wir haben also gar keinen Anhalt fiir die ungefahre Aus- 
dehnung der Binder’sehen Reise; dass von einem Erreiehen 
des Aquators nicht die Rede sein kann, lehrt ein Blick 
auf die Karte. — Vom 2. bis '14. Juni 1861 kehrte Binder 
vom Stabiliment zurp Bahr-el-Abiad, vom 17. bis 29. Juni 
nach Chartum zuriick. Dort wurde er dutch Fieber und 
Dysenteric noch lange auf dem Krankenbett niedergehalten 
und dem Tode nahe gebracht, bis er endlich im Februar 
des folgenden Jahres in Begleitung des inzwischen von 
Keren in Chartum angelangten Herrn Martin Hansal die 
lange ersehnte Reise nach Kairo und in die Heimath an- 
treten konnte. Von seiner schon im November 1862 wieder 
angetretenen Reise nach Chartiim, zur Ordnung seiner 
Vermogensverhaltnisse, wollte Herr Binder im Friihling dieses 
Jahres nun fiir immer in seine Heimath zuriiekkehren. 
Zum Schluss sei noch bemerkt, dass sich Herr Binder nach 
seiner Heimkehr noch den Dank des Siebenbiirgischen 
Vereins fiir Naturwissenschaften in Hermannstadt erworben 
hat durch das Geschenk seiner Afrikanischen Sammlungen. 
Sie enthalten nach dem am Schluss der Mittheilungen ge- 
gebenen Verzeichniss eine ansehnliche Anzahl getrockneter 
Pflanzen vom Weissen Nil, 47 Nummerti verschiedenartiger 
ethnographischer und naturhistorischer Gegenstande aus der 
Levante und Abessinien und 70 desgl. von den Stammen 
am und westlieh vom Bahr-el-Abiad, von denen gewiss ein 
grosser Theil noch nie nach Europa gelangt sein mochte.

Ber SteMn-Fluss im Britisclien Nord-Amerika.
Im Jahre 1863 haben Russische Marine-Offiziere eine 

theilweise Aufn'ahme und Rekognoscirung des Stekin- oder 
Stickeen-Flusses, an welcheni bekanntlich eine neue Bri- 
tisohe Kolonie nbrdlich von Britisch-Columbia im Entstehen 
begriffen ist, unter Fiihrung von Lieutenant Bassarguine 
ausgefiihrt. W ir er^abnten schon friiher („Geogr. Mitthei
lungen” J863, S. 23-7), dass der Fluss aus dem Britisehen 
Gebiet kommend einen- 3.0 Engl. Meilen breiten, Russlapd 
gehdrigen Kiistenstreifen passirt, bevor er sich in das Meet 
ergiesst, und dass EngliscSe Kolonial-Zeitungen von Britisch- 
Columbia und Vancouver bereits fiir'Abtretung dieses Kiisten- 
streifens an England ajitirten . Dadurch isf. ,ohne Zweifel

die Aufmerksamkeit der Russischen Regierung auf jenen 
Fluss neuerdings gelenkt worden. Die Untersuchungs- 
Expedition theilte sich bei der Ankunft an der .Miindung 
des Stekin in drei Sektionen, von denen die erste die 
Miindung selbst, die zweite den Fluss innerhalb des Russi- 
schen Gebiets sondirte und aufnahm, wahrend die dritte 
in einem grossen Boot den Fluss aufwiirts in das Britische 
Gebiet rekognoscirte. Der letzteren, von Lieut. ReveleschiEci;; 
angefiihrten Abtheilung hatte sich Professor W.j. P. Blake 
aus Sacramento City angeschlossen und^diesem*ljmstand 
verdanken wir die ersten ausfiihrlicheren Nachriehten iiber
Fluss und Land, denn der gelehrte Professor, hat seine
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BeobSbhtungen in der „Sacramento Weekly Union” ver- 
dlfcintlicht.

Uas Boot begann am 23. Mai seine Fahrt und gelangte, 
gegen eine kraftige Strdmung ankampfend, in acht Tagen 
etwa 120 Engl. Meilen weit aufwarts; da ihm nur 14 Tage 
Frist gegdnnt Avaren, konnte die Fahrt nicht weiter fort- 
gesetzt werden. Uber den oberen Lauf des Flusses zog 
indessen der Professor Erkundigungen bei Goldgrabern ein, 
welche etwa 150 Engl. Meilen oberhalb des ersten Lagers 
der Goldgraber, genannt „Sbek’s Bar”, einen langen und 
strengen Winter zugebracht batten und nun entmuthigt 
auf dem Wege nach Vancouver begriffen waren.

Der obere Lauf des SteMn. — „Der Stekin” — berichtet 
Blake — „hat seine Quelle in den Blauen Bergen '), welche 
die Wassbrscbeide zwischen den Zufliissen des in den Ark- 
tiscben Ocean miindenden Mackenzie und den nacb dem 
Grossen Ocean herabkommenden Stromen bilden. Im obersten 
Theil seines Laufes fliesst er gegen Nordwest am Fuss 
dieser Berge bin und nimmt viele kleine Zufliisse aus den 
Thalern derselben auf. Tfahezu unter dem 60. Parallel 
wendet er sich gegen Siidost um und durchfliesst 50 Engl. 
Meilen weit ein verbaltnissmassig ebenes Land, das als 
grosse Ebene ohne die Aussicbt begrenzende Erhebungen 
beschrieben wird. Hier nimmt er einen Arm aus HordWest 
auf, tritt sodann in eine sehr gebirgig^ Gegend ein und 
wird auf eine Strecke von 8 Engl. Meilen beiderseits von 
fast senkrecbten und iiberhangenden Felsenmassen ein- 
geengt. Diese Strecke beisst „Great Canon” , sie ist in 
ihrem oberen Tbeil sebr mangelhaft bekannt, doch soil der 
Fluss einige grosse Bogen beschreiben, welche eben so 
wie die Gefahren der Seblueht dadurch von den Gold
grabern gemieden werden, dass sie den Strom verlassend 
zu Fuss quer iiber das Land gehen. An einer Stelle nahern 
sicb die Wande der Schlucht einander so, dass der Fluss 
bei Hochwasser aufgestaut wird und dann einen Fall von 
einigen 60 Fuss bildet. Der Baum zwischen den Wiinden 
soil in der Hobe, 'welche das Hochwasser erreicht, nur 
6 Fuss betragen. Gleicb unterhalb des Falles miindet ein 
Zufluss von Siidost her, die Siidliche Gabel (South Fork), 
ein und weiter abwarts am recbten Ufer der zweite und 
der erste Zufluss von Nordwest (Second ISTortb Fork und 
First Borth Fork), 6 Engl. Meilen von einander entfernt. 
Diese Strome erstrecken sich weit gegen Herd west, es ist 
in ihnen nach Gold gegraben warden. Bei der Miindung 
des ersten North Fork steht ein Dorf der Stekin-Indianer 

swund unterhalb des Canon, in Zwisehenraumen von 5 bis 
6 Engl. Meilen, befinden sicb mehrere Goldgraber - Lager,

') Peak- und Babine-lloantains der Karten. A. P.

bekannt als Buck’s Bar,- Carpenter’s Bar, Fiddler’s Bar; bis 
hinab zu Shek’s Bar am recbten Ufer.”

Der untere Lauf des Stekin. — „Von Shek’s Bar abwarts 
fliesst der Stekin ziemlicb genau nacb Siidost, parallel mit 
der Kiistenlinie, und 50 Engl. Meilen davon tritt er aber- 
mals in eine Schlucht, indem er % Meilen lang mit grosser 
Schnelligkeit durch einen engen Spalt mit senkrecbten 
Wanden schiesst. Sie beisst „ Little Canon” und wird 
von Goldgrabern und anderen den Fluss in Booten oder 
Indianischen Canoes heraufkommenden Reisenden sehr ge- 
fiirchtet, Mehrere haben hier den Tod gefunden. Das ganze 
Yolumen des Flusses ist in einen nicht iiber 60 bis 
100 Fuss breiten Baum zusammengepresst und stiirzt mit 
grosser Gescbwindigkeit wie in einem Schleusenthor bin- 
durcb. Gliicklicher Weise entsteben aber durch das un- 
gleiehe Yorspringen der Wande an der einen oder. anderen 
Seite an verschiedenen Stellen Biickstromungen, durch deren 
Hiilfe allein fiir Boote ein Fortkommen mdglich wird. Das 
Wasser kocbt und wirbelt hier furchterlich, wie Hell Gate 
zur Ebbezeit, und manches Canoe der armen Indianer ist 
bier untergegangen. Bei unserem Lager, einige Meilen 
unterhalb des Canon, sab ich das Grab eines gewissen 
Roder, welcher voriges Jahr beim Yersucb hindurehzufah- 
ren ertrank. Wir selbst waren 2 oder 3 Meilen ober- 
balb des Canon bei einer wilden Strbmsehnelle so un- 
gliicklich, einen unserer Leute zu verlieren, welcher am 
Seile zog und unvorsicbtig in das tiefe schnelle Wasser 
gerieth.

„Etwa 90 Engl. Meilen unterhalb des Canon wendet 
sicb der Fluss nach Westen und Siiden,- bis er nach 
20 Meilen seine Mundung in der Strasse oder dem Sund 
zwischen den der Kiiste vorliegenden Inseln erreicht. Nacb 
den angefiibrten Daten konnen wir die ganze Lange dds 
Flusses auf 300 Engl. Meilen schatzen, wenn wir die 
Strecke des oberen Laufes am Fusse der Blauen Berge auf 
100 Engl. Meilen anschlagen. Das Land an der Mundung 
ist eine Wildniss, das alte Fort Stekin der Hudson-Bai- 
Kompagnie ist langst verschwunden und nur ab und zu 
kommt ein kleiner Dampfer oder ein Kiistenfabrzeug, um 
bei den Koioschen Pelzwerk gegen schlechten Whisky und 
elende Decken, Hemden, Calico und dergleichen einzu- 
handeln, so dass die Indianer bei grossen Gelegenheiten 
beklejdet erscheinen. Trotzdem' wird Niemand, der Kunde 
von den innerhalb Menschengedenken hier vollfiihrten wil
den Grausamkeiten erhalten hat, besondere Neigung verspii- 
ren, sich unbewaffnet ihrer zarten Sorgfalt anzuvertrauen. Zu 
ihrer Ehre miissen wir jedoch anfiibren, dass sie sich gegen 
einen kranken Goldgraber, welcher in diesem Friihjahr einige 
Zeit allein unter ihnen lebte, sehr giitig erwiesen, so dass er 
sich hinlanglicb sicher fiihlte, ausser wenn das schseekliche
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,',Feuerwasser” seine Wirkung in den Hiitten ringsum gel- 
tend machte.”

Besehaffenheit des Thales. „Mit Ausnahme des Giir- 
tels ebenen Landes oder vielleicht der breiten und nie- 
drigen Abdachungen der Blauen Berge halt sioh der ganze 
Lauf des Stekin zwischen Bergketten. Sein Thai ist durchweg 
eng, es wird nieht von ausgedehnteren kultivirten Lan- 
dereien begrenzt. Die Bergseiten sind steil und rauh, oft 
senkreeht und felsig, doch meist mit dichtem Nadelholz- 
wald bedeckt, wo genug Erde vorhanden ist. Die schmaleh 
Streifen Landes im Thalgrunde an einer oder beiden Seiten 
des Flusses und die Inseln zwischen den verschiedenen 
Kanalen und Lachen sind fast alle niedrig und scheinen 
gelegentlichen Uberschwemmungen unterworfen zu sein. 
Ih r Boden ist locker und sandig, tragt aber eine kraftige 
Vegetation von Erlen, Baumwollen-Baumen (eine Art Pappel) 
und bisweilen immergriinen Biiumen. Am haufigsten ist 
die Pappel > sie erreicht eine bedeutende Hdhe und oft 
3 Fuss Durchraesser; das Holz ist weiss, weich und leicht, 
lasst sich ohne Miihe bearbeiten und eignet sich besonders 
zu feineren Tischler-Arbeiten. Die Indianer schneiden ihre 
Canoes aus den Stiimmen dieses Baumes. Grosse Massen 
werden von dem Strom hinabgefiihrt und haufenweis auf 
den Sandbiinken und Inseln langs seines ganzen Laufes 
abgelagert oder sie ankern sich mit den Wurzeln als Snags 
im Fahrwasser selbst fest wie im Mississippi. Die breiten 
Niederungen an der Miindung des Flusses sind auch mit 
diescn Baumen iibersaet und viele werden ohne Zweifel 
weit in den Sund hinaus getragen. Unterhalb des Little 
Canon giebt^ es sehr wenige Stellen, welche durch ihre 
Besehaffenheit, die Yortheile ihrer Lage, den Boden u. s. w. 
zur Errichtung einer Niederlassung oder Station einladen. 
Die beste ist wahrscheinlich der Punkt, wo im vorigen Jahre 
eine Gesellschaft Amerikanischer Goldgraber ein jetzt ver- 
lassenes Lager hatte, etwa halbwegs hinauf nach Shek’s Bar.”

Si/)-'6mung und Schiffbarheit. — „Die Schnelligkeit und 
Starke der Strdmung im ganzen Lauf, ausgenommen viel
leicht den Theil oberhalb des Great Cahon, ist die merk- 
■wiirdigste Eigenthiimlichkeit des Flusses. Ohne Untiefen, 
Fiille oder sonstige Hindernisse schiesst der Strom mit 
grosser Gleichmassigkeit dahin und ist meist so schnell 
und stark, dass ein Yersuch, mit Eudern gegen ihn an- 
kommen zu wollen, nutzlos bleibt; wo an solchen Stellen 
die Besehaffenheit des Bettes oder Ufers nicht die Anwen- 
dung des Treilseils gestattet, kann das Boot nur durch 
Stangen weiter getrieben werden, indem man stets die am 
wenigsten heftigen Theile des Stromes aussucht. Das Treil- 
seil muss 2- bis 300 Fuss lang sein. Die Schnelligkeit 
der Strdmung wurde an mehreren Punkten gemessen, in 
den oberen Theilep des Flusses betragt sie im Durchschnitt

wahrscheinlich 5 Engl. Meilen in der Stunde, in den un- 
teren Theilen, d. h. von 30 bis 40 Meilen oberhalb der 
Miindung, 4 Engl. Meilen per Stunde. Sogar an der Miin- 
dung und ausserhalb deraelben, wo die Corvette „Rynda” 
vor Anker lag, betrug sie an einigen Stellen 5 Engl. Min. 
per Stunde. Wahrend wir zu der Strecke von der Miin
dung bis einige Meilen oberhalb des ersten Canon bei 
barter Arbeit 8 Tage brauchten, fuhren wir in weniger als 
2 Tagen oder in 17 Stunden wirklicher Fahrzeit ohne 
Miihe herab und batten es in noch weniger Zeit thun 
kdnnen. Die Tiefe des Wassers ist natiirlich veranderlich, 
aber selbst bei niedrigem Wasserstande findet man im 
Hauptkanal seiten weniger als 3 Fuss. Die Zeit des Hoch- 
wassers ist der Juli, wenn der Schnee auf den Bergen am 
schnellsten unter den Sonnenstrahlen schmilzt. Each den 
Ufern zu schliessen, steigt in dieser Zeit das Eiveau des 
Flusses zwar nieht sehr bedeutend, wahrscheinlich nicht 
mehr als 6 Fuss, aber er breitet sich iiber die niedrigen 
Ufer und Inseln aus und veriindert sich sehr in Aussehen, 
Form und Eiehtung der Ufer. Das Wasser halt stets ein 
sehr feines hellfarbiges Sediment suspendirt, so dass es 
undurchsichtig und der Grand nicht sichtbar ist. Dieses 
Sediment kommt wahrscheinlich aus wenig festen Schicht- 
gesteinen in der Eahe der Quellen.”

Geologisches. — Die Berge bestehen vom Little Canon 
abwarts aus Syenit und Granit mit einigen metamorphisehen 
Gesteinen dazwischen. Die Wande des Little Canon be
stehen aus Granit. An der Miindung aber und unterhalb 
der Indianer-Dorfer treten ganz andere Gesteine auf, meta- 
morphosirte Theile einer grossen Sandstein- und Dach- 
sehiefer-Formation, welche die Hauptmasse der Inseln langs 
der Kiiste ausmacht. Sie ist ausserst regelmassig geschichtet, 
steil aufgerichtet und streicht von Eordwest nach Siidost. 
Die scharfen, geraden Eiinder ziehen in langen Parallel- 
Linien am Strande hin oder bilden die Kamme hoher 
schneeiger Bergziige. Diese Sehiefer erreichen die Miich- 
tigkeit von mehreren tausend Fuss. Am oberen Fluss 
wurden sie nicht beobachtet, doch streichen dort zwei Berg- 
reihen zu beiden Seiten des Flusses von Eordwest nach 
Siidost, die sich durch Schiirfe der Riicken und ihre ge- 
brochenen, gesagten Umrisse auszeichnen; sie erheben sich 
in einer Eette von Eadeln oder Alpen-ahnlichen Piks, sehr 
eckig und scharf, so dass sie zur Schonheit der Landschaft 
wesentlich beitragen. Das Aussehen dieser Bergketten lasst 
vermuthen, dass sie aus den Sehiefern im Verein mit Granit 
gebildet sind. Yulkanische Gesteine sind hauptsachlich auf? 
einen Kiistengiirtel beschriinkt und merkwiirdig ist auch 
fur ein Goldland die Abwesenheit von Guarzkieseln unter 
dem Gerolle des Flussbettes. *

Gold. — Obwohl die Schotter-Ablagerungen am Stekin
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uberdiT goldhaltig zu sein scheinen, so ist doch nach Blake 
wenig Hoffnung auf gewinnreiche Ausbeute vorhanden, viel- 
leicht einzelne beschrankte Lokalitaten ausgenommen. In 
den oberliaehlichen Lagen findet man nur sehr feinen Gold- 
staub und tiefer einzudringen wird nur an wenigen Stellen 
mdglich sein, um so mehr, da der begiinstigende niedrige 
Wasserstand des Flusses mit dem Winter zusammenfallt, 
wo das Auswasclien durch das Eis unmdglich wird. Die 
Quantitat des feinen Goldstaubes ist indessen an manchen 
Pyinkten iiberrasehend gross, besonders auf den Ban ken 
in einer 5 bis 6 Zoll tiefen Schicht, die 18 Zoll unter der 
Oberfiache beginnt. Zwei Mann wuschen aus einer Strecke 
von 200 Fuss fiir 2000 Dollars Gold und man rechnet, 
dass die Banke taglicli jedem Arbeiter 3 bis 10 Dollars 
liefern, doch sind sie jetzt schon ziemlich erschdpft. Am 
grobsten ist das am ^vorth Fork gefundene Gold. Ausserdem 
haben die Indianer von dem ndrdlicheren Take- oder Ta- 
koon-Fluss Gold herbeigebracht und es findet sich auch an 
dem siidliclieren Nass-Fluss, welcher ziemlich parallel mit 
dem Stekin verlaufend die Kiiste nahe bei dem Grunde des 
Portland Canal erreicht. So giebt es also hier drei grosse 
Fliisse, die als goldfiihrend bekannt sind und in den Blauen 
Bergen entspringen, wo hiernach ein Goldfeld von betracht- 
licher Ausdehnung existiren muss. Einige von den Gold- 
grabern, die am Stekin iiberwintert hatten, wollten im 
Sommer 1863 die Blauen Berge zu erreichen sucheu. Pla- 
tina soil am 2forth Fork haufig mit Gold vorkommen, da 
man aber Quecksilber anwendet, so wird es von dem Gold 
getrennt und niehf gesammelt. Kohlen will man nicht 
weit von Shek’s IJar gefunden haben, doch kdnnten sie in 
dieser dicht bewaldeten Wildniss fiir jetzt von keiner dkono- 
mischen Bedeutung sein.

Gletscher und heisse Quellen. — „Ich war nicht vorberei- 
tet,” — fahrt Prof. Blake fort — „gut ausgebildete Gletscher 
so weit siidlich und in einem so gemassigten Klima zu 
finden, wo die Hitze im Sommer den Goldgrabern am Fluss 
driickend wird, aber ich sah deren vier in Zwischenraumen 
von 5 bis 20 Engl. Meilen oder weniger und ausserdem 
mehrere von geringer Grosse und andere in der Feme, so 
dass ich ihre Dimensionen nicht sicher beurtheilen konnte. 
Sie treten aus den Gebirgsthalern bis dicht gn den Eand 
des Flusses hervor und endigen da in Eiswanden, ein selt- 
sSmer Anblick inmitten des Laub- und Nadelwaldes, welcher 
den Thalgrund bedeckt. Der zweite Gletscher zeigt, aus 
der Entfernung von 1 bis 2 Engl. Meilen flussabwarts ge- 

tsehen, einen langen schneebedeckten Eisabhang; der sicb 
beim Heraustreten aus dem engen Eaum zwischen den 
Bergen nach alW  Seiten ausbreitet und langs des Flusses 
un^fahr 1 Engl. Meile ausdehnt, seine Gletscherstirn ist 
wahrscheinlich 150 Fuss hoch. Schon aus dieser Entfernung

^ Hi

konnte ich eine Eeihe von Hiigeln aus Erde und Felsen- 
stiieken am Fuss des Gletscherendes, die Morane, erkennen.” 
Prof. Blake beschreibt nun ausfiihrlich die Endmorane' und 
den untersten Theil des Gletschers, den er erstiegen, dieser 
bot aber nichts von anderen Gletschern Abweichendes. 
Nur eine kurze Strecke unterhalb der Stelle, wo der Bach 
dieses Gletschers in den Fluss miindet, fand man am ent- 
gegengesetzten Ufer eine Gruppe kochend heisser Quellen 
von bedeutendem Volumen, die sich 100 Yards vom Flusse 
entfernt in einen schmalen, tiefen und klaren Bach er- 
giessen. „Die Vegetation umher war auffallend griin und 
iippig, der Boden sehien in grosser Ausdehnung erwarmt 
zu sein, und konnte man einen Theil mit einem Glashaus 
bedecken, so wiirde man darin das ganze Jahr hindurch 
tropisches Klima haben und Angesichts. der gegeniiber- 
liegenden Eismassen in den Schdnheiten tropischer Vege
tation schwelgen. Da wir zur Vermeidung der Diekichte 
in dem Bach fortwateten, entdeckten wir eine Eisenquelle 
und trafen abwechselnd heisse und kalte Quellen im Bett 
des Baches selbst an, so dass die eine Stelle zu heiss, die 
andere zu kalt fiir uns war.”

Klima. — „In der letzten Woche des Mai fingen die 
Pappeln und andere Laubbaume zu griinen an, an manchen 
Stellen waren die. jungen Blatter bereits herausgekomnlen. 
Die Nachte waren zwar kalt, aber es fror nicht, das Thermo
meter zeigte seiten weniger als 40° F. (3,6° E.). Den Tag 
fiber war es in der Sonne ganz heiss, obwohl ‘das Queck- 
silber im Schatten seiten fiber 65° F. (14,7° E.)_stieg. Im 
hohen Sommer ist es viel heisser. Auf Sitka in derselben 
Breite oder etwas nordlicher ist das Klima gleichmassiger 
und die Vegetation entwickelter. Der Winter ist dort nicht 
strong und letzten Winter gab es keine Eisernte, das 
Klima soil ein bestandiger Herbst sein. Am Stekin dagegen 
sind die Jahreszeiten stark markirt oder wenigstens in 
einen Winter und Sommer getheilt. Der Fluss friert im 
Dezember zu, von der Mfindung an aufwarts, und geht 
im Mai auf. Letzten W^inter war er bis - zum 17. Dezember 
auf und dieses .Fruhjahr brach das Eis. um den 1. Mai, 
im J. 1862 am 9. Mai.

,,Bm Shek’s Bar soil der W^inter sehr streng sein. 
Schnee fallt schon im Oktober, hauptsachlich aber im De
zember und bedeckt den Boden jedeh Winter 4 bis 14 
und mehr Fuss hoch. Letzten Winter fielen auf einer 
Ebene 4 Fuss Schnee an Einem Tag. Im Dezember ,sank 
das Quecksilber unter 0° F. (— 14,2°‘'E.) und im Februar 
war es in der Edhre 9 Tage lang gefroren. Thauwe'tter oder 
Eegen kam nicht vor. Wir fanden bei der Bergfahrt eine 
Menge Schnee fiberall langs der Ufer, besonders jenseit 
der ersten Berge; aut einigen der flachen Inseln lag er 
3 Fuss tief. Bisstficken schwammen den-Fluss herab und
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manche von d^n Seitenkanalen waren noch damit bedeckt. 
Sobald die warmen Tage des Fruhliiigs oder Friihsommers 
den Schnee schmelzen, beginnt der Fluss zu steigen und 
so bricht das Eis. Es wechseln nun eine kurze Zeit Steigen 
und Fallen, bis das anhaltende Hochwasser der heissen 
Monate eintritt. Sehr wenig Kegen fallt den Sommer 
hindurch an dem oberen Theil des Flusses. Vom Klima 
an den Blauen Bergen ist noch wenig oder ISfichts be- 
kannt.”

Fische, Wild, Indianer. — An der Miindung des Stekin 
giebt es Lachse, Heilbutten und andere gute Fische in 
Menge. Wenn der Lachs im Juni und Juli den Strom 
hinaufgeht, folgen die Indianer und fangen ihn in grosser 
Zahl. ' Sie schlitzen ihn langs des Riickens auf, entfernen 
das lliickgrat, schneiden ihn in lange Streifen, trocknen 
und riiuchern ihn. Gut zubereitet, sind sie sehr fein.

Enten und Giinse kann man auf dem Fluss, WaldSuhner 
in den Waldern an den Ufern sehiessen. In den Bergen 
hausen viele Biiren, an den felsigerf Orten flnden sich Berg- 
schafe und Ziegen. Auch Biber giebt es viel und Fisch- 
ottern werden von den Indianern in Menge gefangen.

Die Indianer iiberwintern entweder an der Miindung 
oder in der Niihe der Quellen und kehren zur Lachszeit 
an den Fluss zuriick. Der Scoot, ein Zufluss des Stekin 
von Siidost, der sich etwa 50 Engl. Meilen oberhalb der 
Miindung mit' ihm vereinigt, isi ein beliebter Jagdgrund 
eines Indianer-Stammes, der von den Stekins ganz ver- 
schieden ist. Sie sollen keine Canoes gebrauchen und 
selten aufs Wasser gehen. Die von ihnen erbeuteten Pelze 
verkaufen sie an die Stekins und Kolosehen. Es fi(hrt 
auch ein Weg im Thai des Scoot hinauf, mittelst dessen 
die Indianer in 6 Tagen Fort Simpson erreichen.

Die Flussgebiete des Albert, Nicholson und Leichhardt in Nord-Aiistralien.
Nach den Uutersuchim gen von Stokes^ Leichhardt, Gregory, Landsborough und jVLKinlay.'

(Mit Karte, s. Tafel 7.). *

Der mit Hord-Australien und Sudost-Asien innig ver- 
traute George Windsor Earl sagt in seinem Handbuch fur 
Kolonisteii iin tropischen Australien ') : „Die Siidwest-Kiiste 
des Golfs von Carpentaria, welche in fast gerader Linie  ̂
vom Roper bis zum Flinders, eine Strecke von mehr als 
400 Engl. M'eilen, verliiuft, ist wahrscheinlich von der Natur 
mehr begiinstigt als irgend ein anderer Landstrich von 
gleicher Ausdehnung innerhalb der Tropen. Mit Ausnahme 
der Mangle - Walder an den Miindungen der zahlreichen 
Fliisse scheint fast jeder Acker Landes Weide zu bieten, 
wahrend gutes Nutzholz in Fiille vorbanden ist, und was 
das Trinkwasser anlangt, so ist das Meer selbst im siid- 
lichsten Theil des Golfs durch die Wassermassen der Fliisse 
zu Z ^ten  so siiss, dass die Trepang-Fischer, welche un- 
gefiilu: alle drei bis vier Jahre durch die Starke des-Mon- 
suns dorthin getrieben werden, ihr Trinkwasser am Anker- 
platz in so grosser Entfernung von der Kiiste schdpfen, 
dass die Spitzen der Baume kaum sichtbar sind. Die 
Jahreszeiten sind hier dieselben wie am Yietoria-Fluss )̂, 
mit kalten starkenden' Winden im April, Mai, Juni und 
Juli; aber Carpentaria ist frei von der heissen Jahreszeit 
des Yictoria-Flusses, da wahrend der trockenen Monate

p. 37.
’) Earl, A Handbook for colonists in Tropical Australia, London 1863, J

») Yergl. „Geogr. M ittb .”  1864, H eft III, S. 98 ff.

jeden Vormittag ein Seewind aus Nordost ,weht, weit land- 
einwarts vordringt und die Luft abkiihlt.”

Schon Stokes, welcher im Jahre 1841 .die siidlichste 
Bucht des Carpentaria-Golfes und den unteren Lauf der 
dort miindenden Fliisse zuerst genauer untersuchte, hat auf 
die grossen natiirlichen Vortheile jenes Landstriches spe- 
ziell aufmerksani gemacht. Er sah schon im Geiste den 
von Flinders nach seinem Schiife „Investigator” benannten 
guten Ankerplatz zwischen der Bentinck- und Sweers-Ins'el 
(ndrdlich von der Miindung des Albert-Flusses) als Haupt- 
stapelplatz eines bedeutenden Handels, f in welchem alle 
Produkte der benachbarten Theile des Festlandes zusammen- 
strdmen wiirden '), und als er die fruchtbaren Ebenen am 
Albert-Fluss sah, begeisterte ihn d'er Gedanke, dass dort 
in kurzer Zeit eivilisirtes Leben erbliihen miisse. Er nannte 
sie „Plains of Promise”, die Ebenen der Verheissung, '  die 
Gelobten Ebenen, und dieser JSf̂ me .hat nicht wenig dazu 
beigetragen, die Blicke auf jene Gegend zu lenken. Auch 
Leichhardt, der auf seiner beriihmten Reise von der Moreton- 
Bai nach Port Essington im Jahre 1845 das Kiistenland 
im Siiden des Carpentaria-Golfesiidurchzog, erregte durch 
seine giinstige Beschreibung die Aufmerksamkeit in den 
Australischen KolOnien. „Die ganze Gegend rings um

1) Coimuandei- J. Lort Stokes, Discoveries,in Australia, London 1846 
Vol. II , ,p. 272. I ’
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den — so schrieb er am 8. September in sein
Tagebuch ') — „war schon begrast, besonders beror wir 
den Jiicbolson kreuzten und auf den Ebenen an den 
Fliissen und Creeks so wie deren naehster Umgebung. Die 
grossen Wasserlachen waren baufig von einem dicbten 
Easen aus Eimbristylis, einem kleinen Eiedgras, umgeben, 
welcbes von unseren Pferden gern gefressen wurde. Als 
■wir uns der Kiiste naberten, traten sowobl. auf den Ebenen 
als im Walde einige steife Graser auf. Das wobl bekannte 
Kanguru-Gras (Anthisteria) bildet iiberall einen der Haupt- 
bestaudtbeile der Weide. Die Buscbgegend zeigt stets eine 
ansebnlicbe Decke eines biiscbelartigen Windgrases, und 
obgleieb in dieser Jahreszeit das Futter trocken war, be- 
fanden sicb, wie icb schon gesagt babe, unsere Pferde und 
Oehsen in einem vorziiglicben Zustande. Beide rissen sicb 
von Zeit zu Zeit ein Maul voll von den Akazien, der Gre- 
villea chrysodendron und einigen anderen Striiuchern ab. 
Wenn man zur geeigneten Jahreszeit Vieb durch die Ge- 
gend, durch welcbe wir kamen, in kurzen Tagereisen 
triebe, wiirde es jedenfalls unterwegs fett werden.”

Im Jahre 1853 erschien ein kleines Buch von Saun
ders )̂, welches sicb ausschliesslieb mit dem Projekt einer 
Besiedelung .dieses Theils von Australien, fiir den es den 
Namen ^Province of Albert” vorschlagt, beschaftigt und 
die Tortheilhaften Aussichten eines solchen Unternehmens 
vor Augen fiilirt, auch haben die neuesten Expeditionen 
unsere Kenntniss des Landes wesentlicb vervollstandigt und 
in Queensland ist viel von Kolonisations-Versucben daselbst 
die Rede gewesen, aber auffallender "Weise ist bis beute 
Stokes’ Voraussage noch nicht in Erfiillung gegangen, immer 
noeh sind die Plains of Promise „einsam und still”. Lange 
wird es indess nicht mehr so bleiben, bei dem regen 
Unternehmungsgeist der Australischen Kolonisten, bei ihrem 
eifrigen Streben, an der Nordkiiste sicb festzusetzen, bei 
der raschen Ausbreitung der Viehziichtereien in Queens
land wird auch das Sudufer des Carpentaria-Golfes bald 
eine Eeibe von Ansiedelungen erstehen sehen, denn kein

') Dr. L. Leichhardt, Journal of an overland expedition in Australia 
from Moreton Bay to Port Essington, London 1847, p. 394. — Deutsche 
Ausgabe von Zuchold, Halle 1851, S. 319.

Trelawny Saunders, The Asiatic Mediterranean, and its Australian 
Port; the settlement of Port Flinders, and the Province of Albert, in 
the Gulf of Carpentaria. London'1853.

Aus einem Bericht von A. J. Scott fiber seine mit Dalrymple 
unternommene Landreise von Port Denison nach der Eockingham-Bai 
(gelesen in der Sitzung der Londoner Geogr. Gesellschaft vom 11. April 

®̂ “̂b rt m an, dass die Viehzucht-Stationen in Queensland bereits 
bis fiber das Valley of Lagoons am oberen Burdekin hinaus, also bis 

, gegen den 18. Ereitehgrad vorgeschoben sind. Seit der Abtrennung 
ueens an s V(m Neu-Sfid-lVales im J. 1859 is t die Besiedelung des 

f ^ngl. Meilen gegen Horden vorgeschritten; wo 1860 
L s  ncn n • ? berfihrt hatte, weiden jetzt etwa 260.000 Schafe
f iS r ia l 300 E ^ l  aniehm en, dass die noch
das allmahliche'’'V'n T  Carpentaria-Golf ebenfalls bald dutch
das allmahhche \orruckeu der'Station en fiberwunden sein werden.

anderer Theil der Nordkiiste iet so giinstig gelegeu. Der 
Carpentaria-Golf schneidet am tiefsten von alien Buehten 
Australiens in das Festland ein, bedingt die auffalligste 
Gliederung dieses Welttheiles und steht als ein Theil des 
„A8iatischen Mittelmeers”, wie Saunders es nennt, in un- 
mittelbarem Zusammenbang mit den produktenreichen, dicht 
bevolkerten Inseln und Kiisten des siiddstlichen Asien; die 
Verbindung mit den siidlieheren Kolonien ist vom Sudufer 
des Golfes aus ungleieh leichter als z. B. vom Vietoria- 
Fluss, das Klima ist weniger heiss als an anderen Theilen 
der Kordkiiste und nach den bisherigen Erfahrungen dem 
Europaer durchaus zutraglich; in Bezug auf Boden und 
Bewasserung aber mdchten nur wenige Gegenden Austra
liens vor dieser den Vorzug verdienen.

Durch die grosse Gregory’sche Expedition vom J. 1856, 
dutch Landsborough’s und M^Kinlay’s, Eeisen zur Auf- 
suchung Burke’s im Jahre 1862 hat sicb nun gerade die 
dem Albert-Fluss anliegende Landschaft denjenigen Gebieten 
des Australischen Festlandes angereiht, von denen wir eine 
verhaltnissmassig detaillirte Kenntniss besitzen, das dortige 
Flusssystem insbesondere, welches die friiheren Karten 
meist unrichtig und verworren, immer sehr unvollstandig 
darstellten, liegt nunmehr klar vor und nebenbei ist Lands- 
borough von dort aus eine ansehnliche Strecke gegen die 
Central-Region v'orgedrungen, Griinde genug, um die Land- 
sehaft zum Gegenstand einer spezielleren Darstellung zu 
machen, iihnlich wie im vorigen Jahrgang der „Geogr. 
Mittheilungen” (S. 299 und Tafel 11) der Eyre-See und^ 
sein siidwestliches Flussgebiet eine splche Darstellung in 
Wort und Bild fand.

J. Lort Stokes’ Untersuehung der K iiste  und 4es 
A lbert-F lusses, 1841 ').

Wie erwahnt war Stokes der Erste, welcher genauere 
Aufnahmen im siidlichsten Theile des Carpentaria-Golfes 
gemacht hat. Er beriihrte die Stidkiiste zuerst am
24. Juli 1841 bei einem Landvorsprung, der einen 
40 Fuss hohen Sandhiigel tragt und in. 17° 3 8 ' 20" S. Br. 
liegt. Er benannte diesen Yorsprung nach seinem Lieu
tenant Point Gore und die dstlich davon befindliche Fluss- 
miindung Disaster-Inlet, -weil am folgenden Tage bei der 
Bootfahrt auf diesem untersten Theil des spater von Gre
gory nach Leichhardt benannten Flusses die Vogelflinte 
Gore’s zersprang. Der Fluss hatte eine selbst fiir Boote 
bei Ebbe kaum zu passirende Barre, aber innerhalb der 
letzteren betrug die Tiefe 2 bis 3 Faden und das Boot 
konnte aufwarts bis 17° 42 ' 65" S. Br. zu einer Stelle 
gelangen, die in gerader Liuie 9 Yautische Meilen 8W.

*) Stokes a. a. 0. Vol. II , p. 279 ff.
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‘A W. von der Miindung lag. Die Breite hatte sich von 
300 Yards an der Miindung auf kaum 100 Yards vermin- 
dert, die Tiefe von 2 auf Vr Faden. Die Ufer waren hie 
und da mit Mangle-Baumen bewachsen, im Ubrigen bildete 
aber das Land eine sehr offene Grasebene, die nur von 
einz^ len Trupps zwerghafter Euoalypten unterbrochen 
wurd^l ^ine Menge Vogel belebten die Landsehaft, nament- 
lich >'Varen die Baunae am Ufer so dicht von Kakadus be- 
setzt, dass sie wie mit riesigen Schneeflocken bedeckt er- 
schienen, und im Fluss selbst zeigten sich Krokodile-. 
Eine Landexkursion am 25. Juli fiihrte zu einigen Lagunen 
und zwei kleiuen Siisswassersee’n , bei welchen Sandstein 
und Eisenstein zu Tage trat, sbnst behielt die Ebene, so 
■weit man sehen konnte, d. i. etwa bis 17° 65 ' S. Br., 
denselbeu mouotonen Charakter. Den reichen Alluvial- 
Boden betrachtete Stokes als eine Garantie fiir die glanzende 
Bestimmung, welche diesem Theil des Kontinents vorbe- 
halten sei.

Am folgenden Tag wurde die Fahrt vom Disaster-Inlet 
gegen Ost langs der Kiiste fortgesetzt, die hier die siid- 
lichste Ausbuchtuug des Carpentaria - Golfes bildet, der 
Middle Point umfahren und der ziemlich bedeutende Mor
ning-Inlet 1 nautische Meile aufwarts verfolgt; am 28. 
kam das Schiff an die Miindung eines Fiusses, der nach 
Flinders benannt und mit dem Boote bis 17° 51 ' S-. Br., 
■wo er einen Arm von Osten her (den Bynoe) aufnimmt, 
befahren wurde.

Inzwischen hatte ein anderer Offizier der Expedition, 
Fitzmaurice, die westlichere Kiistenstrecke in der Nahe des 
Point Tarrant aufgenommen. Er entdeckte 2 nautische Meilen 
westlich von dieser durch einige niedrige Hiigel gekenn- 
zeichneten Landspitze eine breite Flussmiindung und folgte 
ihr eine Sti’ecke weit landeinwiirts gegen Siidwesten; noch 
9 Meilen westlieher zeigten sich zwei andere kleine Off- 
nungen und 17 Meilen siidostlich von Point Tarrant ein 
bedeutend grosserer Inlet (die Miindung des Albert). Zwi- 
schen diesem letzteren und dem Point Tarrant bildete die 
Kiiste,^ niedrig und einfiirmig mit Mangle-Baumen besaumt, 
zwei seichte Einbuchtungen, 6 und 10 Engl. Meilen von 
Point Tarrant aber sah man abermals zwei Inlets, deren 
letzterer den Namen Pasco erhielt. Er war breit und hatte 
auf der kurzen Strecke, die man ihn Lndeinwiirts ver- 
folgte, die gewiilinlichen niedrigen, mit Mangle-Baumen be- 
saumten Ufer. ^

Der dstliehste von Fitzmaurice entdeckte Inlet- hatte 
so viel versprechend ausgesehen, dass Stokes am 30. Juli 
mit Booten seine niihere Untersuchung begann. Bei einer 
Breite-von 200 Yards betrug die Tiefe im untersten Theil 
des Flosses 2-‘ bis 5. Faden; hinter dem Mangle-Saum der 
Ufer breiteten sich weite, mit Salz inkrustirte Moraste aus.

Feterraanii's Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft V.

Kachdem man 8 naut. Meilen von der Miindung, zwei In- 
seln und 4 Meilen weiterhin zwei andere passirt hatte, 
wo die Breite des Fiusses fast 1 Meile und die Tiefe noch 
2 Faden betrug, kam man an eine Theilungsstelle. Zu- 
nachst wurde der siidliche Arm (Salt Water Arm) unter- 
sucht, doch nahmen Breite und Tiefe rasch ab, so dass 
nach 12 Meilen das Flussbett zur Ebbezeit wasserlos war. 
Das angrenzende Land bestand auch hier aus olfenen Gras- 
ebenen mit Gruppen zwerghafter Eucalypten, nur gegen 

j Ost bei Nord bemerkte man hoheren Boden mit Wald.
I Der Schadel eines grossen Krokodils am Ufer des Fluss- 

armes gab einen abermaligen Beweis, dass dieses Amphibium 
im tropischen Australian eine viel grossere.Verbreitung hat, 
als im Allgemeinen angenommen wurde '). Am 1. August 
fuhren die Boote den siidwestlichen Arm hinauf und kamen 
nach 3 Meilen direkter Entfernung in susses Wasser. Diese 
Entdeckung eines wirklichen Fiusses von betrachtlichen 
Dimensionen, denn er war hier noch 2 Faden tief und 
etwa 250 Yards breit, erfiillte' die Eeisenden mit Ent- 
ziicken, der Fluss erhielt den Kamen des Gemahls der 
Konigin von England, Albert, und rasch wurde die Fahrt 
stromaufwarts fortgesetzt. Die Ufer nahmen jetzt einen 
anderen Charakter an, statt der einformigen Mangle-Baume 
stellten sich Eucalypten und Acacien ein, Hiitten der Ein- 
gebornen und diese selbst zeigten sich, verschiedene Arten 
Wasservdgel belebten den Strom und ein grosses Krokodil 
wurde Gegenstand eines Jagdversuchs. Bald stieg das Land 
merklich hoher an zu ausgedehnten Grasebenen, wo gele- 
gentlich der Kopf eines Kiinguru zum Vorschein kam, die 
Scenerie wurde maleriseh, hohe Palmen und Bambus ragten 
zwischen dem reichen Baumschlag am unteren Abhang des 
50 Fuss hohen Ufers empor, das von zahlreichen Wasser- 
laufen durchbrochen war. Die Fluth war hier kaum mehr 
wahrnehmbar und immer noch hatte der Fluss eine Tiefe 
von 2 i Faden bei 200 Yards Breite, so dass Stokes die 
Hoffnung hegte, endlich einen Strom gefunden zu haben, 
der einen Zugang weit in das Innere des Landes' gewahren 
wiirde, und diese Strecke deshalb Hope Beach nannte; bald 
jedoch theilte sich der Fluss in zwei Arme, von denen der 
westliche (Leichhardt’s „Beame’s Brook”) schon nach 2 Min. 
durch umgefallene und herabgeschwemmte Baume so ver- 
sperrt war, dass die Boote umkehren mussten, und das 
gleiche Hinderniss maehte dem Vordringen auf dem siid- 
liohen Arm bereits nach 1^ Meilen ein Ende. Alle Hoff- 
nung, in dem Albert-^luss eine. bequeme Was.'ierstrasse 
nach dem Inneren gefunden zu haben, war somit dahin,

') Aueh in den ostlichen Flussen von Queensland ndrdlich von 
Port Curtis komrat, das Krokodil vor, wahrend die Grenze seines 
Verbreitnngsbezirks in Bergbaus’ PhysikaliscBem'•Atlas und danach auf 
unzabligen anderen Karten nur die-Nordwestkiiste Australiens unifasst.
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nachdom man sich kaum 50 Meilen von der Kiiste. entfernt 
hatte, aber Stokes entschloss sich dennoeh, die Expedition 
etwas weiter nach Siiden auszudehnen, indem er den Weg 
zu Land fortsetzte. Nach Ersteigung der Uferhdhe lag eine 
grenzenlose Ebeue vor ihm ausgebreitet, mit langem Gras 
bewachsen, hie und da mit Waldinseln besetzt und mit 
oinem ausserordentlich fruehtbaren Boden gesegnet. Diese 
Ebene nannte Stokes „The Plains of Promise”. Der Fluss- 
urm durchideht sie von Siiden her als klarer rieselnder 
Bach von kaum 15 Yards Breite und 5 Fuss Tiefe, mit 
der Schnelligkeit von 1 Meile in der Stunde, beschattet 
von einem Laubgewdlbe aus Acacien und Eucalypten. Bis 
17° 58^' S. Br., 6 Meilen aufwiirts von der Gabelung, 
wurde dieser Flussarra durch die Ebene verfolgt, dann 
aber forderte der Mangel an Proviant gebieterisch die Um- 
kehr und so war es Stokes nicht vergdnnt, den Ursprung 
des Gewiissers festzustellen. „Ich konnte”, so erzahlt er, 
„nur noch einen langen zcigernden Bliek gegen Siiden wer- 
fen, ehe ich umkehrte. In dieser Riehtung jedoch bezeich- 
nete kein aufwirbelnder Rauch die Gegenwart des Wilden, 
Alles war einsam und still, und doch vermochte ich sogar 
in diesen dden Ebenen, die eben so wohl die Fiille des 
thierischen Lebens als die tppigkeit der Vegetation ent- 
behren, die Elemehte kiinftigen Gliickes und die voile 
Rechtfertigung des Namens, den ich ihnen gegeben, zu 
erkennen. Ich blickte um mich mit Gefiihlen hoffnungs- 
voller Dankbarkeit gegen Ihn, der einen so schonen Wohn- 
platz fiir seine Geschopfe ausgebreitet hatte, und unwill- 
kiirlich betete jch, dass der jetzt ebene Horizont bald 
durch gen Himmel ragende Kirchthiirme zahlreicher christ- 
licher Dorfer unterbrochen sein mdchte, die sich iiber dieses 
Land endlich ausbreiten miissen.”

Bei der Riickfahrt zum Schiff wurde die Miindung des 
Albert naher untersucht und dabei der dstlichen Landspitze 
an derselben der Name „Kangaroo-Point” gegeben. Die Barre 
kann von Schiffen nur bei Hochfluth passirt werden und 
selbst dann betragt die Tiefe des Wassers iiber ihr nur 
11 Fuss; Sehiffe von solchem Tiefgang kdnnen alsdann 
den Fluss 13 nautische Meilen aufwiirts gehen, wo sie nur 
noch 5 Min. vom Beginn des siissen Wassers entfernt sind.

Dr. Ludwig Leichhardt’s Reise um die Siidkiiste 
des Golfs, 1845 ’)•

Vier Jahre waren seit Stokes’ Aufnahmen vergangen, 
als Leichhardt von der Moreton-Bai*her an den Carpentaria- 
Golf gelangte. Er iiberschritt den Flinders am 20. -Juli 1845 
und kam am 4. August an einen Salzwasser-Fluss, den er

’) L ei^hard t, '^'agebuch einer Landreise in Australian von Moreton- 
Q Essington. Aus dem Englischen von E. A. Zuchold,
Ot ^ 8 /  it*

fur den Albert des Captain Stokes zu halfen geneigt war. 
Dieser Irrthum hat die arge Konfusion auf Arrowsmith’s 
Konstruktion der Leiohhardt’schen Route veranlasst, auf 
welcher Beame’s Brook als Zufluss des Nicholson erscheint 
und nebst diesem westlich unter den 139. Meridian ver- 
schuben ist, wiihrend der Theil des Weges, den Leichhardt 
vom 4. bis 9. August zuriicklegte, auf das rechte JJfer des 
Albert zu liegen kam; schon Gregory hat jedoch die Sache 
aufgeklart, indem er die gegenseitige Lage des Nicholson 
und Albert so wie die Identitat von B e d e ’s ,Bach mit 
dem von Stokes befahrenen siidwestlichsten Arm des Albert 
feststellte und den von Leichhardt fiir den Albert gehalte- 
nen Fluss als einen davon verschiedenen ,erkannte und 
„Leichhardt” benannte. Dass dieser Fluss durch den Dis
aster-Inlet Stokes’ miindet, hat aber erst M^Kinlay’s Reise 
dargethan. Auf Arrowsmith’s Karte „Eastern Portion of 
Australia” (1858) findet man das richtige Verhiiltniss be- 
reits angedeutet, namentlich auch den Leichhardt-Fluss als 
Oberlauf des Disaster-Inlet angegeben, obwohl diess letztere 
auf Gregory’s eigener Karte von 1856 nicht der Fall ist.

Die Annaherung an den Fluss, der nunmehr seinen 
Namen tragt, wurde Leichhardt von einer Bande Wilder 
streitig gemacht, die Drohung, sie vom Flnsse abzuschneiden, 
brachte Me jedoch zur Besinnung, sie sprangen hinein und 
schwammen hiniiber. Es war diess etwa in 17° 48 ' S. Br., 
also wenig siidlich von der Stelle, bis zu welcher Stokes 
den Fluss verfolgt hatte, und von da ging Leichhardt an 
seinem rechten Ufer aufwiirts bis 17° 57/ S. Br. Seine 
Hauptrichtung ist auf dieser Strecke von Sudsiidwest gegen 
Nordnordost. Ebenen, Waldland. und von Griiben dureh- 
schnittener Busch, wechselten mit einander ab. Einige 
grosse und tiefe Lachen langs des Flusses waren trocken 
und es herrschte ein soleher Mangel an trinkbarem Wasser, 
dass das Lager am 8. August wieder vom Fliisse ab gegen 
Osten an einen Salzwasser-Creek verlegt, werden musste, 
der in sehr gewundenem Laufe von Osten her dem Leich
hardt-Fluss sich zuwendend an seinem Ursprung einige 
schone Lachen mit siissem Wasser enthielt. Uber drei auf 
einander folgende Ebenen, welche durch schmale Wald- 
giirtel aus Buxbaum, Blutholz und Theebiiumen von ein
ander getrennt waren, gelangten die W-anderer siidwiifts 
an eine andere Stelle des Flusses, etwa unter 18° 10'
S. B r., wo er ebenfalls noch salziges Wasser fiihrte und 
zahlreiche grosse Fische auf Augenblieke die Ruhe der 
spiegelglatten Oberfliiche storten, wo aber eine Barre durch 
den Fluss lauft, welche zur Ebbezeit den tlbergang gestattet. 
Es waren haufig Eingeborne hier gewesen, denn das Gras 
war niedergebrannt, auch besfiitigten diess Fischgriiten an 
einem ihrer gewohnJichen Lagerplat?e ,* aber Trinkwasser 
war trotz alien Suehens auch hier nicht zu finden. Die
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Reisenden zogen daher nordwestlich iiber die Ebene weiter 
und entdeckten erst in einem Zufluss des Leichhardt ei- 
nige sehdne Wasserlachen, an denen sie bis zum 15. August 
gelagert blieben, um das Fleisch eines geschlachteten Ochsen 
zu trocknen.

„T)ie Eingebornen” , erzahlt Leichhardt, „hatten den 
Wasserbehalter, an welehem ,wir lagerten, mit einer Schutz- 
•wehr Oder einem Zaune umgeben, worin nur eine Offnung 
gelassen war, um den Emus den Zutritt zum "Wasser zu 
gestatten. 'Wahrscheinlich verbergen sich die Eingebornen 
in der Niihe, um den Emus aufzulauern, welche in dieser 
Gegend iiusserst zahlreich yaren. Am 11. ritten John 
Murphy, Charley und Brown (die heiden Letzteren Ein- 
geborne in Leichhardt’s Diensten) drei Vogel und am 14. 
vier andere nieder. Die Mdglichkeit, die Emus niederzu- 
reitea, zeigt klar, in wie gutem Zustande sich unsere 
Pferde befariden. Auch unsere Ochsen erholten sich, ob- 
gleich sie sehr erlahmt waren, wunderbar schnell und 
sprangen in dem grasigen sehattigen Bett des Creek wie 
junge Stiere.”

Die von Eucalypten diinn bestandenen, von wenigen 
Gfaben durchzogenen Grasebenen zwischen dem Leichhardt 
und Albert, die ostliche Fortsetzung der „Plains of Pro
mise”, batten grossen Mangel an Wasser, erst im Salzwasser- 
Arra des Albert fand man am Morgen des 17. August 
wieder einige schone Lachen. Am folgenden Tag wurde 
die Reise gegen Nordwest fortgesetzt und der Albert er- 
reicht, desSen Breite an dieser Stelle von Leichhardt auf 
80 bis 40 Yards bei anscheinend sehr bedeutender Tiefe 
gesehatzt wurde. Sein Wasser war nicht brackisch, obgleich 
man die Fluth bemerkte, von welcher es gegen 2 Fuss 
gehoben wurde. An seinem TJfer zog sich ein schmaler 
Streifen Dickicht mit hangenden Theebaumen, der Corypha- 
Palm e, Pandanus und Sarcocephalus hin. Buxbaum, die 
breitblattrige Terminal'ia und die Inga moniliformis (Acacie 
mit gegliederten iSchoten) bedeckten die Griiben, welche 
von den Ebenen herabkamen, und die Griinde langs des 
Flusses. Zu beiden Seiten dehnten sich Grasflachen aus, 
Fische gab es in Menge und Charley wollte auch ein 
Krbkbdil bemerkt haben. Nachdem die Gabelung erreicht 
und' der siidliche Quellarm 5 Engl. Meilen oberhalb der- 
selben, wo er einen schwachen, schmalen Strom zwischen 
Dickichten von Palm en, Theebaumen, Sarcocephalus und 
besonders Pandanus bildete, iiberschritten war, ging die 
Reise nordwestlich iiber eine von Waldgiirteln durchzogene 
Grasebene nach dem siidwestlichen Quellarm, „einem scho- 
nen Bache”, dessen reines klares Wasser in seinem tiefen, 
aber etwas schmalen Bett iiber langblattrige Wasserpflanzen 
von iippigem Griin achnell hinstriimte. Priichtige Thee- 
baume, Casuarinen und Terminalien gewahrten erquickenden

Schatten; Pandanus und Corypha-Palmen trugen zuf Ver- 
schonerung der Ufer bei. Leichhardt nannte den Bach 
„Beame’s Brook” , durchsetzte ihn ohne Schwierigkeit und 
kam darauf iiber eine 2 Engl. Meilen breite Ebene zu einem 
Fluss mit breitem sandigen B ett, dessen Wasserlauf aber 
nur 5 bis 6 Fuss breit und sehr seicht war. Es ist der 
von ihm „Nicholson” genannte Fluss, iiber dessen selbst- 
standige Einmiindung in das Meer erst Landsborough’s 
Reise Gewissheit gebracht hat. Auf seiner westlichen Seite 
zogen sich mit ihm parallel Reihen tiefer Lagunen hin, 
bedeckt von Fymphaen und Yillarsien, jenseit der Lagunen 
aher kam man iiber eine schone Buxbaum-Mederung bald 
in einen von Skrub bedeckten Landstrich, der nur hie 
und da kleine Stellen offenen Waldes hot.

Da i?i diesem Skrub-Lande kein Wasser zu finden war, 
rekognoseirte Leichhardt in der Mondschein - Yacht vom 
20. zum 21. August die TJmgegend und fand ein aus- 
getrocknetes Flussbett, den Moonlight - Creek, der aller 
Wahrscheinlichkeit nach seine Miindung beim Tarrant-Point 
hat. Seine Begleiter waren inzwischen zu den Lagunen 
am Nicholson zuriickgekehrt, die ganze Karawane bewegte 
sich aber am 22. iiber das armselige Land nach dem Moon
light-Creek zuriick, ruhte dort einige Tage an einer Stelle 
aus, wo beim Yachgraben im Flussbett sich etwas Wasser 
sammelte, und kam am 25. durch Theebaum-Walder an 
einen grossen Creek, den Smith-Creek, wo das Lager in 
der Yiihe einer Lagune aufgeschlagen wurde. Auch die 
folgenden Tagereisen fiihrten durch verhaltnissmassig arm
selige Gegenden und Leichhardt betrachtet daher den 
Nicholson als die Westgrenze der Plains of Promise.

Wie Stokes hat aufch Leichhardt die gemassigte Tempe- 
ratur dieser Gegend auifallend gefunden; er klagt wieder- 
holt iiber die kalten Nachte, riihmt aber' ihre' und des 
herrschenden Passatwindes erfrischende Eigensehaften und 
den wohlthatigen Einfluss, den sie auf den Korper ausiibten.

Die N ord-A ustralisehe Expedition unter A. C.
Gregory, 1856 ’).

Wie bereits erwahnt, hat Gregory das Verdienst, den 
Irrthum Leichhardt’s in Betreff des Albert-Flusses erkannt, 
den Leichhardt- vom Albert-Fluss getrennt und daduroh die 
Arrowsmith’sche Rarte fiir diesen Theil sehr wesentlich 
berichtigt zu haben; ausserdem war seine Expedition fiir 
die hier in Rede stehende Gegend hauptsachlich durch die 
Erforschung des Nicholson-Flusses yon Wichtigkeit.

') Journal of the North Australian Exploring Expedition, under 
the command of Augustus C. Gregory; with report by Mr. ElScv on 
the health of th(j. party. (Journal of the R. G ^ r .  Soo. of London 
1 8 5 8 ^ .  96 £f. mit Karte.) — Papers relating lb  an expedition re
ce n tly  undertaken for the purpose of exploring'the Northern uortinn 
of Australia. London 1857. ' ^
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Von einein bis 1300 Fuss hohen Tafelland aus Basalt 
und Sandstein, der bedeutendsten Hdhe, welche die Ex
pedition seit ihrer Abreise vom Victoria-Fluss betreten 
hatte, stieg sie am 19. August 1856 in einem felsigen 
Thale sii'dlich 600 Fuss tief zu einem kleinen Flussbett 
herab, das bald breiter wurde und einige schone Wasser- 
lachen enthielt. Es zog sich quer dureh eine 10 Engl’. 
Meilen breite ebene, kahle Niederung, die sich 30 Engl. 
Mcilen weit von Nordost nach Siidwest erstreckte, mit 
einem breiten, sandigen Bett oder in mehreren Kanalen, 
in denen Granit zu Tage trat, durchbrach in tiefer, unweg- 
samer Sehlucht die felsigen Sandsteinhugel, welche die 
i^iederung im Siidosten begrenzen, und wuchs, sich ostlich 
wendend, zu einem kleinen Flusse an, der mit seinen ver- 
schiedenen Nebenkanalen eine Breite von fast 4(T0 Awards 
einnahm, aber in dieser Jahreszeit nur durch wenige seichte 
Wassertiimpfel vor dem kahlen, armseligen, felsigen Ufer- 
lande sich auszeichnete. Die Vegetation bestand fast nur 
in Triodia und wenigen kriippelhaften Eucalypten, wozu 
sich im Flussbett selbst Melaleucen und Acacien, auch hie 
und da ein Grasfleck gesellten. Erst nach mehreren Tage- 
reisen am siidlichen Ufer des Flussbettes entlang wurde 
das Land offener und ebener, die diinn bewachsenen Sand- 
steinriicken traten weiter vom FIuss zuriiek und ah die- 
sem selbst dehnten sich Grasliachen aus; auch traf man 
wiedprholt Eingeborne; immer aber blieben Bodenbeschaf- 
fenheit und Vegetation elend, bis man sich am 29. August 
den Plains of Promise naherte, d. h. etwa bis zum 139. Meri
dian (v. Greenwich). Als sich Gregory an jenem Tage 
etwas weiter vom Nicholson entfernte, kam er auf eine 
besser begraste, offene Ebene, die etwa 40 Fuss hoher als 
das Flussbett liegt und mit Eucalypten, Acacien und Bauhi- 
nien diinn bestanden war. Das Gras war zwar sparlich 
und in dieser Jahreszeit sehr trocken, aber von guter 
Qualitat.

Das Flussbett des Nicholson war an der Stelle, wo 
Gregory am 29. das Lager aufschlug, zwar 'A Engl. Meile 
breit, aber immer noch trocken und sandig, nur eine kleine 
Lache versorgte die Reisegesellschaft mit dem nothigen 
Masser. Eine kurze Strecke weiter unten nimmt es da- 
gegen von Siiden her einen Zufluss auf, den Gregory River, 
dessen Hauptbett 30 Yards breit ist und der auch damals 
in einigen Nebenkanalen fliessendes Wasser fiihrte. Pan- 
danus, Faoherpalmen und Casuarinen bildeten einen Baum- 
giirtel langs dem Dfer dieses Flusses, der einen vom oberen 
Nicholson ganz verschiedenen Charakter hatte. Da sich der 
letztere FIuss bier nach Nordost wendet, so verliess ihn 
Gregory, um iiber den Beame’s Brook nach der Konfluenz 
der beiden Quellarme des Albert zu gehen, er rit%aber 
am 31. August noch ein Mai auf das linke Dfer des

Beame’s Brook hiniiber und auf der dortigen Grasebene 
4 j  Engl. Meilen gegen Nordnordost.- Dadurch versicherte 
er sich, dass der Nicholson nicht mit dem Albert in Ver- 
bindung steht, ausser etwa viele Meilen unterhalb der 
Konfluenz des Beame’s Brook mit dem Barkly River. Der 
Beame’s Brook selbst hatte susses Wasser, aber auch in 
ihm Avar die Wirkung der damals eintretenden hochsten 
Springfluth sichtbar und aus dem Vorhandensein eines 
schmalen Giirtels von Mangle-Baumen an der Konfluenz 
schliesst Gregory, dass der Albert oft bis so weit hinauf 
Salzwasser enthalt, wie er denn auch jetz t sein Wasser 
sehr hrackisch fand.

Am 3. September wurde die Reise gegen Ost und 
Siidost liber die in Streifen bewaldete Grasebene fort- 
gesetzt, die wir bereits durch Leichhardt kenmen, und am 
folgenden Tag erreichte die Expedition den Leichhardt- 
Fluss wenig oberhalb der Stelle, wo ihn sein Entdecker 
iiberschritten. Zwischen seinen wenig bewachsenen, 30 bis 
40 Fuss hoherf Ufern hatte der FIuss hier etwa 100 Yards 
Breite und seichte Lachen siissen Wassers, obwohl die 
Vegetation auf gelegentliches Heraufdringen von Salzwasser 
Schliessen Hess. Ein Trupp Eingeborner versuchte mit 
Gewalt den Ubergang zu verhindern. Der fernere Marsch 
liber die bald mit Gras, bald mit Triodia, Wald oder Skrub 
bewachsene Ebene bis zum Flinders-Fluss hot nichts be- 
sonders Bemerkenswerthes dar.

„Die Plains of Promise” , aussert Gregory, „tauschten 
meine Erwartungen, da sie nur diinn mit geringem Gras 
(hauptsachlich Aristidia und Andropogon, nur an,kleinen 
Stellen Anthisteria) bekleidet sind und statt der fiir ein 
feuchtes Tropen-Klima charakteristischen Biiume,- welche 
der Stecher in die Abbildungen zu Capt. Stokes’ Werk 
eingefiihrt hat, kriippelhafte Eucalypten uhd.Chuncoa ein 
ausserordentlich diirres Land anzeigen. Es sind weite 
Ebenen von anscheinend gutem Boden, aber das 'Gras sah 
merkwurdig trocken und Imager aus und bei ihrer sehr 
flaehen Gestaltung wird die Ebene in der Regenzeit wenig 
besser als Morast sein, Avahrend sich in den trockenen 
Monaten Wasser nur in grossen Zwischenraumen findef. 
Mit Ausnahme der Ufer des Leichhardt und Flinders war 
das Grasland etwa under 18° S. Br. von niedrigen, mit 
Skrub bewachsenen Hohen begrenzt und an jenen Fliissen 
zogen sich zwar schone Grasebenen hin, aber die Grdsse 
der Flussbetten deutete nicht auf ein grosses Flussgebiet. 
tJber das Klima dieses Theils von Australien ist schwer 
ein Urtheil zu fallen, da ich ihn in der kiihlen Jahreszeit 
besuchte, aber nach dem Aussehen der Vegetation und dem 
Charakter der Wasserlaufe zu schliessen, A’ermuthe ich, 
dass er entweder langen Diirrungen oder heissen Winden 
aus dem Inneren ausgesetzt ist.”
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Auch Gregory giebt indessen zu, dass der 150 Meilen 
lange und im Mittel 30 Meilen breite Streifen Landes 
vom Nicholson im Westen bis zum Gilbert im Osten 
„gutes Land” sei, wenn auch nicht erster Qualitat. Jeden- 
falls war es das beste Land, welches er langs des Carpen- 
taria-Golfes angetroffen hat,- wie denn auch der Albert der 
einzige Fluss zwischen dem Eoper in Arnhem’s Land und 
dem Burdekin in Queensland ist, der das ganze Jahr hin- 
durch fliessendes Wasser enthalt. tJber die Ausdehnung 
des besseren Landes gegen Siiden konnte Gregory keine 
bestimmte Auskunft geben, lehrreich in dieser Beziehung 
war aber Dr. Ferdinand Muller’s Bemerkung: „Viele Wiisten- 
ptianzen naherten sich den Plains of Promise und warnten 
uns vor der Diirre des Inneren” ’), denn sie Hess erkennen, 
dass auch hier wie so vielfach in Australien Wiiste zwi- 
sehen die fruchtbareren Striche sich eindrangt.

Mit der Nord-Australischen Expedition in Verbindung 
stehen einige weitere Fahrten auf dem Albert-Fluss, welche 
zwar keine neuen Facta, aber doch verschiedene Ansichten 
und Urtheile iiber den W erth des Flusses und seiner Ufer 
zu Tage gefdrdert haben. Zu Anfang August 1856, nur 
wenige Wochen vor der Ankunft der Expedition am Albert, 
traf an dessen Miindung der Dampfer „Torch” ein, welcher 
unter Lieut. Chimmo’s Kommando von Sydney aus den 
Reisenden zu Hulfe geschickt worden war. Chimmo fuhr 
in Booten bis zu den beiden Quellarmen hinauf (2. bis
5. August), da er aber die Landexpedition nicht fand, so 
setzte er die Eeise alsbald nach dem Victoria-Fluss fort. 
Obwohl er somit keine Gelegenheit zu ausgedehnteren 
Untersuchungen hatte und genau in derselben Jahreszeit 
den Fluss besuchte wie Stokes, so fallt er doch ein ent- 
schieden ungiinstigeres Urtheil. Allerdings sah er die 
Verwustungeu, welche Uberschwemmungen und Grasbrande 
kurz vorher 'angerichtet ba tten , wahrscheinlich hatte er 
sich aber auch durch den Namen ,,Plains of Promise” zu 
iibertriebenen Erwartungen verleiten lassen. Er sagt in 
seinem ausfiihrlichen Berichte iiber diese Ebenen: „Das 
cranze Land umher war ausgeddrrt und ode, das hohe Gras 

% h ien  kurzlich niedergebrannt worden zu sein. Die grossen 
Gummi-Baume und Acacien batten mit Ausnahme derer, 
wel'che den Fluss iiberhingen, ein herbstliches Aussehen. 
Die Uberschwemmungen in der Regenzeit batten den Boden 
durchfurcht, riesige Baume entwurzelt und durch einander 
geworfen, die lockere Erde in den Fluss geschwemmt und 
auf der Oberflache der Ebene wenige abgeplattete porphy- 
rische Steine nebst einer Menge vollkommen runder Eisen- 
stein-Fragmehte von V,o bis 'A Zoll Grdsse zuruckgelassen;

so machte weder der Strom noch das Land, obwohl jetzt 
unter den giinstigsten Umstanden gesehen, einen angeneh- 
men Eindruck. Diess war im Winter und unter dem Ein- 
tluss des Siidost-Passats; man kann sich denken, wie es 
im Sommer, wahrend des heissen Nordwest-Monsuns und 
der heftigen Regen, die gelegentlich mit versengendem 
Sonnenschein abwechseln, aussehen mag.” Und seine An- 
sicht iiber den Fluss selbst fasst er in folgende AVorte 
zusammen: „Er ist ein hdchst unbedeutender Strom, seine 
Ufer bestehen von der Miindung einige Meilen w'eit auf- 
wiirts aus Schlamm und sind mit dichtem Mangle-Gebiisch 
bedeckt, dessen Einformigkeit nur hie und da durch einen 
Gummi- oder Acacien-Baum unterbrochen wird. Nachdem 
er eine siidliche und siidwestliche Richtung angenommen, 
theilen einzelne steile Uferstellen von 10 bis 30 Fuss Hohe 
die Mangle-Gebiische und veriindern so die Scenerie, obwohl 
kleine Mangl«e-Inseln mit sandigen Landzungen bei niedri- 
gem Wasserstand zum Vorschein kommen. Aierzig nautieche 
Meilen oberhalb der Miindung macht sich eine vollstiindige' 
Veriinderung bemerkbar; dort sieht man keine Spur von 
Mangle-Baumen, sondern 'Gummi-Baume und Acacien mit 
einzelnen Palmen, Bambuse, Binsen, Schlingplianzen und 
hohe Graser bekleiden das Ufer. Der Fluss ist im All- 
gemeinen gewunden und bietet bei niedrigem Wasserstand 
einen ganz anderen Anblick als bei hoher Fluth. Bei 
letzterer sind die umgefallenen Baumstiimme, Sand- und 
Schlammbiinke und kleinen, um die gesunkenen Stamme 
gebildeten Inselchen alle bedeckt, eine ununterbrochene 
Wasserllache breitet sich vor den Augen aus, was in auf- 
fallender Weise mit der Scenerie bei niedrigem Wasser- 
stande kontrastirt.”

Ausser dem „Torch” war der,, Tom Tough”, der Schoo
ner der Expedition, mit den neuen Provisionen, welche 
er von Timor hatte holen sollen, nach dem Albert-Fluss 
beordert, um dort mit den Reisenden zusammenzutreffen. 
Er fand indess in Kupang nicht das Erforderliche, ging 
deshalb nach Surabaya und erlitt dort Haverie, so dass an 
seiner Steile die Brigantine „Messenger” die Fahrt nach 
dem Carpentaria-Golf machte; sie kam aber erst mehrere 
Monate nach der Abreise Gregory’s vom Albert daselbst 
an '). So kam es, dass die Bootfahrt auf dem Fluss, welche 
James Flood mit vier Leuten der Mannschaft unternahm )̂, 
in die trockenste Jahreszeit fiel und den Fluss unter an
deren Verbal tnissen kennen lehrte als die, friiheren Fahrten. 
Als Flood am 13. November in die Miindung einlief, lag

>) „Geogr. MitthT”  1867, SS.
’) Nautical Magazine, 1867, pp. 363— 308.

') Th. Baines., Additional Notes on the North Australian Expe
dition under Mr. A. C. Gregory. (Proceedings of the, B. Geogr. Society 
of London, Vol. II, pp. 3— 16.)

*) J . Flood, Ascent of the Albert Riyer in search of the letters 
of Mr. A. Gregory. (Ibid. Vol. II, pp, 378—380.)
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ein grosser Theil der Barre trocken und das Boot musste 
otwa 1 Engl. Meile weit iiber dieselbe gezogen werden. 
Anstatt oberhalb Island Reach trinkbares Wasser zu finden 
wie Stokes, traf Flood sogar noch im siidliehen Quellarm 
vollkommen salziges Wasser, obwohl er diesen Arm iiber 

■ Gregory’s Kreuzungspunkt hinaus verfolgte, wo er nur ein 
trockenes Bett war. Erst in dem bedeutend grosseren 
Beame’s Brook, den er der umgefallenen Baume wegen nur 
3 Meilen aufwarts befahren konnte, war das Wasser besser, 
nur sehr wenig braekisch. ,,Es muss” , sagt Flood, „ein 
schdner Erguss siissen Wassers aus einer guten Quelle 
sein, welcher eine so starke Strbmung in dieser trockensten 
Jahreszeit erzeugt; ungeheuere Waldbaume liegen langs 
des Flusses von den Fluthen herabgeschwemmt, die Ufer 
sind an vielen Stellen mit griinem Gras bekleidet, die 
Biiume haben noch ihr griines Laub und unzweifelhaft ist 
diess der schbnste Theil des Flusses. Die Lagerpliitze der

Eingebornen waren zahlreicher und Haufen von Muschel- 
sehalen lagen um die Feuerstiitten zerstreut.” Gross war 
die Plage der Mosquitos und die Plains of Promise sahen 
diirr und kahl aus, aber freilich war aueh das Gras von 
den Eingebornen niedergebrannt worden.

Diese ungiinstigeren Berichte kbnnten zii der Annahme 
fiihren, Stokes und Leichhardt hatten sich Dbertreibungen 
zu Schulden kommen lassen; ihre Wahrhaftigkeit hat sich 
aber durch die umfangreicheren Rekognoscirungen, welche 
in Folge der Burke’schen Expedition durch Landsborough 
und M“Kinlay ausgefiihrt wurden, aufs Glanzendste be- 
wahrt, ja es fand sich, dass das fruchtbare Weideland, 
welches Stokes am oberen Albert-Fluss Plains of Promise 
nannte, eine viel grbssere Ausdehnung in das Innere des 
Landes hat und die Flussgebiete des Nicholson und Albert 
sich eben dahin viel weiter fortsetzen, als man irgend ver- 
muthen konnte. (Fortsetzung f&igt.)

Neiie Karte vom Mittellandischen Meer u. Nord-Afrika (westl. Blatt), von A. Petermann').
Hauptkarte im Maassstabe yon 1: 7.500.000.
Nebenkarten; 1) Gibraltar, Mst. 1:150.000.

2) Die Maltesischen Inseln, Mst. 1:500.000.

1. Inhalt.
Dieses Blatt umfasst die westliche Halfte des Mittel- 

meeres von Gibraltar bis zum 16° Ostl. Lange von Paris 
Oder dem Meridian von Otranto und enthalt ganz Spanien 
und Portugal, Siid-Frankreich, Italien u. s. w ., ferner 
ganz Marokko, Algerian, Tunis, Tripolitanien, Fessan und 
den ndrdlichen Theil des Tuareg-Landes bis Ghat im Siiden.

Neben den Terrain-Verhaltnissen unter Beigabe zahl
reicher Hdhenzahlen veranschaulicht die Karte die Topo- 
graphie des Seebodens, in den Afrikanischen Landern die 
Ausdehnung des Tell oder Kulturlandes, der Steppen, der 
Sahara und innerhalb dieser die Regionen der Sanddiinen. 
Die Hydrographie Afrika’s ist streng unterschieden, je 
nachdem sie aus permanenten Fliissen oder aus nur perio- 
dischen Fliissen und Wadis oder aus wenig bekannten 
Fliissen besteht. Eben so sind die Salz- und periodischen 
See’n von den Siisswasser- und permanenten See’n unter
schieden.

Die Entdeckungsgeschichte von Nordwest - Afrika ist 
durch Eintragung der Routen folgender wiehtiger Reisenden 
nachgewiesen: .

w
Hornemann, 1798. 

fehyon, 1819.
Jludney, Denham und Clapperton, 1822- -24.

') In der demnachst 
neuen Ausgabe von Stieler' erscheinenden 28. (Schluss-) Lieferung der 

S.Hand-Atlas, Gotha, Justus Perthes, 1864.

Caillie, 1827—28.
Richardson, 1845.
Panet, 1850.
Richardson, Barth und Oyerweg, 1850—54.
Dickson, 1851 und 1854.
Vogel, 1853.
Barth, 1855.
Bonnemain, 1856.
De Colomb, 1857.
Bu-Derba, 1858.
Duyeyrier, 1859—61.
Colonieu und Burin, 1860.
Bu-el-Mbghdad, 1861. 
v. Beurmann, 1862.
Mircher, 1862.

Die Mehrzahl dieser Routen sind durch besondere Farben 
hervorgehoben.

Das politische Kolorit unterscheidet:
in E urope: Eonigreich Portugal;

Konigreich Spanien (und Besitzungen in Afrika).
Republik Andorra.

Kaiserthum Erankreich.
Konigreich Italien.

Republik San Marino.
Kirchenstaat.
Kaiserthum Osterreich.
Gebiet des Deutschen Bundes.
Sultanat TUrkei.
Britische Besitzungen. 

in Afrika; Sultanat Marokko,
. mehr oder weniger unabhangige, an Marokko keinen

Tfibut zahlende Gebiete.
Franzosische Kolonie Algerien,

Proyinz Oran.
Proyinz Algier.
Proyinz Constantine.

Turkisches Baschalik Tunesien.
Tiirkisches Baschalik Tripolitanien.

Baschalik Fessan.
Gebiet der Imoschagh oder Tuareg.

It
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D?e Orte sind nadh ihrer Einwohnerzahl klassilicirt als:
Orte Tpn mehr als 100.000 Einwohnern,

„  „ 100.000—50.000 „
„ „ 50.000—10.000 „
,, ,, weniger als 10.000 „
Brunneu / ., , ,. , . J in Afnka..inhaltepunkte^

Die Schtiftsorten sind nicht nach dieser Klassifikation 
gewahlt, sondern nach der relativen Wichtigkeit der Orte, 
nach der z. B. Parma mit 45.673 Eimvohnern bei weitem 
nicht eine so hohe Stellung zu den iibrigen Stadten Ita- 
liens einnimmt als Mursuk mit nur 2800 Einwohnern zu 
alien Ortqn eines gleich grossen Theiles von Afrika.

Von dem Kommunikationsnetz sind in Europa alle 
Eisenbahnen und andere wichtige Yerkehrswege, z. B. die 
Carreteras in Spanien, die meisten der Routes Imperiales 
in Frankreich, siimmtliche Poststrassen in Italian u. s. w., — 
in Afrika alle Wege und Karawanenstrassen (mit Unter- 
scheidung der Hauptstrassen in Algerian) und Reiserouten, 

’ im Mittellandischen Meere die unterseeischen Telegraphen- 
Linien eingetragen.

Die Schreibart der ausser - Europaischen Namen ist so 
viel als moglich der Deutschen Aussprache entsprechend.

2. Queilen.
1. Europdische Lander. — Fiir Spanien und Portugal 

sei erwiihnt die neueste Ubersichtskarte des unermiidlich 
thatigen Geographen Francisco Coello '), fiir Frankreich die 
sehr schone, elegant in Stahl gestochene und sauber und 
geschmackvoll kolorirte Karte des Pariser Kartographen
B. Andriveau-Goujon^), fiir Italien unsere Ubersichtskarte^).

2. Mittelmeer. — Die zahlreichen Englisehen Seekarten, 
von denen hier bloss die beiden neuesten Ubersichtskarten, 
die in 3 Blattern*) und die in 1 Blatt®), naher erwahnt 
seieri. Diese, letztere Karte weist ganz neue wichtige Son- 
dirungen aufder hohen See'nach, sammtliche Leuch'thauser 
u. s. w. ii. s. w. Der Dispatch Atlas enthalt die beste 
uns bekannte Karte der Telegraphen - Linien in und um 
das Mittellandische Meer ®).

3. Maroliko. — Das_ Littoral dieses im Inneren noch 
s '^ r  mangelhaft bekannten Landes ist hinlanglich genau 
vermessen, —  die Nordkiiste, von Ceuta bis zur Algeri-

>) I ’r. Coello, EspaSa y Portugal. Escala 1; 2.000.000. Madrid 1^63.
2) E . Andriveau - Goujon, Carte speciale de Cdemins de fer de 

I’Empire Fran^ais etc. Eclielle 1:1.390.000. Paris, Ausgabe von 1864..
3) A. Petermann, Italien  im Maassstabe von 1:3.700.000. (Stieler’s

Hand-Atlas Hr. 33.) . „ „
4) Admiralty Chart N r. 2718", ”, ‘ : Mediterranean Sea, 1860.

3 Blatter. Durchschnittlicher Maassstab 1:2.000.000.
5) Admiralty Chart N r. 1 1 5 8 : Mediterranean Sea, 1852 (neuekorri- 

girte Ausgabe vom Dezember H 863). 1 Blatt. Durchschnittlicher Maass

«) Map of the M editerranean and adjacent Countries shewing the
submarine Telegraph Cables and Lengths of the principal steam routes. 
London 1862.

schen Greuze, von Vincendon-Dumoulin in 1855 ‘), der 
auch sehr schatzenswerthe zahlreiche Hdhenbestimmungen 
der hervorragenden Gipfel dieser im Dschebel Anna bis 
zu 6773 Fuss sich erhebenden gebirgigen Kiistenregion 
machte; die Westkiiste von Lieut. Arlett im J. 1835 -).

Die beiden Hauptquellen fiir die Kartographie von 
Marokko sind die" Karten von Renou®) und Beaudouin ■*)> 
jene ist bedeutend unvollstandiger als diese, zeichnet sich 
aber durch ihre kritische, sorgfaltige und gewissenhafte 
Bearbeitung und durch das d'azu gehdrige, eineii ganzen 
Band bildende Memoire ®) vortheilhaft aus, wiihrend die 
Beaudouin’sche Karte wohl iiber viele der Renou’schen 
Arbeit nicht zu Gebote stehende Queilen zu verfiigen 
hatte, dieselben aber in einer etwas freien und leichten 
Weise zusammenstellte, die es unmdglich macht, den Grad 
ihrer Genauigkeit und Zuverlassigkeit zu beurtheilen, was 
besonders misslich ist, da kein Te.vt, keine niiheren Belege 
iiber die Queilen und keine Bemerkungen iiber die Zu- 
sammenstellung der Karte derselben beigegeben sind. Or- 
dentliche Aufnahmen existiren fiir das Innere von Marokko 
gar nicht, sondern nur itinerarische Angaben- und einzelne 
astronomische Fixpunkte fiir einige der Hauptstrassen, so 
dass sich unsere Kenntniss des Landes zum grossen Theil 
auf vage Vorstellungen der Eingebornen beschriinkt; in 
der Beaudouin’schen Karte ist Alles nach einer Schablone 
gezeichnet und man kann darin nicht unterscheiden, was 
am besten oder am wenigsten bekannt oder festgestellt 
worden ist.

Kiepert hat in der gewohnten Beherrschung des Stoffes 
beide oft sehr weit aus einander gehende Karten fiir den 
ndrdlichen Theil des Landes zu vereinigen gesucht und 
sich bei dieser Gelegenheit naher iiber die Kartographie 
Marokko’s verbreitet ®).

Von den wichtigeren Reisen gebildeter und wissenschaft-

’) Admiralty Chart Nr. 2717: Mediterranean Sea, Ceiita to Zafarin 
Islands. Maassstab 1:360.000. London 1860.

2) Admiralty Charts Nr. 1227, 1228, 1229: West Coast of Africa, 
Sheet J ,  2, 3. Maassstab der beiden ersten Blatter 1 :550.000, des 
dritten 1:1.100.000. London 1840 und 1844.

2) Carte de I’Empire de Maroc par E. Eenou, Membre de la Com
mission scientifique d’Algerie. Maassstab 1:2.000.000. Paris 1845.

Carte de I’Erapire de Maroc, indiquant les communications prin^ 
cipales, la division en gouverneraents et la repartition de la population 
des diverses races sur le sol,, ainsi que I’etat d’obeissance des tribus 
qui sent comptees comme faisant-partie de I’Empire de Maroc. Par le 
Capitaine d’Etat Major Beaudouin. Beduite et gravee au Depot General 
de la Guerre’. Paris 1848. 2 Bl. Maassstab 1:1.500.000.

®) Eenou, Description gdographique de I’Empire de Maroc, suivie 
d’itineraires et renseignements sur le pays de Sous et autres parties 
meridionales du Maroc recueillis par M. A. Berbrugfer. Paris 1846. 
(Bildet den 8. Band des grossen Werkes: Exploration scientifique de 
I’Algerie.) * :  •

6) Kiepert, Der nordliche Theil des Sultanats ila ro k ^ n ach  Eeise- 
berichten und FranzoSischen Karten zusammengestellt. Mst.lJ : 2 000 000 
Nebst Bemerkungen. (Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde N S' s Ufi' 
Berlin' 1860, SS. 82—90.) * , ■ r .  o. na.
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licher Europaer in Marokko, die auch fiir die Kartographie 
nenncnswerthe Ergebnisee gelicfert haben, sind zu erwah- 
nen die des 8paniers Domingo Badia, der zu Anfang dieses 
Jahrhuuderts unter dem Tsamen Ali Bey el-'Abbassi das 
nordwestliche Marokko bis Mogador, Marokko, Mekines, Fes 
und U^dschda besuchte, sein Itinerar verzeichnete und astro- 
nomische Ortsbestimmungon machte '); dann die Reise des 
kiirzlieh verstorbenen Englischen Admirals J. Washington, 
der in den Jahren 1829 und 1830 von Tanger der Kiiste 
entlang iiber Asamor die Hauptstadt besuchte und von da 
weiter siidostlich in den Atlas vordrang, in der Riehtung 
des hdchsten, Miltsin genannten Piks des westlichen Theiles 
dieses Grebirgssystems, welches in diesem Gebiete keineu 
anderen Xamen als Dschibbel Teldsch (Schnee - Gebirge) 
tragt Der Miltsin wurde trigonometrisch zu 11.400 Engl. F. 
(=r 10.700 Par. Fuss) gemessen, wahrend der hochste er- 
reichte, mit der Scbneegrenze (am 8. Januar 1830) zusam- 
menfallende Punkt nach barometrischer Messung 6400-E. F. 
betrug. Wir verdanken dem Admiral Washington die ein- 
zigen bis jetzt im Inneren Marokko’s geni'esseuen Hohen; 
erst nach Verlauf von 35 Jahren liisst es sich in diesem 
Augenblick der Deutsche Reisende Gerhard Rohlfs angelegen 
sein, auch unsere hypsometrische Kenntniss dieses Landes 
zu erweitern )̂.

Drei Mai sind intelligente Reisende von Siiden her in 
Marokko eingedrungen: der Franzose Rene Caillie im 
Jahre 1828 von Timbuktu aus, den centralen Theil des 
Landes bei El Harib beriihrend und iiber Mimcina und 
Tafileit nach Fes und an die Kiiste gelangend ■*); Leopold 
Panet, ebenfalls Franzbsiseher Reisender, im J. 1850 von 
Senegambien aus den westlichsten Theil Marokko’s bis Mo
gador durchziehend ®), und Bu-el-Moghdad, ein Afrikaner 
aus Senegambien und im Dienst der Franzosischen Be- 
hdrde, welcher im J. 1861 gleichfalls von Senegambien 
aus, aber auf einer etwas westlicheren Route als Panet 
nach Wad Kun®) gelangte )̂.

') Voyages d’AIi Bey el-'Abbassi en Afrique et en Asie, 1803—lS07.
5 Bde. Paris 1814. (Die Eeisen in Marokko fiillen den 1. Band und 
sind begleitet von einer „Carte du Eoyaume de Maroc construite par 
Ali Bey el-'Abbassi d’apres ses propres observations et ses recberohes”. 
Maassstab 1:2.000.000.)

Lieutenant Washington, E. N ., Geographieal Notice of the 
Empire of Marocco. Mit einer Karte von Nordwest-Marokko im Maass- 
stabe von 1:1.600.000 und einem Plane der Hauptstadt, 1:37.000. 
(Journal of the E. G. S. of London,'vo‘l. I, 1831, pp. 123—154.)

)̂ Nach dem neuesten Schreiben dieses untemehmenden Eeisenden 
vom 24. April 1864 (erhalten Gotha 15. Mai) hatte er bereits in der 
Umgegend von Wessan verschiedene Hohen barometrisch bestimmt.

 ̂ Gaillie, Travels through Central Africa to Timbuctoo and 
across the Great-'Desert to Marocco, 1824 — 1828. London 1830. 

auch ,,Geogr, Mitth.” 1859, Tafel 6, enthaltend Caillie’s Eoute.)
W M itth.” 1859, SS; 101— 112.

berisoh GlemTm; Wad Nun ist Arabisch , Glemlra Ber-

lungen” ^1^861,’s r4 7 6 ^ n V 4 7 T '^ ^ ^ ^  ..Qeogr. Mitthei-

Gerhard Rohlfs, der gegenwarti^ hekanntlich vom 
Bremenser Senat und der Kdnigl. Geographischen Gesell- 
schaft von London unterstiitzt — von Marokko nach Tim
buktu vorzudringen sucht, machte im J. 1862 die be- 
deutendste Reise, die bis jetzt ein Europaer im siidlichen 
Marokko auszufuKren vermochte, indem er von Agadir 
iiber Tarudant, Tammegrut, Tafileit bis Figig und zur Fran- 
zdsischen Grenze vordrang'). Wenn er auch bei dieser 
Reise wissenschaftlieh-geographische Zwecke nicht verfolgte, 
so haben seine Aufzeichnuugen uns immerhin in den Stand 
gesetzt, die Karte zu bereiehern und zu berichtigen, be- 
sonders in dem Gebiete bei Tammegrut. Den grdsseren 
Theil seines Tagebuches haben wir erst kiirzlieh erhalten 
und werden versuchen, dasselbe fiir eine Karte im grbs- 
seren Maassstabe, von dem vom Reisenden vielfach durch- 
schnittenen nbrdlichen Theile Marokko’s zwisehen Tanger 
und Tetuan im Norden bis Rabat und Fes im Siiden, zu 
verwerthen. Wir sind iiberzeugt, dass Herr Rohlfs bei 
seiner gegenwartigen Reise interessante Resultate fiir die 
Geographie Marokko’s erzielen wird. Eine Reihe von ihm 
erhaltener Briefe werden wir in einem der naohsten Hefte 
dieser Zeitschrift verdffentlichen. -

4. Algerien und das nordliche Oeliet der Imoschagh oder 
Tuareg. — Wenn unsere kartographische Kenntniss von 
Marokko sich hauptsachlich auf Franzbsische Arbeiten stiitzt, 
so ist diess in noch viel hdherem Grade, ja fast ausschliess- 
lich, bei Algerien der Fall. Das grossartige Werk: „Ex- 
ploration scientifique de I’Algme pendant les annees 1840, 
1841, 1842-, publiee par ordre du Gouvernement et avec 
le eoneburs d’une commission academique”, bildet eine hdchst 
wichtige Fundgrube fiir die Kunde von Algerien und ganz 
Nordwest-Afrika. Die umfangreichen und trefflichen topo- 
graphischen und militafischen Aufnahnien sind in einer 
grossen Reihe werthvoller Kaften verschiedener Maassstabe 
vom. Depot de la Guerre ausgefiihrt und herausgegeben, 
und indem wir auf den Spezial - Katalog dieser Karten^) 
verweisen, beschriinken wir uns darauf, die fiir den Zweek 

, dieser Bemerkungen besonders wichtige Cbersichtskarte 
naher zu bezeichnen ®). Es ist diess eine vofziigliche, sefi'r 
sauber in Kupfer gestochene , deutliche und klare Karte, 
die auch unter Anderem sehr viele Hbhenangaben enthaTt.

Seit 1856 ist indess unsere Kenntniss der Siidhalfte 
Algeriens und der angrenzenden Lander mit Riesenschritten 
weiter gegangen und die Expeditionen von Bonnemain, 
de Colomb, Bu-Derba, Colonieu und Burin, Mircher, ganz

P ) „Geogr. M itth.” 1863, SS. 361—llVO.
Catalogue des Cartes, Plans et autres ouvrages composant ie 

fonds du Depot de la Guerre. Paris, Dumaine, 1863.
Carte gen^rale de l Algerie, d^ssee au Depfit de la Guerre, 

etant dirig^e par Colonel Plondel. Mst. 1:1.600.000. 2 Bl. Paris 1856.
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besonders aber Duveyrier haben neues Licht verbreitet 
iiber ein  bedeutendes und reich gegliedertes, bis dahin wenig 
Oder gar n ieh t bekanntes Gebiet Afrika’s.

Bonnemain ging im November 1856, im Auftrag des 
General-Gouverneurs von Algerien, von El Wad, dem da- 
maligen suddstliehsten Punkte des Franzdsisch-Algerischen 
Gebiets, nach Ghadames, dem wichtigen Entrepot fiir die 
Produkte des Sudan '), und hat das Verdienst, zuerst dieses 
jetzt zu Algerien gehdrige siiddstlichste Gebiet durchreist 
und an den friiher bekannten, auch von Europaern, beson
ders von Richardson und Dickson, vielfach besuchten Ort 
Ghadames gekniipft zu haben.

Ziemlich gleichzeitig dehnte Kapitan Golomb unsere 
Kenntniss des siidwestlichen Theiles von Algerien aus, 
indem er im Januar 1857 von Geryville beinahe 40 
Deutsche Meilen nach Siiden vordrang und das durch- 
schnittlich 2000 Fuss hohe Terrassenland der Ulad Sidi 
Scheich durehforschte ; sehr schatzenswerthe (auf unserer 
Karte eingetragene) Hohenbestimmungen warden auf dieser 
interessanten Expedition angestellt. Eine sehr wiohtige 
Arbeit von Golomb, die uns zuerst liber das weiter siidlich 
gelegene Gebiet und besonders iiber die Oasengruppen 
Gurara, Tuat und Tidikelt im Tuareg-Lande speziellen und 
ausfuhrlichen Aufschluss gewahrt, wurde im Jahre 1860 
publicirt ®). Das von Golomb erforschte Gebiet wurde 
weiter untersucht von Golonieu und Burin, welche im 
Jahre 1860 40 Deutsche Meilen weiter nach Siiden vor- 
drangen*), die Oasengruppe Gurara durchschnitten und bis 
nach Tala in der Riohtung gegen Insalah gelangten; sie 
bestatigten im Ganzen die von Golomb nach umfangreichen 
Erkundigungen niedergelegte Karte dieses Gebiets.

Zwischen diese beiden Expeditionen und in das Gentral- 
Gebiet Algerians fiillt die ausserst wichtige und aus- 
gedehnte Reise des Ismail Bu-Derba (Sohnes einerFranziisin, 
in Frankreich erzogen und dem Bureau Arabe zu El Aghuat

’) Prof. A. Cherbonneau, Relation du Voyage de M. le Capitaine 
de Bonnemain a R’Dames, .18.56—1857. (Nouv. Annales des Voyages, 
Juin 1857, pp. 257 ff.) Mit einer von V.-A. Malte-Brun geaeicbneten 
■Karte der Route in 1:1.000.000 nebst Ubersiebtskarte und Plan von 
Gbadames (obn'j Angabe des Maassstabes).

*) Exploration des Ksours et du Sahara de la province d’Orau 
■par M. L. de Golomb, Commandant superieur du cercle de Geryville. 
Mit einer K arte, aufgenommen und gezeicbnet von de la Ferronay. 
lis t . 1:800.000. Alger, Imprimerie du gouvernement, 1858.

3) Golomb, Notice sur les Oasis du Sahara et les routes qui y 
conduisent. (Revue Algerienne et Coloniale 1860, B d . ' l l ,  pp. 29, 
301 495 ) Mit einer wichtigen ,,Carte generate du Groupe d’Oasis du 
Gourara du Touat efcdu Tidikelt et des voies suivies par les caravanes 
oour V aboutir, dressee sur renseignements par M. le Lieut.-Colonel 
L. de ̂ Golomb et publiee sous la direction de Mr. V.-A. Malte-Brun” .
Mst. 1:1.600.000. j 1 v f  T T -  tVnvao-p de M le Commandant Golonieu et de M. le Lieut.
Burin au Gourara. (Nouvelles Annales des Voyages 1861, Bd IV, pp. 5 ^ )  
Mit „Carte de I’itineraire de Gery-ville au Gourara et a l Ouguerout >. 
Mst. 1:3.200.000 nebst Cartgn der Oasen Gourara und Ougueront in 
1:800.000.

Petermann’s Geogr. Mittbeilungen. 1864, Heft V.

als Dolmetscher beigegeben), welche derselbe im J. 1858 
auf Anlass der FranzosischenBehorden unternahm, hauptsach- 
lich fiir den Zweck, den Handel der Sahara von Tripoli und 
dem Englischen Einfluss ab nach Algerien zu lenken. Sein 
Bericht ist in der Revue algerienne und im Bulletin de la 
Soc. de Geographie nebst einer etwas rohen Karte ohne 
Gradnetz erschienen; Ernst Ravenstein hat sich verdient 
gemacht, indem er diese Karte in einer verbesserten 
und vermehrten Ausgabe publicirte und auch die zahl- 
reichen Barometer - Beobachtungen berechnete •). Diese 
Hohen beginnen mit 2210 Fuss fiir El Aghuat (nach an- 
deren besseren Messungen 2298), gehen allmahlieh bis 110 
fiir Ngussa (nach den neueren Messungen von Mar^s 400) 
hinab und steigen dann wieder in dem Tarurit - Plateau 
bis auf 2140 Fuss.

Eine neue Epophe in der Geographie und Kartographie 
Algerians und des nordlichen Tuareg - Landes bezeichnen 
die wissenschaftliohen Reisen von Henri Duveyrier, 1859 
bis 1861, welche mit ihren Routen einen weiten Raum 
iiberziehen, der siidlich bis El Golea, Wargla, Ghadames, 
Ghat und Mursuk reicht, wiihrend die von ihm gesam- 
melten hochst umfangreichen Erkundigungen weit iiber diese 
Orte hinausgehen. Unsere Laser sind mit uns den 
Forschungen dieses ausgezeichneten Reisenden Schritt fiir 
Schritt gefolgt )̂ und nach seiner Riickkehr aus Afrika 
hatten wir im vorigen Jahre die Ereude, die erste Gesammt- 
iibersioht seiner Reisen in einer werthvollen Karte ®) geben 
zu konnen.

Ausser den genannten bis jetzt publicirten Resultaten 
der wichtigen Arbeiten dieses verdienstvollen Reisenden 
hatte derselbe die Giite, uns bei der vorliegenden Karte 
seine unmittelbare Hiilfe und Unterstutzung angedeihen zu 
lassen, indem er dieselbe einer eingehenden Revision unter- 
zog, uns iiber die Grenzverhaltnisse der Siidhalfte Algerians 
und iiber die Ausdehnung der geographisch-physikalisehen 
Zonen Tell, Steppe und Sahara, der Sanddiinen und spe- 
ziell des Schott Melghigh-Beckens *) die werthvollsten Auf- 
schliisse gab.

’) E. G. Ravenstein, Bu Derba’s Reise nach Ghat. Nebst Karte 
im Mst. von 1: 5.000.000. (Zeitscbrift fur Allgem. Erdkunde, N. P. 
Bd. V III, S. 468 und Tafel VI.)

2) „Geogr. Mitth.” 1859, SS. 345 ff.; 1860, SS. 44, 55 (mit
Original-Karte von Duveyrier’s.Keise von Gbardaja nach El Golea, 
August bis Septbr. 1859, Mst. L: 1.000.000, nebst Carton: Karte der 
Sahara von Gbardaja bis Tuat, nach eigenen Beobachtungen und denen 
der Eingebornen, Mst. 1:4.000.000), SS. 113, 157, 197, 484; 1861, 
SS. 74, 200, 389 (mit Original-Karte des nordlich von Ghadames und 
im Grenzgebiete'^von Algier , Tunis und Tripoli belegenen Theiles der 
Sahara, Mst. 1:2.500.000), 474; 1862, S. 156. *

3) „Geogr. Mitth.” 1863, Tafel 12: Karte der Central-Sahara, des 
nordlichen Tuareg-Landes; zur Hbersicht der Forschungen von R enri 
Duveyrier, 1859—61. Mst. 1:7.500.000. (Den Text dazu s. SS 344 
und 378.)

*) „Als Material zu dieser” — uns mitgetheilten — „neuen Zeich-
24
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Die neueste geographisch erwahnenswerthe Expeditioa 
ist die unter Mircher von Tripoli iiber Ghadames nach El 
Wad dirigirte Franzosische Gesandtschaft'), von deren 
wissenschaftlichen Resultaten wir die Route und die werth- 
vollen Hdhenbestimmungen in unsere Karte eintrugen.

Eine der neuesten vom D^pot de la Guerre heraus- 
gegebenen Spezialkarten giebt iiber den Theil der Alge- 
rischen Sahara von El Aghuat im Nordwesten bis zur 
Linie Wargla El Wad im Siidosten reiche Detail-Informa
tion; eine andere, etwas leichthin gearbeitete tJbersichts- 
karte von Beraud®) enthiilt ganz Nordwest-Afrika von der 
Kordkiiste im Norden bis Fernando Po im Siiden, vom Tsad- 
See im Osten bis zur Westkiiste im Westen und scheint 
hauptsachlich dazu bestimmt, eine Ubersicht der Haupt- 
verkehrswege in diesem Theile Afrika’s zu gewahren.

Aus der sehr umfangreichen Literatur geographiseher 
Handbiicher und Reisewerke von Algerien sei hier nur das 
trefPliche Compendium von Mac Carthy^) erwahnt.

5. Tunesien, TripoUtanien und Fessdn. — Die erste 
kartographische Quelle fiir Tunesien ist wiederum die vom 
Depot de la Guerre herausgegebene Karte in* 2 grossen 
Blattern )̂, fiir deren siidlichen Theil die wichtigste Ergan- 
zung in der von uns publicirten, hauptsachlich auf Du- 
veyrier’s Mittheilungen gestiitzten Originalkarte ®) ent- 
halten ist.

Auf seiner Reise um das Mittelmeer in den Jahren 
1845 und 1846 besuchte Dr. Barth das Nord-Afrika- 
nische Gestadeland von Rabat an der Westkiiste Ma- 
rokko’s bis zum Isthmus von Sues und machte auf dieser 
Reise mehr Ausfliige ins Innere der Nordhalfte Tunesiens

nung des Schott Melghigh hatte ieh nebst meinen eigenen detaillirten 
Eouten auch die Benutzung der grossen handschriftlichen Karte der 
Sahara der Provinz Constantine, -welche von den Offizieren der Provinz 
aufgenomraen und gezeichnet worden ist.”  (Duveyrier’s Brief d. d. 
26. Januar 1864.)

') Mission de Ghadames, Eapports offlciels. Alger 1863. Mit 
2 speziellen Eoutenkarten im Mst. von 1 :1.600.000 und einem Plan 
von Ghadames in 1 :8 0 0 0 , sammtlich aufgenommen von Polignac und 
Vatonne (s. S. 194 dieses Heftes).

“) Depot de la Guerre, Carte du Sahara Oriental d’apres les recon- 
haissances executees par les officiers d’Etat-Major employes a I’Armee 
d’Afrique. Mst. 1:400.000. Paris 1861.

Depot de la Guerre, Carte des parties Centrales du Sahara, indi
quant les relations du Soudan avec nos possessions du Senegal ot I’Alge- 
rie_, dressee au Bureah Topographique d’Alger par le Chef d’Escadron 
d’Etat-Major Beraud. Mst. 1:5.000.000. Paris 1862.

M.-O. Mac Carthy, Geographie physique, economique et poli
tique de I’Algerie. Alger et Paris 1858.

Carte de la Eegence de Tunis dressee au Depot de la Guerre 
d aprfes les observations' et les reconnaissances de Mr. Falbe, capitaine 
de yaisseau danois, de Mr. Pricot S t.-M arie, chef d’escadron d’E tat- 

ajor ranqais, et d’apres les renseignemens recueillis par eux. Etant 
i)irecteur: le .Colonel Bloudel. Mst. 1:400.000. Paris 1857.
■pftn nordlich von Ghadames und im Grenzgebiete
stab 1 ^9 500 000^ Tripoli belegenen Theiles der Sahara. Maass- 
stao 1 .-.500.000. („Geogr. M itth.” 1861, Tafel 13.)

als in einem anderen Gebiete, sein Itinerar ') ist daher fiir 
Tunesien von besonderem Interesse.

Fiir Tripolitanien und Fessan ist unsere 10-Blatt-Karte 
von Inner-Afrika nebst der damit eng in Verbindung 
stehenden Beurmann’schen Karte die Hauptquelle und 
wir verweisen fiir diese Gebiete auf den ausfiihrlichen 
Quellennachweis, welcher jenem Kartenwerke beigegeben 
ist*); es wurde dariu der Kiistenaufnahmen von Smyth, 
Beechey u. s. w., der Erforschung des Inneren dureh Horne- 
mann (1798), Burckhardt (1816 u. 1817), Lyon (1818—20), 
Denham, Clapperton und Oudney (1822), Pacho (1826), 
Richardson (1846), Richardson, Barth und Overweg (1849 
bis 1855), Prax und Renou (1850), Hamilton (1852), Vogel 
(1854) u. A. gedacht. Die meisten dieser Reisen reichen 
auch bis in den in der 10-Blatt-Karte nicht enthaltenen 
nordwestlichen Theil von Tripolitanien, da dieselben fast 
alle von der dort gelegenen Hauptstadt des Landes aus- 
gingen; die wichtigsten Detail - Karten jedoch sind die 
Barth’schen ®).

Das Gebiet zwischen Tripoli und Ghadames hat be- 
sonders der Englische Konsul C. H. Dickson vielfach durch- 
reist, indem er in den Jahren 1849 bis 1854 nicht weniger 
als ftinf verschiedene Routen zwischen beiden Punkten 
einschlug®); durch die Duveyrier’schen und Mircher’schen 
Arbeiten ist Jedoch auch unsere Kenntniss von diesem 
Gebiete zu einer hoheren wissenschaftlichen Stufe gelangt. 
Auch James Richardson bereiste dieses Gebiet, doch wird 
sein Itinerar erst jenseit Ghadames und zwar zwischen 
diesem Ort und Ghat wichtig, welchen Weg ausser ihm 
bis jetzt kein anderer Europaer besuchte )̂.

Eine wichtige, wenn auch gegenwartig ziemlich ver- 
altete Quellenkarte fiir Tripolitanien und die umliegenden 
Gebiete (bis Tunis im Korden, Tegerri im Siiden, Wargla

■ -v-;^
’) Karte vom Nord-Afrikanischen Gestadeland", ‘bearbeitet von 

Dr. H. Barth, gezeichnet von H. Lang. Mst. 1:3.750.000.
®) Petermann und Hassenstein, Inner-Afrika nach dem Stands der 

geographischenKenntniss in den Jahren 1861 bis 1863. Mst. 1:2.000.000. 
(Erganzungsband 11 der „Geogr. Mitth.” )

)̂ Originalkarte von M. v. Beurmann’s Eeise von Bengasi nach 
Mursuk und Wan, 13. Eebr. bis 6. Juni 1862. Mst, 1:3.500.000 und 

, 1:2.000.000. (Erganzungsband I I  der „Geogr. M itth.”)
«) „Geogr. M itth.” Erganzungsband II , SS. 1 ff. und (93) ff. ••
®) A. Petermann, Karten der Barth’schen Eouten:
Blatt 2: Djebel, Ghurian, Tarhona und Messellata-Gebirge, Fe- 

bruar 1850. Mst. 1 : 500.000.
Bl. 3: Tripoli nach Mursuk, Matz bis Mai 1850. Mst. 1:1.000.000. 
Bl. 4: Mursuk bis zum Thai Falesseies, Juni bis August 1850, 

Mst. 1:1.000.000. (Dieses letzte Blatt betrifft den nordostlichen Theil 
des Tuareg-LandeS.)

(Barth’s Eeisen in Afrika, Bd. I. Gotha, J. Perthes, 1857.)
®) C. H. Dickson, Sketch of a route from Tripoli to Ghadamis, 1849, 

Mst. 1:2.000.000. (Journ. E, G. S. vol. ^  PP- 131 ff.)
C. H. Dickson, Map showing the CarWan Eoutes between Tripoli 

and Ghadamis. Mst. 1:1.800.000. (Journ. E. G. S. vol. 30, pp. 256 ff.)
’) Map illustrating the Travels and researches of James Eichardson 

in the Great Desert of Sahara. Mst. 1^10.000.000. (Travels in the 
Great Desert of Sahara, London 1848.)
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im Westen und Sella im Oaten) — ist die Karte von Prax 
und Renou ’); auch die tlbersiehtskarte des Letzteren in 
dem W erk „Exploration seientifique de I’Algerie” verdient 
hier angefiihrt zu werden als eine der fleissigsten und ge- 
diegensten Zusammenstellungen von Routen, die es iiber 
diesen Theil Afrika’s giebt.

6. Die Cartons; Gibraltar und die Maltesischen Inseln. — 
Gibraltar ist eine Eeduktion ' unserer grosseren Karte 
Den bisherigen Karfen der Maltesischen Inseln lag die al- 
tere, im J. 1823 publicirte Aufnahme des Admiral Smyth *) 
zu Grunde, wahrend neuere Aufnahmen unter Graves und 
Spratt, Wilkinson und Millard seit 1853 fortschritten, von 
denen freilich nur erst kleine Theile publicirt waren ®). 
Die schone topographische Detail-Aufnahme vonWorsley®) 
wurde im J. 1856 im Ordnance Office in 2 Blattern ausser- 
ordentlich sauber in Kupfer gestochen, da sie jedoch des 
Gradnetzes entbehren, so war es sehr miihsam und um- 
standlich, sie mit den neuesten, erst partiell vorliegenden 
Kiistenaufnahmen zu vereinigen; es gereichte uns jedoch 
zu nicht geringer Befriedigung, zu finden, dass unsere Dar- 
stellung mit der neuen treflFlichen Karte, welche die Bri- 
tische Admiralitat eben erst (1. Marz 1864) ausgegeben 
hat )̂ und welche alle bisherigen nautischen und topogra- 
phischen Aufnahmen vereinigt, sehr gut passt. Von dieser 
schdnen Karte entnahmen wir auch die friiher in alien 
Angaben fiber die Maltesischen Inseln vergeblich gesuchte 
Kulminationshohe dieser Gruppe, welche sich im Nadur 
Tower auf Malta zu 800 Engl. Fuss (750 Par.) heraus- 
stellt, wahrend Castle Rabato auf Gozo 535 Par. Fuss als 
grosste Hohe dieser Insel hat. Ein Blick auf unser Kart- 
chen mit seinen ungewohnlich dieht gedrangten Ortschaften 
erklart es, dass diese Inseln bei einem Areal von noeh 
nicht 7 Geogr. Quadrat-Meilen eine Total-Bevolkerung von

•) Prax et Kenou, Carte de la Regence de Tripoli et des princi- 
pales routes comtnerciales de Tinterieur de I’Afrique, d’apres les obser
vations de Mr. Prax, les renseignements recueillis par ce voyageur, et 
les dtudes faites par Mr. Renou. Mst. 1: 2.000.000. Paris 1850. (Der 
grbssere und interessantere Theil dieser Karte wiirde auch im Bulletin 
de la Soc., .'iTril 1800, publicirt.)

E. Renou, Carte d’une partie de I’Afrique Septentrionale. Mst. 
1 : 10.000.000.

Gibraltar im Mst. von 1:25.000. (A. Petermann, Vier Spezial- 
karten, Gotha, J. Perthes, 1862.)

)̂ Capt. W. H. Smyth, Plan of the Maltese Islands (Engl. Admi- 
ralitats-Karte). Mst. 1:94.000. London 1823.

Engl. Admiralitats-Karte Kr. 2249: The Island of Malta from 
Valetta to Marsa Scirocco. Mst. 1:24.400. London 1854.

Engl. Adrairalitiits-Karte Nr. 2623: Comiuo Channels. Mst. 1:24.400. 
London 1858.

*) Plan of the Islands of Malta and Gozo. Surveyed by Lieut. 
J. W. VTorsley, R. E ., in 1824 and drawn at the Royal Engineer’s 
Ofhce, La Valetta; engraved in 1856 at the Ordnance Map Office, 
Southampton, under the direction of Lieut. Col. James. Mst. 1:31.680.

’) Engl. A dm iralitats-K arte Nr. 194: Malta and Gozo Islands, 
surveyed by Mansell, Wilkingon, Drew, Stokes & Millard under the 
direction of Capt* Graves and’ Spratt. Mst. 1:62.000. London 1864.

141.220 Seelen, also die enorme Volksdichtigkeit von mehr 
als 20.000 Personen auf 1 Quadrat-Meile haben.

Bei diesen Bemerkungen fiber die hauptsachlichsten 
Quellen zu unserer Karte sei erwahnt, dass wir dieselbe, 
ausser an H. Duveyrier, an einige der hervorragendsten 
Franzosischen Geographen zur Revision fibersandten, so an 
V.-A. Malte-Brun, Vivien de St.-Martin u. s. w.

3. Topographie des Mittellfindisehen Meeres.
1. NomenUatur. — W enn, es auch eine Unmasse das 

Mittelliindische Meer enthaltender Karten aller Art giebt, 
so findet man auf ihnen. Dank der fabrikmiissigen Karten- 
produktion im Allgemeinen, eine nur fragmentarische und 
unsystematische Nomenklatur selbst ffir die wichtigeren 
Bestandtheile dieses so reich gegliederten, so wichtigen und 
so lange bekannten Meeres. Man sieht sehr unrecht ge- 
wohnlich nur ein Paar der um die Italienische Halbinsel 
gelagerten Meerestheile benannt, wahrend doch die ubrigen 
den Geographen und Seeleuten v(ie den Anwohnern eben so 
gelaufige Namen tragen; auf keiner uns bekannten Karte 
vermochten wir mehr als 4 Namen ffir diese Westhalfte 
des Mittelmeeres aufzufinden, wahrend die nothdfirftigste 
Nomenklatur deren mindestens 10 aufweist.

Wir haben nach sorgfaltiger Prfifung der besten Au- 
toren ') und in Ubereinstimmung mit ihnen ein moglichst 
einfaches, die gelaufigsten und bekanntesten Namcn adop- 
tirendes und mit den naturgemassen topographischen Grund- 
zfigen harmonirendes System in unserer Karte angenommen, 
nach welchem diese Westhalfte des Mittelmeeres in 5 Doppel- 
becken zerfallt; das Balearisch-Iberische, das GalHsch-Sar- 
dische, das Ligurisch-Tyrrhenische, das Adriatisch-Ionische 
und das Sicilische und Syrten-Becken.
Das Iberische Meer reicht von der Strasse von Gibraltar 

im Westen bis zum Meridian der ostlichsten Balearen- 
Insel (also etwa 2° Ostl. L. v. Paris) im Osten, von 
der Sudostkfiste Spaniens und den Sfidkusten der 
Balearen im Norden bis zu den Kfisten von Marokko, 
den Algerischen Provinzen Oran und Algier im Sfiden. 

Das Balearische Meer, zwischen den Balearen und der 
Nordostkfiste Spaniens.

Das Gallische Meer, zwischen den Kfisten Frankreichs, 
Corsica’s, Nordwest-Sardinien, Menorca und dessen 
Parallel, 40° N. Br.

Das Sardische Meer, zwischen dem 40. Parallel im Korden 
und der Kfiste der Algerischen Provinz Constantine

’’) Die beste und praciseste Information fiber diesen Gegenstand 
in einem e»nzigen Werke ist zu finden in dem ,,Iehrbuch der Oceano
graphic zum Gebrauche der K. K. Marine-Akademie” von Dr A Jilek 
Wien 1857.
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im Siiden, dem Meridian von Menorca im Westen und 
dem von Sardinien (etwa Cagliari, also 7° Ostl. L. 
V. Pai’is) im Osten.

Bas Ligurische Meer, zwischen Genua, Corsica, Elba u. s. w. 
Bas Tyrrhenische Meer, zwischen Elba und Sicilien u. s. w. 
Bas Adriatische Meer, getrennt durch die Strasse von Otranto 

von dem
lonischen M eer, im Siiden bis zu dem Parallel der siid- 

lichsten lonischen Inseln und dem der Maltesischen 
Inseln, 36° N. Br.

Bas SiciUsche Meer, zwischen Sicilien, den Tunesischen 
Kiisten und den Maltesischen Inseln, vom Parallel 
der Agadischen Inseln (38° N. Br.) im Norden bis 
zu dem der noeh zu Sicilien gehdrigen Insel Lampedusa 
(35|^° TA. Br.) im Siiden.

Bas Syrten-Meer, siidlich vom Sicilischen und lonischen 
Meer, die Kleine und Grosse Syrte umfassend.

2. Tog>ographie und Tiefenverhdltnisse des Mittellandischen 
Seelodens. — ■ Als vor sechs Jahren drei vollstandige, aber 
erdichtete und falsche Schichtenkarten vom Mittellandischen 
Meere publicirt wurden, haben wir gegen ein fiir die Geo- 
graphie so schadliches, in keiner Weise nutzbringen^es Ver- 
fahren offen protestirt'), unser Protest war aber noch nicht 
laut genug, um die bdsen Folgen solcher Art Karten zu 
verhiiten, denn erst kiirzlich fanden wir in H. Stahl’s 
,,'Wasserwelt” )̂ die hauptstachlichste derselben mit ihrem 
falsehen.und ersonnenen Inhalt getreulich kopirt und re- 
producirt.

IJnsere bessere Kenntniss der Topographic und Tiefen- 
verhiiltnisse des Mittellandischen Seebodens datirt erst aus 
der neuesten Zeit, hauptsachlich seit 1856, von welchem 
Jahre an Englisehe wissenschaftliche Seeoffiziere, wie Spratt, 
Mansell und Dayman, die grossen Sondirungen auf hoher 
See auszuftihren begannen. Bis zu diesem Augenblick sind 
nur erst mehrere einzelne Linien so sondirt, denn es ist 
eine hochst miihsame und langwierige Operation und er- 
fordert grosse Mittel; es wird daher auch noch viel Wasser 
zu Thale laufen, ehe wir so weit sind, um auch nur die 
roheste Scbichtenkarte des Mittelmeeres zeichnen zu konnen. 
Die bis jetzt ausgeftihrten Tiefenmessungen zeichnen sich 
jedoch in so fern sehr vortheilhaft vor den in grdsseren 
Oceantheilen angestellten aus, dass sie viel verlasslicher 
sind als diese, well ihre Richtigkeit durch Strdmungen, 
Wind und W etter wenig oder gar nicht beeintrachtigt 
und in allem tlbrigen die grosste Sorgfalt angewandt wurde, 
um grosstmoglichste Sicherheit und Genauigkeit zu er- 
reichen. Drei wenig bekannt gewordene Schriften ®) ent-

’) ,,Geogr. M itth .” 1859, S. 86.
) Leipzig, bei 0 . Spamer, 1864.

pra ^lansell. Deep Soundings in the Mediterranean Sea

halten ausfiihrliche Berichte und Karten iiber diese Sondi- 
rungs-Expeditionen.

tiber die Tiefenlinie von 100 Engl. Eaden hinaus lasst 
sich bis jetzt niehts Zusammenhangendes in Linien an- 
geben, wir haben daher diese Linie, welehe wenigstens alle 
seichteren Stellen gut abgrenzt, deutlich und ubersichtlich 
verzeichnet und die iibrigen einzelnen Tief-Lothungen mit 
Zahlen eingetragen, so dass unsere Karte die Quintessenz 
unserer gesammten Kenntniss des Mittellandischen See
bodens im Lichte der Gegenwart enthalt. W ir haben uns 
im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift iiber die Configu
ration des Seebodens um Italien ’) verbreitet und miissen 
uns bei dieser Gelegenheit darauf beschranken, nur die 
wichtigsten Daten zu beriihren und die Maximal-Tiefen 
anzudeuten, fiir das Detail aber auf die Karte verweisen.

Von den zehn im Vorgehenden mit Kamen bezeich- 
neten Theilen des westlichen Mittelmeeres sind das Adria
tische Meer, das Sicilische und der westliche Theil des 
Syrten-Meeres am wenigsten tief, die grosste von ihnen 
erreichte Tiefe ist 722 Eaden, alle iibrigen Meere fallen 
bald zur Tiefe von 1000 Eaden und dariiber hinaus ab 
und erreichen stellenweis mehr als 2000 E. Das Ibe- 
rische Meer hat durchschnittlich, d. h. in seinen meisten 
Theilen, 1000 bis 1500 E. und erreicht 10 Deutsche 
Meilen NNO. von der Stadt Algier 1585, welehe Tiefe es 
konstant in derselben Eichtung 10 Deutsche Meilen weit be- 
hauptet. Das Balearische Meer hat etwas weniger und erreicht 
9 Deutsche Meilen ndrdlich von Menorca seine grosste Tiefe 
mit 1339 ,E. Yon der Tiefe des Gallischen, Ligurisehen 
und Tyrrhenischen Meeres wissen wir so gut wie gar 
Niehts, im letzteren fand man 15 Deutsche Meilen siid- 
bstlieh von Cagliari 1025 E.

Es ware eine leichte Aufgabe fiir Franzdsisehe See
offiziere, dem Beispiel ihrer Englischen Kameraden nach- 
zueifern und wenigstens das „Gallische” Meer einmal 
ordentlich auszulothen.

Im Sardischen Meere wurden 14 Deutsche Meilen nord- 
lich von Bougie 1575 F. gelothet; die grosste Tiefe im 
Adriatischen Meere, nordostlich von Bari, ist 565 F., im 
Sicilischen Meere, 7 Deutsche Meilen nordlich von der
I. Linosa, 714 F., 4 Meilen nordostlich des Afrikanischen 
Kaps Addar 722 Eaden.

Die neuesten Englischen Tiefenmessungen sind im 
Syrten-Meer, sudlich von Malta, angestellt; aus ihnen ergiebt

E ast of Malta, in 1856 and 1857. Printed for the Hydrographic Of
fice, Admiralty, July 1857. (Nicht im Buchhandel.)

Mansell, Deep Soundings between Alexandria, Ehodes and Smyrna. 
1857. (Nicht im Buchhandel.)

Dayman, Deep Sea Soundings in the Bay of Biscay and Mediter
ranean Sea, 1859. London, Potter, 186Q.

•) „Geogr. M itth.”  1863, S. 233 ff.

    
 



A . Peterm ann’s neue Karte vom MIttellandischen Meer tind Nord-Afrika (westliches Blatt). 189

sich die genaue Lage der 100-Faden-Linie, die als Grenze 
einer von der Kleinen Syrte 45 Deutsche Jileilen weit nach 
Osten sich erstreckenden flachen Zunge auftritt, die seich- 
teste Stelle in der ganzen Westhiilfte des Mittelmeeres, 
nnd eine genaue Fortsetzung jenes mehr und mehr ver- 
sandenden Depressions-GeMets der Wiiste Sahara, Tvelche 
in der allgemeinen Eichtung und Lage des 34. Parallels 
sich gegen 60 Deutsche Meilen weit ins Land erstreckt und 
dort im Schott Melghigh noch unter dem Seeniveau liegt. 
Eine ganz neue Entdeckung ist auch die nach dem Konigl. 
Gro^s-Britannischen VermessungsschitF „Medina” (welches in 
den neueren Aufnahmen des Mittelmeeres eine so wichtige 
Kolle spielt) benannte, 16 Deutsche Meilen siidostlich von 
Malta helegene Medina Bank mit nur 74 Faden; ostlich 
von dieser Bank nimmt das lonische und Syrten-Meer 
rasch an Tiefe zu und unter der Breite von 36° N. findet 
sich nach wiederholten Messungen in einer ausgedehnten 
Linie die Tiefe von 2150 Faden oder 12.900 Engl. Fuss, 
die grosste Tiefe, die man bis jetzt im Mittelmeer west- 
lich vom Meridian von Otranto gefunden hat.

4. Grenzverhaltpisse und A real der Nord-Afrikani- 
schen Staaten.

Die Grenzverhaltnisse dieser Lander sind zwar fast 
durchweg ziemlich unsicherer Natur, und wo sie noch 
leidlich genau bestimmt werden konnen, sind es nicht 
Grenzen im Europaisehen Sinne, fest markirt, mit Grenz- 
steinen und Schlagbaumen-; wollte man sich jedoch aus 
diesen Griinden bestimmen lassen, die Grenzen nicht deut- 
lich und scharf anzugeben, so wiirde man hier wie in den 
meisten ausser-Europaischen Gebieten den geographischen 
Begriff eines Landes ganz undefinirt lassen miissen, denn 
die meisten sind mehr oder weniger in ihren Grenzver- 
haltnissen aius einem oder dem anderen Grunde unsicher. 
Tragt man aber in den verschiedenen Fallen ,den Gesammt- 
verhaltnissen gebiihrende Kiicksicht, so wird man in rich- 
tigem Sinne verstehen, was solche Grenzen bezeichnen 
sollen und konnen. Wie verschieden daher auch die Gren
zen sein mogen, wie wir sie gegen bisherige Karten z. B. 
fiir Marokko und Algerien angenommen haben, so ist mit 
ihnen ein bestimmter Begriff verbunden, den man zum 
richtigen Verstandniss der Grenzen kennen muss, um so 
mehr, da er bei beiden Landern nicht derselbe ist, sondern 
mit den jeweiligen Verhaltnissen in genauer Beziehung 
steht: die Grenze von Marokko bezeichnet das Gebiet, wel
ches weniger von dem Sultan des Landes als von den 
verschiedenen Stammen der Marokkanischen Mohammedaner 
beherrscht wird, wahrend bei Algerien das begrenzte Gebiet 
umgekehrt nicht sowohl von den eingebornen Stammen als 
von dem Franzbsischen Militar beherrscht wird; dort driickt

die Grenze also die geistliche Oberhoheit, hier die Militiir- 
gewalt, das Faustrecht des fremden Eroberers, aus.

Die siidlichste Grenze von Marokko reicht bis zum 
Ssakiet-el-Hamra, einem (naturlich nur periodischen) Eeben- 
fluss des Wadi Draa; nach Bu-el-Moghdad’s jiingster Beob- 
achtung von 1861 bildet diese Thallinie die Grenze zwischen 
Tiris und den Marokkanischen Tributar- oder Dependenz- 
Staaten. Die Ostgrenze Marokko’s ist fiir ihren nbrdlichen 
Theil im Tell und in den Steppen vertragsmassig mit 
Frankreich festgestellt, so dass die Ortschaften Isch und 
Figig noch zu Marokko gehoren ’); in der Sahara ist die 
Grenze am besten auf den Meridian des 3° W. L. v. P. 
zu legen, wie aus den bereits im Vorgehenden citirten 
Berichten Colomb’s zu schliessen ist. Es werden auf diese 
Weise die Oasengruppen von Tuat vollstandig von Ma
rokko abgeschnitten, die aber auch aus keinem Grunde als 
zu Marokko gehorig angesehen werden konnen. Schon vom 
Atlas - Gebirge an sind die grossten Theile des Landes 
mehr oder weniger unabhangig vom Sultan und zahlen 
keinen Tribut, sondern erkennen den Sultan nur als geist- 
liches Oberhaupt a n , so das obere Wad Sus, Dsehesula, 
Wad Nun, das grosse Gebiet des Wad Draa u. s. w. Wir 
konnen hier nicht ins Einzelne gehen und das Einzelne 
nach den Gewahrsmannern ausfiihrlich erortern, sondern 
miissen auf die Karte verweisen, auf der wir diese Yer- 
haltnisse iibersichtlich dargestellt haben. Ndrdlich vom 
Atlas ist das Gebiet der Saaeres zwischen den beiden 
Hauptstfidten,, Fes und Marokko, am meisten unabhangig 
und der direkte, durch dasselbe hindurch fiihrende Weg 
kann noch heut zu Tage nicht einmal von den Karawanen 
des Sultahs eingeschlagen werden, ohne angefallen und 
beraubt zu werden )̂.

Die Grenzen Algeriens sind nach den offiziellen Franzo- 
sischen Karten und zum grossen Theil nach den brief- 
lichen Angaben H. Duveyrier’s eingezeiehnet, nach denen die 
Franzdsische Herrschaft gegenwartig weit in die Wiiste — 
bis dicht an Ghadames, iiber El Golea und bis Gurara, 
also bis an die Tuareg - Grenze — reicht ®). Die siid- 
lichsten der eigentlichen Franzdsischen Posten oder der von 
Franzdsischen Soldaten besetzten Punkte liegen zwar weit 
im Norden von dieser Grenze, wie Geryville, El Aghuat,

b Diesen Vertrag zwischen Frankreich und Marokko s. Benou, 
Description geogr. de I’empire de Maroo, p. 459 if.

2) Brief Yon Gerhard Kohlfs aus Wessan in Marokko Tom 
24. April 1864.

b  ,,Algerien reicht gegenwiirtig bis Gurara (Tuat), denn wenn auch 
die nordlich von diesen Oasengruppen liegenden Sanddiinen unbewohnt 
sind, so werden dieselben nur  von Algeriscben Karawanen durchzogen. 
Zur Provinz Oran gehoren: Metlili, £1 Golea und IVargla; zur Provinz 
Algier: Tadschemut, Ain Madhi, Ghardaja, £1 Gerara; zur Provinz Con
stantine; Dsiua, Lekkas, £1 ’Aliya.” (Auszug aus einem Brief H. Du
veyrier’s d. d. 26. Januar 1864.)
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Biskra u. s. w., alleiii es unterliegt keinem Zweifel, dass 
die Franzosen Herren dieses weiten Gebiets sind und stets 
sein kdnnen, sollte sich irgend ein Theil desselben rebellisch 
zeigen; der jetzige Aufstand ist, beilaufig gesagt, mehr im 
Norden (ja zum Theil ganz in der Nahe der Kiiste) als im 
Siiden des Landes.

Die administrative Eintheilung des Tiirkischen Bascha- 
liks Tripolitanien ist nach offizieller Mittheilung ') in 
5 Li was: Bengasi und Derna, Homs, Dschebel und Ghu- 
rian, Ghadames, Fessan, jede unter einem Kairaakan ste- 
hend, von denen der von Fessan den Pascha-Titel fiihrt.

Nach den so angedeuteten Grenzen haben w ir, auf 
Grund unserer Karte, das Areal von Marokko, Algerien 
und Tunesien planimetrisgh berecbnet, sowohl nach der 
politisch-administrativen Eintheilung als nach den in kultur- 
historischer Beziehung so wichtigen und auf unserer Karte 
ebenfalls durch Kolorit bezeiehneten natiirliehen Zonen: 
Tell (Kulturland) mit permanenten Flusslaufen; Steppen 
mit Vegetation aus Gras und Strauchwerk, in den Fluss- 
rinnen meistentheils Wasser; Sahara oder Wiiste, abwech- 
selnd aus Sanddiinen, nacktem Fels und Oasen bestehend, 
in den Wadis nur gelegentlich Wasser. Die Zahlen der 
Deutschen Quadrat-Meilen sind auf 10, die der Hektaren 
auf 1000 abgerundet.
Sullcmat Marokko: D. QMeilen.' Hektaren.

Die Tribut zahlenden Gebiete . . 6.930|38.045.000
Die mehr oder weniger unabhangigen,

keinen Tribut zahlenden Gebiete . 5,280:28.987.000

Franzdsuche Kolonie Algerien: 
Provinz Oran 
Provinz Algier .
Provinz Constantine .

Tilrhisches Baschalik Tunesien

12.210 GUI. 67.032.000 H.

5.260'28.876.000 
1.840 10.101.000 
5.050 27.724.000

12.150 QM. 66.701.000 H.

2.150 QM. 11.804.000 H.

Telh
Marokko . 
Algerien: .

Pr. Oran 
Pr. Algier 
Pr. Constantine 

Tunesien .

680 QM. 3.733.000H. 
610 „  2.800.000 
750 „ 4.117.000

3.580 19.654.000 
1.940 10.650.000

510! 2.800.000
6.030 QM. 33.104.000 H.

’) „The Regency of Tripoli extends longitudinally from Biban, 
11° 20' 23" L. E. of Gr., to Mafsa Silhoum, 25°, latitudinally 
from the Mediterranean to the edge almost of the Northern Tropic. 
Prom Marsa Silhoum the chain of the great Akaba runs almost due 
South and forms a natural frontier between Tripoli and Egypt. The 
Regency is divided into 5 Livas: Bengasi and Derna, Homs, Ghebel 
and Ghurian, Ghadamis, Fezzan, but do demarcate the boundaries of 

ese administrative divisions is utterly impossible. Such is the igno- 
rance o the local authorities, not only of cartography, but of every 
if science save the extortion of revenue, that I  question
■hiTTi — ° ^f hem — were the Map of the Regency unfolded before 
lotinn ^ finger on his place of residence. The popu-
des Gross-Britann™ ^ million.” (Auszug aus einem Brief
T rIpoirr7 . Febr ils 'a o

Steppen:
Marokko . 
Algerien; . ,

Pr. Oran 
Pr. Algier 
Pr. Constantine 

Tunesien .

D. QMIn. Hektaren.
. 1.230 6.753.000
. 2.770 15.207.000

.170 QM. 6.423.000 H.
670
930

Sahara:
Marokko .
Algerien: .

Pr. Oran .3 .410  
Pr. Algier . 660
Pr. Constantine 3.3 70 

Tunesien .

3.678.000
5.106.000

18.720.000 
3.623.000

18.501.000

720; 3.953.000
4.720 QM. 25.913.000 H.

7.400A0.625.000 
7.400 40.844.000

920 5.051.000 
15.760 QM. 86.520.000 H.

5. Die Hohenverhaltnisse N ord w est - A frika’s.
Wir stellen die auf unserer Karte enthaltenen Hbhen- 

angaben bier zusammen in Pariser Fuss.
Marokko.

Dschebel Miltsin 10.700 Bergkuppe in Dschesnla,
Dschebel Anna . , 6.773 ostlich von Isgeder 3.663
Bergkuppe im E r Rif, sildl. Bergkuppe sUdl. von Snera 2.715

von Pagasa . , 5.790 Dschebel el Hadid 2.160
Bergkuppe im E r Rif, slid- Semira 1.120

westlich von Badis • 5.485

Algerien, Provinz Oran.
G^ryville . , 4.178 Salzsee ostl. v. E l Hedded 1.693
Steppeostl.v. Schott elGharbi 3.673 Hassi Dhomran 1.659

3.476 Metlili 1.555
Saida 2.740 Hassi Sirara 1.395
E l Abiod Sidi S.cheich 2.650 El Golea . ,1.238
Bresina 2.565 Salzsee ostl. v. E l Hedded 1.237
Kerua 2.355 Tumiet 470
E l Hassa . 2.293 §elselet Asal 380
Benut 2.235 Selselet Dsanun 380
E l Mengub , 2.127 Dscheribei 350
Warda 2.096 Wargla 323
Bu Arua . , 2.022 El Hateb . 280
Sebeihi , 1.908 Tarfaja 250
Mitilfa • 1.752

Provinz Algier.
Dschebel Dscherdschera 7.132 Tilgemt 2.247
Anhohe siidl. von Dschelfa 4.017 Dhaik Namus . 2.112
Dschelfa . , 3.593 Berrian 1.684
Amora . 3.155 Ghardaja . 1.632
Boghar 2.986 El Atef 1.508
Anhohe siidl. v. E l Aghuat 2.710 El Gcrara 970
Anhohezw.Tilgemtn.Berrian 2.523 El Atbia . 370
E l Aghuat 2.400 Ngussa 110

Provinz Constantine.
Dschebel Scheliha 7.142 Dra el Kesin 520
Dschebel Mhammel . 7.130 E l Wad 415
Gr. Babor 6.226 Biskra 385
Dschebel Geriun 5.316 > Bir Ghardaja 373
Tebessa 3.325 ! Bir Mescheib 185
Batna 3.186 ; Tuggurt 157
Ain Beida . 2.463 j Tamerna 120
E l Kantara 1.592 Urtana 43
Punkt 6 D. M. nordlich von Msakka-Sidi-Chlil —24

Ghadames 991 Merhajar (am Schott Melghigh) — 64
Punkt bei E l Maadheraa 767

Dschebel Mechila 
Saghuan .

Tunesien.
4.448 ■ Dschebel Ghorra 
4.014 .

3.694
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Tripolitanien. Gatron 1.030 Punkt westlick von Tessaua 845
Castel Dschebel 2.195 I Matker 1.103 Harmaua . 1.012 i Ederi , , 845
Sintan . . . . 2.059 1 Melgkra . 1.022 Medsckdul 986 1 Sella . 671
Punkt sudwestl. v. Ssinaun 1.693 1 Taboniek .' 1.000 Sokna 972 Wadi-e-Sohati bei Ederi 666

„  bstl. von Ssinaun . 1.588 ! Misda 955 Wau-kbir . 896 ; Bir el Hassi 653
Hochster P k t. der Hammada 1.470 , Beni Olid 868 Wadi Tigidaefa 863 ; Bondschem 191
E l Mekessem . 1.136 Zwiscken Misda u. Taboniek 485
Ghadames 1.127 ' Gebiet der Imoscbagh.

Fessan. Kasr el Dschenun 2.250 ’ Cbanfussa . 1.060
Sudah (d. i. Sckwarze Berge) 2.027 : El Gaaf . 1.300 Tarurit-Plateau 2.140 i Tair . 1.030
W adi Elghomude 1.716 Sebka 1.296 , Wadi Tarat 1.470  ̂ Ain Tabelbelt . 1.010
Fughaa . . . . 1.580 ^Um-el Abid 1.274 Interga 1.430 Tanesruft . 960
Suiia . . . . 1.580 Wadi Elauen 1.268 Wadi llisi 1.340 i Schabet .el Biod 890
Harutsch el issued . 1.557 ; Tayta 1.210 Wadi Ikan 1.300 i Timassauin 880
Bir Godfah 1.539 1 Temissa . 1.166 Gkat 1.270 1 El Biod . 750
Brunnenzw. Sekkau. Gko'dwa 1.490 1 Bir-Tafiuk 1.139 Wadi Tadscheran, 1.270 1 E l Gassi . 750
Gkodwa . . . . 1.450 Dscherma 1.120 Wadi Tanefock 1.100 „ „ . 620
Mursuk . . . . 1.400 ! Bir Tar . 1.041 Ain-el-Hadscbadsck . 1.080 1 Ain el Teiba 540

Geograpliische Notizen.
E in  a lter G eograph iib er  w a sserg efiillte  H oh len  am Harz.

Von l)r. Langhavel.

Beim Durchlesen der Abhandlung iiber den Hungersee 
in den „Geogr. Mitth.” 1864, Heft II, fiel mir beifolgende 
Notiz aus „M. Johannis Praetorii P. L. C. neue Welt- 
beschreibung von allerley Wunderbarliehen Menschen” 
(Magdeburg, in Verlegung Johann Liiderwalds Buchhand- 
lers, 1666) ein, welche durch Vergleich mit anderen 
am Harze befindlichen Hohlen und auch dadurch inter- 
essant ist, dass fur den Hungersee schon damals die Periode 
von 6 bis 8 Jahren angegeben wurde, wie man sie jetzt 
in den geographischen Biichern findet.

„Pag. 88: Von wunderliehen Hblen und Lbchern unter 
der Erden. vide Zeilerum im Handbuche part. 1. p. m. 455. 
Ex Epist. 551. 590. Topograph. Hassiae etc. 6 & 16. Davon 
kan angehbret werden Zeiler. Tom. 2. Epist. 51. p. m. 872. 
Nicht weit von Gruningen im Halberstiidtischen ist im 
flachen Felde ein sehr tieffes gantz felsisehes Loch, gleichwie 
ein mit Fleiss ausgemaureter Brunn, in welchen, so man 
einen Stein wiirfet, man denselben iiber lang ins Wasser 
fallen hbret, und rauschet das Wasser unten stetig wie ein 
starck fliessender Strom. Etwas weiter hinauff gegen dem 
Walde, der Hackel genannt, ist noch eine andre Art eines 
Erdfalls, gantz voller W'asser, und doch drauff von Rohr 
gewachsene schwimmende und gleichwohl gantz grundlose 
Mater, auff welcher stets viel Enteh liegen: So man aber 
deren etliche schiesset, seyn sie doch wegen der unermess- 
lichen Tieffe und Grundlosigkeit nicht zu bekommen.

Confer eundem pag. 871. d. 1. von einem andern Wasser 
nicht weit von Eossla in der gulden Awe in Thiiringen, 
so etwan alle 6 oder 8 Jahr aus der Stein Klippen hervor 
komt, mit grossen Karpen, da doch kein Mensch M'eiss 
woher” u. s. w.

H e h n er sen ’s K e is e  d u rch  d ie n ord lich e M ongolei.

Die Sibirische Sektion der Eaiserlich Russischen Geo
graphischen Gesellschaft, welche ihren Site in Irkutsk ha^ 
entwickelt unter ihrem jetzigen Prasidenten A. Sghibneff

eine lebhafte Thiitigkeit. Ausser der Fortsetzung ihrer seit 
1858 unterbrochenen Memoiren geben davon eine Menge 
von ihr unternommener oder angeordneter Arbeiten Zeug- 
niss, uber welche der Compte-rendu der Gesellschaft fiir 1863 
Bericht erstattet. Den meisten Hutzen fur die Geographie 
verspricht aber eine Expedition, welche sie im vorigen 
Jahre unter Leitung des Stabskapitan Helmersen ausgesandt 
hat, um iiber Urga durch das Gebiet an den Quelltliissen 
der Selenga nach dem Kossogol zu gehen.

C ensus v o n  Oudh, 1863.

Thornton gab in seinen „Statistical Papers relating to 
India” (London 1853) die Bevolkerung von Oudh auf nur
2.970.000 Seelen an, aber schon Campbell („Modern 
India”, 1852) schatzte sie auf 5 Millionen und selbst diese 
Schatzung blieb noch weit hinter der Wirklichkeit zuriick. 
Wie „Allen’s Indian Mail” nach der „Oudh Gazette” mel- 
det, hat neuerdings ein Census der Provinz eine Einwohner- 
zahl von 8.071.075 ergeben, und zwar fiir die Bezirke 
Baraitch 2.330.500, Lucknow 2.014.822, Kyrabad 1.826.398, 
Baiswarra 1.899.355 Seelen. Der Flacheninhalt betragt 
27.890 Engl. Qu.-Meilen, so dass durchschnittlich 290 Be- 
wohner auf 1 Engl. QMeile kommen. Noch diehter sind 
indess die angrenzenden Landschaften von Benares, Alla
habad und Rohilcund bevblkert, denn hier kommen durch
schnittlich 479 Bewohner auf 1 Engl. QMeile.

' D ie  B evolk erun g v o n  B ritisch-B urm ah,

Von wenigen Theilen Indiens hat man so zuverlassige 
Angaben iiber die Bewohnerzahl als von den Transgangeti- 
schen Britischen Besitzungen Pegu mit Martaban, Arracan 
und Tenasserim, welche seit dem 31. Januar 1862 zu der 
Provinz „British Burmah” vereinigt sind. Dort wird all- 
jahrlich ein Census der ganzen Bevolkerung abgehalten 
der sieh allerdings nicht auf diejenigen Stadte erstreckt' 
in welchen statt der Kopfsteuer eine Hausersteuer erhoben 
wird, aber auch die Bewohner soleher Stadte werden von
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Zeit zu Zeit gezahlt und die Volkszahlen der Jahres- 
berichte gelten daher als im Wesentlichen genau.

Der erste Verwaltungsbericht iiber die vereinigten Pro- 
vinzen in dem Blue Book iiber den moralischen und mate- 
riellen Fortschritt Indiens im Jahre 1861—62 enthalt fol- 
gende Angaben:

kSeelenzahl. Areal in 
Engl. 
QMln.1859. 2860. 1861.

Pegu . . . . 948.371 1.041.340 1.150.189 34.290
Tenasserim . — 332.542 371.402 i 38.000
Arracan ^ ' — 376.306 ! 17.780

Britisch-Burmah ! — — 1.897.897 II 90.070

Die bedeutende Zunahme der Bevolkerung in Pegu hat 
ihren Grund in der stetigen Einwanderung vom Burmesi- 
schen Gebiete her.

Nach den Nationalitaten vertheilt sich die Bevolkerung 
wie folgt:

National! tiiten. ! Pegu. j Tenas- j 
serim. | Arracan. Britisch-

Burmah.

Europaer und deren Nach- 
kommen 1.252 : 1.146 164 2.562

Burmesen, incl. Arracanesen 
und Takings j 886.264 i 211.594 301.329 1.399.187

Karenen . . . . ; 184.006 100.358 62 284.426
Schans und Tounghus ' 24.892 18.144 3.892 46.928
Chinesen 2.001 , 8.118, 135 10.254
Kbyengs . . . . j 16.647 1 —  ; 20.183 36.830
Indier . . . . 1 17.907 1 28.73l' 26.841 73.479
Mohammedaner aus Burmah —  ! --- i 19.343 19.343
Sonstige Volkerschaften . 17.220 ; 3.31l' 4.357 24.888

Summe :1.150.189 ' 371.402 376.306 1.897.897
Ausser den hier aufgezahlten Karenen leben 62.326 Berg- 

bewohner dieses Stammes im Distrikt Toungu.

G old- u n d  S ilb erp rod u k tion  d er Erde.

Die gesammte Goldproduktion der Erde seit dem Jahre 
1500 bis 1848 wird nach annahernder Schatzung auf un- 
gefahr 8.900.000 Pfiind oder 4094 Millionen Thaler an 
Werth angenomm§n. In den letzten 15 Jahren sind nun 
nieht weniger als 5 Millionen Pfund Gold oder etwa 
2300 Millionen Thaler an Werth hinzugekommen, bei 
weitem das Meiste aus Kalifornien und Australien, denn 
es betrug die deklarirte Goldausfuhr aus Kalifornien bis 
Ende 1863 an Gewicht 2.012.000 Pfund, an Werth 
925.520.000 Thaler, diejenige aus Australien und Keu- 
Seeland 1.701.700 Pfund oder 779.630.000 Thaler.

Die gesammte Silberproduktion wahrend des Zeitraums 
von 1500 bis 1848 ist nach iihnlicher annahernder Schatzung 
zu 2950 Millioifen Pfund oder dem Werth nach zu 
8850 Millionen Thaler angenommen worden und der Zu- 
wachs wahrend der letzten 15 Jahre betragt etwa 3 3 | Mil
lionen Pfund an Gewicht oder ungefahr 1000 Millionen 
Thaler an Werth. Die Silberproduktion ist iibrigens merk- 
lich im Steigen begriffen und dlirfte gegenwartig auf etwa 

5 Millionen Thaler jahrlieh anzunehmen sein.
(Bremer Handelsblatt.)

T e m p era tu r -B eo b a ch tu n g en  a u f  dem  U nteren  N il.
Von B . Waitz v. Eschen.

Auf einer Reise in Agypten ging ich den Nil bis 
Wadi Haifa hinauf und fertigte folgende Temperatur-Tabelle 
an, indem ich drei Mai am Tage die Grade nach Reaumur 
gewissenhaft notirte; das Thermometer Hess kaum Etwas 
zu wiinschen iibrig, wie solches sich nach meiner Riick- 
kehr bei Vergleichung mit einem normalen Instrumente 
ergab.

i In  der
Sonne. = § 1

Mon at. Tag. Morgens Mittags Abends Mittags Bemerkungen.
7—8 Uhr. 12—1 U. 7 Uhr. 12—1 U. 1 ^

Febr. 11. - — +11 Buiack.
n 12. +  7 +15 13 - N.
11 13. 10 14 i i j 1 N. Minieh.
11 14. 1.5J 13^ + 22 NW.
it 15. 7 16 15 19 !I S. 1 Trinkw asser aus dem

1 Thontopfe +6^®.
11 16. 7 20 15 26 S. 1
11 17. 6 181 17 30 s. 1 Beni-Hassan.
11 18. 7 20 16 28
11 19. 7 18 ! 12 N. Sint.
11 20. 10 19 ; 15 23 Nil-W^asser fi-UhSU.

+  12'*, Mittags 1 U.
+  13".

11 21. 11 21 ; 13 29 N.
It 22. 9 14 ’ 10 N.
11 23. 19 17 S. Ilau,
11 24. 11 1.5 ; n X.
11 25. 8 17 i X.
11 26. 8 15 ! 14 X.

. 11 27. 10 17 ; 13 X. Esneh.
11 28. 8 18 15 28 X.

Marz 1. 5 S. 21 S. • 16 28 X.
11 2. 7 S. 22 S. I  IT 32 X. Ombo.s.
11 3. 10 s. 22 18 31 N. Assuan Abends.
11 4. 12 N. 22 S. 19 N. 25 Philae und
11 5. 12|- N. 22 N. 18 S. 26 Calabschi.
11 6. 13 N. 21 N. N. 29 Uakkeh, Maharakka.
It 7. 13 N. 21 N. 19 N. 30 8ebua.
11 8. 12 N. 221 N. 19 N. 30 Mittags Korosko.
It 9. 13 N. 27 N. 20 N. 35 Fruh D er, Abends

Ibl'im.
It 10. 14 27 W. 21 38 Mittags Toskeh, Abu-

Simbel.
It 11. 13 |N . 23 N. 19 30 Friih Sehra, Mittags

W adi Haifa.
11 12. 12 N. 27 N. 21 38 W adi Haifa.
11 13. 12J 27 N. 22 43 A bu-S im bel, Wtt-

stensand -i-42°.
11 14. 12 21NW. 24 26 [ Ibrim , Abends Ko-

' rosko.
11 1.5. 14 22 N. 25 29 1 S eb u a , Abends

Dakkeli.
11 16. 11 22 K. 24 25 ; Mittags Calabschi.
It 17. 13 N. 29 N. 24 45 • Friih Dabod, Nil-

AVasser -f-17®.
” 18. 15 30 21 1 46 : Philae.
11 19. 12 27 S. 23 ! 37 Friih Ombos, Silsileh.
» 20. 14 N. 21 N. 21 N. 31 Frtih Edfu.
ti 21. 12 N. 20 N. 20 30 Friih Esneh.

22. 15 23 23 40 Friih Luksor.
23. 15 23 23 44 Luksor.

11 1 24. 18 29 21 triibe. I.*iik.sor.
It 1 25. 16 21 18 triibe. Luksor; Abends

Xordweststurm.
It 26. 13 21 K. 18 32 Kenneh.
11 27. 10 N. 24 N. 16 N. 36
11 28. 10 23 SW . 20 N. 37 Kenneh, Abds. Hau,
It 29. 14 XW. 24 NW. 18NW. 29 Mittags Girgeb.
11 30. 10 N. 24 NW. 14 NW. 29 1 Abends Fkmini.
11 31. S ' 18 N. 15 30

April 1. 9 19 N. .17 30 . Sint, Abds. ilonfalut.
2. 7 N. 21 N. 16 N. 32

11 ' 3. 8 N. 17 N. In N. 21 Beni-Hassan.
» 4. 9 N. 17 N. 15 N. 1 23 1'
11 5. 7 N. 16 N. 17 N. ! 22 ■
» 6. 8 N. 16 N. 14 N. j  24 J?eni-Suef.
.. 7. 9 18 1 24 I Mittags S akkhara;

1 Abends und die; folgende Xacht
1 1 Regen.

Da wo keine Windrichtung angegeben, herrscbte IVindstille.
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Geograpliische Literatur.
■ ftA F R IK A . *

A lgerie , E ta t actuel de V —  , p u b lie ^ ^ r^ s  les documents offi-
ciels par ordre de Son Exc. le marech^^M issier, sous la direction 
de M. Mercier Lacombe. 1863. Gouvernement general de I’Algerie. 
8®, 132 pp. Paris, impr. imperiale, 1864.

Algerie, Tableau de la situation des etablissements fran^ais dans I’Al- 
gerie en 1862. GouTerneraent general de TAlgerie. 4®, 427 pp. Paris, 
impr. imper., 1864. ^

Andree, K .; Kulturgeograpbisobe Erlauterungen zur Karte von Nord- 
west-Afrika. (Globus, 5. Bd., SS. 270—275, 299—304, 329—335, 
363— 367.)

Behandelt hauptsacblich die ethnographischen und socialen Verhaltnisse in 
der "Westbalfte von Nord-Afnka. Neger, Abolitionisten und Missionare koramen 
auch diess Mai schlecht weg. Verwundert hat uns eine Aeusserung des ge- 
lehrten Verfassers, wonach er — ein zweiter Cooley — die Identitat des Liambai 
mit dem Zambesi noch immer stark bezweifelt. Die beigegebene Karte von 
Ravenstein, ein Blatt aus Meyer’s Hand-Atlas, zeigt die wichtigeren Reiserouten 
und kann als eine brauchbare Uebersichtskarte geriihmt werden, bietet aber 
weder in der Bearbeitimg noch in der technischen Ausfiihrung ein spezielleres 
Interesse.

An nuaire du Senegal et depcndances pour I’ann^e 1864. 12' .̂ Paris, 
Challame^ 1864. 1 fr,

Dem neuesten Jahrgang dieses Annuaire, das schon mehrmals werthvolle 
geographische Angaben enthalten hat (vgl. unter Anderem jjGeogr. Mitth.” 1861, 
S. 201), ist als Appendix ein jjRdsumd des voyages d’exploration faits au Sd- 
ndgal en 1859—61 et 60” von Marine-Lieutenant Regnault, Adjutanten des 
Gouverneurs Faidherbe, beigegeben und dieses Resume enthalt unter Anderem 
einen Auszug aus dem noch unveroffentlichten Arabischen Original-Bericht des 
Lieutenant Aliuu-Sal iiber seine Reise von Saint-Louis bis in die Nahe von 
Timbuktu (I860—1862), der sich auch in den jjNouvelles Annales des Voyages” 
(Mai 1864, pp. 179—211) reproducirt findet. Ausser den Nacbrichten uber die 
politischen Vorgangein Massina und den umliegenden Landern, von denen auch 
in den »Geofrr. Mittheilungen” (1864, S. 69) die Rede war, verdanken ivir dem 
unerschrockenen Reisenden allerhand werthvolle Notizen iiber die von ihm 
durchzogenen Landschaften und Orte; ein vollstandiges Itinerar freilich scheint 
er niclit aufgezeichnet zu haben. E r ging von Matam am Senegal nordbstlich 
nach Tagant und von da iiber W alata und Arauan bis Basikunu, welcbes etwa 
15 Lieues von Timbuktu entfernt ist, wurde dort von Hadj-Omar’s Leuten ge- 
fangen genommen und entkam nach Bakel.

Antinori, 0 .:  Catalogo descrittivo'di una collezione di Uccelli fatta 
neir interno dell’ Affrica centrale nord dalmaggio 1859 al luglio 1861. 
8 “, 147 pp. Mailand, Daelli, 1864. 6 lire.

Man weiss, dass Marquis Aiffinori bei seinen Reisen in den oberen Nil- 
Landern hauptsacblich ornitliologische Zwecke verfolgte, das vorliegende kleine 
Buch wird dalier jedenfails die wichtigste seiner Publikationen sein. E r zahlt 
dai'in ungef.ahr 2.i0 Vogelarten auf, wornnter eine ansehnliche Eeihe neuer, 
und giebt dazn ausfiilirliche Notizen iiber Fundorte, Verbreitung, Lebensweise, 
bei vielen auch Beschreibungen. In einer bangeren Einleitung berichtet er 
kurz uber seine Reisen, namentlich liber die von Chartum aus unternommenen 
Touren nach dem Bender und Rahad, nach Gedaref, am Blauen Floss bis 
Fazoglo, nach Kordofan (mit Leiean) und nach dem Bahr el Ghasal und dem 
Lande der Djur. Die letztere, die im 2 .  Erganzungsband der i.Geogr. Mitth.” 
SS. (79)—(83) beschrieben und auf Blatt 8 desselben angedeutet ist, war geo- 
grapliisch und ornithologiscb die wichtigste, besonders riibmt Antinori die so- 
eenannte Insel Moraul, d. b. die Gegend bei Nguri (7® N. Br. und 27® Oestl. L. 
V. Gr.), als binslchtlich der Ornis ausserordentlich interessant. E r bestatigt, 
dass der Weisse Fluss oberhalb des No-See’s allgemein ,.Bahr el djebel” genannt 
werde. .

Aucapitaine, Baron II.: Les Kabyles et la colonisation de 1 Algeria. 
18®, 182 pp. Alger, Bastidd (Paris, Challamel), 1864. 2^ fr.

Die Berber des Djerjera oder Kabylen (Igauauen, Suaua der Araber, von 
ag ana , Sohne des A na; Kabyl ist korrumpirt aus K’bail, d. h. Rente eines 
Bundes, von k’bila, Bund, Vereinignng), die der Pranzosischen Eroberung Al- 
geriens am langsten Widerstand geleistet haben und von den fruheren Herren 
dieses Landes nie ganz unterjoebt waren, bewohnen in 2800 Dorfern ein Areal 
von 930.000 Hektaren und bilden eine Volkerschafl von etwa 435.000 Seelen. 
W ie seit der Brobernng im J. 1857 ihr Gebirgsland zuerst genaner bekannt 
geworden is t, so hat man auch das Volk und sein hochst ausgepragtes demo- 
kratisch-repubiikanisches Gemeindewesen grlindlicher kennen gelernt. Gerade 
hierliber finden wir in dem vorliegenden Scbriftchen sehr interessante Details, 
wie auch die Geschichte des Volks in so zusamraenhangender und lichtvoller 
W eise wohl noch nicht bearbeitet worden ist wie in dem zweiten Abschnitt 
.Fesps Buches. D er eigentiiche Zvveck desselben ist aber der nach alien Seiten 
(!• ' Vnrarhiag, die Kabylen zur Kolonisation des flachen Landes imbin erorterte Vorscmag,__ besonderen Dorfern inmitten der Arabischen Bevol-Tell zu benutzen, sie innp'I'.'.np a“nzusiedeinr6enn bei all’ ihrem Unabhangigkeitssinn und ihren kriege- 
r isS e n  Eigenschaften, welche den Ruhm der Algeriscben 'nrailleure in der 
K r t a  w fein  Italien wesentlich — —  haifen Sind sie  dem Ackerhau
- , *i,«„ „ „ A  haben aus ihren rauhen Bergen den moglichsten Vortheil
r z ^ e \ “fn % w „ssL ^8 o b o n ^e tz t^

veJdi’ngen und M t 1 Karte. (Bevue
A z a n , Capit F .:  ?.otice .9 9 5 - 4 2 2 ,  Dezember

mariLme ® ’ gg^ pp. 327— 36a, Marz pp. 466— 498.)
""A nsm ^S peJai-B esobr^ i^^^^^^^^^^
zosischen Provinz Oualo inR eine ^  enth-alt, aber
Detail als die Lejean sebe bmen durch etwas veranderte Zeichnnng der
die seitdem fortgeschnttenen Autna bezeugt. Der Aufsatz behandelt:
Flusslaufe, des See’s Panid-Ioul u. s. . ® „ „
Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Belt v.

Grenzen, Bodenbeschaffenheit, Fliisse, der Panie-Foul: Klima; die eingebornen 
Neger, ihre Sitten, Sprache, Zeitrechnung u. s. w ,; Handel; die Avichtigeren 
Orte, ihre Seelenzahl, nebst historisciien, politischen und kommerziellen An
gaben; Industrie; Jagd; Fischerei; Ackerbau; nutzbare Produkte des Pflanzen- 
reichs; die wichtigeren und haufigsten Thiere; Geschichte des Landes; die 
Franzosische Organisation und Gesetzgebung daselbst; die das Land bewoh- 
nenden Fremden; Nachrichten iiber die umliegenden Landschaften und die 
Vdiker, welche mit Oualo in Beziehung stehen.

Barth, Dr. H .: Dr. ScLweinfurth’s Eeise nach Egypten und Eothen 
Meer, in Beziehung zu Miani’s projektirtem Unternchmen nach dem 
Quellgebiet des Nil. (Zeitschrift fiir Allgcm. Erdkunde, Miirz 1864, 
SS. 295—300.)

An einige briefliche Notizen iiber Dr. Schweinfurth’s Reise zum Sues-Kanal 
und seine ferneren Plane kniipft Dr. Barth Bemerkungen iiber Miani’s projek- 
tirte Expedition, welche, wie wir zu unserer Freude erselien, sowohl riicksicht- 
lich Miani’s als in Betreff der Speke’sehen Entdeckungen und der Miani’sehen 
Angriffe gegen dieselben mit unseren eigenen Ansichten vollkommen Uberein- 
stimraen.

Beijer, J . -. Journal geliouden van Port Elisabeth (Algoa-haai) naar 
Eeddersburg (Oranje vrijstaat). 8®, 38 pp. Kaapstad, Saul Salomon, 
.1862 (Groningen, P. Beijer). 35 c.

Bellay, M.-T. Griffon du ; Exploration du Fleuve Ogo-wai, c8te occi- 
dentale d’Afrique, juillet et aout 1862. Mit 1 Karte. (Revue mari
time et coloniale, September 1863, pp. 66—69, Oktbr. pp. 296—309.) 

S. „Geogr. Mitth.” 1863, SS. 448—457 und Tafel 13.
Berbrugger, L.-A.: Les Colonnes d’llercule, excursions a Tanger, 

Gibraltar, etc. 18°, 131 pp. Alger, Bastide (Paris, Challamel), 1863. 1 fr. 
Berchere, K .: Le desert de Suez. Cinq mois dans I’isthme. 18°, 

295 ^p. mit 1 Karte. Paris, Hetzel, 1863. 3 fr.
Binder, F.: Mittheilungen iiber seine Reisen im Orient nnd sein Leben 

in Afrika. 8®. Hermannstadt, Steinhanssen, 1863. • |  Thlr.
Siehe S. 168 dieses Heftes.

Bolle, Dr. C.: Die Standorte der Earrn auf den Canarischen Inseln 
pflanzen - topographisch geschildert. I. (Zeitschrift fiir AUgeni. Erd
kunde, Mai 1863, SS. 289—334.)

Burton, Capt. R. F .; Abbeokuta and the Cameroons Mountains. An 
Exploration. 2 vols. 8°, 655 pp. mit Karte und lUustrationen. Lon
don, Tinsley, 1863. 25 s.

Die erste Besteigung und Erforschung des 13.760 Engi. Fuss hohen Came- 
runs-'Gebirges an der Afrikanisclien Westkiiste durch Burton, iiber die aucb 
die »Geogi*. Mitth.” (1863, SS. 179—183) berichtet haben, wird in dem zweiten 
Bande des vorliegenden Werkes ausfiihrlich beschrieben. Dieser Band ist daber 
fiir die speziellere Kiinde von Afrika von sehr bohem "VVerth und wird in der 
Geschichte der Geographie stets seinen Piatz behaupten; aber auch der erste 
Band, welcber die Reise nach Abbeokuta zum Ilauptgegenstand hat, entbiilt 
lehrreiche Urtheile und Betrachtungen, wie es ja  immer von grossem Interesse 
ist, einen so vielerfahrenen und geistreichen Mann wie Burton iiber Menschen 
und Dinge in wenig bekannten Gegenden reden zu horen.

Carey, Miss M. L. M . F o u r  months in a Dahabieh; or, a narrative 
of a winter’s cruise on the Kile. 8°, 410 pp. mit 6 Chromolithogr. 
London, Booth, 1863. 15 s.

Chaigneau, Contre-amiral; Notice sirr Tile Saint-Vinoent (Cap-Yert).
(Annales hydrogr. 2' trimestre 1863, p. 335.)

Cooley, “W. D .: Capt. Burton and the Land of the Moon, or the Lake 
Regions. (Athenaeum, 9. April 1864, p. 610.)

Kritik versebiedener Angaben Burton’s iiber den Tanganyika-See und die 
' umliegenden Lander. Cooley behauptet, „dass die Hauptresultate von Burton’s 

Besuch der Seegegend im ostlicben Afrika, wiesie von ihm selbst berichtet wer
den, ganz irrthiimlich seien und dass er die von ilim gesamraelten unvollkom- 
menen Nachrichten in willkiirlicber Weise gestaltet babe” u. s. w., indessen ist 
die Haltung des Ganzen rubiger, ais man bei Cooley gewobnt ist, trotzdem der 
Aufsatz durch einen beftigen Angriff Bin-ton’s veranlasst war.

Corbigny, Capit. Brossard de: Extrait d^un rapport snr la riviere Mella- 
coree (Senegal). (Annales hydrogr. 2* trimestre 1863.)

Courbon, Alfr.: Flore de Tile de Dissee, mer Rouge. 8°, 29 pp. (Ex- 
• trait des Annales des sciences naturelles, 4® serie, T. 18, cahier No. 3.) 
Paris, imprim. Martinet, 1863.

Dupin, Ch.: Note snr Timportance comparee des communications entre 
Tlnde et TOccident, par les trois routes maritiifes du golfe Persique, 
du golfe Arabique et Suez, et du cap ^de Bonne-Esperance, d’aprJs 
les mouvements les plus recents de la navigation et du commerce. 
(Comptes rendus hebdom. 1864, T. LVIII, pp. 431—437.)

Mit Bezug auf den Sues-Kanal wird gezeigt, dass die Eisenbahn von Alexan
dria nach Sues auf den Gang des Handels so gut wie keinen Einiluss gehabt 
bat, dass 200 Mai mebr Waaren um das Kap der Guten Hoffnung gehen als 
durch Aegypten.

Dupre, Capit. J . : Trois mois de sejour a Madagascar. 12®, 287 pp. 
Paris, Hachette, 1863. -Vi' 3I

Der Verfasser reprasentirte die' Franzosische Regierung bei der Kronung 
Radama’s II. nnd schloss den Handelsvertrag mit demselben ab. Er schildAri 
in seinem Buche das Gesehene und Brlebte.

Duval, A.: Note snr le Gabon. (Bulletin de la Soc. d’anthropologie 
Marz—Mai 1863.) ’

Duvernois, Cl.: L’Algerie pittoresque, description, moeurs, coutumes 
commerce, etc. 18®, 333 pp. Paris, Rouvier, 1863. ’ 3 fr.’
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Duveyrier, H. : Exploration du Sahara. Les Touaregs du Nord. 8®, 
507 pp. et 25 pL Paris, Challarael, 1864.

Eipperle: Mittheiluugen aus Galabat, Abessinien. (Das Ausland 1863, 
Nr. 50, SS. 1181 — 1185.)

Missionar Eipperle von der Baseler Missions-Gesellschaft hat sich vor liinger 
ala einem Jahr mit seinetn Kollegen Hausmann in Matamma oder Methemmeh 
niedergfiiassen und giebt in diesem Briefe einige spezielle Nachrichten liber 
diescn^auptort von Galabat, besonders Uber seine Bewolmer, die grosstentlieils 
Takruris, d. h. mohammedauische Neger aus Darfur, Wadai, Bagirnii und Bornu, 
Sind, und iiber seine politische Stellung zwisclien Abes.sinien und Aegypten. 
Galabat ist dem Namen nach unabhangig, bezahlt aber 3000 Thaler an Abessi
nien und 3500 Thir. an Aegypten Tribut, jeder neue Scheich wird indessen 
entweder vom Konig von Abessinien eingesetzt Oder holt doch von dort seine 
Bestatigung und bringt den Tribut alijahrlich in eigener Person dahin, so dass 
Galabat mehr von Abessinien als von Aegypten abhangig ist.

Etablissements portugais (Les) de la c6te S.-O. de I’Afrique. (Nouv. 
Annales de la marine, Juni 1863.)

Expose des operations geodesiques executees dans la reconnaissance du 
detroit de Gibraltar et de la cote nord du Maroc en 1854 et 1855. 
8°, 19 pp. et 2 pi. Paris, Dupont, 1864.

FenzI, Prof. E .; Bericht iiber einige der wichtigsten Ergebnisse der 
Bereisung der Portugiesischen JColonie von Angola in West-Afrika 
in den Jahron 1850—1860 durch Herrn Dr. Prdr. Welwitsch. 8®, 
11 SS. Wien, Gerold, 1864. 10 kr.

Fonvielle, de; La meteorologie en'Algerie. (Revue du monde colonial, 
Januar 1864.)

Fraser, Commander A.; Memoranda and extracts of various sources 
relative to the river Juba, East Africa. (Transactions of the Bombay 
Geogr. Society, Vol. XVI, Bombay 1863, p. 78.)

Galton, P r .; The climate of Lake Nyanza. Deduced from the obser
vations of Capt' Speke and Grant. (Proceedings of the R. Geogr. 
Soc. of London, Vol. V ll, 1863, Nr. 5, pp. 225— 227.)

Siehe >,Geogr. Mitth.” 1863, S. 388.
Gelle, Lieut. -. Notice sur Porto-Novo, cote occidentale d’Afrique. (Revue 

maritime et coloniale, Marz 1864, pp. 413—430.)
Das seit Februar 3863 nnter Franzosisches Protektorat gestellte Konigreich 

Porto-Novo an der Sklavenkiiste umfasst auf der Halbinsel zwischen Lagune 
und Meer das Gebiet zwiscljen Appy und Appa (unfern Badagry) und auf dem 
Festland die weiten Ebenen zwischen dem Denham-See und dem Fluss Addo 
(auf den Karten auch Ghezo oder Yeruwa genannt) ndrdlich bis zum Gebiet 
von Okedan. Es zerfaiit in das Reich Procrah, welches den dstlichen Theil der 
genannten Ebenen am Addo entlang einnimmt, das westlich anstossende, aus 
melireren kleinen Uferlandschaften am Denham-See bestehende Reich Wheymey 
und in das siidlichere eigentliche Porto-Novo, auf dem Festland aus den Distrikten 
von Lossa, Agerah und Porto-Novo, auf der Halbinsel aus den Distrikten ■ 
von Appy, Gerebe und Appa bestehend.

Ghadames, Mission de -----  (scptembre, octobre, noveinbre et de-
cembre 1862). MM. Mircber, chef de la mission; De Polignac, capit.; 
Vatonne, ingenieur des mines; Hoffmann, doctenr; Bon-Derba, inter- 
prete. Rapports officiels. 8®, 358 pp. et 23 planches et cartes. Alger 
(Paris, Challamel) 1863.

Im Herbst 1862 ging bekanntlich eine Franzosische Gesandtschaft iiber T ri
poli nach Ghadames, um die durch Duveyrier eingeleiteten Unterhandlungen 
mit den Hauptlingen der Asgar-Tuarek durch einen fdrmlichen Vertrag abzu- 
schliessen. Sie hatte den gewiinschten Erfolg iind kehrte iiber El-Wad und 
Biskra znriick. Das W erk, worin die Berichte der hervorragenden Mitglieder 
der Gesandtschaft, Oberst-Lieutenant Mircher, Stabskapitan de Polignac, Berg- 
ingenieur Vatonne und Dr. med. Hoffmann, znsammengestellt sind, hat nach 
zwei Richtungen hin eine nicht geringe Bedeutung. Ein Mai ist es der voll- 
standige Bericht iiber ein Unternehmen, welches in der Zukunft von gross- 
artigen Folgen fur den Handelsverkehr durch die Sahara und das Eindringen 
von Europaern in den Sudan werden kann, denn die Asgar-Tuarek verpflichten 
sich durch den Vertrag, den Durchzug der Franzdsischen und Algerischen Kauf- 
leute und ihrer W aaren durch ihr Land bis nach dem Sudan zu erleichtern 
und gegen Entrichtung der herkommlichen Abgaben an die politischen Ober- 
haupter zu beschUtzen, so wie bei den Hauptlingen der Kelowi dahin zu wirken, 
dass auch von dereu Seite den Franzdsischen Unterthanen die beste Aufnahme 
in Air zu Theil werde, wogegen den Waaren der Tuarek alle Markte Algeriens 
unter denselben Bedingungen offen stehen wie den Franzdsischen. Ausserdem 
aber ist die Reise zu wissenscbaftlichen Forschungen ausgebeutet worden, na- 
mentlich hat Vatorine wichtige Untersuchungen iiber Boden und W asser 
angestellt, auf die wir nur deshalb nicht naher eingeben, well schon Dr. H. 
Barth eine ansfiibrliclie Besprechung und Ausziige in der jjZeitschrift fur 
Allgem. Erdkunde” (Marz 1864, S. 274 ff.) gegeben hat. Das Eine jedoch wollen 
wir anfiihren, das.s Vatonne die auch von Anderen (z. B. Ville in wComptes 
rendus liebdora.” 9. Marz 1863, p. 410) ausgesprochene Ansicht, dass die Sand- 
diinen der Sahara dem "Winde durchaus nicht ihre Entstehung, sondern nur 
leichte Verandeningen ihrer ausseren Form verdanken, durch grundliche und 
lelirreiche Studien unterstiitzt. Im Ganzen von geringerer Bedeutung sind der 

von Mircher, die kurze Abhandlung von de Polignac 
socialen Verhaltnisse des Negerlandes, die von Mircher 

Strassen w  j welche zun) Theil von Dr. Barth selbst bereiste
wie das von medizinischen Beobachtungen von Dr. Hoffmann, so
Reise durch G^^^ Routenkarten in 1:1.600.000 begleitete Reise-Journal, da die 
ceits geschildert ^  V ” fubrte, welche Dickson, Bonnemain nnd Duveyrier be- 
reiche werthvolle diesen Abschnitten finden sich zahl-
ders der grosse iibrigen Illustrationen ist noch beson-

Greslez- La o n ^ r .■ r .T  T?" in 1:8.000 zu erwalmen.
und Juni 1863 ) Sahara. (Revue du monde colonial, Mai

Guinea. Een Woord aangaande de vraag: „W at moet Nederland doen 
met zijne bezittingeu ter kuste van Guinea.^” 8®, 23 pp. mit 1 JCarte, 
’s Gravenhage, Susan, 1864. ^ fl.

Guys, Ch.-Ed.; Notice su r-les lies de Bomba et Plate, le golfe de 
Bomba et ses environs, avec la relation d’un voyage sur la cote de 
Pest et sur celle de Pouest de la Regence tripolitaine. 8®, 56 pp. 
Marseille, impr. Roux, 1863, 1-j fr.

Die Broschure hat den Zweck, die k^eine Insel Bomba (Acedonia) an der 
Kuste von Barka und die gleichnamige Bucht, in welcber auch die Insel Berde 
(Plate) liegt, der Franzosischen Regierung als Hafenplatz fiir Schiffe, nament- 
lich die der Messageries Impcriales, iiberhaupt als eine gUnstig gelegene Sta
tion zu empfehlen, die besiedelt und befestigt gegen das Piratenwesen des 
Orients und auch sonst gnte Dienste leisten wiirde. D er Verfasser bringt die 
Sache mit dem Sues-Kanal in Zusammenhang, der Vorschlag ist aber auchohne 
das Zustandekommen dieses Kanals beachtenswerth. D ie Insel ist ganz unbe- 
wohnt, im Alterthum batten aber die Lacedamonier die Stadt Plataea auf ihr 
erbaut, die zu bedeutendem Wohlstand gelangte, und nach einem von dem 
Vater des Verfassers, ehemaligem Franzosischen General-Konsul in Tripoli, 
an dem letzteren Ort aufgefundenen Dokument wollte Russland 1772 die Insel 
dem Pascha von Tripoli abkaufen, aber dieser ging aus P urcht vor der Tttrkei 
und Frankreich nicht darauf ein. Die Broschiire ist im Uebrigen etwas schwatz- 
haft und deutet auf ein ziemlich hohes Alter des Verfassers, denn die darin 
beschriebene Kiistenfahrt langs Barka fiillt in das Jah r 1817; zur naheren geo- 
graphischen Kenncniss der Insel Bomba, die der Verfasser nur von Weitem 
gesehen hat, und der benachbarten Kiisten triigt sie Nichts bei. Von dem 
W erk seines verstorbenen Vaters iiber die ganze Regentschaft T ripoli, das 
nachstens herausgegeben werden soli, glauben wir kaum vie! erw aften zu diirfen. 
Nicht wenig haben wir uns dariiber gewundert, wie schleclit man in Marseille 
druckt.

Hartmann, Dr. Rob.; Reise des Preiherrn Adalbert v. Barnim dutch 
Nordost-Atrika in den Jahren 1859 und 1860. 4°, 789 SS. mit 
3 Karten und Illustrationen. lOThlr. Mit Atlas in Pol. von 9 Chromo- 
lith. und 15 Steintafein 24 Thlr. Berlin, G. Reimer, 1863.

Schon ofter haben wir Geiegenheit gehabt, dieses Werk so wie zahlreiche 
in Zeitschriften gedruckte Abhandlungen Dr. Hartmann’s in den yjGeogr. Mitth.” 
zu erwahnen, auch in speziellerer Weise auf die Bedeutung der dem W erke 
beigegebenen Karte von Sennar (1:2.000.000), der Route durch die Bejudah- 
Steppe (1:1.500.000), der eingezogenen Erkundigungen u. s. w. Mnzuweisen, 
wie denn Mehreres davon bereita fur die 10-Blatt-Karte von Inner-Afrika im 
2. Erganzungsband benutzt werden konnte; es ziemt uns jedoch, auch in dieser 
eigentlichen literarischen Abtheilung einer so werthvollen Arbeit zu gedenken. 
Dr. Hartmann’s vielseitiges Wissen, sein Eifer fiir die genauere Erforschung 
der Nil-Lander und ganz besonders sein ausserordentlicher Pleiss verdienen 
alle Anerkennung; trotzdem er als Neuling nach Afrika kam und sich nur ein 
Jahr daselbst auOiielt, noch dazu lange Zeit durch Krankheit von aller Arbeit 
abgehalten wurde, hat er ein sehr reiches Material zuriickgebracht und sich 
griindlicher als viele Andere mit dem Cbarakter des Landes und der Bewohner 
vertraut gemacht. Obwohl aus dem Reisewerk die spezielleren fachwissen- 
schaftlichen L’utersuchungen ausgeschlossen blieben, da es mit seinera Atlas 
schoner Abbildungen in Farbendnick und in seiner ganzen splendiden Aus- 
stattung mehr fiir die Gebildeten im Allgemeinen als fur den Fachgelehrten 
bestimmt ist, so tragt es doch durchweg ein ernsteres wissenschaftliches Ge- 
prage und ist auch in seiuen bloss kompilatorischen Thellen sehr lehrreich. 
W ir machen in dieser Beziehung unter Anderem auf das 9. Kapitel »Nubien 
und die Nubier”, auf die wLebensbilder aus Ost-Sudan” im zweiten Abschnitt, 
auf die naturgeschichtlichen und ethnologischen Skizzen iiber Sennar im 21. 
und 22. Kapitel, die zwischen die Reisebeschreibung eingeschoben sind, beson
ders aufmerksam. Dr. Hartmann hat elfrig uberall nach W ahrheit gestrebt und 
sich sichtlich bemiiht, friihere Irrtbumer zu berichtigen, wie z. B. sein An- 
kampfen gegen die allzu haufige Annahrae von Vdlker-W anderungen auch fiir 
andere Gebiete nachahmenswerth erscheint, nur geht er unserem Gefuhl nach 
mit anerkannten, an langer Erfahrung ilim uberlegenen MSnnern zu streng 
ins Gericht, zumal manche seiner eigenen, mit grosser 'Bestimmtheit aus- 
gesprochenen Ansichten im Laufe der Zeit widerlegt oder doch modificirt wer
den diirften.

Hartmann, Dr. R.; Die Eieberkrankheiten des oberen Nii-Gebiets und 
deren Behandlungsweise. Rathschlage fiir Reisende. (Zeitschrift fiir 
Allgem. Erilkunde, Januar und Eebruar 1864, SS. 70— 83.)

Hartmann, Dr. R.: Die Stadt Sennar. (Globus, 4. Bd. 1. Lfg. SS. 1—6.)
Schilderung diesei- schmutzigen und ungesunden Stadt und ihrer 10- bis 

12.000 Seelen betragenden EinwohnerscIi.aft, mit drei Abbiidungen.
Hartmann, Dr. E .: Skizzen aus Atbiopien. (Globus, 4. Bd., SS. 202— 

206, 235—238.)
1. Die Abu-Rof-Beduinen in Sennar; 2. die Baqara und Schukurleb.

Hartmann, Dr. R. : Vegetations-Schilderung der Landschaft Senn&. 
(Globus, 5. Bd. 2. Lfg. SS. 43— 50, 3. Lfg. SS. 77—80.)

Eine weitere Ausfiihrung der betreffenden Theile seiner friiberen Berichte.
Hartung, Dr. G.: Geologiscke Beschreibung der Inselu Madeira und 

Porto Santo. Mit dem systematisohen Verzeicliniss der fossilen Reste 
dieser Inseln und der Azoren von Karl Mayer. 8® mit 1 Karte nnd 
16 Tafeln. Leipzig, Eugelmann, 1864. . ®

Heuglin, Th. v.; tJber die AntBopeu und Biiffel Nordost-Afrika’s. 4®. 
(Aus den Abhandlungen der Leopoldinisch-Carolinischen Akademie.) 
Jena, Frommann, 1864. . Thlr.

Siehe die Ausziige im Erganzungsband II der jjGeogr. Mitth.” S. (108) und (109).
Heycock, E .; The Mosaic account of the passage of the Israelites out 

of E]gypt, supported by the geogi4 configuration of the country sur
rounding the gulf of Suez. (Transactions of the Bombay Geogr. So
ciety, Vol. XVI, Bombay 1863, p. 67.)
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Hoskins, G. A.-. A w inter in Upper and Lower Egypt. 8°, 358 pp.
London, H urst & Blackett, 1863. 15 s.

Jouvencel: Note H storique sur les Touareg. (Bulletin de la Soo. d’an- 
tkropologie, Januar—Marz 1863.)

K lopp , C.; Leibniz’ Vorscblag einer Franzosischen Expedition nacb 
Agypten. Ubersicbtlich mit Wiedergabe einiger der bauptsachlichsten 
Schriftstiicke in Deutscber Ubersetzung und mit kritischer Beriick- 
sicbtigung friiherer Publikationen dargestellt. 8°. Hannover, Klind- 
w ortb, 1864. 1 Thlr.

L a g a rd e : Voyage en Abyssinie. (LeMoniteur universel, 13. Febr. 1864.) 
In  diesem aus Debra-Tabor vom 30. Jiili 1863 datirten Brief giebt Lejean’s 

arztUcher Begleitcr eine Uebersicht von deasen Reise nach Abessinien im 
Jah re  1862 und erzahlt ausfiihrlich die Umatande seiner Gefangenschaft und 
endllchen Befreiung, wie er denn aucli iiber die Zustande in Abessinien und 
die Personlichkeit Kaiser Theodor’s Einiges beibringt. Die Reisenden ver- 
bracbten die Regenzeit in Debra-Tabor.

Lake districts. Vegetation of the newly-discovered--------- of Eastern
Africa. (Colburn’s New ^Monthly Magazine, Marz 1864.) 

Lamborelle, L .: Cinq ans eu Afrique, souvenirs militaires d’un Beige 
au service de la France. 12'', 334 pp. Bruxelles 1863. 3 fr.

Lejean, Nouvellos de M. G. —  , details geographiques sur sa 
route de Khartoum en Abyssinie, sur les Galla et les Sidama. (Nouv. 
Annales des Voyages, August 1863, pp. 240—246.)

Ein Brief aus Arafa vom 20. Februar 1863 mit allerhand Notizen iiber Ga- 
labat und Gadabi, die Stamme der Schangalla, Gurague mid angrenzende Lander. 

Lejean, G .: Gallabat et Gadabbi, deux republiques uegres au N.-O. 
de rAbysslnie. Mit 1 Karte. (Nouv. Annales des Voyages, Ja- 
nnar 1864, pp. 5—27.)

Lejean reiste im November 1862 durcli Galabat auf seinem Wege naoh 
Abessinien und stellt liier iiber jene von Takruris, namentlich aus Wadai und 
Darfur, bewobnte Landschaft sehr beachtenswerthe Notizen zusammen, welche 
V.  Henglin’s Nachricliten in dessen nlteisen in Nordost-Afrika” (Gotha 1857) 

- S. 25 ff. wesentlich vervollstandigen, besonders auch die historischen und poli- 
tischen Vorgiinge bis auf die neueste Zeit verfolgen. Die Kartenskizze be- 
schr.ankt sich anf die naliere Umgegend des Hauptortes Jletamma. Ueber das 
gegenliber, Sstlicli vom Atbara gelegene Gadabbi Oder Gedaiii weiss auch Le
jean nur tvenig zn sagen, es liat sich im Februar 1863 der Aegyptischen Re- 
^ e ru n g  unterworfen. Heuglin’s K arte , zu dem citirten Buche gehSrig und 
ziim T heilin  den nGeogr. Mitth.” (1857, Tafel 23; republicirt, m vies sich als 
der beste Flihrer fiir die nordtvestlichen Grenzlande von Abessinien.

Lejean, G.: Excursion aux environs de Gondokoro. (Le Tour du 
Monde, 1863, T. V ill, Nr. 195, pp. 199—200.)

Notiz iiber seinen Ausflng von Gondokoro nach Belenia Oder vielmeiir Be- 
legnan, wie nach ihm zu schreib^n ist, mit einigen Angaben iiber die Liria.

Lejean, G .; Notes d’un voyage en Abyssinie. (Le Tour du Monde, 
1864, T. IX, Nr. 213, pp. 69— 80.)

Ueber das Thai und den Wasserfall des Reb bei Debra-Tabor, die Person
lichkeit des Konigs Tlieodor U ., die Gefangennehmung Lejean’s. Unter den 
Illustrationen sind Portraits von Lejean und Konig Theodor.

Livingstone, Dr.: Becent operations on the Zambesi. (Christian Work, 
a Magazine of religious and missionary information, Mai 1864.) 

Maltzan, H. v . ; Drci Jahre im Nordwesten von Afrika. Keisen in 
Algerien tmd Marokko. 4 Bde. 8°, 1247 SS. Leipzig, Diirr, 1863. 

® I  4 Thlr.
Maurin, Dr. A .: Les caravanes fran^aises au Soudan, relation du voyage 

d.’Ali-Ben-Mehrin, conducteur do la caravane de M. J. Solari. 8®, 
29 pp. Alger, Bastide (Paris, Challamel), 1863. 1 fr.

Im Auftrag des Kaufmanns Jacques Solari fiibrte Ende 1862 Ali-ben-Mehrin, 
Sohn eines Marabu, I ’ranzosische Waaren nach Timimun in Gurara, indem er 
sich von Abiod Sidi Scbeich (bei Gdryville) aus einer grosseren Karawane an- 
schloss. Dieser erste Versuch, in Gurara einen llark t fiir Pranzosische .W a^en 
zn eroffnen, fiel ziemlich befriedigend aus und wird wahrscheinlicb zu ahn- 
licben Unternehmungen anregen, denen die von Dr. Maurin aufgezeicbneten 
Aussagen A li’s zu Statten kommen werden. Bis jetzt ist Ubrigens das Miss- 
trauen der Eingebornen von Gurara gegen die Franzoaen nocb sehr gross, sie 
erbauten z. B. nach Colonien’s Abreise sofort eine Redoute, in welche die 
Schatze des Sultans gebracht warden, aus Fnrcht, der Franzosische Offizier 
mochte mit einer Armee zuriickkommen tmd sich Gurara’s Bemachtigen. Ali be- 
m erkt dabei dass F'rankreich zu oft die Uniform der Soldaten zeige, wabrend 
^  Englisch’en W aaren dutch Vennittelung der Araber und Juden in Marokko 
cine weite Verbreitung in der Sahara finden.

Meller Dr. Charles:’ Journal of an expedition to the coast and capital 
of M adagascar, in the suite of the late mission to King Badama. 
(JoM ual of the’ Proceedings of the Linnean Society. Botany. Vol. VII, 
Vr 26 nil 57— 66.)

^  wr’̂ tior hPiripitete als A rzt die Englische Gesandtschaft, welche im vorigen 
,  n • ,n t  Umneral Johnstone von Mauritius an den Hof von Madagaskar 
Jah re  enter 9® . -jg yegetafion Itings des tVeges von Tamatave nachreiste. E r berichtet uber dm i eg
Antananarivo und fbgt erne_____  ̂ Karte. (Le TourMer^ua”  e -u r s io n  an Canal de S u e ^
du Monde, 1863, Vol. M U , Nr. 183 und 184, pp. 1 32.

Fine Menu's interessanter A bbild iingen.
M ian lrL ^ lm a  degli A uidi, tr ibu  nilotica equatoriale. (II CommOfeio

d’Egitto 171) 1 Alexandria er-
Der bekannte 1“ ' Eetsende . . kurzes Vokabular der Auidi, das er

scheineuden Journal )>I1 (Jomineru/iu

in Galuffi am Weissen Nil unter 3® 34' N. Br. gesammelt hat. Die Nordgrenze 
des Auidi’Landes ist Lahore (4® N. Br.). Daraua, dass dieser Volksstamm das 
W ort Osiri fur einen Menschen, der geht, gebraucht und dem Nil den Namen 
Meri giebt, schliesst Miani auf im Alterthum bestandene Beziehungen zu Ae- 
gypten. In der Einleitung spricht er sich wieder energjsch gegen Speke’s 
Karte aus, ohne jedoch Neues beizubringen, und zahlt unter Anderem die ver* 
schiedenen Namen auf, welche dem Nil und seinen Armen sonst und jetzt von 
verschiedenen Vblkern gegeben wurden. W ir enviihnen damns folgende wenig 
bekannte: Die Barabra in Nubien nennen den Fluss »Urughi” , die Dongolaui 
wUrula”, die Bischari »Ob^r” ; die Araber nennen den Weissen Fluss von Char- 
turn bis zum Bahr Ghasal »Babr abiad” , vom Bahr Ghasal bis Gondokoro 
»Bahr-el-Djebel” , die Fungi nennen ihn uFiri” , die Takale >jUgio”, die Nuba 

die Dinka und Kitsch «Kir” , die Schilluk uNim”, die Nuehr »Ier”, die 
Tschir und Bari »Kare”, die Auidi jjMeri” und weiter oben »Amd”.-

Miani, G.: La mia escursione a ir istmo di Suez, (Osservatore Tri- 
estino 1864, 3 r̂. 97.)

In diesem am 27. April d. J, zu Triest gehaltenen Vortrag erzahlt Miani 
seinen Besuch des Isthmus und der Kanalarbeiten in Begleitung von Dr. Schwein- 
furth. E r spricht sich sehr giinstig ttber das Unternehmen aus und ist fest 
iiberzeugt, dass der Kanal in wenigen Jabren zu Stande kommen wird.

M09ambique. Aguas thermaes do Mutiquite. (Boletim e Annaes do 
Conselho Ultraniariuo, 1863, Kr. 105.)

Molinier, Dr.: Souvenirs d’un mMecin sur le Sahara algerien; expe
dition du Sahara a la fin de 1855, (Revue de Toulouse, August— 
November 1863.)

Montbe, Hauptm. A. v .: Der Feldzug der Spanier in Marokko 1859 
und 1860 nach dem Spanischen Operations-Journal. Mit 2 Karten

■ und 3 Planen. (Osterr. Miiitarische Zeitschrift 1863, Heft 9, 
SS. 157 — 172; Heft 10, SS. 233 — 248; Heft 12, SS. 381—396; 
Heft 13, SS. 33—48; Heft 15, gS. 137—154.)

Der 1861 vom Spanischen Generalstab herausgegebene jjAtlas historioo y 
topografico de la guerra de Africa en 1859 y 1860” zerfullt in drei Haupttheile. 
Der erste enthalt die jjDocumentos descriptivos” , d. h. einen Auszug aus dem 
Operations-Journal, drei Ordres de bataille zu den Hauptabschnitten des Feld- 
zugs, eine Verlustliste und eine Skizze der Organisation, Kampfweise imd 
Unternehmungen des Marokkanischen Heeres. Der zweite Theil ist zunieist 
topographischen Inhalts, giebt eine Uebersichfskarte von Marokko, eine Ope- 
rationskarte in 1:50.000, die Plane der Schlachtfelder auf 4 Bliutern in 1:20.000, 
einen Plan von Tetuan in 1 ; 2500, ferner anf 8 Blattei’n die Gefechtsplane mit 
eingezeichneten Truppenstellungen und endlich auf den 4 letzten Blattern theils 
Lager-Details, theils Grundriss nnd Profil der angelegten Befestigungen, theils 
auch Details von Lager-, Briicken- nnd Transport-Material. Den dritten Theil 
bilden 12 lithographirte Ansichten der wichtigeren Hafen-, Gefechts- und Lager- 
platze. In dem obigen Aufsatz nun wird eine Uebersetzung des ersten Theils 
der jjDocumentos descriptivos” gegeben nebst einem Uebersichtskartchen des 
nordlichsten Theiles von Marokko, einer Rediiktion der Operationskarte auf 
1:75.000, welche fiir die genauere Topographie der Umgegend von Tetuan und 
Ceuta und des zwischenliegenden Kiistenstriches von Werth ist, drei Gefechts- 
planen und dem Plan von Tetuan,

Natal, A few words about --------- . (Nautical Magazine, Juli 1863,
pp. 376— 379.)

Handelt von den natiirlicben und Kultur-Produkten der Kolonie.
Noirot, A .: L’isthme de Suez. 8®, 156 pp. mit 1 Karte. Paris, Dentu, 1863.

Bespricht den gegenwartigen Stand des Unternehmens im Ganzen giinstig.
Parliamentary Paper. Despatches from Commodore Wilmot respecting 

his visit to the king of Dahomey, in December 1862 and Ja
nuary 1863. Fol. London, King, 1863.

Pelly, L .: Miscellaneous observations'upon the Comoro Islands. (Trans
actions of the Bombay Geogr. Society, Vol. XVI, Bombay 1863,
p. 88.)

Perrey, Alexis: Sur le Theon Ochema et les monts Camerons. (Nouv. 
Annales des Voyages, Juli 1863, pp. 64—107.)

Uebersetzung von Burton’s Bericht in den ^Proceedings of the R. G, S.” mit 
interessanten Notizen iiber die vulkanischen Erscheinungen an der Westkiiste 
von Afrika.

Peters, W. C. H .: Naturwissenschaftliche Boise nach Mossambique. 
Botanik, 2. Abth. 4®. Berlin, Q. Beimer, 1864. 12 Thlr.

Ricque, Dr. C .: Eecherches ethnologiques sur les populations musul- 
manes du nord de I’Afrique. 8®, 15 pp. (Extrait de la Bevue d’Orient, 
de TAlgerie et des colonies.) Paris, Duprat, 1864.

Riviere, J . : Lettres sur Sierra-Leone. (Bevue algerienne, Juni 1863.)
Rose, Prof. G .: Beschreibung der von Herrn von der Decken gesam- 

melten Gebirgsarten aus Ost-Afrika, grbsstentheils vom Fusse des 
.KiUma-ndjaro. — Dr. J. Both: Beschreibung der zweiten Bcihe der 
von Herrn von der Decken aus der Gegend des Kilima-ndjaro mit- 
gebraebten Gebirgsarten. (Zeitschrift fur Allgem. Erdkunde, Marz u. 
April 1863, SS. 245—248; Dezemher SS. 543—545.)

Diese Gesteinsproben aus Usambara, P are , Djagga, Ugono, dsn Bura- und 
Endara-Bergen so wie vom K ilim ^d ja ro  bezeugen, dass diese ganze Gegend 
aus Glimmeischiefer besteht, der Ton einem alteren vulkanischen Gestein^und 
sodann von neueren Gesteinen und unter diesen besonders von Basalt seltener 
von Trachyt durchhroclien wird. Die Handstiicke vom Kilima-ndiaro selbst 
sind Trachyt, Basalt und Obsidian. Geschichtete versteineruno'sfuliirende Ge- 
steine finden sich in den Sammlungen gar nicht. “ ^

Ryan, Bishop of Mauritius: Mauritius and Madagascar, journals of'an 
eight years^’ residence in the diocese of Mauritius and of a visit to 
Madagascar. 8® mit 1 Karte. London, Seeley, 1864. 71 5
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Saint-Martin, Vivien de: Kclaircissements geographi(iues et historiques 
sur rinscription d’Adulis et sur quelques points des inscriptions 
d’Axouin. (Journal asiatique, Oktober 1863, pp. 328—37G,)

Die Inschrift von Adulis < deren geographische Angaberi bier eingehend er- 
brtert werden, und die Griindimg des Axumitischen Reiches setzt der Verfasser 
in das erste Viertel des 2. Jabrhunderts nach Chr.

Saint-Martin, A'ivien de: Le Nord d e l’Afrique dans I’antiquite grecque 
et romaine. Etude historique et geograpliique. 8® mit 4 Karten. 
Paris, JJidier, 1863. 12 fr.

Wenn man die Erfabrung gemacht, dass preisgekronte W erke in der Regel 
nach kurzen Ehren der ganziichen Vergessenheit anheimfallen, so konnen wir 
zuversichtlich bebaupten, dass das Saint-Martin'scbe Werk solch klagliches 
Scbicksal nicbt theilen , sondern eine rUhmliche Ausnahme bilden wird, denn 
■wenn wir auch die in der Vorrede aasgesprochene Ansicht, dass nun die histo- 
rische Geographic von Afrika ihr letztes W ort gesprochen habe, alle darauf 
beziiglichen Problerae gelost seien, nicht unbedingt zur unsrigen inachen kon
nen , vielmehr auch von der Zukunft noch manche Aufklarung und manche 
Modifikation der jetzigen Ansichten envarten, so bildet doch die Saint-Martin’- 
sche Arbeit einen sehr wichtigen Abschluss der bisherigen Forschungeu auf 
dem Feide der alten Geographie von Afrika und wird gleichsam als Grundlage 
fUr Weiteres dienen. Mit seltener Beherrschimg der alten, mittelalterlichen und 
neuen Literatur und mit ausserordentlicher Klarheit eiortert der gelehrte Ver
fasser in einer langen Reihe abgenindeter, durch das Band der Geschichte 
verkniipfter Abhandlungen die oft so venvickelten und' schwierigen Fragen 
iiber die Identificirung der alten Namen, die Ausdehnung der geographischen 
Kenntnisse der Griechischen und Rdmischen Schriftsteller von Herodot bis 
Plinius und Ptolemaus, die ethnogr^phischen und historischen Verhaltnisse 
u. B. w. und es ist ihm durch die Verwendimg der exakten Kunde, die wir 
durch die neue gliinzende Aera der Afrikanischen Entdeckungsgeschichte er- 
halten haben, in iiberraschender Weise gelungen, alte Vorurtheile zu beseitigen 
und Xeues, oft in niclit zu bez-sveifelnder Lbsung, an die Stelle zu setzen. In 
itberzeugender Weise ist unter Andefcm dargethan, dass die Kenntnisse der 
Alten nirgends liber die Sahara hinauagingen und den Sudan nicht erreichten, 
wogegen sie den Weissen Nil bis gegen den Aequator bin, die Westkiiste bis 
Sierra Leone, die Ostkuste bis Zanzibar kannten, dass die Slidgrenze des ihnen 
mehr oder minder Bekannten im Allgemeinen durch eine Linie bezeichnet 
wird, welche vom Kap Bojador um Fesan herum nach Audjila und Siwah 
und von da nach dem Nil-Thal bei Syene verlauft. Der Niger des Ptolemaus 
ist keineswegs der grosse, unfern Timbuktu voriiberfliessende Strom des west- 
lichen Sudan, sondern, wie namentlich auch durch Duveyrier’s neueete For- 
schungen wohl definitiv entschieden ist, identisch mit dem Wadi Ighergher in 
der Nbrdlichen Sahara, die Agisymba Regio ist wabrscheinlich Air und in 
solcher durcbgreifender Weise finden wir an vielen Stellen die aite Karte von 
Afrika verandert. Sehr dankenswertli ist die Beigabe von vier gut ausgefiihrten 
Kartenblattern, welche in deutlicber Haltung die Schlussresultate der Arbeit 
vor Augen fiihren; auch verdient besondere Erwahnung, dass ein ausfiihr- 
liches Sachregister der Benutzung des Werkes sehr zu Statten kommt.

Schlagintweit, Oberlieut. Ed.: EthnograpMscbe Skizzen aus ilarokko. 
(Das Ausland 1863, Xr. 25, SS. 586—590.)

Einiges iiber Vblkerstamme und Racen, Regierung und Verwaltung. Ein- 
gehender sind die bier besprochenen socialen Verhaltnisse behandelt in des 
Verfassers jiingst erschienenem W erke: »Der Spanisch-Marokkaniscbe Krieg in 
den Jahren 1859 und 1860” , wo in den einleitenden Kapiteln zur Kriegs- 
gescbichte auch die topographisclien Verhaltnisse JIarokko’s und seine handels- 
politischen Beziehungen zu Europa ausfuhrlich dargestellt sind.

Schultze, Dr. E . : Die Xeger in Angola (Charakter, Aberglaube, Cere- 
monien, Gebraucbe, Tracht). — Die Eibeiros und Levadas auf Ma
deira. — Die Zoopbyten, Mollusken und Arthropoden Madeira’s. — 
Ackerbau, Viehzucht und Industrie auf Madeira. — Hat ein Eng- 
liscbes Liebespaar die Insel Madeira entdeckt.^ — Die "Wirbelthiere 
Madeira’s.' (Das Ausland 1863, Nr. 34, 36, 37, 41, 42, 50.)

Scrval, Lieut. P .: Reconnaissance d’une des routes qui m^nent du 
Rhambo6 a I’Ogo-wai. (Revue maritime et coloniale, Oktober 1863, 
pp. 309—315.)

S. jiGeogr. Mitth.” 1863, SS. 457—458.
Simonot: Sur Forigine des peuples du Senegal fran^ais. (Bulletin de 

la Soc. d’anthropologic, Marz—Mai 1863.)
Slave Trade, Correspondence, with British commissioners at Sierra 

Leone, Havana, the Cape of Good Hope, New York, and Loanda; 
and reports from British vice - admiralty courts and from British 
naval officers, relating to th e ---- , 1862. FoL, 200 pp. London 1863.

Slave Trade, Correspondence with British ministers and agents in 
foreign countries and with foreign ministers in England, relating to 
the —  ., 1862. Eol., 331 pp. London 1863.

Die langen Reihen der Englischen Blaubiicher uber den Sklavenbandel 
bergen, allerdings zerstreut, eine unscliafzbare Menge von Notizen, die auch 

Deographie, besonders fiir die ricbtige Auffassung der gesammten Ver- 
aitnisse in̂  den Afrikanischen Kiistenlandern grossen W erth haben und sich 

Sklavenbandel so wie auf ihre ganze Thatigkeit, 
ist bczuglichen Konsular-Berichten finden. Selten aber
Bedeutunff”^  uieser Blaubiicher fiir die Afrikanische Geographie von solcher 
a n d e r w P i M o - l e t z t g e n a n n t e , denn er enthalt ausser den auch

^  '^®^OnentllChten BonVhfcr. v r ,n  C 'ades Cameruns-r^ivf-” ^̂ ^̂ ^̂ ®” Berichten von Capt. Burton fiber seine Besteigung 
ibe seine fibrigen Reisen in West*Afrika eine ganze

fiber seine neueren^p^°*^l®° Karte von Dr. Baikie, das Erste, was
Benue im Sfiden und Landern zwischen dem Niger und
Karte nur eine vorlanfi^^”^ mi Norden veroffentlicht worden ist. Zwar ist die 
hinlanglich die E ed en ti^ ’ vollstandig ausgearbeitete, aber sie lasst
wirkten wesentlichen Baikie’schen Arbeiten und die durch sie be-
Karten erkennen und dip VervoIlstandigunger> der bisherigen

otizen, obwohl kurz und ungeordnet, enthalten

eine F uIIp wprthvoller Information. Dr. Barth hat verdienstlicher Weise das 
Wichtigstc ausgezogen und zusammeiigestellt in der »Zeitschrift fiir Allgem. 
Erdkunde”, Februar 1863, S. 101.

Ule, Dr. d .: Schilderungen aus dem Xatur- und Yolkerleben Ost- 
Afrika’s. Die UferlSnder des Weissen Xil; die Schneeborge; die 
inner-Afrikanische Seeregion. (Die Natur 1863, Nr. 43, 45, 46, 47, 
48, 50, 52.)

Anziehende populiire Darstellungen nach den besten Quellen.
Veer, 0. de: Prinz Heinrich der Seefahrer und seine Zeit. 8®, 290 SS. 

mit 2 Karten. Danzig, Kafemann, 1864.
Dr. Peschel weist im >jAusland” (1864, Nr. 17, SS. 392—396) auf einige Un- 

genauigkeiten bin, welche ihm in dem vorliegenden Bucbe begegneten und die 
ihren Grund in zu engem Anschluss an Portiigiesische Quellen haben, aber 
auch jener grfindliche Kenner der mittelalterlichen Entdeckungsgeschichte rfihmt 
die grossen Vorzfige der Arbeit de Veer’s und meint, dass mit wenigen kurzen 
Abanderungen der Verfasser sein trefflicbes und anziehendes Buch in Einklang 
mit dem gegenwartigen Stand unserer Kenntnisse Uber die damalige Erdkunde 
setzen konne. In der That brauclit man eigentlich nur den citirten Artikel 
Dr. Peschel’s durcbzulesen, um sich vor jeder ungenauen Information des 
Buches zu behfiten und sich somit dem ungeschmalerten Genusse desselben 
hinzugeben, denn wir glauben diese auf sehr grfindlichen, durch zweijahrigen 
Aufenthalt in Portugal und auf Madeira w'esentlich geforderten Studien be- 
ruhende, mit grossem Gescbick geschriebene Arbbit auf das Angelegentlicbste 
empfehlen zu sollen. Siebeginnt mit einem Verzeichniss der benutzten Werke, 
giebt in der Einleitung (SS. 3—68) eine Geschichte des Portugiesischen Han
dels und Seewesens von den altesten Zeiten bis in die Anfange des 15. Jahr- 
hunderts, welche die Entdeckungsfahrten zu Dom Henrique’s Zeit als zu einer 
folgerichtigen Entwickelung gehorig, durch die schon vorher erreichte Handels- 
blfithe und Schifffahrtskunde motivirt erscheinen lasst, und fiibrt sodann Dom 
Henrique’.s Leben und W irken in zwei sachlich getrennten Abschnitten vor, 
von denen der eine die Kord-Afrikanischen Kriegszfige (Eroberung und Ent- 
satz von Ceuta und Zug gegen Tanger), der andere die Zeit der Entdeckungen 
(1420—1460) behandelt. Das Ganze ist sehr klar und anziehend geschrieben 
und setzt bei genfigender Ausfiihrlichkeit in den Details die grosse Bedeutung 
des erleucbteten Fursten fiir die Weltgeschichte in das hellste Liclit. Ausser 
einem Plan von Ceuta, den Englischen Seekarten eiitpommen, sind als Illu- 
strationen beigegeben eine Nachbildung der jjMappemonde des grandes chro- 
niques de St. Denis du temps de Charles V” (1372), um die geographische 
Anschauung unmittelbar vor Dom Henrique darzulegen, ein Portrait dieses 
Prinzen und die Abbildung seines Grabmals zu Batalha.

Victorin, J. E.: Eesa i Kaplandet areu 1853— 1855. Jagt- och natur- 
bilder ur den aflidne unge naturforskarens bref och dagbocker af 
J. TV. Grill. 8®, 174 pp, mit 9 Tafeln. Stockholm, Bonnier, 1863.

4 rdr.
Wilmot, Commodore: Resources of the-Niger as regards legitimate 

trade. (Proceedings of the R. Geogr. Soc., Vol. Y iil ,  Nr. 2, 
pp. 53—54.)

In diesem vom 9. Dezember 1863 datirten Brief wird zunachst mitgetheilt, 
dass Lieut. Gambler mit dem Dampfer ^Investigator” den Niger bis Egga 
hinaufgefahren ist, unterwegs bei Lukoja Dr. Baikie aufgenoinmen und mit 
diesem zu Boot einen auf den Karten noch nicht verzeichneten Fluss, der 
5 Engl. Meilen oberhalb Egga in den Niger mfindet, zwischen 30 und 300 Yards 
breit und durchschnittlich 2 Faden tief ist, 50 Engl. Meilen weit aufwarts bis 
zum Dorfe Wunagd verfolgt hat, welches letztere 7 Engl. Meilen von Beda, 
der Hauptstadt des Konigs Massaba, entfernt ist. Dann spricht Commodore 
Wilmot von dem Keichthum der Bodenprodukte in den Niger-Landern und von 
der Schifffahrt auf diesem Fluss. Die durcbschnittliche Tiefe bis Egga (360 Engl.

. Meilen oberhalb der Miindung) betragt in der Regenzeit 4 bis 5 Faden, nur an 
einer Stelle, die ungefabr 200 Meilen oberhalb der Mundung gelegen ist, be
tragt sie nur 10 Fugs und fiber der Barre an der Miindung 12 Fuss, so dass 
Starke Raddampfer von 9 Fuss Tiefgang als geeignetste Transportmittel fiir 
den dortigen Waarenverkehr bezeichnet werden.

I C a r t e n .

Decken, Baron C. von der: Karte des Schneegebirges Kilima-ndjaro, 
aufgenommen auf seiner ersten Reise. 1: 500.000. — Yorlaufige Skizze 
seiner zweiten Reise von der Afrikanischen Ostkuste zum Kilima- 
ndjaro. 1:2.000.000. (Zeitschrift fur Aligem, Erdkunde, Dezbr. 1863, 
Tafel 5.)

Diese von Prof. Dr. Kiepert gezeichneten und mit Bemerkungen (SS. 545— 
549) begleiteten Karten sind zwar nur vorlaufige Skizzen, aber von grossem 
W erth und fiir die Hauptfragen in Betreff des Kilima-ndiaro entscheidend. 

^S. jjGeogr. Mitth.” 1864, Heft III, S. 102 und Tafel 4.
Miani: Paragone delle scoperte fatte sul Nilo equatoriale dai viaggia- 

tori Miani 1858 — 60, Speke e Grant 1860 — 62. 2^  ̂ Edizione. 
Triest, Lithogr. Linassi, 1864.

Auf dieser zuerst in Aegypten und* nun in etwas besserer Ausfuhrung in 
Triest lithographirten Tafel hat Miani die Karte seiner Reise von Gondokoro 
am Nil aufwarts bis Galuffi (1860) m it ' der Speke’seben Karte zu verbinden 
gesucht. Indem er von der Ansicht ausgeht, dass seine Karte unbedingt fest 
steht, d. h. in alien ihren Theilen richtig ist, sebiebt er den Ukerewe-See und 
seinen Ausfluss, den er fiir den Jeji M it, fiber einen Grad weiter westlicb, als 
er auf Speke’s Karte liegt, um Platz fiir seinen vermeintlichen wahren Nil zu 
schaffen, und ist auch genothigt, die beiden Englischen Reisenden unter 4*̂ N. Br, 
den Nil noch ein Mai fiberschreiten zu lassen, damit sie nach Gondokoro ge- 
langen konnen. Diese nochmalige Ueberschreitung des Nil, ohne welche die 
Miani’sche Behauplung unhaltbar wird, deutet er nicht nu?; auf der Karte an, 
sondern erzahlt sie auch ganz unbefangen in dem Abdruck ernes Vortrags, den 
e r  am 27. April 1864 zu Triest gehalten hat, als wirklich geschehen. Mit benei- 
denswerthem Selbstvertrauen weist er alle Angaben der Speke schen Karte, 
die , mit der seinigen nicht harmoniren, als falsch zuruck, doch lolmt es sich 
nicht der Miihe, hier nochmals speziell auf diese Dinge einzugehen, als Curio- 
sum erwahnen wir nur, dass Miani mit Bestimmtheit bei den Nil-Quellen auch
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das goldreiche O phir zu entdecken hofft, denn die Chemiker seien der Meinung,
 ̂dass sich das Gold am Aeqnator bilden miisse.

Sa da Bandeira, Yisconde de, e Fernando da Costa Leal: Angola.
2 Bl. Fol. Lissabon 1863.

Suez, Canal general d e ----------. PI. 1—6, grave par Avrii. Paris 1863.

A T J S T R A L I E N  tjnd P O L Y N E S IE IS T .

B ird , P . Goold: Missionsreise im sudlicben Stillen Meer. (Das Aus- 
land 1864, Nr. 18, SS. 415—420.)

Bird besuchte fSGl tmd beschreibt die Inseln Fakao-Fo (Bowditch), Atafu 
(Duke of York) und Nukunono (Duke of Clarence) von der Union-Gruppe. F r 
giebt besonders iiber die Bewohner ausfuhrliche Nachrichten; ihre Zahl betragt 
auf Fakao-Fo nur noch 261, da wegen einer Theuerung 500 nach der Wallis- 
Insel tibersiedelten; auf Nukunono und Atafu je  140.

Deslongchamps, E.: Docnmcnts sur la geologie de la Nouvelle-Cale- 
donie. 8°, 49 pp. mit 1 Karte. Caen, Hardel, 1864. (Extrait du 
8® voliiine du Bulletin de la Societe Linneenne de Normandie.)

Juan, Lieut.: Richesses forestieres dcs iles Marquises. (Annales fore- 
sti6res et nietallurgiques, November 1863.)

Parliamentary Papers. New Zealand, Native affairs. July 1863. Pol. 
148 pp. mit 1 Karto. — Further papers relating to the affairs of 
New Zealand. March 1864. Fol. 108 pp. mit 5 Karten. London 
1863—64. 8 s.

Bei der ungewohnlichen Bedeutung, welche der Krieg der Englander mit den 
Maori auf der Nordinsel von Neu-Seeland erlangt hat, ist die vorliegende offi- 
zielle Korrespondenz auch von allgemeinerem Interesse, um so m ehr, da sie 
zum Verstandniss jener Vorgange wesentlich ist. Fiir die geograpliische Lite- 
ratnr sind die beigegebenen Karten die Haiiptsache, da' schon die Uebersichts- 
karte des Waikato-Distrikts (1: 300.000) einzelnes Neue enthalt und die iibrigen 
8pezialitaten nach neuesten Aufiiahmen vortuhreM, namlich; Plan von Ne^7 
Plymouth und tfmgegeiid von Bates 1863; Der Waikato-Fluss zwischen Wanga- 
marine und Kangiriri mit den Lothungen des ?)Pioneer’ 1863; Plan des Kiisten- 
striches vom W aitara "bis Tataraimaka in der Provinz Taranaki; Plan der 
Maori-Position von Mere Mere am AVaikato; Plan des Pekapeka-Gebiets am 
W aitara von Canington 1860.

Peschel, Dr. 0. F . : Die Wanderungen der Siidsee-Volker. (Das Aus- 
land 1864, SS. 361— 364.)

Auf Gruudlage der Arbeit von Quatrefages in der Revue des deux Mondes. 
Pierron: Quelques mots sur la Nouvelle-Caledonie. (Revue du monde | 

colonial, Januar 1864.) !
Quatrefages, A. de: Les Folynesiens et leurs migrations. (Revue des 

Deux Mondes, 1. u. 15. Februar 1^64.)
Richards, Ca^ff.: Rockingham Bay, Queensland. (Nautical Magazine, 

Marz 1864, pp. 144—-150.)
Nachdem der Gouverneur von Queensland auf der Riickreise von Kap York, 

wo er die Statte der daselbst anzulegeiiden Niederlassung ausgesucht,. in der 
Rockingham-Bai nach einem geeigneten Platz fiir eine Stadt ausgeschaut hatte, 
untersuchte Capt. Richards mit dem Vermessungsschiff jjHecate” die genannte 
Bai genauer und erstattete dariiber den hier im Aus^ng mitgetheilten Bericht, 
welcher sich zugleich auch iiber die Vortheile der Route durch die Torres- 
Strasse vor der siidlich um Australien herumfiihrenden wie iiber den Nutzen 
der Ansiedelung am Kap York verbreitet.

Robiquet, Capit. A.; Considurations sur Otago, iSfouvelle Zelande. (Eevue 
maritime et coloniale, Marz 1864, pp. 499—508.)

Nautische Beschreibung des Hafens von Otago.
Smythe, M rs.; Ten months in the Fiji Islands. W ith an introduction 

and appendix by W. J. Smythe. 8®, 300 pp. mit 4 Karten und 
Chromolithogr. London, Parker, 1864. 15 s.

S tu art’s (John M'Douall) journals of explorations in Australia from 
1858 to 1862. Edited by William Hardman. 8® mit 1 Karte und 
Illustrationen. London, Saunders, 1864. 21 s.

W estgarth, W .; The colony of Victoria, its history, commerce, and 
gold mining; its social and political institutions, down to the end 
of 1863. 8®, 623 pp. mit 1 Karte. London, Low, 1864. 16 s.

ICarten.

Australia , W est coast. Shark’s Bay, surv. by Capt. Denham 1858.
1-270.000. London, Hydrogr. Office, 1864. (Mr. 518.) 2^ s.

Hamel J - : Map of A ustralia, shewing the routes of the explorers, 
comi)iled from the Government maps. Melbourne, Hamel, 1863.

Nelson and M arlborough, Map of the provinces -------  , in New Zea
land with Cook’s S tra it , and the Southern P art of the province of 
W illincton 1 • 507.000. London, Stanford, 1864. 7^ s.

S o llm o n  Islands, South E ast Portion. London, Hydrogr. Office, 1864.

^ab e l, Malayta,
nahmen von Denham (looo;, ^  (1863) im Maassstab von etwa
den InVeln nach Missionar Kerr 1863: Port Praslin,
1:800.000. Cartons: D ie a dam, Malavta-Inself nach H illia:d; Astro-
Lsabel-Insel, nach K rusenstern . or ^  Choiseul-Bai, Choiseul-Iiisel,
labe-Hafen, St. iL be l-Inse l, nach Tilly 1861; Hada- ‘dder
nach Krnsenstern : Cockatoo-Knea , Tilly 1861 ; W anderer-B ai. Tluadal-
Recherche-Bai. San Cfiristov_al-Ins , Guadalcanar-Insel, nach Den-
canar-Inael, nach Denham 1855, AowaaaAv ,

ham 1854; Hunter-Rhede, Guadalcanar-Insel, nach Denham 1854; Makira-Bai, 
SanaChristoval-Insel, nach Denham 1855.

New Hebrides IsP, South West Pacific. Port Patteson, Vanna Lava 
Island (Banks Islands) by Th. Kerr 1860. 1:36.300. — Port Sand
wich, Malicolo Island, by Hilliard 1850. 1:26.000. — Villa Har
bour, Sandwich Island, by Hilliard 1850. 1:26.000. — Havannah 
Harbour, Sandwich Island, by Arguimbau 1858. 1:36.300. — Dillon 
Bay, Erromango Island, by Tilly 1861. 1:7.500. London, Hydrogr. 
Office, 1864. (Nr. 134.) 2 | s.

Tasmania, East coast. George’s Bay surv. by Lieut. Brooker 18*62. 
1:23.800. London, Hydrogr. Office, 1864. (Nr. 1081.) 14 s.

(Das Ausland 1863,

N O R D -A M E R IK A ,
Alabama, Die Prairien im siid lichen--------- .

Nr. 51, SS. 1221—1222.)
Schilderung der allgemeinen Naturbeschaffenheit des meist bewaldeten Hiigel- 

landes bstlich am Alabama-FIuss und siidlich von Montgomery.
Bache, A. D.: Abstract of results of a magnetic survey of Pennsyl

vania and parts of adjacent states. Mit 1 Karte. (Silliman's American 
Journal, Mai 1863, pp. 359—375.)

Dr. Bache hatte vor seiner Anstellung als Chef der Nord-Amerikanischen 
Kiisteuvermessung, in den Jahren 1840 und 1841, zahlreiche magnetische Beob- 
achtungen in Pennsylvanien und den angrenzenden Theilen von Kew York, 
Ohio und Maryland aiisgefUhrt, deren Resultate verglichen mit den magneti- 
schen Bestimraungen von Ch. A. Schott im J. 1862 hier im Auszug mitgetheilt 
•werden. Vollstrindig wird die Arbeit in deii ^Smithsonian Contributions to 
kno'W'ledge” publicirt.

Beji, B .: On the superficial geology of the Gaspe Peninsula. (Canadian 
Naturalist and Geologist, Juni 1863, pp. 175—183.)

Der Verfasser stellt unter Anderem die Thatsachen zusammen , welche eine 
noch jetzt fortdauernde Erhebung der Siidkiiste des unteren St. Lawrence sehr 
wahrscheinlich maclien. Diese Untersuchungen haben um so mehr Bedeutung, 
als auch Labrador und Xeu-Fundland in allmahlicher Hebung begriffen sind, 
wahrend die Senkung der Atlantischen Kiiste der Vereinigten Staaten keinem 
Zweifel zu unterliegen scheint qnd nach Dr. Gesner (Geological Journal 1861) 
die Kiiste der Britischen Provinzen zwischen Neu-England und Neu-Fundland 
an manchen Stellen sich hebt, an anderen sich senkt.

British North America, Eighty years of progress of . 8®,
776 pp. Toronto, Stebbins, 1863. 21 s.

Nach den Ausziigen, welche die »Canadian News” vom 6. August 1863 aus 
diesem Buche bringen, enthalt es hauptsachlich statistische Zusaihmenstellungen 
und Erorterungen. Die Abschnitte iiber Canada sind von Prof. Hind, Thos. Kee- 
fer^ Robb, Hodgins, die iiber New Brunswick von Perley, iiber Nova Scotia, 
Prince Edward’s Island und Newfoundland von Rev. Murray.

Brown, Rev. Dr. R. C. Lundin: British Columbia. Prize essay. 8®. 
New "Westminster (British Columbia) 1863.

Die jjCanadian News” vom 19. November, 10., 17. und 24. Dezember 1863 ent- 
halten Ausziige aus dieser Schrift, die, wie es scheint, eine reichhaltige Be- 
schreibung der Kolonie giebt.

Canada, Geological Survey o f --------- . Keport of progi-ess from its
commencement to 1863. 8®, 1010 pp. mit 498 Holzschnitten und 
einem Atlas. Montreal, Dawson (Leipzig, Brockhaus), 1863. 42 s.

Seit dem Jahre 1843, in welchera die offiziellen geologischen Aufnahmen in 
Canada begannen, sind dem General-Gouvernement Jahresberichte iiber den 
Fortgang und die Resultate derselben vorgelegt worden, doch wurden diese 
Berichte namentlich in den ersten Jahren nur in massiger Anzabl gedruckt 
und mit Ausnahme der letzten sind sie nicht mehr im Buchbandel. Das vor
liegende grosse Werk, in welchem der wesentliche Inhalt aller bisherjgen Be
richte neben viel Neuem zusammengefasst ist, welches daher die gesammten 
Ergebnisse der Canadischen geologischen Aufnahmen von 1843 bis Ende 1862 
vorfiihrt, bedarf daher kaum einer besonderen Empfehlung, es wird den Geo- 
logen unentbehrlich sein und sich auch dei>Geographen zur Konsultation nutz- 
lich erweisen, z. B. in Betreff des Vorkommens nutzbarer Mineralien u. s. w .  

Sir William E. Logan und Alexander Murray haben den eigentlich geologi
schen Oder stratigraphischen Theil, E. Billings den palaontologischen, Professor 
T. Sterry Hunt den mineralogischen, lithologischen und chemischen bearbeitet 
und voraus geht eine geograpliische Beschreibung des Landes. Der zugehorige, 
noch nicht ausgegebene Atlas soil ausser geologischen Profilen folgende Karten 
enthalten: 1. Geologische Karte von Britisch-Nord-Amerika und den angren
zenden Theilen der Vereinigten Staaten (1 : 8.000.000), reducirt nach einer Karte 
in fiinf Mai grosserem Maassstabe, welche separat publicirt wird; 2. Spezial- 
karte der Laurenfischen Gesteine in den Grafschaften Ottawa, Terrebonne, 
Argenteuil und Two Mountains (1:443.520); 3. Spezialkarte der Huronischen 
Serie langs der Nordkiiste .des Huron-See’s (1:506.880); .4. Spezialkarte eines 
Theiis der Quebec-Gruppe (1 :126.720); 5. Karte der Kalksteine der Qiiebec- 
Gruppe bei Point L^vis (1:21.120); 6. E ine Karte der geologischen Beschaflen- 
heit der Oberflache (1:8.000.000).

Canada mit besonderer Riicksiebt auf desseu Kolouisation nach den 
gegenwartigen Yerbiiltnissen gesebiidert. 8°, 46 SS. Leipzig, Wagner, 
1864. -J- Tblr.

Cartier, Bref recit et succincte narration de la navigation faite en 1535
et 1536 par le capitaine J a c q u e s -------- aux lies de Canada, Hoebe-
laga, Saguenay et autres. Reimpression figuree de Tedition originale 
rarissiine de 1545, avec les variantes des manuserits de la biblio- 
tbeque imperiale; precedee d’une breve et succincte introduction bisto- 
rique, par M. d’Avezac. S% 172 pp. Paris, Tross, 1864.

AuszUge siehe in >»Ausland” 1864, Nr. 10, SS. 232—234,
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Colonies frangaises (Les). lies Saint-Pierre et Miquelon. Mit 1 Karte. 
(Revue maritime et coloniale, Bezember 1863, pp, 556—588.) ♦

Gleich den vorausgegangenen llonographien iiber die Franzdsischen Kolonien 
in Indien nnd Afrika werden liier die kleinen Inseln Saint-Pierre und Miquelon 
bei Neu-Fundland, die ilirer Fischereien wegen von Pedeutung sind , kurz, 
aber nach alien Heziehungen eingeliend beschrieben und auf einer Spezialkarte 
im Mnassstab von 1 :190.000 dargestellt.

Engeittiann, H .: Remarks upon the causes producing the different 
characters of vegetation known as Prairies, Flats and Barrens in 
Southern Illinois. (Silliman’s American Journal, November 1863, 
pp. 384—396.)

Oline geradezu entscheidende Untersuchungen angestellt zn haben, kommt 
der Verfasser, der bei der geologischen Aufnabme von Illinois beschaftigt ist, 
zu der Ueberzeugung, dass hauptsachlich der Grad und die Verllieilung der 
Feuchtigkeit im Boden die Ursache der genannten Vegetations-Formen ist, 
andere Verhiiltnisse aber daneben recht wobl von Einfluss sein konnen.

Engelmann, G .; Altitude of Pike’s Peak and other points in Colorado 
territory. (Transactions of the Academy of Science of Saint-Louis, 
Yol. II, Nr. 1, 1863.)

Forbes, Dr. C .; Vancouver Island; its physical geogi-aphy, climate 
and mineral resources. (Proceedings of the R. Geogr. Soc., Vol. VIII, 
Nr. 3, pp. 83— 87.)

Der vorliegende Auszug giebt unter Anderem einige speziellere Nachrichten 
iiber das Kobleniager vott Nanaimo und den Holzhandel im Barclay-Sund.

Girardin , E. de; Voyage dans les Mauvaises Torres du Nebraska, 
1849—50. Mit 2 Kartenskizzen. (Le Tour du Monde 1864, Vol. IX, 
Nr. 212 u. 213, pp. 49—68.)

Text und Karten bieten nichts Neues von Belang, aber die Zeiebnungen 
sind neu.

Gobineau, Comte A. de: Voyage a Terre-Neuve. (Le Tour du Monde 
1863, Vol. VII, Nr. 182, pp. 401— 416.)

Auszug aus dem unter gleicliem Titel bei Hachette in Paris ersebienenen 
Buche, bereichert durch hiibsche Illustrationen.

Hayden, Dr. E. V .; On the geology and natural history of the Tipper 
Missouri, being the substance of a report made to Lieut. G. K. War
ren. 4“, 218 pp. Philadelphia 1863.

Herrick, Capt.: Explorations from Sault Ste. Marie to Fort William, 
North shore of Lake Superior. (Canadian News, 10. Septbr. 1863, 
pp. 168—170.)

Capt. Herrick hatte den im Norden des Oberen See’s verlaufenden Theil der 
projektirten Strasse von Canada nacli dem Grossen Ocean zu untersueben und 
berichtet bier iiber die Natur des Landes, die Fliisse u. s. w.

Hind, Prof. H. Y .: Resources of Central British America. (Journal of 
the Statistical Society, Marz 1864.)

Hind, Prof. II. T . : A glance at the political and commercial impor
tance of Central British America. (Nautical Magazine, April 1864, 
pp. 169— 178, Mai pp. 237— 244.)

Unter Anfubrung vieler statistiseber Daten wird dargetban, dass die Gebiete 
am Red River nnd .Saskiatschewan eine Starke Bevolkening ertragen konnen.

Hind, Prof. H. Y .; Explorations in the interior of the Labrador Penin
sula, the country of the Montagnais and Nasquapee Indians. 2 vols. 
8°, 686 pp. mit 2 Karten, 12 Chromolith. und 23 Holzschnitten. 
London, Longman, 1863. 32 s.

S. die Auszttge in «Das Ansland” 18G4, SS. 121, 155, 188, 205.
 ̂ Hunt, Major E. B .: Key West physical notes, 1. zodiacal light, 2. at

mospheric transparency, 3. gulf stream cloud bank, 4. ray bands, 
5. northers, 6. hurricanes, 7. ventilation, 8. yellow ■ fever, 9. a water 
moonrise. (SiRiman’s American Journal, Mai 1863, pp. 388—396.)

Illinois, Das Wachsthum des Staates - -. (Das Ausland 1863,
Nr. 31, SS. 735— 736.)

Statistische Notizen. *
Lyali , Dr. David; Account of the botanical fcoUections made by the 

North American Boundary Commission. (Journal ’ of the Linnean 
Society, Botany, Vol. VU, Nr. 27, pp. 124— 144.)

Dr. Lyall war A rzt und Naturforscher der Expedition unter Oberst-Lieutenant 
Hawkins, welcbe in den Jahren 1858 bis 1861 die Grenze zwischen Britisch- 
Columbia und den Vereinigten Staaten langs des 49. Pai-allels zu vermessen 
batte. E r beriebtet iiber den allgemeinen Cbarakter der bereisten Gegenden, 
namentlich iiber ihre Vegetation, und zablt die beobaebteten Pflanzen mit RUck- 
sicht auf horizontale und vertikale Verbreitung auf.

Moreton, Ju l.; Life and work in Newfoundland. Reminiscences of 
thirteen years spent there. 8°, 120 pp. London 1863. 6 s.

Muller, Dr. K .: Ein Blick auf die Pfianzendecke Kaliforniens. (Die 
(Aatur 1863, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51.)
uller, Baron J. W. v .: Reisen in den Vereinigten Staaten, Canada und

Noii^nV'* ^llbstrationeu. Leipzig, Brockhaus, 1864. 3 Thlr.
Besdireibun (Das Ausland 1863, Nr. 29, SS. 694—695.)

baren Unnliidf sit®®! Stadt und ihres raseben Emporbiiiliens nacb dem furebt-
P a lm e r  T ienf’ w  Jabre 1862 durcb den Angriff der Indiauer betraf

condition of The geography of British Columbia and the
Cariboo Gold District. (Proceedings of the R. Geogr. 

pp. 87—94.)
wie die darauf folgenden Beiaerkungen von Captain

Soc., Vol. V ia , Nr S Tin Q-- 04 N
Der Palmer’sche Artikel ’• ‘ • ‘ ^ —

Richards und Colonel Moody tragen zur Bildung eines richtigen Urtheils iiber 
den Werth der Kolonie bei.

Parry, C. C .: Ascent of Pike’s Peak. (Transactions of the Academy 
of Science of Saint-Louis, Vol. II , Nr. 1, 1863.)

Report of the Superintendent of the Coast Survey showing the progress 
of the survey during the year 1859. 4*̂ , 386 pp. mit 39 Karten. 
Washington 1861.

Report of the Superintendent of the Coast Survey showing the progress 
I  of the survey during the year 1860. 4®, 429 pp. mit 29 Karten.
1 Washington 1861.,
I Der im Jahre 1859 etw-as verlangsamte Fortschritt der Nord-Amerikanischen

Kiistenvermessung hatte im J. 1860 wieder seinen regelmassigen Gang, aber 
der Kriegszustand wahrend der letzten Jahre wird dieses grosse W erk wahr- 
scheinlich so bedeutend gehemmt haben, dass sich sein Abschluss nicht mit ei- 
niger fcsicherheit bestimmen l^ s t. Zu Ende 1860 war an der Atlantischen Seite 
die Triangulation langs der KUste von 12 Staaten von Passamaquoddy bis zur 
Grenze zwischen Nord- und SUd-Carolina, eine Strecke von raehr als 1200 naut. 
Meilen, vollendet; ein Zwischenraum von 54 Meilen trennte  diese Strecke von 
einer zweiten, 280 Meilen langen, die von der Nordgrenze von'Sud-Carolina bis 
zum Cumberland-Sund, Georgia, reicht; darauf folgt wieder ein Zwischenraum 
von 27 Meilen, dann eine triangulirte Strecke'bis Matanzas-Inlet, sUdlich von 
St. Augustin. An der Siidkuste erstreckte sich die Vermessung iiber den Char- 
lotte-Hafen, die Strecke von Anclote Key bis Cedar Keys (90 Meilen),. vom 
Ociila River bis Cap San Bias (95 Meilen), die St. Andrew’s Bay, die East Bay, 
Maria de Galvez-, Escambia- und Pensacola-Bai, den Eingang zur Perdido-Bai, 
die Strecke von 5Iobile-Bai bis Lake Pontcliartain (150 Meilen) und iiber Chan- 
delenr und einen Theil des Isle au Breton-Sundes zum M ississippi-Delta, das 
zum grosseren Theil vermessen war, ferner iiber die Isle Derni6re und Caillou- 
B a i, Atchafalaya- und Cote Blanche-Bai, endlich iiber die Strecke von Gal
veston bis zu einera 150 Meilen vom Rio Grande gelegenen P unkt (250 Meilen). 
An der Westkiiste waren alle Hafen von Kaliforuien und Oj*egon, viele auch 
vom Washington-Gebiet, inch Washington- und Puget-Sund, die Haro- und 
Rosario-Strassen und ein Theil des Golfs von Georgia vermessen. D as Ver- 
zeichniss iiber die bis Ende 1859 bestiramten Positionen umfasst 7178, K arten 
und Plane sind etwa 300 pnblicirt und dazu kommen noch die magnetischen, 
meteorologischen und Fluthbeobachtungen, die Tiefeninessungen, die weitere 
Untersuchung des Golfstroms u. s. w. Von allgemeinerem Interesse sind in 
den beiden vorlifegenden Banden namentlich raehrere Abhandlungen von Bache 
iiber die magnetischen Beobachtungen nnd iiber den Golfstrom, die L iste der 
Positionen, die Fluthtabellen und die Bericlite von Prof. Alexander, L ieutenant 
Murray und O. Lieber iiber die Expedition nach Labrador zur Beobachtung 
der Sonnenfinsterniss daselbst im J. 1860. Die Karten sind grosstentheils 
Skizzen zur Uebersicht des Fortschrittes der Triangulation und vorlaufige, 
noch nicht abgeschlossene Karten; die im J. 1860 ganz vollendeten sind des 
Knegs wegen nicht ausgegeben worden, nur in dem Band von 1859 finden 
sich einige solche, namlich: Lynn-Harbour (Mass.) 1:20,000; Mqskeget-Channel 
(neue Ausgabe) 1:60.000; Hempstead Harbour (Long Island-Suud) 1:20.000; 
St. Mar3' ’s River (Maryland) 1:60.0(3^); St. George’s Sound (Florida) 1:40.000; 
Crescent City Harbour (Kalifornien) 1:20.000: ferner eine neue Karte vom 
Golfstrom in 1:5.000.000, eine Anzahl Durchschnitte und Diagramme in Bezug 
auf die neneren Beobachtungen iiber diese Stromung, eine magnetische Erd- 
karte und magnetische Diagramme.

Rossi, L.: Six ans en Amerique (Californie et Oregon). 8°, 324 pp, mit 
2 topogr. Karten. Briissel, Perisse, 1863.

Schott, A.: Briefe aus dem Westeii. Pimeria A lta, das Land der 
Papagos. Sein Pflanzenreich, II. (Das Ausland 1863, Nr. 41, SS. 978 
— 980, Nr. 42, SS. 995— 999.)

Schluss der S. 278 des Jahrganges 1863 erwShnten Abhandlung.
Shea’s Library of American linguistics. Nr. 8: Alphabetical vocabulary 

of the Chinook language, by G. Gibbs, 8°, 23 pp. (5 s.). —  Nr. 10: 
Radical words of the Mohawk language, with their derivatives, by 
Rev, J. Bruyas, 8% 123 pp. (21 s.). — Nr. 12: A dictionary of the 
Chinook Jargon, or Trade Language of Oregon, by Gr. Gibbs, 8*̂ , 
54 pp. (12 s.). ^New York, Shea, 1863.

S. iiber das ganze Unternehmen und die friiher publicirten Nummern wGeogr. 
Mittheilungen” 1862, S. 397.

Synge, Capt. M. H .: The Colony of Rupert L and , where is it, and 
by what title held ? A dialogue on England, her interests in North 
America and in free intercourse, against certain contrary pretensions 
on the part of the Hudson’s Bay Company. 8® mit Karte. London, 
Stanford, 1863, i  s.

Thomassy, R .: Supplement a la geologic pratique de la Louisiane. 
He Petite-Anse. Mit 1 Karte. (Bulletin de la Soc. geologique de 
Prance, 2® serie, T. XX, pp. 542— 544.)

D er im vorigen Sommer in H avanna verstorbene Raymond Tbomassy giebt 
hier als Nachtrag zu seiner 1860 publicirten ?,Gf5ologie pratique de la Louisiane” 
Nachricht von der Entdeckung eines Steinsalzlagers auf der Insel Petite-Anse 
ira Mississippi-Delta mit einer hiibschen Spezialkarte dieser Insel in jetziger 
Gestalt nach seinen Aufnahmen vom Juli 1862.

Waitz, T h .; Anthropologie der Naturvolker. 4. Thl. Die Amerikaner. 
2, Hiilfte. 8*̂ , 516 SS. mit 2 Karten. Leipzig, Fleischer, 1864. 3^ Thlr.

Kartell.

Amerique septentrionale, partie comprise entre la baie de Gasp6 et 
N ^ -Y p rk . (Nr. 1998.) Paris, Depot de la marine, 1863. 2 fr.

Bacon’s -.Steel-plate'map of America, historical, political and military. 
London, Bacon, 1863. 1^ s.

Bartholomew, J . ; Map of the Confederate States of North America. —
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Map of the Federal States (Eastern Division). — Map of the Federal 
S tates (W estern Division). —  London, Philip, 1863. k 3^ s.

Bartholomew, J .;  Map of Canada, with Nova Scotia, New Brunswick 
and Newfoundland. London, Philip, 1863. 6 s.

Newfoundland. St. John’s H arbour, surv. hy Capt. Orlehar 1862.
1 :8 1 0 0 . London, Hydrogr. Office, 1864. (Nr. 298.) 2^ s.

Stan ford ’s Map of the Seat of W ar in America. 4 Bl. 1:2.027.520. 
London, Stanford, 1863. a 2^ s.

Bl. 1 : Virginien, Manassas Junction, Bull’s Run u. s. w .; Bl. 2 : Missouri, Fort 
M onroe etc.; Bl. 3: H er untere Mississippi, New Orleans, F o rt Pickens u. s. w.; 
Bl. 4 : D ie Atlantische Kiiste, Kap Hatteras, Charleston, P o rt Royal n. s. w. 

Stan ford ’s New Library Map of North America. London, Stanford, 
1863. 60 s.

United States. Straits of Mackinac between Lakes Huron and Michi
gan, from the U. S. trigonom. survey 1849— 54. 1:122.000. London, 
H ydrog r.' Office, 1864. (Nr. 334.) 2^ e.

U pper Canada. Plans of ports in Lake H uron: Penetanguishene Har
bour by Bayfield 1822, Collingwood Harbour by Gibbard 1858, 
Goderich Harbour by Wise 1861. London, Hydrogr. Office, 1863. 
(Nr. 407.) _  s.

Vancouver Island, South side, Sydney Inlet to Natinat including Clay- 
ocpuot and Barclay Sounds, surv. by Capt. Eichards 1861. 1:138.000. 
London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 584.) 3 s.

M IT T E L  - A M E E IK A .
Buschmann, Profess. Dr. E d .: Die StadtPuebla. (Zeitschrift fiir Allg. 

Erdkunde, September 1863, SS. 195—212, April 1864, SS. 338 345.)
Ausfuhrliche Beschieibung der S tadt, Hirer Page und der grossen Strasse 

von Perote iiber Puebla nach Mexiko , nach eigener Anschauung (1827) und 
anderen Quellen.

Cardon, E.: Cuba en 1860. (Kevue du monde colonial, Mai und 
Juni 1863.)

Chiapas, Estado de —  . Censo pn era l 1862. (Bolitin de la Sociedad
mexicana de geografia y estadistica. T. 10, Nr, 1. Mexico 1863.) 

Derrotero de las islas AntiUas y de las costas orientates de America, 
desde el rio de las Amazonas hasta el cabo Hatteras. Parte I ,  que 
comprende las islas AntiUas, Bermudas y de Arena. Publicado por 
la direccion de hidrografia. 4”, 814 pp. mit 1 Earte. Madrid, Moya 
y Plaza, 1863.

D o rat, D r.: Die Gewinnung des Pern-Balsams an der Kuste von San 
Salvador. (Das Ausland 1864, Nr. 11, SS. 248—250.)

Spezielle Nachrichten uber die A rt der Gewinnung und namentlich uber die 
Produktionsplatze. Der sogenannte Peru-Balsam kommt nicht aus P eru , son- 
dern nur aus San Salvador von dem Myroxylon Pereirae, einem Baum aus 
der Famiiie der Papilionaceen. _

Hayti, Handel und Scbifi’fahrt von - ------  und Port an Prince in den
Jahren 1860— 1862. (Preuss. Handels-Arcbiv 1863, Nr. 33, SS. 151 

___157.)
H elle r Prof. K. B.: Mexiko. Andeutungen fiber Boden, Klima, Thier-, 

Pttanzen- und Mineralreich. 8“, 58 SS. Wien, Gerold, 1864. 16 Sgr. 
Heredia, J. M .: Yiaje al Nevado de Toluca. (Boletin de la  Soc. Mexi

cana de geografia, VIII, 1862, p. 159.) , . . .
Jonquieres, Dc: E xtrait d’un rapport sur la cote de Tampico, golte 

du Mexique. (Annales hydrogr. 3 ' trimestre 1863, j .  130.) 
Jourdanet, D .: Le Mexique et I’Amerique tropic-ale, TOmats, hygiene et 

maladies! 18«, 467 pp. mit 1 Earte. Paris, Baflliere, 1864.
Kohl J- G -: Alteste Geschichte der Entdeckung und Erforscbung des 

Golfs v o n  Mexiko und der ihn umgebenden Efisten dumb die Spanier 
von 1492 his 1543. (Zeitschrift ffir Allgem. Erdkunde, Juli und 
A ueust 1863, SS. 1— 40, September SS. 169— 194.)

iNn wichti^er Abschnitt aus dem grosseren Werke tiber die Hydrograpme 
/i^ppcrhichte aller Klisten der Vereinigten Staaten, welches Kohl bekanntlich 

”  f-FMnladunff und mit UnterstUtzung des »United States Coast Survey” auszu.
. .  ^  „nfprTiahm E r handelt von folgenden Unternehmungen: 1) Columbus 

arbeite Entdeckung der Ostkiiste von Yucatan durch Juan Diaz de Solis
A vinrPiite^ Yahez Pinzon, 3) Umsegelung Cuba’s durch Sebastian de Ocainpo 

und Vine . .  zweifelhafte Reisen und einige fur die Entdeckungsgeschicbte
im Jah re  1 0 1 ^  ; jah ren  1508-1512, 5) Entdeckung Florida’s durch
wiclitige oc Tpnn 1513, 6) Don Diego Velasquez dringt zu Lande und zu 
Juan , rn h a  ^zu den KUsten des Mexikanischen Meerbusens vor, 1511
■\Vasser dur ,igg Diego Miruelo nach Florida, 1516, 8) Fernando de
-1 5 1 4 , 7) ‘i e  Alaminos entdeckt die Nord- und VVestkiiste von
Cordova nut ririialva und Antonio de Alaminos entdbeken die

„  v r t w  M o v A u a  i l i n t r s  u e i  o i u m u a i o  u c o  T u i i  w . ..v - .v ,
Alonso Alvarez Pineda entdeckt die Nordkiiste des Golfs von Mexiko, 

V 0̂  12) i S  d e rC o r te s  zur Erforscbung der nordlichen Gegenden, lo24, 
5ni®f-ntprnehSun>'en des Pamfilo de Narvaes und seiner Offiziere j;u.den nord- 
V L n  KUsten des Golfs von .Mexiko, 1527-1536, 14) Lnternelimunfeen und 
R e ie n  des Fernando de Soto nnd seiner Kapitiine in den nordlichen; Regionen

Lawrence, T : 'E x c 'S s if i!^ o " tb e  Lake of Nicaragua up the Eiver San

Juan. Fortsetzung. (Nautical Magazine, Juli 1863, pp. 360 — 368, 
August pp. 398—407.)

Schluss des S. 279 des „Geogr. Mitth.” von 1863 erwahnten Berichtes. E r 
entbalt unter Anderem einige Hohenmessungen.

Leon, J. J . : Apuntes interesantes para servir i  la estadistica de Tabasco. 
(Boletin de la Soc. Mexicana de geogr. VUI, 1862, p. 531.)

Malte-Brun , V.-A.; Etude geographique sur la Sonora. Mit 1 Earte. 
(Nouv. Annales des Voyages, Mai 1863, pp. 129—-157.)

Karte und Besebreibung der Jlexikanischen Provinz Sonora, hauptsacblicb 
nach Garcia y Cuba’s »Atlas Mexicano” (Mexico 1858), Sylvester Mowry’s »The 
geography and resources of Arizona and Sonora” (Journal of the Geogr. Soc. 
of New York), H. Berton’s uNotices sur I’dtat actuel de la Sonora d’aprfes Fran
cisco Velasco” (Bulletin de la Soc. de Gdogr. de Genfeve), Duflot de Mofras’ 
jjExploration du territoire de i’Oregon, des Californies et de la mer Vermeille” 
(2 Bde. mit Atlas, Paris 1844) und dem Journal der Geograpbischen und Stati- 
stiseben Gesellscbaft in Mexiko.

Maris, ancien consul de Belgique a Saint-Domingue; Souvenirs d’Ame- 
rique. Belations d’un voyage au Texas et en Haiti. 8°, 135 pp. 
Briissel, Foot, 1863. 2 fr.

Martin y Ofiate, C.; Espafia y Santo Domingo. Observaciones de 
simple y racional criterio acerca de lo que interesa a la nacion 
espanola la posesion de dieba isla, y sobre los beneficios que ban de 
recibir en consecuencia los mismos dominicanos; seguidas de una 
descripcion histdrica y geografica de tan vasta y rica Antflla. 8°, 
176 pp. Toledo, Lopez Fando, 1864.

Neumann, E. P . : Ost-Asien und West-Amerika. Nach Chinesischen 
(Juellen aus dem 5., 6. n. 7. Jabrbundert. (Zeitschrift ffir Allgem. 
Erdkunde, April 1864, SS. 305— 330.)

Interessante Zusammenstellung und Erlauterung der Nachrichten, welche in 
Chinesischen und Japanesischen Schriften uber die frtiheste Bekanntschaft der 
Chinesen mit den Volkern im Norden und Osten enthalten sind und haupt- 
sachlich von Buddbaistischen Glaubensboten herstaramen. Ganz besonders 
hervorzuheben sind die Nachrichten aus dem 5. Jabrbundert iiber das Land 
Fusang, welches Neumann fiir identisch mit dem westlichen Amerika, nament
lich mit Slexiko halt.

Oersted, A. S .: L’Amerique centrale. Reclierches sur sa flore et sa 
geographie physique. R6sultats d’un voyage dans les Etats de Costa 
Rica et de Nicaragua, execute pendant les annees 1846 — 48. Fol. 
mit Tafeln, Karten und Profilen. 1. Lfg., 18 pp. mit 18 Tafeln. 
Kopenhagen, Lind, 1863. 7 Thlr. 26 Sgr,

Pezuela, D. Jacoho de la: Diccionario geogrdfico, estadistico, historico 
de la isla de Cuba. T. I. 4^, 416 pp. Madrid, Mellado, 1863. 60 rs.

Beruht ganz auf offiziellen Daten ; die statistischen Angaben l eichen bis Ende 
des Jahres 1862. Das ganze W erk wird aus 5 Bauden besteben und kann als 
Anhang zu D. Pascnal Madoz’ »Diccionario geografico, estadistico, historico de 
Espaha y sus posesiones de Ultramar” betrachlet werden.

Ramon de la Sagra: Nouveaux renseignements coneernant Tile de 
Cuba. (Comptes rendus hebdom. 18. Januar 1864, pp. 161— 162.)

Der Verfasser hat das Kapitel »>Bev61kerung” seines Buclies wCuba en 1860” 
neu drucken lassen, urn den Census von 1861 dafiir zu benutzen, und theilt 
daraus einige Daten mit. Die Bevolkerung von Cuba bestand ans 757.602 Weis- 
sen , 225.843 freien Farbigen, 6650 Freigelassenen, 370.553 Negersklaven, 
34.825 Asiaten, 1047 Mexikanern, im Ganzen aus 1:396.580 Seelen. Traurig 
sieht es mit dem Unterriebt aus. Lesen und schreiben kpnnen von den Weis- 
sen 308, von den freien Farbigen nur ll,sP rozen t. (S. auch Bulletin de la Soc. 
de g d o ^ . de Paris, August 1863, pp. 144.)

Romero, Don Jose Guadalupe: Reseha de los trabajos cientificos de 
la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica en 1862. Mexico, 
impr. de Vicente G. Torres, 1863.

Aus diesem Jahresbericht der Mexikanischen Gesellschaft fiir Geographie 
und Statistik uber ihre Arbeiten im Jahre 1862 geben die wNouvelles Annales 
des Voyages” (Juli 1863, pp. 115—119) einen iibersichtlichen Auszug, dem wir 
folgende Notizen entnehi»en: Garcia y Cuba liess seine Generalkarte der Re- 
publik lithographiren; Pimental publicirte den ersten Band seines vergleichen- 
den Tableau’s der einheimischeii Sprachen von Mexiko; Icazbalceta beendigte 
den zweiten Band der Dokumente fiir die Mexikanische Geschichte; D. Rafael 
Duran begann die Verbffentlichung seiner Statistik von Vera-Cruz und wird 
bald ein Handbiich der Geographie herausgeben, in welchem die Geographie 
von Mexiko besonders ausfuhrlich behandelt werden soil; Romero bereiclierte 
das Bulletin der Gesellscbaft mit einem Katalog der in Mexiko seit der Erobe- 
rung beobachteten Erdbeben und mit Notizen in Bezng: auf die Statistik des 
Staates Miclioacari. Als demnacUst zu publiciren wurden unter Anderem er- 
wahnt: eine ethnographische Karte von Mexiko in grossem Maassstabe mit 
erlauterndem Text von Orozco y B erra, besonders aber eine hydrographische 
Karte des Thales von Mexiko nach den speziellen Aufnalunen von Diaz Covar- 
rubias, Iglesias und Herrera y Fernandez Leal, welche im Auftrag der Regie- 
rung die weitere, 180 Qu.-Lieues betragende Uragebung der Hauptstadt zum 
Zweek einer projektirten Kanalisirung und Trockenlegung deg Thales geoda- 
tisch vermessen und nivellirt, 200 Punkte ibrer Lage nach bestimmt und die 
Gewasser genau^untersucht baben. «.

Sonora, Estadistica de ■ . (Boletin de la Soc. Mexicana de geo
grafia, V Ill, 1862, pp. 211, 282, 389, 453, 522, 605, 650.)

Vigne, G.'T.; Travels in Mexico, South America etc. 2 vols. 8°, 695 pp. 
London, Allen, 1863. 21 s.

Beschi-eibiins einer im J. 1851 angetrefenen Reise nach Vera-Cruz Mexiko 
den West-Indiseben Inseln, Nicaragua, New Orleans, New York Rio Janeiro’ 
Buenos A yres, durch die Argentinfecben Staaten nach Bolivia 'und Peru und’ 
von Lima nach Kalifornien. Der vor Veroffentlichung dieses Werkes ver-
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storbene Verfasser 1st durch seine Karte und sein Buch iiber Kaschmir (»Tra- 
vela in Kashmir , Ladak, Iskardo etc.”) so wie (lurch sein friiheres Buch iiber 
Kabul und Afghanistan (^Narrative of a visit to Ghuzni, Kabul and Afghanistan”) 
als ausgezeichneter Beobachter bekannt, doch durchflog er Amerika so rasch, 
dass zu eingehendereu Studien keine Zeit war.

Kartell.
Cote occidentale d’Amerique entre le port de San Diego et le golfe 

de Telraantepec, Vieille-Californie, Mexique. (Nr. 1997.) Paris,-Ddpot 
de la marine, 1863. 2 fr.

Mexico. Enlarged sketch, of Vera Cruz. London, Hydrogr. Office, 1863. 
(Nr. 145.)

Skizze der Rliede von Vera Cruz und der Stadt in sehr grossem Maassstabe.

S r a - A M E R I K A .
Andree, K.; Ein geographisches Bild aus der Eegion am Orinoco-Strom. 

p o b u s , 4. Bd. 2‘. Lfg., SS. 52—55.)
Bris, L .; llenseignements sur les canaux de la cote de Patagonie. 

(Annales hydrogr. 1863, 2 ' trimestre.)
Burmeister, Prof. H .; Uber das Klima von Buenos Ayres. (Abhand- 

lungen der Natnrf. Gesellschaft zu Halle, VII, 2, SS. 101— 121.)
Burmeister, Prof. H .; Exkursionen an den Eio Salado. (Zeitschrift fiir 

Allgem. Erdkunde, September 1863, SS. 225— 241.)
Im Januar 1863 fuhr Prof. Burmeister von Buenos Ayres nach Ranchos am 

Rio Salado del Sud, ging an diesem Fluss aufwarts bis zu dem 5 Ideilen ent- 
fernten Passo Ponze, dem Uebergangspunkt der Fahrstrasse von Buenos Ayres 
nacb Azul, nabm Ansgrabungen fossiler Tbierreste vor und kehrte nacb 
4 IVocben von Ranchos aus zuriick. Er giebt eine auscbauliche und lehrreicbe 
Scbilderung von den Gegenden, die er dabei berlihrte, von der Art des Reisens 
daselbst und den geologiscben Verhaltnissen am Rio Salado.

Coatpont, Lieut. C. de; Eenseignements sur la navigation du Paraguay. 
(Annales hydrogr. 1863, I "  trimestre.)

Cracroft, Journal of Capt. of H. >1. S. „Niger” . Portsetzung.
(Nautical Magazine, Mai 1863, pp. 241— 248, Juni pp. 291— 198, 
JuU pp. 353—360, August pp. 408—415.)

Von einigem Interesse fiir uns ist in den letzten Abscbnitten (s. oGeogr. 
Mittheilungen” 1863, S. 238) hauptsacblicb nnr der Besuch der Falkland-Insein 
im Juni 1861. Port Stanley zahlte damais 140 Wobnhiiuser und Magazine und 
550 Einwohner; die Ausfuhr nacb England an Hauten, Horn, Knochen, Woile, 
Seebundsfellen und Thran betrug 1859 2844 Pfd. St., 1860 bereits 7339 Pfd. St. 
Bodenkultur hat kaum begonnen, Europaische Gemiise kommen gut fort, der 
Weizen ist dagegen nicbt reif geworden. Biiiime fehlen den Palkland-Ioseln 
ganz. Von Mineralien -wurden Eisen, Blei und Kohle entdeckt.

Garcia, Aurelio Garcia y: Derrotero de la costa del Peru. 8°, 170 pj). 
Lima 1863.

Bescbreibung der ganzen Kuste von Peru.
Grashoff’s Eeise von Buenos Ayres durch die Argentinischen Pampas 

und fiber die Cordillere nach Copiapo in Chile. (Globus, 5. Bd. 
1. Lfg., SS. 1— 11.)

Der Maler O. E. F. Grashoff aus Koln unternabm in den Jabren 1852 bis 1855 
ausgedebnte Reiseu in Siid-Amerika, namentlich in Brasilien , den Argentini
schen Provinzen und Chile. Ein . Theil seiner Zeiebnungen, Personen und 
Landsebaften, so wie eine Bescbreibung seiner Reise durch die Argentinische 
Republik nach Chile im J. 1853 bis 1854 auf Grundlage seines Tagebuches war
den bier publicirt. E r ging von Catamarca nacb Fiierte de Andalgaia, Belen, 
Santa Rosa und iiberstieg die Andes, wie es scheint, auf demselben IVege, 
den Prof. Burmeister einschlug (s. oGeogr. Mitth.” 1860, Tafel 16), ohne fiir die 
Geograpbie etwas Belangreicbes zu leisten.

Guinnard, A.; Trois ans d’esclavage chez les Patagons. Eecit de ma 
captivite. 18®, 352 pp. Paris, Brunet, 1864. 3J fr.

Lallemant, Dr. E ob .: liber einigo gleichlautende Bezeichnungen ver- 
schiedener Ortlichkeiten in der BrasUianisch^ Geographic. (Zeitschrift 
ffir Allgem. Erdkunde, Juli und August 1863, SS. 153— 158.)

Aufzahlung und theilweis Bescbreibung der Oertlichkeiten, resp. Fliisse in 
Brasilien, welche die Namen Itacolumi, Pernambuco, Parana, Pamahyba und 
Cayari fiihren.

Lamarque, J. de; Le percement de I’isthme de Darien. (Eevue du 
monde colonial, Mai und Juni 1863.)

Langlois, V.; Le.Yenfonela, produits du sol, gfiographie, commerce, 
Industrie, agriculture et avenir de Venezuela. 8®, 15 pp. (Extrait de la 
Eevue de I’Orient, de I’Algerie et des colonies.) Paris, Duprat, 1863.

Larroque, D. Louis (iugeniero de minas); Informe sobre los depositos 
de guano de MejiEones, presentado al senor ministro de Hacienda.

I h'*’’ ^ Tafeln. Santiago de Chile, impr. Nacional, 1863.
Lebris, Lieut. E . ; Eenseignements sur les canaux a POnest de la cote 

de Patagonie, du detroit de Magellan an golfe de Penas. (Annales 
hydrogr. 2« trimestre 1863.)
arcoy, P . ; a oyage de I’ocdan pacifiqne a I’ocean atlantiqne, a travers 
t Ammque du Sud, 1848—1860. V. De Cuzco h Echarati,. VI. D’Echa- 
r. I a ulituqui. A l l .  De Chulituqui a Tunkini, A'lII. De Tunkini

a Sarayacu. Mit 2 Karten. (Le Tour du Alondc 1863, t. VIII, 
pp. 97 -^144 ; 1864, t. IX, pp. 129—224.)

S. oGeogr. Mittli.” 1863, S. 280.
Mouchez, Capit. E .; Les cotes du Bresil, description et instructions 

nantiqnes. 2 ' section. De Bahia a Eio-Janeiro. 8®, 392 pp. Paris, 
Depot de la marine (Bossange), 1864. 2 fr.

Mouchez, Capit.; Longitudes chronometriques des principanxpoints de 
la cote du Bresil, rapportees an premier meridien de Eio-Janeiro. 8®, 
32 pp. (Extrait des Annales hydrographiques, 1863.) Paris, Du
pont, 1863.
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Der Wisper- und der Bodenthal-Wiiid.
Von Dr. B erger  in Frankfurt a. M.

Wer den Ehein von Mainz bis Caub bereist, hat keine 
grosse Schwierigkeit, folgende von Freiligrath gegebenen 
Verse im Allgemeinen bestatigt z u  flnden:

„Der Wisperwind, der Wispenvind,
Den tennt bis Oestrich jedes Kind;
Des Morgens friih von vier bis zebn,
Da spttrt man allermeist sein Web’n i 
Stromauf aus Wald- und Wiesengrund ^
Haucbt ibn der Wisper kiibler Mund!”

Der Name dieses Thalwindes bezeichnet das Wisper- 
Thal, das bei Lorch in das Ehein-Thal miindet, als die 
Hauptursache desselben. „Er wird oft bis in die Mitte 
der Grossen Giesse oberhalb Oestrich, d. i. eines zwischen 
dem linken Ehein-TJfer und der Westphalinger Aue vorbei- 
fliessenden Eheinarmes, — besonders auf der linken Ehein- 
seite — stromaufwarts getrieben und oft sehr unangenehm 
empfunden” )̂. tJbrigens strdmt er nicht nur stromaufwarts, 
sondern anch stromab.warts von Lorch bis Bacharach, manch- 
mal bis Caub, hie und da bis Oberwesel. Der IJmstand, 
dass dieser Wind zwar den von Mainz kommenden SchifPen 
einen oft sehr hinderlichen Widerstand entgegensetzt, der 
fiir die von Caub kommenden mit dem von dem Strome 
selbst geleisteten Widerstand zusammenfallt, sich also 
weniger selbststiindig bemerklich maeht, andererseits die 
Thalfahrt von Lorch ab begiinstigt, mag Ursache sein, 
warum mancher Schiffer von dieser Verzweigung nach 
Norden Niehts erwahnt.

Wie iiberhaupt, alle Thalwinde, so weht auch dieser 
nur bei hellem Wetter, besonders in der warmeren Jahres- 
zeit, und ist unabhangig von der Eiehtung des allgemein 
herrschenden Windes. Er beginnt wahrend der Nacht, 
sehr haufig sehon des. Abends, und dauert an bis Morgens 
zwischen 8 und 9, ofter bis gegen 10 Uhr. Bei Bingen 
trifft er manchmal erst des Morgens um 6 Uhr ein, aber 
auch dann hdrt er zur gewohnlichen Zeit auf.

Bekannt ist, dass z. B. in den Alpen gegen Kalte em- 
pfindliche Pflanzen, wie Nussbaume u. dgl., an den oberen 
Thalgehangen besser gedeihen als in der Tiefe; in Italien 
sieht man an den Bergabhangen Oliven in iippiger Eulle,

’) Dr. Wittmann in Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der 
Eheinischen Geschichte und Alterthiimer zu Mainz, S. 139, Anm. 2. 

Petermanu’ŝ  Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft VI.

die man im Thale vergebens sucht. Ahnliches findet sich 
im Wisper-Thal und den anstossenden Theilen des Ehein- 
Thales, wo „die Wisper” haufig im Friihjahr den Bliithen 
der Obstbaume und den Eeben des Eheingaues dureh die 
mitgebrachte Ealte schadet, wie iiberhaupt dieselbe im 
Friihjahr und Herbst am empflndlichsten ist. Am Siid- 
abhang des siidlichen Hdhenzuges gedeiht das Obst viel 
sicherer, wenn es auch hoher liegt als im Wisper-Thal.

Wenn auch die Theorie der Thalwinde durch Fournet 
ausgebildet und durch eine grosse Anzahl von Beispielen 
belegt ist, so dass weitere einschlagige Untersuchungen 
nicht mehr viel Neues in dieser Beziehung zu ergeben 
versprachen, schien mir bei einer Eeise in die schiine 
Gegend die Erforschung dieser Erscheinung doch von In- 
teresse und manches Gefundene der Verdffentlichung werth 
zu sein.

Die beiden Gebirgsziige, die bei Eiidesheim und Kempten 
nahe an den Ehein herangetreten sind • und ihm nur den 
Durchgang frei lassen, sind von einer grossen Anzahl von 
Seitenthalern durchschnitten. Von den hier in Betracht 
kommenden ist ausser dem Nahe-Thal das grosste und am 
weitesten verzweigte das Wisper-Thal auf der reehten Seite. 
Es schlangelt sich in der Hauptrichtung WSW.-ONO. 
7 Stunden lang bis gegen LangenschwalBach hin. Am 
Eingang ist der nordliche Hohenzug, dessen ausserster Vor- 
sprung den Wind in der Eiehtung von Nord nach Siid in das 
Ehein-Thal weist, etwas bedeutender als der siidliche. Aber 
sehon unweit der Heiligkreuz - Kapelle, weiiige Minuten 
oberhalb Lorch, kehrt sich das Verhaltniss um, und wah
rend auf der Siidseite die waldigen Hohenziige steile Wiinde 
bilden, bietet die Nordseite zwar ebenfalls meist bewaldete, 
aber nur sanft aufsteigende Erhebungen dar. Bei der ge- 
nannten Kapelle miindet das enge, dicht bewaldete Sauer- 
thal, das bis zur ehemaligen Sickingen’sehen Feste .Sauer- 
burg emporzieht. Solcher enger Thaler und Schluehten, 
deren fast jede eine Quelle in das Bett der Wisper ent- 
sendet, findet sich eine grosse Anzahl, 20 bis 30, vor. 
Etwa 1 Stunde oberhalb Lorch miinden drei dieser Schluehten, 
einzeln wieder verzweigt und getrennt durch stattlich her- 
vortretende Waldhbhen — ein iiberraschender Anblick fiir 
den Wanderer. Die eine fiihrt nach Pressberg, dessen
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202 Der Wisper- und der Bodenthal-Wind.

Klima hinter dem im TW e so woit zuriickbleibt, dass 
man in der TJmgegend von Loreh schon Hafer einerntete, 
wahrend man dort erst mit der Eoggenernte begann.

Wahrend die den Strahlen der Sonne zuganglichen 
Stellen des Thales sehr erhitzt werden, kann der Wanderer 
an vielen Stellen sich in dichtem Schatten ergehen. Im 
Juli selbst sieht er sie des Abends zwischen 4 und 5 Uhr 
nur hie und da iiber den nordwestliehen JSTiederungen, 
und wenn sie den Bewohnern der Kammerberger Miihle, 
2 Stunden oberhalb Lorch, im hohen Sommer auch schon 
um 4 Uhr aufgeht, so scheint sie doch wahrend des Win
ters dort nicht ins Thai. Oberhalb Kammerberg wird auch 
der ndrdliohe Zug steiler und das Hauptthal selbst ver- 
lauft endlich in eine Schlucht.

Die grossartige Erscheinung der Wirbelstiirme, die mit 
Staunen und Schrecken zugleich erfiillen, kann man hier, 
gleichsam als Vorversuche der Natur und zur Erlauterung 
fiir den Studirenden, wiederfinden. Lasst sich der Beob- 
achter bei einigermaassen starkem Ost- oder iSTordostwind 
z. B. am Eingang der Heiligkreuz-Kapelle nieder, so sieht 
er, wie der Staub das Hauptthal hinunter geweht wird, 
kommt aber ein Windstoss aus dem Sauerthal, so sieht er 
heftige Wirbel denselben rasch und machtig emporheben.

Man erkennt aus den dieser kleinen Abschweifung 
vorhergehenden Angaben, dass die Bedingungen — Wal- 
dung, enge Seitenthaler, Verkiirzung der Tageszeit u. s. w. 
— der Bildung von Thalwinden sehr giinstig sind. Den 
Zug aus den Seitenschluchten empfindet man des Abends 
schon sehr lebhaft. Die Abkiihlung in dem unteren Thale 
geht selbst im hohen Sommer bis gegen den Gefrierpunkt 
herab.. Der in der Eriihe Keisende kann auch in dieser 
Jahreszeit kaum den Mantel entbehren. Am 2. Juli 1863 
z. B. betrug die Temperatur im siidlichen Theile von Lorch 
5° E., etwa % Stunden im Wisper-Thal aufwiirts 2^° E. 
Die Temperatur in Frankfurt a. M. war um 6 Uhr 12,9° E., 
das Minimum in der Haeht 10,i° E. (am Abend zuvor 
13,6° E.).

Leicht ersichtlich ist ferner, dass die Luft im Friihjahr, 
wo sie Tiber den von der tief stehenden Sonne noch wenig 
erwarmten Thalgrund streicht, besonders schadlich wirken 
muss.

Aus dem Thai stromt der Wind direkt nach dem linken 
Ehein-Ufer und die Kahnfiihrer iiberlassen sich demselben, 
um von Lorch hiniiber zu kommen. Der etwas weiter 
oberhalb oder unterhalb der Thalmiindung iibersetzende 
Kahn dagegen muss sich erst eine Strecke hiniiber arbeiten, 
bis er plotzlich in „die Wisper” eintritt. Hieraus erklart 
es sich, warum die Kalte bei Lorch viel weniger auf Ge- 
fiihl und Vegetation wirkt als am linken Ufer, wo selbst 
an hoch gelegenen Orten, wie z. B. bei Manubach, der

Weinstock oft leidet und auch das Getreide beeintriichtigt 
wird. Daher mag es sich ferner erklaren, dass Binger 
Arzte ihre Patienten offers nach Lorch verweisen, wo eine 
stets gereinigte Luft, aber kein zu rascher Temperatur- 
wechsel und Zug herrscht; dagegen sollen Orte wie Nieder- 
Heimbach, das von dem Wisper- wie von dem Bodenthal- 
Wind gleich stark heimgesucht wird, stets von ansteckenden 
Krankheiten versehont bleiben.

Die Winzer thun sich iibrigens auf ersteren etwas zu 
Gute. Als die Links-Eheinische Bahn durch die Weinberge 
gehen sollte, verlangte man hie und da einen- ungewohn- 
lich hohen Preis fiir dieselben, „weil sie in der Wisper 
lagen”.

An dem Lorch gegeniiberliegenden Gebirge sich stossend 
theilt sich der Luftstrom in zwei Arme, von welchen der 
bedeutend^re gen Bingen und Oestrich zieht. Auf dem 
Ehein selbst wird er nun viel starker empfunden als auf 
den beiden Ufern und zwischen 7 und 8 Uhr des Mor
gens in einem Kahne abwarts fahrend wehte mir derselbe 
scharf entgegen, wahrend der Eauch eines Feuers in ge- 
ringer Hdhe am linken Abhange ungestdrt gegen den Kamm 
hinaufzog. Die Ursache hiervon ist leicht einzusehen: die 
warmere, feuchtere Luft iiber dem Wasserspiegel setzt ihm 
einen geringeren Widerstand entgegen als die von den 
Abhangen herabsinkende und unten mit ihm strdmende 
kaltere Luft.

Nicht allein das Wisper-Thal liefert solchen kalten 
Wind, sondern auch die iibrigen zahlreichen Seitenthaler 
von Bingen abwarts. Der Zug, der Morgens und Abends 
bei hellem Wetter das romantische Morgenbach-Thal herab- 
kommt, ist der Aufmerksamkeit der Miihlenbewohner in 
demselben nicht entgangen. Der Bahnwarter an der Miin- 
dung des Bodenthales, 1 Stunde oberhalb Lorch, gegen- 
iiber von Trechtingshausen (Falkenburg), lasst es an Klagen 
nicht fehlen iiber die Kalte des Windes, der in hellen 
Nachten aus diesem stromt und sich mit der Wisper ver- 
einigt, u. s. f. Fiigen wir hierzu noch die Bemerkung, 
dass gegen Bingen hin das Gebirge beiderseits schroffer 
wird und der Luftmasse einen allmahlich enger werdenden 
Durchgang lasst, so erklart es sich, warum weiter Stromauf- 
warts die Wisper immer starker wird. Oberhalb Bingen, 
bei Kempten, wo das Gebirge auf dem linken Ufer plbtz- 
lieh zuriicktritt, vermindert sich diese Starke sehr bedeu- 
tend und wird oft unbemerklich.

Wenn schwacher dstlicher Wind weht, so herrscht er 
nur auf der kleineren rechten Halfte des Eheins bei 
Bingen, die grdssere linke Halfte nimmt in der Eegel die 
m entgegengesetzter Eichtung wehende AVisper ein; Die 
von Bingen iibersetzenden Kahne habpn dann, so lange 
sie sich in letzterer befinden,, die Segel apfgespannt und
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mussea sie streichen, sobald sie in ersteren eintreten; die 
beiden Gebiete sind seharf von einander abgegrenzt. Wenn 
bier die Wisper gen Siiden webt, in das Nabe-Thal binein, 
so erwarten die ScbifFer mit Sicherbeit Ostwind und bei- 
teres Wetter. In solcben Fallen ist sie nur bis etwa zur 
Nabe-Briieke, oberhalb welcber das Tbal sieb erweitert, 
bemerkbar. Weht sie aber gegen das reebte TJfer, so er
warten sie Slid- oder West wind — triibe Witterung.

Als ieh am 7. Juli 1863 zwiscben 8^ und 9^ TJhr 
Abends auf dem rechten Ehein-lifer von Bingen nach 
Assmannshausen ging, webte mir die Wisper seharf entgegen, 
wahrend die Eicbtung des allgemeinen W indes SO. (sebwach) 
war. Bin Schleppboot kam den Ehein herauf, der Eauch 
desselben zog erst in der Eicbtung der Wisper. Nacbdem 
das Boot auf der linken Eheinseite etwas weiter herauf- 
geriickt war, bewegte sieb die Eaucbsaule, die nur wenig 
emporstieg und in ihrer ganzen Lange ziemlich dieselbe 
horizontale Lage beibeb’ielt, erst quer liber einen Tbeil des 
Flusses imd bog dann rechtwinkelig in die friihere Eieb- 
tung um. Der Querzug wurde bei weiterem Heraufriicken 
immer langer; als er dem rechten TJfer etwas naher ge- 
kommen war, gab er dem Drucke des Siidoststromes. mehr 
und mehr nach, wandte sieb also immer mebr stromabwarts, 
bog aber immer wieder seharf in die urspriingliche Eicbtung 
— des Wisper-Windes— um. Weiter oben erreichte derselbe 
endlich das TJfer und die rechte Gebirgswand, so dass die 
IJmbiegung ganzlich versehwand und die ganze Eaucbsaule, 
wenn aucb nicht vollstiindig, in der Eicbtung des allgemei
nen Windes zog. Die Wisper war unterdessen allmahlich 
schwacher geworden und diess erklart wohl die zuletzt 
angefiibrte Erscheinung.

Am folgenden Morgen batte icb Gelegenheit, eine ahn- 
liche Beobachtung zu machen. Der Eauch derjenigen Hauser 
von Assmannshausen namlich, die dureh den vorspringenden 
Hdhenzug vor der Wisper gesebiitzt sind, zog zwiscben 
6 und 7 Uhr die Tbalschlucht binauf, die dort einmiindet, 
der der frei stehenden Hauser dagegen wurde von diesem 
Winde in entgegengesetzter Eicbtung, rheinaufwarts, gefiihrt.

Wenn so kalte Luftmassen in die warmere, mit Feueb- 
tigkeit gesebwangerte Atmosphare des Ehein-Thales ein- 
dringen, miissen natiirlich haufig Hebei entstehen. So 
kommt es, dass Sehiffer die Wisper oft aus der Feme an- 
riicken sehen. Bei der Clemens-Kircbe sammeln sieb diese 
Hebei oft ̂ in dicken Schichten an , bei Bingen ersebeinen 
alsdann einz.ejne flockdnartige Massen stossweise und durch 
rubige Strdmungen klarer Luft von einander getrennt.

W ^ e n d  der W isper-W ind fiir die der Thalmiindung 
gegeniiiberliegenden Orte !^ieder-Heimbach bis Hieder-Die- 
bach' besonders Jiart ist^ und rheinaufwarts immer starker 
werdend das ̂ Washer haufig in  Wellenbewegung versetzt.

empfindet man ihn, wie schon erwahnt, rheinabwarts bis 
Bacharacb und Caub weniger stark, Dass dieser Arm wirk- 
lich schwacher sein miisse, beweist schon die Kiirze seines  ̂
Weges. Die Griinde dieses ungleichen Verhaltnisses schei- 
nen mir folgende zu sein. Zunachst wird, wie angedeutet, 
der Luftstrom durch die Stellung der Thalwande rhein
aufwarts getrieben. Wenn ferner die Thalwinde durch die 
Abkiihlung der Luft an den Gehangen entstehen' und ihre 
Starke folglich von deren Beschaffenheit abhangig i s t , so 
wird sie doch aucb wesentlich bedingt durch die Beschaf
fenheit des Ortes, in welehen diese sieb ergiessen. Ware 
dieser z. B. ein abgeschlossenes Becken, so miisste wohl 
die Abkiihlung, weniger aber der Wind bemerkbar werden, 
ist er aber eine weite, der raschen Erhitzung durch die 
Sonne fahige Ebene, also der Heerd eines lebhaft auf- 
steigenden Luftstroms, so wird der kalte Strom sich mit 
um so grdsserer Intensitat eindrangen, je grosser die Tem- 
peratur-Ditferenz ist und je raseher sie sich einstellt; er 
wird um so grossere Ausdehnung in die Lange haben, je 
weiter diese Ebene entfernt ist; er wird ferner nur dann 
und so lange sich bemerkbar machen, wenn und so lange 
diese Temperatur-Differenz vorhanden ist, also des Morgens, 
wenn die Erwarmung der Ebene beginnt, oder des Abends, 
wenn sie noch fortdauert, wahrend sie im Thale liingst 
aufgehdrt. Eine solche Ebene haben wir oberhalb Bingen 
und im Hahe-Thal, wahrend das ganze Ehein-Thal bis 
dahin dem System der Erkaltung noch angehdrt. Eine 
solche Temperatur-Differenz bietet ferner der Ehein selbst 
auch noch von Bingen weiter aufwarts dar. Am 8. Juli 1863 
z, B. hatte gegen 8 Uhr des Morgens das Eheinwasser 
17° E., wahrend die Luft nur 13° hatte, — der Luftstrom 
wird sich von Kempten an hauptsachlich auf der linken 
Seite des Flusses bemerklich machen, weil ihm auf der 
rechten Seite die von den noch nahen Gebirgswanden 
herabgesunkene kalte Luft den Durchgang wehrt.

Gegen Bacharach und Oberwesel bin, wo der Ehein 
dureh das Gebirge immer enger zusammengedrangt wird  ̂
fehlt die aufsaugende Ebene und die Seitenthaler sind 
theilweis, wie z. B. das unterhalb Oberwesel miindende, 
sehr geeignet, Thalwinde zu entwickeln und die; Tempe- 
ratur-DifiPerenz auszugleichen.

Fragt man, warum gerade das Wisper-Thal und seine 
Umgebung unter all den vielen Ehein - Thalern allein 
einen so bedeutenden Thalwind erzeugt, so geniigt ein 
Blick auf die Karte, um die Antwort zu erhalten, dass 
wohl keines von ihnen hierzu so giinstige Bedingungen 
bietet. Ubrigens sollen die Thaler bei Spey unterhalb 
Boppard auch sehr kalt sein.

Fournet hat die in den Thalern zur Tageszeit aufstei- 
genden Winde haufig durch eigeneBeobachtungen nachweisen
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204 D er W isper- und der Bodenthal-W ind.

miissen, da er von den Bewohnern der Gegenden Nichts 
erfahren konnte. Im Wisper-Thal weiss ebenfalls Niemand 
Etwas von einem solchen Wind. Das Einzige, was mir 
auf direkte Fragen mitgetheilt wurde, war, dass wahrend 
der Thalwind weht, das Thai selbst eine viel niedrigere 
Temperatur hat als das Ehein-Thal, das Verhaitniss sich 
aber rasch umkehrt, sobald dieser Wind aufhort, und dass 
die des ersteren im Laufe des Tages bedeutend hbher ist 
als die des letzteren.

Der Morgen des 8. Juli war nun zur Beobachtung sehr 
geeignet. Die Windfahne auf dem Loreher Kirchthurm 
zeigte Ostwind an. Die Atmosphare war sehr rubig, der 
Himmel vollkommen heiter. TJm 8^ Uhr war der Wisper- 
Wind nicht mehr bemerkbar und der Rauch der Kamine, 
welcher vorher in das Ehein-Thal gezogen war, begann 
nun bin und her zu schwanken. Um 9 Uhr zog er ent- 
sehieden das Wisper-Thal hinauf und behielt diese Rich- 
tung bei bis nach Mittag, wo der Ostwind stark wurde 
und stossweise Unregelmassigkeiten hervorrief, wahrend 
in der Hohe sich cumuli bildeten und nach Siidosten zogen. 
Wahrend dieser drei Stunden zog der von den Wagen 
aufgewirbelte Staub hoch an der (kahlen) Gebirgswand 
hinauf. Abends um 6 Uhr, wo die Atmosphare wieder 
ruhiger geworden war, zog der Rauch von Feuerschwamm 
an den beiden Wanden vor der Lauxer Miihle ebenfalls 
empor, wahrend er ganz in der Tiefe ziemlich regelmassig 
thalauf (S.-U.) geweht wurde; die wenigen Wolken zogen 
in der Richtung W.-O. Zwischen 8 und 9 Uhr ging der 
Rauch der Miihle thalab, die Wolken batten ihre Richtung 
beibehalten. Am folgenden Morgen war sie .noch dieselbe, 
auch dann noch, als der Himmel Vz Stunde lang dicht 
von in der Richtung NW.-SO. ziehenden Wolken bedeckt war.

Warum werden die aufsteigenden Tagwinde in der Eegel 
so Avenig bemerkt? Der erste Grand liegt jedenfalls darin, 
dass sie keine so empfindliche Temperatur-Differenz be- 

' wirke'n. Ein zweiter aber scheint wirklich in der Natur 
der ffhaler zu liegen. Das Wisper-Thal und seine Seiten- 
thaler z. B. sind, wie gesagt, durchschnittlich dicht be- 
waldet. Selbst die Hochebene auf der linken Seite hat, 
eine kleine Strecke ausgenommen, iiberall Waldung. Es 
kann aTso die Erwarmung, folglich der aufsteigende Strom 
nicht so bedeutend sein als an kahlen opaken Bergwanden. 
Ja, es wird sogar die yon der weniger von Vegetation be- 
deckten Thalsohle aufsteigende Luft wenigstens theilweis 
von den Abhangen her ersetzt. Aus mehreren dunkel be- 
laubten Schluchten wehte mir selbst beim hbchsten Sonnen- 
stande, auch wenn der allgemeine Wind direkt entgegen- 
wehte, ein kalter Strom entgegen, der den Rauch des 
Feuerschwammes heftig in das Thai hereinjagte. Wir haben 
hier also auch bei Tage einen absteigenden Strom. Es

ware zu wunschen, dass Fournet in Betreff der Vegetation 
seiner Thaler nahere Angaben gemacht hatte.

Eathselhaft erscheinen nun die Schilderungen eines 
zweiten Windes, der dem Wisper-Wind gerade entgegen- 
weht und welehen die Bewohner jener Gegend dem „Boden- 
thal” zuschreiben. Im Juli 1862 hatte ioh Gelegenheit, 
denselben bei heiterer Witterung zu beobaehten, wo die 
Eeisenden, trotzdem dass das Boot stromab fuhr, sich leb- 
haft iiber den in derselben Richtung strdmenden, in der 
Nahe des Bodenthales pldtzlich eingetretenen kalten Wind 
zu beklagen batten (Morgens 8 Uhr), Bei Lorch wehte er 
schon wieder viel schwacher als unmittelbar unterhalb 
dieses Thales, — des Naehmittags um 4 Uhr regnete es 
im Wisper-Thal.

Das Bodenthal ist eine etwa % Stunden lange Thal- 
schlucht, die sich wie das Wisper-Thal in der Hauptrichtung 
von WSW. nach ONO. emporsehlangelt. Seine Abhange sind 
an der Miindung mit Reben bepflanzt, die weiter aufwarts 
bald durch Laubwald und Wiesengrund ersetzt werden. 
Die beiderseitigen Kuppen und Kamme gestatten nur den 
Strahlen der hbher stehenden Sonne den Eintritt.

Folgendes konnte ich nun iiber den Bodenthal-WUnd 
erfahren. Wahrend die Wisper ihre Kiilte nicht mehr so 
zerstbrend iiber das Gelande von Kieder-Diebach ergiesst, 
lasst „der Bodenthaler” Trechtingshausen verschont; erst 
unterhalb dieses Ortes wird er sehr hart und manchmal 
sehr kalt, so dass also besonders M eder - Heimbach von 
beiden Winden gleich stark heimgesucht wird. Er ist 
haufig so wild und setzt das Wasser in so heftige Auf- 
regung, dass Schitfe genbthigt sind, in Nieder-Heimbach 
anzulegen. Seine meehanische Wirkung iibertrifft also die 
des Wisper-Windes bei weiteml W eiter unten, schon bei 
Lorch, ist er bereits ruhiger und wird nur bis Bacharach 
verspiirt. Oberhalb des Bodenthales bemerkt man Nichts 
von ihm. Er ist an keine Tageszeit gebunden, weht haufig 
bei triibem, doch auch bei heiterem W etter und das *Ge- 
wblk zieht von Sudwest nach Nordost oder von West 
nach Ost. In  der Regel folgt an demselben Tage, wo er 
eintrat, oder an einem der unmittelbar dai'auf folgenden 
Eegen oder ein Gewitter. ,

Wenn nun auch das Bodenthal zur Entwiekelung eines 
Thalwindes sehr geeignet ist, so sieht man doch auf den 
ersten Blick, dass man es hier mit einem solchen nicht 
zu thun hat. Es driingt sich vielmehr folgende Betrachtung 
auf. Eine Strecke oberhalb Lorch tritt das ,|frebirge hart 
an das rechte Rhein-Ufer und steigt steil von demselben 
empor, auf der linken Seite d^egen erhebt es sich in 
sanften Bbschungen zu weniger oetrachtlicher Hbhe; iErst 
oberhalb Trechtingshausen tritt auch hier die steile ^ u p p e  
diehter heran, welche die Falkenburg triigt;_ von da ab

    
 



Uber die neu zusammengestellte 10-W erst-Karte des Kaukasus. 205

zi^hen beide Hbhenzuge gleich steil and parallel welter. 
Weht nun Siidwestwind, so wird er, iiber die Erhebungen 
des linken Ufers in das Rhein-Thai einfallend, von den 
gegeniiberstehenden Gebirgswanden stromabwarts gewiesen. 
Der welter unten rechtwinkelig in diesen einfallende all- 
gemeine Wind veranlasst Wirbel, die erst heftig, gegen 
Loreh hin aber, wo der Widerstand weiter zuriicktritt und 
unbedeutender wird, sanfter kreisen und sich verflachen. 
Damit stimmt die Angabe eines Sehiffers, dessen Schiff bei 
Nieder-Heimbach heftig im Kreis herumgetrieben wurde.

Fallt ein Westwind in die ostliche Einbiegung des 
Rhein-Thales bei Assmannshausen, so tritt eine Stauung ein, 
in Eolge deren er theilweis — nicht ohne Widerstand — in 
die Enge aufwiirts, theilweis abwarts stromen wird, wo er 
wieder in Kampf gerath mit dera aufs Neue einfallenden 
West. Assmannshauser Bauern behaupten, dass, wenn das 
Gewblk von Westen kommt, der Wind oberhalb ihrer 
Heimath rheinaufwarts, unterhalb derselben abwarts strome, 

Der Zusammenhang mit den Witterungs-Yerhiiltnissen 
liegt klar vor.

Tiber die neu zusammengestellte 10-W erst-K arte des Kaukasus
mit Berticksielitigiing alinlicher in- und aiislandisclier Arbeiten der neueren Zeit.

Von H . J .  S teh n itzk y , Kapitan des Generalstabes.

Im gegenwartigen Augenblick existiren folgende Karten 
des Kaukasus, herausgegeben beim Hauptstabe der Kauka- 
sisehen Armee; 1. Die Wegekarte von 1858 im Maassstabe 
von 20 Werst auf den Zoll. Diese Karte hat eine spe- 
zielle- Bestimmung, kann aber auch zur allgemeinen tlber- 
sicht des Landes dienen. Die Gebirge sind auf derselben 
mittelst aquidistanter Horizontalen mit braunen Farben be- 
zeichnet. 2. Die 1847 herausgegebene Karte im Maassstabe 
von 10 Werst auf den Zoll. Sie ist zu einer Zeit zu- 
sammengestellt, als noeh ein Theil des Landes ununter- 
worfen und fiir einige Gegenden noch sehr unvollkommene 
topographische Data vorhanden waren. Ausserdem griindet 
sie sich, da zur Zeit ihrer Bearbeitung noch keine trigono- 
metrische Aufnahme gemacht war, auf eine im Verhaltniss 
zur Ausdehnung' des dargestellten Landes sehr unbedeu- 
tende Anzahl astronomischer Bestimmungen. Die Gebirge 
sind auf der 10-Werst-Karte durch das System des Tuschi- 
rens (mit gelber Farbe) ausgedriickt, welches bei dem sehr 
gebirgigen Terrain die Orographie' des Landes nicht ganz 
deutlich bezeichnet. T[nter solchen Umstanden konnte die 
10-Werst-Karte selbstverstiindlich nicht vcillig befriedigend 
ausfallen, dennoch diirfen wir nicht ohne Achtung der 
Zusammensteller dieser Karten erwahnen, die bei der Unzu- 
langlichkeit des vorhandenen Materials bedeutende Schwie- 
rigkeiten zu iiberwinden hatten.

Ferner erschien von 1848 bis 1852 im Maassstabe von 
5 Werst auf den Eoll auf 26 Blattern eine Karte des 
Daghestan, eines Theiles des Terschen Gebiets (des fruheren 
linken Fliigels der Kaukasischen Linie, vom Terek-Flusse 
so benannt) und des' Tifliser Gouvernements (Theile der 
Kreise voh Telaw und Ssignach), d. h. derjenigen Ge

genden, die in militarischer Beziehung von Wichtigkeit 
waren. *

Gleichzeitig mit vorgenannter Karte ward auf 7 Blat
tern im Maassstabe von 5 Werst auf den Zoll eine solehe 
der „Gegend jenseit des Kuban”, von Abchasien und einem 
Theile des Kutaiser Gouvernements zusammengestellt. Diese 
Karte ist wegen der Unzulanglichkeit und Unvollkommen- 
heit des vorhandenen Materials in vielen Theilen sehr un- 
befriedigend. Im gegenwartigen Augenblick wird diese Karte 
nach Maassgabe der Vervollstandigung unserer Kunde von 
der Gegend jenseit des Kuban verbessert und ausgefiillt.

Im verflossenen Tiirkischen Kriege(1854) erschien eine 
Karte der Grenzgebiete Trans-Kaukasiens und der Asiati- 
schen Ttirkei in 6 Blattern im Maassstabe von '5 Werst 
auf den Zoll. '

Wir schweigen iiber die Karten, die in St. Pete:5sburg 
bei verschiedenen Werken — wie dem Wojennyi Ssbornik 
(Militar-Archiv) u. a. — erschienen, da dieselben in ge- 
ringem Maassstabe verfasst und Nichts weiter als mehr oder 
weniger gelungene Kopien der beim' Hauptstabe der Kauka
sischen Armee herausgegebenen Originate sind. , ,

Von den im Auslande erschienenen Karten des Kau
kasus gebiihrt der von Kiepert 1854 im Maassstabe' von 
1:1.500.000 (d. h. von 35,7 Werst auf den Zoll) lierausgege- 
benen der erste Rang ’). Im Allgemeinen ist diese Karte 
sehr befriedigend, wenn auch auf ihr Unrichtigkeiten in 
Bezeichnung der Gegenstande und im Ausdruck der Gebirgs- 
Situation vorkommen.

’) Karte der Kaukasus-Lander und der angrenzenden Tiirkischen 
und Persischen Provinzen Armenien, Kurdistan, Azerbeidtan. Bearbeitet 
und gezeichnet von Dr. H. Kiepert. Berlin 1854.
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(rleichfalls in Deutscher Sprache erschien 1850 eine 
Karte des Kaukasus und Armeniens im Maassstabe von 
1:1.000.000 Oder 23,8 Werst auf den Zoll vom Reisenden 
Karl Koch '). Sie ist nach den von General Chatow 1834 
ausgearbeiteten und im Stabe in Tiflis 1842 und 1844 
edirten Karten zusammengestellt und Nichts weiter als 
eine verkleinerte Kopie derselben. Ausser der besonderen 
Kolorirung auf der botanischen, ethnographischen und geo- 
logischen Karte bietet die Karte von Koch nichts Origi- 
nelles, wenn gleich im Vorworte zu derselben gesagt ist, 
dass sie ausser den angefiihrten Quellen nach verschiedenen 
Materialien bearbeitet sei. Dem Urtheile des Professor 
Sehtschurowskij nach hat die geologische Karte von Koch 
■wegen ihrer gar zu allgemeinen Bezeichnung der Gebirgs- 
Formationen des Kaukasus keine besondere Bedeutung.

Ferner ward im Jahre 1856 vom Englischen Kriegs- 
Departement eine sehr genaue Kopie®) der 1847 zusammen- 
gestellten Marschrouten-Karte des Kaukasus (von 25 Werst 
auf den Zoll) herausgegeben.

Auf die'ser Kopie sind die Entfernungen in Englischen 
Meilen angegeben. Die Gbbirgs - Situation fehlt ganzlieh 
und bezeichnet sind bloss die bedeutendsten Gipfel des 
Grossen und Kleinen Kaukasus mit Angabe ihrer Hdhe. 
Ausserdem ist auf dieser Karte die Halbinsel Mangischlak 
auf der Ostkiiste des Kaspischen Meeres, ein Theil des 
Siidufers vom Schwarzen Meere und in der Tiirkei die 
Wege von Toprach-Kale iiber Erserum nach Trebisond 
hinzugefiigt.

Alle Benennungen auf der Karte sind ausserst genau — 
ohne jegliche Veranderung — nach dem Russischen Origi
nate umgeschrieben. Derselben Genauigkeit begegnen wir 
auch in den Dmrissen der Karte.

Vom Jahre 1847 an, d. h. seit der Zusammenstellung 
der 10-Werst-Karte, vermehrte sich das geographisehe und 
topographische Material iiber den Kaukasus bedeutend. So 
ward von 1847 bis 1854 die Triangulation von Trans- 
Kaukasien ausgefiihrt, die zur Zeit des letzten Krieges 
auch iiber die Tiirkische Grenze (in die Asiatische Tiirkei) 
ausgedehnt wurde, und seit 1860 ndrdlich vom Kaukasus 
^rtgesetzt wird. Ferner werden viele neue topographische 
und Feldmesser-Aufnahmen in fast dem ganzen Tifliser

Karte von dem Kaukasischen Isthmus und von Armenien, ent- 
worfen und gezeichnet nach eigenen Horizontal-Aufnahmen und mit 
Benutzung der vorhandenen Materialien von Prof. Dr. Karl Koch. 
Berlin 1850.

Russkij Westnik (Russischen Boten) auf das Jahr 1862, Jir. 1, S. 4G3.

principal military communications of the Kaukasus and 
provinces, constructed in 1847 by the divisional 

luarv 1853 ™P®rial army of the Kaukasus and corrected to t h e l “ Ja-
topoeranhical engraved from the original Russian at the
topographical and statistical D6pSt. War Department, 1856.

Gouvernement, dem Daghestan, der Tschetsehnia, dem Ar- 
gunischen Bezirke, der Kabardii, dem Kutaiser Gouverne
ment, Sswanethien, in Tschernomorien und an anderen 
Orten ausgefiihrt.

Auf solche Weise bot sich die Mogliehkeit, Karten des 
Kaukasus auf bei weitem bessere Materialien zu griinden, 
und deshalb schritt man auf Anordnung des Chefs des 
Hauptstabes, General-Lieutenant Karzow, zu Ende des Jah- 
res 1862 zur Anfertigung einer neuen 10-werstigen Kartfe 
des ganzen Landes. Sie ward von den Offizieren des 
Topographischen Militar - Depots unter Leitung des Chefs 
der Zeichnenkammer, des Oberst Gerassimow, ausgearbeitet. 
Zur Erreichung des Zweckes dieser Karte wurden die frii- 
heren Aufnahmen aufs Neue rekognoseirt, um alle resul- 
tirenden topographischen Veriinderungen des Terrains aufzu- 
tragen. Die neue Karte wird wie die friihere aus 21 Blat- 
tern bestehen. Jedes Blatt hat im Rahmen 23 Zoll Liinge 
und 17 Zoll Hohe, doch bleiben einige dieser Blatter an 
den Grenzen unausgefiillt. Das angenommene. geographisehe 
Netz Oder die Projektion von Gauss nach Berechnung des 
Kapitan Stebnitzky i) wird auf die Blatter von 30 zu 
30 Minuten sowohl nach den Meridianen als den Parallel- 
kreisen aufgetragen.

In das auf solche Weise gezeiohnete Netz werden alle 
von der Trans- und Cis-Kaukasischen Triangulation, der 
Nivellirungs-Expedition (1837) zwischen dem Schwarzen 
und Kaspischen Meere und die astronomischen bei der 
hydrographischen Aufnahme des Kaspischen Meeres ge- 
machten Bestimmungen der Liinge und Breite gemass ein- 
getragen. Die aufgezeichneten trigonometrischen Punkte 
werden durch ihre wechselseitige Entfernung gepriift und 
beriehtigt. In die durch dieselben fixirten Dreiecke werden 
die aufgenommenen topographischen Details des Terrains 
eingetragen. Bei solcher Methode verringern sich die Fehler 
der Aufnahme, welche ihren Grand in der Unrichtigkeit 
ihrer Orientirung haben, o'der die linearen Entfernungen 
der Aufnahme bedeutend und werden in verschiedenen 
Theilen der Karte von einander unabhangig. Dabei wird 
die \  erschiedenheit in den Aufnahmen gewissermaassen

’) Die Projektion von Gauss ist bekanntlich die allerbefriedigen(}ste, 
zumal fiir Gegenden, die tvie der Kaukasus. cine grossere Langen- als 
Breitenausdehnung haben. In dieser Projektion werden die Meridians 
durch gerade Linien ausgedriickt und die Parallelen durch perpendiku- 
lare Bogen koncentrischer Kreise zu ihnen gefiigt. Hierdurdk erreicht 
man die Alinlichkeit in unendlich kleinen Theilen. Bei Berechnung 
der Projektion is t zur Bedingung gemacht worden, dass der hauptsach- 
liche (wahre) Maassstah sich auf der mittleren Parallele beflnde (42° 
d. Br.) und die partiellen Maassstabe auf den ausserston Parallelen, 
(37° und 47° d. Br.) unter einander gleich seien. Diesen Bedingungen 
gemass werden die letzteren m =  m' sp-1,0038 sein, d. h. die wirkliche 
Grosse einer beispielsweise 100 Werst lang^ lin ie  an don' Randern 
der Karte wird 100,38 Werst =  100 'Worst ' 190 Paden' sein. Selbst- 
verstandlich liegt ein solcher Untersenied auf der 10 -W erst-K arte  
ausserhalb der unerlasslichen Grenzen„der Genauigkeit.
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annullirt. Diese Umstande sind bei der besprochenen Karte 
sehr wichtig, da die Aufnahmen des Kaukasus sowohl 
nach der Zeit ihrer Ausfiihrung als aueh nach ihrem Werthe 
sehr verschieden sind. In Bezug auf die Menge und Ver- 
theilung der trigonometrischen Punkte ist Trans-Kaukasien, 
da hier eine genaue Triangulation Statt land, in das vor- 
theilhafteste Verhaltniss gesetzt.

Beim Eintragen der topographischen Details wurde be- 
sondere Aufmerksamkeit darauf verwandt, die Karte nicht 
mit unniitzem, ihrem Maassstabe nicht entsprechenden 
Detail zu iiberladen, um nicht den Hauptcharakter des 
Terrains zu verdunkeln. Diese Absicht erreicht man da- 
durch, dass man nur das auftriigt, was wirklich eine der 
Beschaffenheit des Terrains entsprechende relative Wich- 
tigkeit besitzt. So werden z. B. in wasserarmen Steppen- 
gegenden alle Biiche, Quellen und Graben eingetragen, die 
Zahl der Wege aber besehrankt, da zu ihrer Bahnung in 
solchem Terrain keine hesonderen Hindernisse obwalten. 
In Gebirgsgegenden dagegen, wo fast auf jedem Schritt 
Bache und Quellen aufstossen, ist das Hauptaugenmerk auf 
die Wege gerichtet, die mit mdglichster Genauigkeit auf- 
gezeichnet werden.

Um auf der Karte die Stadte, Eestungen, Befestigungen, 
Posten, Stanizen (Kosaken-Ddrfer), Kirchddrfer und Ddrfer 
Ton versehiedener Grdsse, die Poststationen, Anfahrten u. A. 
anzudeuten, sind besondere Zeichen angenommen.

Qbjekte geringerer W'ichtigkeit, wie Ddrfer von weniger 
als fiinf Hdfen, Vorwerke, Winterweiler, werden auf die 
Karte nur in dem Falle eingetragen, wenn das Terrain 
nicht verdunkelt und wichtigere Gegenstande nicht ver- 
hiillt werden.. Die Bezeichnung der Gegenstande geschieht 
mit versehiedener Sehrift, deren Art und Grdsse von der 
relativen Wiehtigkeit jener abhangt. Auf den Original- 
Blattern wird das Terrain getuseht; auf den gedruckten 
Blattern aber durch braune Earbe ausgedriiekt zum Unter- 
schiede von der Sehrift und der Situation, die mit schwarzer 
Earbe bezeichnet werden. Die Karte wird in der Geographi- 
schen Anstalt von Justus Perthes in Gotha auf Stein gravirt 
und chromolithographisch gedruekt.

Im gegenwartigen Augenblick sind schon 6 Blatter der 
10-Werst-Karte von den Herren Offizieren der militarisch- 
topographisehen Sektion, und zwar von den Kapitanen Ssa- 
weljew und Eomln, dem Stabskapitan Jegorow, dem Lieute
nant Woronkow und den Eahnrichen Denissow, Maniukow 
und Petrow, unter Leitung des Oberst Gerassimow zusam- 
mengestellt. Auf diesen im Stich befindlichen Blattern ist 
der siidwestliche Theil Trans-Kaukasiens, d. h. Theile der

Gouvernements Tiflis, Eriwan, Baku und Kuta'is dar- 
gestellt.

In Kiirze von den kartographischen Arbeiten der mili- 
tarisch-topographischen Sektion handelnd miissen wir mit 
einigen Worten der herrlichen Beliefkarte des Kaukasus 
erwahnen, die fiir Se. Kaiserl. Hoheit den Grossfiirsten- 
Statthalter verfertigt wurde. Diese Karte stellt den ganzen 
Landstrich en miniature dar; Berge, Erhebungen und Ver- 
tiefungen sind auf ihr wie in der Katur dargestellt und 
so bietet sie ein ungemein anschauliches und klares Bild 
eines so komplieirten Terrains, wie der Kaukasus ist, dar. 
Grdsserer Anschaulichkeit wegen wurde die vertikale Er- 
streckung fiinf Mai grosser als die horizontale angenommen, 
so dass fiir die letztere der Maassstab von 10 Worst auf 
den Zoll statt des bei ersterer gebrauehten 2-werstigen gilt.

Meere, See’n, Eliisse, die allgemeinen Ziige der Ge- 
birgsformation (Vulkanismus u. s. w.), Waldungen u. A. 
sind auf der Beliefkarte mit gewissen Earben bezeichnet, 
in gleicher Weise auch die Namen aufgetragen.

Man kann nicht anders als mit Vergniigen diese prach- 
tige kartographisehe Schdpfung des Kaukasus betraehten, 
auf weleher das von grossartigen geologischen Umwalzungen 
durchgearbeitete Kaukasische Terrain so sehdn en relief 
hervortritt.

Diese Karte ist auch in der Beziehung bemerkenswerth, 
dass sie, so viel uns bekannt ist, ihrer Grdsse nach als in 
seiner Art einziges Work dasteht, da wohl fiir manche 
einzelne Gegenden des gebirgigen Europe’s verschiedene 
Belief - Darstellungen existiren, aber keine vollstandigen 
Karten im Maassstabe der besprochenen Kaukasischen^arte 
fiir ganze Landstriche geschaifen wurden.

Die Beliefkarte wurde folgendermaassen hergestellt: Auf 
eine glatte Holztafel von der Grdsse der Karte warden 
die trigonometrisch und barometrisch bestimmten Punkte 
aufgetragen und mit Drahten, deren Lange die Hdhe der 
Punkte iiber dem Meere bezeichnete, besetzt. Hierauf 
wurden nach den vorhandenen Aufnahmen und Karten die 
Berge, Thaler und iibrigen Besonderheiten des Terrains aus 
Wachs (mit Zusatz von 01 und Earbe) modellirt. Kach 
diesem Modell der Karte ward dann auf der Tifliser Stein- 
schleiferei aus Gyps eine Eorm hergestellt und in derselben 
die Karte Stiickweise aus Papier-mache gegossen. Hierauf 
hatte man nur noch die Aufschriften zu machen und die 
Karte zu koloriren. Den grdssten Theil der Arbeit an der 
Beliefkarte fiihrte der Eahnrich vom Topograph en-Corps, 
Herr Denissow, aus.
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Die Scliwedische Expedition nach Spitzbergen, 1861.
VII. G eognostische Beschreibung der nordostlichen Theile Ton Spitzbergen und der H inlopen-Strasse.

Von A . E .  N o rd e n sh jo ld  *).

Eine genaue geognostische Kenntniss der im hdchsten 
Norden liegenden Lander ist natiirlieh von grossem Interesse 
und diirfte sehr wesentlich beitragen zu der Beantwortung 
von mehr als Einer Frage iiber die Bildung und altere 
Geschichte unserer Erdrinde. Daher bemiihte ich mich auf 
der ganzen Eeise und vor alien Dingen auf den Boot- 
fahrten, Materialien hierzu zu sammeln, — eine Bemiihupg, 
bei welcher ich sowohl von Torell als von den iibrigen 
Mitgliedern der Expedition ideissig unterstiitzt wurde. Be- 
deutende und ganz vollstandige Sammlungen, besonders 
von Versteinerungen, wtirden mitgebracht, welche nebst 
Blomstrand’s wahrend der Expedition auf der Schaluppe 
„Magdalena” 1861 gemachten Sammlungen und alteren Samm
lungen von Loven, so 'wie den Sammlungen, die ich bei 
meiner ersten Spitzbergs-Reise nach Hause gebfacht habe, 
sehr wichtige Beitrage abgeben diirften, unter Anderem zur 
Beurtheilung der klimatischen Verhaltnisse in diesen hohen 
Breiten wahrend vorhergehender geologischer Perioden. 
Diese Sammlungen werden im Reichsmuseum zu Stockholm 
aufbewahrt und ich habe Grund zu der Hoffnung, dass 
Personen mit griindlichen Kenntnissen in der Palaontologie 
sehr bald die Bearbeitung dieses reiehen Materials begin- 
nen werden. Zu dieser Bearbeitung bedarf es gleichwohl 
einer Kenntniss der Lagerungsverhaltnisse dieser Petre- 
fakten- fiihrenden Schichten und es diirfte daher, ehe ich 
diesen Gegenstand verlasse, meine Schuldigkeit sein, durch 
eine kurze geognostische Beschreibung der von uns be- 
suchten Gegenden denjenigen, welche kiinftig die Geologie 
Spitzbergens vollstiindiger entwickeln werden, eine Anlei- 
tung zu geben. ■ Da die Absicht bei dieser Beschreibung 
nur die ist, kiinftigen Bearbeitern dieses interessanten und 
wichtigen Gegenstandes Material zu liefern, so habe ich

; ') Aue dem Schwedischen der Kongl. Svenska Vetenskaps-Akade- 
miens Handlingar, Bd. IV, Nr. 7, ubersetzt von C. F. Frisch.

S. die bei der geographischen Beschreibung (Heft IV , SS. 127 
— 135) gegebene Farte (Tafel 6), zu der wir noeh ausdriicklich zu 
bemerkeu haben, dass die ihr zu Grunde liegenden Seh^edischen Auf- 
nahmen nach einer Benachrichtigung des Herrn Professor Nordenskjold 
^sschliesslich von diesem herriihren. (S. ubrigens S. 127 des gbnannten 
HeftesG In  Bezug auf diese Karte sind noeh fernere Berichtigungen 
anzufuhren:
a. Sciwesby-Insel ist ganz flach, daher die angegebene Anhohe wegfallig;

TioTnitnh ^ “ '^^^^“ S'Bncht fehlt die Andeutung des siidlichen astro-
Bo^tkor. Punktes, dorselbe fallt auf die Beruhrung desnootkurses nut der Kuste;

d j  streichen;
Kap Fanshaw T L o m m e - B a i  und sudlicTi von P ransnaw ist uber 2000 Fuss hoch. A, p.

in derselben alles Theoretisiren ganzlich vermieden und 
mich nur an die nackten, an und fiir sich selbst das In
teresse und die Phantasie wenig fesselnden Thatsachen ge- 
halten, die bei unseren Reisen und Bootfahrten beobachtet 
worden sind.

Folgende Formationen ’) haben wir in  dem Theile Spitz
bergens, den die Karte umfasst, angetroffen: I. Gneis mit 
Adern und Gangen von Granit. II. Krystallinischer Kalk 
und Dolomit. III. Machtige, abweehselnde Lager von 
Quarzit, Lehmschiefer und Kalk. Hecla Hook’s Formation.
IV. Die Kalk-Formation auf den Inseln in der Murchison- 
Bucht, der Grossen Stein-Insel u. a. Eussen-Insel- (Ryss-d-) 
Formation. V. Encriniten-fiihrende Kalklager u. a. Kap Fan- 
shaw’s Formation. VI. In tJberfluss Fossilien-fiihrender Kalk. 
Brachyopoden-Formation. VII. Hyperit.

I. Granit-Gneis. — Diese, die alteste von diesen For
mationen, nimmt den westlichen Strand der Sorge-Bai, den 
nordwestlichen Theil des Nordostlandes, von der Depdt- 
spitze bis zum Nordkap, ein und erstreckt sich von dort 
weiter iiber Extreme Hook bis Kap Lindhagen, die Castren- 
Inseln, Sabine - Inseln, Scoresby-Insel, W alden-Insel und 
Sieben Inseln.

Im Westen der Sorge-Bai tritt der Gneis vbllig ge- 
schichtet auf. Die Berge streichen in  der Richtung der 
Bueht von Norden nach Siiden hin, stiirzen ganz steil ah 
und wechseln bisweilen mit Lagern von dichtem Quarzit 
und Lagern oder Stbcken von kbrnigem Kalk. Eine ahn- 
liche Gneisbildung begrenzt auch die sedimentaren For
mationen im Nordwesten, obgleich die Bergart dort oft 
ganz glimmerarm wird, ihre geschichtete Natur verliert 
und allmahlich in einen weissen, gleichkbrnigen Granit- 
Gneis iibergeht. Eine ahnliche gleichkbrnige granitahn- 
liche Bergart wird angetroffen z. B. zwisehen der Bird- 
und Branntwein - Bai, so wie auch in der Nahe der dst- 
liehsten Grenze der Formation am Kap Lindhagen, wah
rend die Berge an mehiieren zwischenliegenden Stellen,

’) Ich bediene mich hier des Ausdruckes ,,Formation” , um eine 
Gruppe verschiedener, ungefahr ein und derselben geologischen Zeit- 
periode angehoriger Bergarten oder Schichten zu bezeichnen, ohne 
gleichwohl, ehe die mitgebrachten Petrefakten gehorig untersucht worden 
sind, angeben zu konnen, unter welcher von den grossen Hauptperioden 
der Entwickelung der Erdrinde diese Bergarten hervorgebrochen sind 
Oder sich abgelagert haben. Zur Termeidung der 'Weitlaufigkeit habe 
ich gleichwohl diese Gruppen auch mit eigenen, von geographischen 
palaontologischen oder geognostischen Verhaltnissen entlehnten Namen 
bezeichnet.
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z. B. beim Nordkap und Extreme Hook, aus glinnner- 
reichem Gneis bestehen, der dadurch, dass glimmerarmere 
Drusen sich von der Hauptmasse abgesoudert und dieser 
eine etwas Mandelstein-ahnliohe Struktur gegeben haben, 
an einigen Orten ein recht eigentbiimliches Aussehen er- 
halten bat. Eben diese krystalliniscben Bergarten werden 
auch auf den Inseln im Harden des Nordostlandes an- 
getrofifen: auf den Castren-Inseln theils geschichteter, theils 
ungeschiobteter Granit-Gneis; auf den Sabine-Inseln Granit- 
Gneis; auf dem niedrigen Bergkamm, welcher den nord- 
lichen Theil der Scoresby-Insel bildet, aufrecht stehende, 
in- der Langenrichtung der Insel gehende Lager von schief- 
rigem Gneis; auf der Parry-, Martens- und Phipps-Insel theils 
geschichteter Gneis, theils ungeschichteter Granit-Gneis. 
Zwar hatte ich selbst keine Gelegenheit, die ubrigen von 
den Sieben Inseln und die dem Ausseren nach nahe vdr- 
wandte Carl Xll.-Insel zu besuchen, aber man kann doch 
aus Parry’s Beobachtungen auf der Kleinen Tafel-Insel 
Oder richtiger auf dem ein wenig ndrdlicher liegenden 
Holm, Eoss-Insel, so wie aus der stark in die Augen fal- 
lenden Ahnlichkeit der Grdsse, Farbe und Gestalt dieser 
Inseln schliessen, dass diese hohen, schwarzen, pyramiden- 
formigen Inseln aus aufrecht stehenden Gneisschichten ge- 
bildet sind. Sowohl an der nordwestlichen Spitze des 
Nordostlandes als auf den Castren-Inseln und Extreme Hook 
ist der Gneis durchkreuzt- von zahlreichen Adern eines 
iiingeren feinkdrnigen Granits. Vergebens suchte ich in 
diesen Gangen das Mineral anzutreffen, welches in Schwe- 
den so oft den jiingeren Granit begleitet, namlich Orthit, 
fand aber dagegen an mehreren Orten, besonders auf den 
Castren-Inseln, dem Extreme Hook und der Parry-Insel, 
Krystalle von Turmalin ziemlich haufig in den grobkry- 
stallinischen Gang-Granit eingesprengt.

I I . KrystalKnischer Kallc und Bolomit. — Die am west- 
lichen Strande der Sorge - Bai herrschende Gneisbildung 
wird. am innersten Theile des Fjordes. bedeckt von einer 
machtigen Kalkformation, welche dem Gneis zunachst aus 
einem blendend weissen kornigen Kalk besteht, in welchem 
keine Spur von organischen Uberresten vorkommt und 
welcher, wenn er am Fundorte zerschlagen wird, einen 
starken Geruch von Schwefelwasserstoff giebt, ohne gleich- 
wohl Spuren weder von schwefelsaurem Kalk noch von 
Schwefelcalcium zu enthalten. Dieser Kalk lost sich ohne 
Eiickstand in Salzsaure auf, ist frei von Eisen, enthalt 
auch nur wenig Talkerde und unterscheidet sich durch 
diese Eigenschaften sehr leicht von den auf demselben 
ruhenden machtigen, gelblich-weissen, mit Drusen-Ldchern 
erfiillten DolomitTSchichten, welche den siidlichen Fuss des 
Hecla Hook und zweier noch weiter gegen Siiden im In- 
neren des Landes belegener bedeutender Berggipfel ein- 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft VI.

nehmen. Auch in diesem Dolomit kann man keine Spur 
von Versteinerungen, wohl aber Drusen-Ldcher, bekleidet 
mit kleinen Kalkkrystallen, antreffen. Zwischen dem weis
sen Kalk und dem Dolomit liegt ein kleineres Lager von 
grauem Kalk mit eingesprengten weissen Adern, gleich 
dem grauen Kalk von Hecla Hook, und gleich oberhalb des 
Dolomits wieder ein Lager von ganz weissem kornigen Kalk.

Diese durch ihr ausseres Aussehen leicht erkennbaren 
Kalkbildungen, welche in friiheren Zeiten deutlich die 
ganze Sorge-Bai erfiillt haben, obgleich sie wegen ihrer 
losen Beschaffenheit durch die vereinigten Krafte der Atmo- 
spharilien und der Jdkel allmahlich zerstdrt und hinweg- 
geschwemmt worden sind, habe ich an keinem anderen 
Orte in Spitzbergen angetroifen und es ist mdglich, dass 
sie nur zufalfige Varietaten des unter den Lagern am Hecla 
Hook so oft vorkommenden grauen Kalkes bilden. Hach 
der Eeihenfolge der verschiedenen Schichten zu urtheilen, 
sollten ganz ahnliche Kalklager unter den Eismassen im 
innersten Theile der zwischen Kap Irminger und Kap 
Lindhagen belegenen Bucht vorkommen.

I II . Ileela Hooh-Formation. — Das machtige Fjell, 
welches die Sorge-Bai von der Strass'e trennt, besteht aus 
sedimentaren Lagern, welche ungefahr von Norden nach 
Siiden streichen und ziemlich steil gegen Osten abfallen. 
Leider diirfte es in diesem Augenblick nicht mdglich sein, 
die geologische Zeitperiode, '  der diese weit ausgebreiteten 
Bildungen angehdren, zu bestimmen; wir haben namlich 
trotz eifrigen Suchens in denselben keine Spur von Ver
steinerungen antreffen kdnnen. Dieses Verhalten ist um so 
auffallender, als die schdtien Lehmschiefer- und Kalklager, 
aus denen diese Formation grossentheils besteht, ganz 
besonders passend gewesen sein miissten zur Aufbewahrung 
organischer Uberreste, und man ware daher zu der An- 
nahme versucht, dass diese vielleicht der Silurischen Periode 
angehdrenden Lager von Quarzit, Lehmschiefer und Kalk 
sich aus einem Meere abgesetzt haben, das ganz ohne vege- 
tabilisches und animalisches Leben war.

Ein unbedeutender, in die Sorge-Bai miindender Bach, 
der den siidlichen Theil des Fjells von Osten nach Westen 
durchschnitten hat, hat dort einen tiefen Einsehnitt ge- 
bildet, dessen Eander ein schones Profll der beiden un- 
tersten oder am weitesten gegen Osten liegenden Lager 
des Fjells zeigen, und ein von Felsenstiirzen mehr oder 
weniger verborgenes Profil der iibrigen Schichten des Fjells 
hat man Gelegenheit an dem nordlichen Abhange des Ber- 
ges zu studiren. Diese Profile zeigen, dass ,die Lager von 
folgenden Arten sind (s. die Profile auf Tafel 6);

1. Grauer Kalk, in alien Eichtungen durchschnitten von 
weissen Kalk- und Quarzadern. Dem Aussehen nach ist 
dieser Kalk dem grauen Kalklager, das zwischen dem weis-
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seu Kalk und dem Dolomit in der vorhergehenden Abthei- 
lung liegt, einigermaassen ahnlich.

2. Ein unbedeutendes Lager von hartem griinlichen 
Talkschiefer, bedeckt mit einem etwas maehtigercn Lager 
von Lehmschiefer.

3. Ein machtiges Lager von hartem, an Earbe stark 
wechselnden weissen, grauen oder rothen Quarzit. Dieser 
Quarzit besteht aus kleinen abgerundeten Quarzkdrnern, 
unter denen man keine Blatter von Glimmer oder Feld- 
spath bemerken kann.

4. a. Machtige Lager von schwarzem Lehmschiefer. 
b. Eine breccienartige Bildung, ein Gemisch von scharf- 
kantigen Lehmschieferstiicken und hartem kalkhaltigen 
Sandstein bildend.

5. Grauer Kalk mit weissen Adern, ganz gleich 1.
6. a. Schwarzer Lehmschiefer, ganz gleich 4. b. Ein 

schdner, aus wechselnden rothen oder rottbraunen und 
griinen Lagern bestehender Lehmschiefer.

7. Quarzit von gleieher Art und Beschaffenheit wie 3. 
Auf dieses Quarzitlager folgt nach Blomstrand in grdsserer 
Nahe der Strasse noch ein Mai

8. Grauer Kalk.

Geht man, nachdem man die Strasse und die ersten in 
der Miindung der Murchison - Bucht belegenen luselgruppen 
passirt ist, welche aus einer hdchst eigenthiimlichen Kalk- 
bildung (Ilusseninsel-Kalk) bestehen, der unten naher be- 
schrieben werden soil, — geht man von dort welter 
gegen Osten langs dem ndrdlichen Strande der Murchison- 
Bucht, so begegnet man von Neuem miichtigen, zu der 
Hecla Hook-Formation gehdrigen Lagern. .Fast unmit- 
telbar unter dem Eusseninsel-Kalk traf Malmgren im in- 
nersten Theile der Bucht, welche im Westen der Seehund- 
spitze in die Grosse Stein-Insel eindringt, einen grauen 
Kalk, theils in alien Richtungen durohkreuzt von Adern 
von weissem krystallinischen Kalk, theils erfullt von Bal- 
len oder Linsen von grauem Feuerstein. Weiter gegen 
Osten fand ich an der Seehundspitze selbst einen griin und 
roth bebiinderten Schiefer, von Norden nach Siiden strei- 
chend und steil gegen Westen abfallend. Unter diesem 
rothen Schiefer tritt an der Seehundspitze. selbst Quarzit 
an den Tag und weiter dstlich kommen wieder schwarze 
Schieferlager vor, von Korden nach Siiden streichend und 
erst 60° gegen Osten, darauf ungefahr 85 bis 90° gegen 
Westen fallend. Ostlich von diesen Lagern bilden aufrecht 
stehende Quarzitschichten recht hohe, gegen die Murohi- 
son-Bucht steil abstiirzende Berge.

Eine Fortsetzung dieser in die Murchison-Bucht miin- 
denden Lager beobachtete ich wiederum am nordlichen 
Ufer der Gros^en Stein-Insel (am Eastorte im Siiden der 
Ladj Franklin-Bueht), niimlich von Nordwest nach Siidost 
streichende, gegen Siidwest fallende Lager von Quarzit, 
auf denen uniform gelagerte Schichten von Lehmschiefer 

c,en Der theils von Feuersteinbiillen, theils von weissen
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Kalkadern durchzogene Kalk, welchen Parry bei Marble- 
Point antraf, bildet endlich ganz deutlich eine Fortsetzung 
der oberhalb des rothen Schiefers in der Murchison-Bucht 
angetroffenen Kalklager und im Westen des Marble-Point 
begegnet uns bei Shoal-Point wiederum der so eigenthiim- 
liche Russeninsel-Kalk.

Auch der grdssere Theil der Medrigen Insel, des Kap 
Hansteen und der Gestade um den siiddstlichen Theil der 
Branntweins-Bai besteht aus Lagern, die denen auf Hecla 
Hook vdllig gleichen, niimlich weissem, rothem oder grauem 
Quarzit, schwarzem, griinem oder rothem Lehmschiefer und 
grauem Kalk, und eben so bestehen die von der Nordkiiste 
des Kordostlandes sich ins Meer erstreekenden Spitzen, 
wenn man die drei westlichsten, Kordkap, Extreme Hook 
und Kap Lindhagen, ausnimmt, vornehmlieh aus mach- 
tigen Lagern von Lehmschiefer und Quarzit. Wie das bei- 
gefugte Profil zeigt, hat man am Kap Jrminger zu unterst 
Lager eines griinen, harten, von Kordost nach Siidwest 
streichenden Talkschiefers, auf welchem Lager von Quarzit 
und Lehmschiefer liegen. An der anderen Seite der‘ zwi- 
schen diesen Spitzen belegenen Buchten tritt der Lehm- 
sehiefer wiederum zu Tage, indem er die westliehe Seite 
der Fjellen auf der Loven-Spitze einnimmt, wogegen die ost- 
liche Seite und der Gipfel dieser Fjellen aus Quarzit be
stehen, und ganz auf dieselbe Weise sind Kap Wrede und 
Kap Platen gebildet; der niedrigere westliehe Theil dieser 
Spitzen besteht niimlich aus aufrecht stehenden Lagern von 
schwarzem Schiefer, der oberste Theil der Berge dagegen 
aus Quarzit. An dem Nordstrande des Kap Wrede kann 
man ausserdem Lager von grauem, weiss geiiderten Kalk 
anmerken.

Kimmt man keine Eucksicht auf die nicht bedeutenden 
Lager von Talkschiefer auf Kap Irminger, so besteht also 
die sedimentiire Formation an der nordlichen Kiiste des 
Nordostlandes zu unterst aus Quarzit, auf welchem zuerst 
Lager von schwarzem Lehmschiefer und darauf von grauem, 
weiss geaderten Kalk liegen. Diese Lager sind stark zu- 
sammengedriiekt und gefaltet worden, die loseren Schiefer- 
und Kalkbildungen sind, wo si'e nicht von dem hoch auf- 
gethiirmten Quarzitlager gesehiitzt wurden, hinweggespiilt 
worden und sie werden daher jetzt nur an den von einem 
hdher liegenden Quarzitkamm geschiitzten Seiten der Berge 
angetroffen.

Im Siiden des Hecla Hook ist das westliehe Ufer der 
Strasse von miiehtigen Eismassen erfiilit, welche die darunter 
liegenden Bergformationen verbergen. Wo diese Eisberge 
aufhdren, beginnen an der Miindung der Lomme-Bai von 
Neuem Lager, welche augenscheinlich mit den Lagern am 
Hecla Hook zu ein und derselben Formation gehdren. 
Aufrecht stehende, von Korden nach Siiden streichende
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Lager von rothem oder grauem Schiefer und grauem Kalk 
nehmen auf diese Weise das ganze westliehe Gestade der 
Lomme-Bai ein und unter den niedrigen, von dem zuvor 
erwahnten Russeninsel - Kalk gebildeten Felsen , die im 
Westen den Treibholzstrand begrenzen, begegnet man 
wiederum, ganz wie am siidlichen Strande der GroSsen 
Stein-Insel, erst einem grossen, mit weissen Adern durch- 
zogenen Kalk, darauf einem rothen eisenhaltigen Lehm- 
schiefer und ganz hinten, im innersten Theile des Fjordes, 
(nach Chydenius) Quarzit mit grauem sehiefrigen Kalk.

Sucht man, geetiitzt auf die Beobachtungen, welcbe hier 
mitgetheilt sind, einen Uberblick iiber die Hecla Hook- 
Formation, so wird man finden, dass dieselbe, eine Menge 
kleinerer dazwischen liegender Schichten unberiieksichtigt 
gelassen, aus vier versehiedenen, sehr machtigen Lagern 
besteht, namlich: grauem, weiss geiiderten Kalk, Quarzit, 
schwarzem, rothem und griinem Lehmscliiefer, grauem Kalk, 
meisfentheils durchkreuzt von weissen krystallinischen 
Kalkadern. Der Hecla Hook ist vermuthlich, wie das 
Profil andeutet, gebildet dureh Zusammendriiekung und 
wiederholte Faltung dieser Lager, die Bergkamme an den 
ndrdlichsten Spitzen des Nordostlandes dadurch, dass die 
Kalk- und Schieferlager an den meisten Stellen durch die 
Einwirkung der Atmospharilien und der Jokel zerstdrt und 
hinweggefuhrt sind und nur dort sich erhalten haben, wo 
der Quarzit hinlanglich hoch zu Tage erhoben worden ist, 
um mittelst seiner festen und weniger leicht zerstbrbaren 
Masse die an seinen Seiten liegenden weniger harten 
Bildungen schiitzen zu kiinnen.

'IV . Ber Russeninsel-KalJc. — Auf dem oben erwahnten 
grauen, weiss geiiderten Kalk liegt eine hbchst eigenthiim- 
liche und iiberall, wo sie auftritt, leicht erkennbare Kalk- 
bildung, der Russeninsel-Kalk, dessen schon mehrmals Er- 
wahnung geschehen ist. Die Formation besteht fast aus- 
schliesslich aus einem unreinen, gelben, ganz fossilfreien 
und undeutlich oder fast gar nicht geschiehteten Kalk von 
einer so eigenthiimlichen korallenartigen Struktur, dass man 
beim ersten Anblick meinen sollte, er ware in  alien Rich- 
tungen von Korallenstammen durchkreuzt, was aber doeh 
nicht der Fall sein diirfte. Der Kalk zerfallt leicht und 
giebt den unfruchtbarsten Landstreeken, die ich auf Spitz- 
bergen zu sehen Gelegenheit gehabt habe, das Dasein, und 
diese ehedem wahrseheinlich sehr weit verbreitete, jetzt 
aber vor den andrangenden Wellen der Hinlopen-Strasse 
immer mehr und mehr zuriickweichende Form^ion bildet 
daher keine steilen und scharfkantigen Berge. Der west
liehe Theil der Grossen Stein-Insel, die Inseln in der 
Murchison-Bucht, die alte Nordost-Insel, auf welcher der 
Russeninsel-Kalk einen recht hohen, an den Seiten ganz 
abgerundeten Bergkamm bildet, und endlich der Treibholz

strand bestehen gleiehwohl immer noch fortwahrend aus 
dieser Bildung. Den Kalk selbst kann man, wie schon 
erwiihnt, kaum geschichtet nennen und es wiirde daher 
ausserst schwierig sein, seine Lagerungsverhiiltnisse zu be- 
stimmen, wenn nicht die einfbrmige Kalkbildung hie und 
da untcrbrochen wiirde von wenig machtigen Lagern an- 
derer Bergarten, deren sich zu Tage erhebende harte und 
feste Kiimme mehr denn Einer von den sogenannten Russen- 
Inseln in der Murchison - Bucht den nothigen Schutz gegen 
das andrangende Meer gegeben haben diirften. Die Steinart 
in diesen harteren Schichten ist von dreierlei verschiedener 
Art, namlich:

1. Ein dichter, ganz homogener, schwarzer oder dunkel- 
griiner Feuerstein, in welchem ebenfalls keine Spuren von 
Versteinerungen haben angetroffen werden kbnnen, der 
aber im Ausseren grosse Ahnliehkeit hat mit verschiede- 
nen, theils fossilfreien, theils Fossil-fuhrenden Lagern auf 
der Insel vor der Miindung des Kord-Fjordes in den Bell- 
sund. 2. Eine Mischung von Feuerstein und Kalk. Der 
Feuerstein bildet hier ein Gewebe von oft mannigfach 
gefalteten und gebogenen, runden, ’/g bis '/  ̂ Zoll dicken 
Cylindern, deren Zwischenriiume mit grauem Kalk angefiillt 
sind und in denen oft kleine, mit Quarzkrystallen bedeckte 
Drusen-Lbeher angetroffen werden. Diese Cylinder haben 
eine so bewundernswiirdige Ahnliehkeit mit Korallenstam
men , dass nur die vbllige Abwesenheit alter organisehen 
Struktur der Annahme, diese Lager bildeten Uberreste alter 
Korallen-Kolonien, Hindernisse in den "VVeg legt. 3. Ein 
weisser oder weissgelber Quarzit, ahnlieh dem Quarzit am 
Hecla Hook. Alle diese Schichten stehen bei den Russen- 
Inseln fast aufrecht und streichen von'Norden nach Siiden, 
am Treibholzstrande aber streichen sie gleich dem darunter 
liegenden Hecla Hook-Lager von Nordnordwest nach Sud- 
siidost und fallen ungefahr 60° gegen Osten.

V. Ka<p Famhaw - Formation. — An dem bstlichen Ge
stade der Lomme-Bai ist der Russeninsel-Kalk iiberlagert von 
der Kap Fan^aw-Formation, bestehend (an dem oberen 
Theile der Spitze) aus: 1. rothem und weissemSandstein mit, 
undeutlichen Spuren von fucusartigen Pflanzenabdrucken;
2. einem grauen Kalk mit zahlreichen, wenn auch nicht 
gut erhaltenen Versteinerungen (kleinen Arten von Tere- 
bratula, Productus, Enkrinit - Stengeln und Cyatophyllum- 
Stammen), in gewissen Hinsichten ahnlieh den Petrefakten 
vom Loven- und Angelin-Berg, aber keineswegs identisch 
mit denselben; 3. Kalk mit Kieselballen und zahlreichen 
von Kalkspath erfullten Drusen - Lbchern. Das bstliche 
Gestade der Lomme-Bai bietet an mehreren Orten ein 
schbnes Profil von diesen zu oberst mit Hyperit bedeckten 
Lagern dar, welches zeigt, dass dieselben ziemlich hori
zontal mit einer schwaehen Neigung nach Osten liegen.
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VI. Brachyopoden-Formation. — Veiterhin im Inneren 
der Strasse senkt sich die Hyperit - Bildung bis an die 
Meeresfiache hinab und scheidet auf seiche Weise die En- 
crinit-Lager auf Kap Eanshaw von der im Siiden der 
Lomme-Bai und 'Wahlenberg-Bucht beginnenden Braehyo- 
poden-Formation. Diese Formation bildet iiber 1500 Fuss 
machtige, fast horizontale, ausserst versteinerungsreiche 
Lager, welche theils aus Kalk, theils aus Sandstein und 
Feuerstein bestehen. Der Sandstein diirfte den unteren 
Theil der Formation bilden, darauf scheint Kalk zu kom- 
men und endlich machtige, von Kalk unterbrochene Lager 
von Feuerstein. Da die Bergabhange mit einem unermess- 
lichen steilen Geschiebe herabgestiirzter Steine bedeckt 
sind, aus welchem nur hie und da eine festere Kluft an 
den Tag tritt, so ist es doch ausserst sehwierig, bei einer 
eilfertigen Dntersfichung mit Sicherheit die Lagerungs- 
Verhaltnisse dieser Schichten.zu entscheiden. Ganz einerlei 
Arten von Versteinerungen, besonders Spirifer, Productus 
und Terebratula - Arten, kommen iibrigehs in alien diesen 
Schichten vor, welche in friiheren Tagen, vielleicht vor 
einer nicht allzu langen Zeit, sich quer iiber die Hinlopen- 
Strasse erstreckt haben, obgleich die losen Kalklager nun- 
mehr, wo sie nicht von dem harten Hyperit geschutzt 
waren, in Grus verwandelt und hinweggeschwemmt worden 
sind.

VII. Hyperit-Formation. — Sowohl im Korden als im 
Siiden ist die oben beschriebene Kalkbildung begrenzt von 
Spitzbergens jiingster Formation in diesen Gegenden, dem 
Hyperit.;^-Schon an der Sorge-Bai batten wir Gelegenheit, 
diese auf Spitzbergen so weit verbreitete Bergart zu unter- 
suchen. Sie tritt hier zu beiden Seiten des Fjordes auf, 
an der ostlichen als ein sehr bedeutender Gang, welcher 
die der Sorge-Bai zunachst gelegenen Schichten des Hecla 
Hook durchbrochen hat, an der westlichen aber den kleinen 
Hiigel bildend, auf welehem Aoli Kreuz befindlich ist. 
Ferner kommt der Hyperit vor auf dem nordlichen Strande 
der Niedrigen Insel (LSg-6n). Beim ersten Apbliek mochte 
man glauben, der Boden ware dort gepflastert mit gleich 
grossen, sechsseitigen, ausserst sorgfaltig an einander ge- 
fiigten Steinfliesen; bald aber findet man, dass diese 
scheinbar losen Steine fest liegen und einem dureh ver- 
tikale sechsseitige Spriinge zerklufteten Hyperit - Berge 
angehoren. — Auf Kap Hansteen. TJnter der hifer herr- 
schenden Talksehiefer-Bildung liegt dem Meeresufer zu
nachst ein Lager von Hyperit, der sich durch lange 
schmale Giinge in den Talksehiefer verzweigt. Weiter im 
Inneren des Fjordes erhebt sich diese Hyperit - Bildung 
etwas, so dass .sie ein wenig im Kordwesten des Obser
vations Punktes auf Kap Hansteen einen kleineren, in ver- 
tikale Klufte zersplitterten Berg bildet. — Auf der Depot-

Spitze. Ein ganz ahnliehes, sich wenig iiber die Meeres- 
flache erhebendes Hyperit - Lager wie am Kap Hansteen 
kann man hier bemerken, obgleich dasselbe an diesem Orte 
nicht mit Talksehiefer, sondern mit Granit bedeckt ist. 
Eine Fortsetzung dieses Hyperit-Lagers nimmt den niedri- 
gen Depot-Isthmus ein , dessen Oberfliiche einen schonen 
horizontalen Durchsehnitt des Hyperit-Lagers darbietet, 
indem er zeigt, wie der Hyperit auch hier beim Erkalten 
in vertikale sechsseitige Saulen zerspalten worden ist.

Wenn ich einige ganz unbedeutende, an der Obser- 
vations-Spitze auf Parry-Insel vorkommende Gange einer 
mit dem eigentlichen Spitzbergen’sehen Hyperit nahe ver- 
wandten, ab^r nicht ganz identischen Bergart ausnehme, 
so trafen wir keinen Hyperit im Korden des letzterwahn- 
ten Ortes an, also weder auf den Sieben Inseln noch an 
der nordlichen Kiiste des Kordostlandes.

Erst im Siiden des Hecla Hook erreicht die Hyperit- 
Bildung ihre vollige Entwickelung. Die schwarzen, ziem- 
lich bedeutenden Bergmassen, welehe ungefahr in der Mitte 
zwisehen Kap Foster und Eiskap den am nordwestlichen 
Strande der Strasse herrschenden bedeutenden Jdkel unter- 
brechen, bestehen, nach dem ausseren Aussehen dieser 
Berge zu urtheilen, wahrscheinlich aus Hyperit und an 
der ostlichen Seite trennt die nach der herrschenden Bergart 
benannte Insel, Hyperit-Insel, die ode Kalkformation der 
Kussen-Inseln von den im Siiden der Wahlenberg-Bucht 
beginnenden Productus-fiihrenden Kalklagern. Diese Hyperit- 
Formation setzt sich iiber die Foster-Inseln bis Duym 
Point fort, woselbst sie ein recht machtiges Fjell bildet. 
Noch ein Stiick im Korden von Duym Point bestehen die 
Berge ausschliesslich aus Hyperit; hiiher hinauf gegen die 
Lomme-Bai aber erhebt sich der Hyperit etwas, so dass 
der untere Theil der Berge von Sandstein- und Kalklagbrn 
gebildet wird, welehe hoher hinauf unterbrochen werden 
von zwei Hyperit-Biindern, einem grbsseren und einem 
kleineren, und einer Fortsetzung dieser Hyperit - Bander 
begegnet man bei dem in der Mitte zwisehen Kap Fanshaw 
und Duym Point belegenen zuvor erwahnten Alken-Fjell, 
dessen 1000 Fuss hohe, in kolossale vertikale-Saulen zer- 
splitterte Fjell-Wand aus Hyperit besteht. Im Siiden der 
Wahlenberg-Bucht bestehen die Bei'ge vornehmlichst wie- 
derum aus grauen, Productus-fiihrenden Kalk- und Feuer- 
stein-Lagern; doch schon in der Feme kann man von 
dieser grauen Masse ein an dem hochsten Bands des Berg- 
plateau’s Ijjnstreichendes schwarz gefarbtes ^and unter- 
scheiden, welches aus Hj^perit besteht. Die Kalklager 
wiirden wahrscheinlich liingst hinweggespiilt sein, wenn 
sie nicht durch dieses dariiber liegende harte Hyperit- 
Lager geschutzt gewesen waren. Bei dem Schwarzen Berge 
und den Sud-Waygat-Inseln erreicht der Hyperit wiederum
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die Meeresflaohe und erstreckt sich, nach dem Ausseren 
der Berge zu urtheilen, noch weit siidlich gegen die Miin- 
dung der Strasse hin. Oberhalb des schwarzen Hyperit- 
Bandes am Loven- und Angelin-Berg sieht man dagegen 
wiederum graue Kalklager, welche nach Proben, die von Chy- 
denius und ToreU genommen worden sind, gleiche Verstei- 
nerungen mit den darunter liegenden Kalk- und Peuerstein- 
Bildungen enthalten. Diese Proben batten ein verbranntes 
Aussehen, der Kalk war hart und kieselhaltig, der Ver- 
steinerungen waren wenige und schlecht erbaltene, — Alles 
deutete darauf hin, dass sie mehr oder weniger verandert 
Worden waren beim Durehbrucbe der gliihenden gescbmol- 
zenen Hyperit-Masse und dass daher auch diese iiber dem 
Hyperit liegenden Lager vor dem Hervortreten des Hype- 
rits abgelagert worden sind. Dieses Hervorbrechen seheint 
geschehen zu sein durch zwei grosse, iiber die Poster-Inseln 
und die Siid-W aygat-Inseln gehende Kliifte und die ge- 
schmolzene Masse ist von dort zwischen die nahe liegenden 
Sehichten eingedrungen. Auf jeden Pall ist es merkwiirdig 
zu sehen, wie diese horizontalen Hyperit-Lager mit den 
Sehichten des Kalkes parallel laufen und wie wenig die 
Lager durch die Hyperit-Eruption aus ihrer urspriinglichen 
horizontalen Lage verriickt worden sind.

Auch in einem vorhergehenden Jahre habe ich den 
Adjunkt Torell auf einer fast ausschliesslich von ihm aus- 
gervisteten Expedition nach Spitzbergen begleitet. Damals 
besuchten wir nur einzelne zerstreute Stellen an der West- 
kiiste undf mit geographischen Bestimmungen gab ich mich 
nicht ab, suchte aber, so weit die nicht eben bedeutenden 
Mittel der Expedition es gestatteten, — nur eine kleinere, 
von einem Mann geruderte sogenannte Schnigge konnte 
wahrend der Beise zu meiner Disposition gestellt werden — 
die geognostischen Verbaltnisse der von uns besuchten Ge- 
genden zu erforsehen. Die meisten dieser Stellen, z. B. 
Amsterdam-Insel, Norsk-Insel, Cloven-Clilf, Eis-Pjord u. a., 
wurden auch bei der Expedition des Jahres 1861 von der 
Schaluppe-Magdalena besueht und vollstiindiger, als es mir 
mdglich gewesen war, in geognostischer Hinsicht unter- 
sucht von dem Adjunkt Blomstrand, welcher auch schon 
zu den Verhandlungen der Akademie einen Berieht iiber 
seine wahrend der Eeise gemachten Beobachtungen ein- 
gereicht hat. Es diirfte daher nicht nothig sein, hier ei- 
nige von meinen weniger vollstandigen Beobachtungen iiber 
die Geologic der sowohl von Blomstrand als von mir be
suchten Stellen mitzutheilen; dagegen aber, meine ich, 
wird es nicht ohne alles Interesse sein, mit einigen Worten 
der geologischen Verhiiltnisse am nordlichen Strande des 
Bellsundes zu erwahnen, um so mehr, als die Pormationen 
an diesem von Blomstrand nicht besuchten Orte gerade 
mit eben demselben Gliede in der Kette beginnen, mit

welchem sie an den von uns besuchten Theilen von Neu- 
Priesland Und dem Nordostlande endigen.

Der Bellsund bildet einen bedeutenden, in den siid- 
lichen Theil der Westkiiste Spitzbergens einschneidenden, 
in drei Theile getheilten Pjord. Die Miindung des nord- 
lichsten Armes des Pjordes ist beinahe ganzlich verschlossen 
durch einen langen und schmalen, von Norden nach Siiden 
sich erstreckenden Holm. Dem Ende dieses Holmes gegen- 
iiber besteht die nbrdliche Kiiste aus drei nicht sehr hohen 
Berggipfeln, und geht man von diesen weiter gegen Osten, 
so begegnet man erst einem riickgangigen, mit einem von 
Jbkel-Fliissen durchkreuzten Schlammlande endigenden Jbkel, 
darauf einem niedrigen Hiigel mit einem Eussenkreuze und 
einigen Graben; nun folgt eine niedrige Ebene, im Sommer 
durchflossen von einem sehr wasserreichen, stark strbmen- 
den, triiben Flusse, und endlich ein 1900 Puss hoher 
Berg, Kolfjell, welcher, in mehr oder weniger isolirte Gipfel 
zerschnitten, sich bis weit in das Innere des Pjordes hin 
fortsetzt. Die Haupterstreckung der Sehichten ist in diesen 
Gegenden von Nord nach Siid und man erhalt daher, wenn 
man von Ost nach West geht, von dem aussersten der 
drei zuerst erwahnten Berggipfel ein sehr schones Quer- 

i profil der an diesen Stellen herrschenden Pormationen.
j Diese sind, wenn man mit den altesten und am weitesten
I gegen Osten liegenden Lagern den Anfang macht und von
I diesen zu den jiingeren und westlicheren geht, nach der
■ Eeihe folgende:

I. Aufrecht stehende Lager von einem weissen Sand- 
1 stein, der ausserst hart ist und keine Spuren von Verstei-

nerungen darbietet. Zwischen diesen weissen, von Horden 
I nach Siiden streichenden Sandsteinlagern liegen bisweilen 

nicht sehr breite Lager von einem dunkleren Sandsteine. 
Im Osten dieser Sandsteinbildung, welche sehr machtig ist 
und die ausserste der drei Bergspitzen, welche im Westen 
des Jdkels liegen, ganz einnimmt, trifft man erst, wie man 
aus den von dem Pjell herabgestiirzten Steinen schliessen 
kann, ein unbedeutendes Lager von Konglomerat und 
dann

II. Einen sehr harten und unreinen, sowohl in frischem 
Bruche, als nachdem er von Wasser und Atmospharilien 
aufgelost ist, grauen Kalk, hie und da Schalen von Euom- 
phalus, Productus, Stamme von Cyatophyllum, Stacheln 
von Meerigeln u. A. enthaltend. Fast die ganze mittlere 
der drei im Westen des Jbkels gelegenen Bergspilzen be
steht aus dieser Formation. Diese Lager gehdren vielleicht 
zu einerlei Formation mit denen auf Kap Panshaw.

III. 1. Ein loser grauer Kalk, beinahe ganz bestehend 
aus schbnen und gut erhaltenen Versteinerungen, besonders 
von Brachyopoden, welche denselben Arten anzugehoren 
scheinen wie die Versteinerungen vom Loven-Berg und
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Angolin-Berg an der Strasse. Wegen der bedeutenden Berg- 
stiirze, die bier wie uberall auf Spitzbergen die feste Kluft 
an den nicht ganz senkrecht abstiirzenden Bergseiten be- 
deoken, war ich nicht im Stande, diese Termuthlich nicht 
sehr machtigen Lager in anstehender Kluft zu beobachten, 
wohl aber traf ich am Strande kantige, von diesen Lagern 
herriihrende Kalkstiicke, welche ein reissender, wahrend 
der Schneeschmelze wasserreicher Bach augenscheinlich von 
dem dariiber liegenden Bergkamme mit sich hinweggefiihrt 
batte. Zusammen mit diesem losen, Versteinerungen fiih- 
renden Kalk findet man bier Stiicke von einer eigentbiim- 
licben Breecie, bestehend aus kantigen, mit einem grauen 
Bindungsmittel zusammengekitteten Stiicken von einem 
weissen, mit Kiesel gemischten Kalk. Diese in der Breccie 
eingeschlossenen Kalkstiicke sind, wie scbon erwabnt, ganz 
scbarfkantig, sehr lose und baben ganz das Ausseben von 
gebranntem Kalkstein, was zu beweisen scbeint, dass dieses 
Lager sicb bei dem Hervorbrechen der Hyperit - Masse ge- 
bildet hat, vrelche auch am Bellsund die sedimentaren For- 
mationen durcbbrocben hat und jetzt tbeils einen Theil 
des mittleren Berges an der Miindung des Fjordes ganz 
einnimmt, tbeils als ein schw^arzes horizontales Lager den 
eigentlichen obersten Kamm auf dem aussersten Fjell bildet. 
Scbon zw^iscben den zu II und III  gehorenden Lagern lie- 
gen mehrere nicht sehr machtige Lager von geschichtetem 
Quarz, in denen, so weit ich nach einer fiiiehtigen Unter- 
suchung urtheilen konnte, gar keine Versteinerungen vor- 
kommen; doch erst im Osten der Kalklager treten diese 
Quarzmassen in etwas grbsserer Menge auf und bilden die 
zweite Abtheilung in dieser Gruppe, namlich; 2. mehr 
Oder weniger reinen, gescbicbteten, dunklen Kiesel^ mit 
Productus, Spirifer u. A. m. Diese Lager, ausgezeichnet 
durch ihren bedeutenden Eeichthum an Kiesel, sind aus- 
serst dicht und hart, so dass man nur mit Scbwierigkeit 
einige Exemplare der scbbnen und vorzugsweise grossen 
Versteinerungen, welche man darin findet, abhauen kann. 
Auf der langen Insel, welche die Miindung des Nord- 
Fjordes abschliesst, kann man einen ausgezeichnet schiinen 
Durcbschnitt dieser oft aufrecht stehenden, meistentheils 
aber, besonders an der Ostseite der Insel, nach Osten steil 
abfallenden, ungefahr von Korden nach Siiden streichenden 
Quarzschicbt seben. Man kann mbglicber Weise diese Lager 
in zwei verschiedene Abtheilungen eintheilen, namlich:
1. einen grauen, durch Verwitterung an der Luft gelb- 
braunen, ausserst diehten und schwer zu zerstbrenden Kiesel- 
schiefer, der sich in frischem Bruche ganz homogen zeigt, 
wenn er aber eine langere Zeit der Einwirkung der Atmo- 
sphiirilien ausgesetzt gewesen ist, ein rauhes und zackiges 
Aussehen erhalt; 2. einen schwarzen, in der Luft wenig 
verwitternden Kiesel. In petrefaetologiseher Hinsicht sind

gleichwohl diese beiden Abtheilungen, von denen jene den 
grbssten Theil der Insel, diese einen schmalen Kamm an 
der bstlichen Seite derselben einnimmt, ganz identisch.

IV. a. Ein von Norden nach Siiden streichender, steil 
gegen Osten fallender Sandstein mit Spuren von Pflan^ien- 
abdriicken und oben auf demselben ein etwas glimmer- 
haltiger Schiefer, ebenfalls mit Spuren von Pflanzen- 
abdriicken. Diese Lager nehmen die Berge gleich im "Westen 
des Jbkels ein, von welchem ein bis an das Kolfjell fort- 
gesetztes, bei unserem Aufenthalt am Bellsund noch mit 
Schnee bedecktes Tiefland beginnt. Kur hie und da kann 
man in diesem Tieflande, gleich unterhalb des Jokels und 
im Westen desselben, eine anstehende Kluft treflPen, welche 
zeigt, dass die Bergart fortwahrend entweder aus einem 
schwarzen Schiefer oder aus einer grauen sandsteinartigen 
Masse besteht, beide, mit Ausnahme einiger undeutlicher 
Pflanzenabdriicke, ganz ohne Versteinerungen. DieSchichten 
streiehen von Norden nach Siiden und fallen ganz senkrecht 
theils nach Osten, tbeils nach Westen ab, an Einem Orte sind 
sie sogar von einer darunter liegenden plutonischen Bergart 
(Hyperit) ganz sattelfbrmig umgebogen worden. Am Strande 
an der bstlichen Seite des Jbkels stiirzt ein kleiner, sehr 
zersplitterter Berg ins Meer hinab, der, wie man von 
seiner Lage erwarten sollte, aus eben solchem Sandstein 
bestehen miisste. Das ist jedoch nicht der Fall; man trifft 
namlich hier von Kordost nach Siidwest streichende und 
nur 12“ gegen Nordwest fallende Lager von einem bitumi- 
nbsen Schiefer mit einigen wenigen Pecten- und Ostrea- 
artigen Versteinerungen. Weiter nach unten auf demselben 
Berge liegen Lager von einem dunklen Schiefer mit ein- 
gesprengten schwarzen, zum Theil Speerkies enthaltenden 
Drusen, durch deren Verwitterung diese Lager an der 
Oberflache ein weissliches Aussehen erhalten haben.

b. Die Lager am Mittel-Hook. — Ich hatte keine Gele- 
genheit, das im Grunde des zuvor erwahnten Tieflandes 
liegende hohe Fjell zu besuchen und also direkt die un- 
mittelbar auf den vorhergehenden Bergformationen ruhenden 
Lager zu untersuehen; doch glaube ich, dass dieses von 
keiner so grossen Wichtigkeit und Bedeutung war, da das 
grosse Fjell, welches den nbrdlichen und mittleren Fjord 
im Bellsund von einander trennt, ohne Zweifel aus den- 
selben Lagern gebildet ist, welche urspriinglich auch das 
mehr erwahnte Tiefland bedeckt haben. Dieses an der 
aussersten Spitze des siidlichen Strandes am Kord-Fjord 
belegene Fjell ist den Seefahrenden sehr wohl bekannt 
unter dem Hamen „Mittel-Hook”. Einige kleine, ein Paar 
Sehussweiten vom Strande liegende Seharen so wie die 
passende Tiefe in der Bucht zwischen diesen Seharen und 
dem Festlande bilden namlich hier einen kleinen, aber 
guten Hafen, der von Zeit zu Zeit von. Spitzbergen-Fahrern
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besucht wird. Weil der hohe Berg ganz senkrecht gegen 
den Strand abstiirzt, kann man schon in weiter Feme seine 
lagerformige Struktur unterscheiden und bei naherer Unter- 
snchung findet man, dass er aus wechselnden Lagern von 
Quarzit, Kalk, Sandstein, Konglomerat, Hyperit und Glim- 
mersehiefer besteht. Die Lager streichen von Nordost nach 
Siidwest und fallen 14 bis 17® gegen Siidost. Das Kon
glomerat enthalt etwas kohlensauren Kalk' und besteht aus 
abgerundeten Quarzit- und Feuersteinballen, hart zusammen- 
gekittet von einem braunen, meistentheils aus Kiesel be- 
stehenden Bindemittel. Die nieht sehr miichtigen Lager 
von Glimmer- oder Chloritschiefer und Hyperit liegen ganz 
uniform gelagert zwischen den ubrigen Schichten, in denen 
keine Spuren von Versteinerungen angetroffen werden. 
Diese machtigen Lager sind, aus den grobkornigen Konglo- 
meraten zu schliessen, ganz lokale Bildungen, doeh aus 
der Beschaffenheit des Konglomerates (es ist augenschein- 
lich gebildet aus Fragmenten der Lager I ,  II  und III), 
aus der von der horizontalen Fliiche nur Avenig ab- 
weichenden Lage dieser Schichten u. A. m. kann man 
schliessen, dass die Lager im Kolfjell auf Bildungen ruhen, 
gleichzeitig mit denen, die am Mittel-Hook im Bellsund 
angetroffen werden, und diese wiederum auf den Produetus- 
fiihrenden Kalk- und Feuersteinlagern, die ohen unter III 
beschrieben wurden.

V. Die Lager am Kolfjell (Kohlenberg). — Diese be- 
stehen vornehmlichst aus drei verschiedenen, wenn auch 
allmahlich in einander iibergehenden Schichten, niimlich:

a. Einem schwarzen, leicht zersplitterten Schiefer, an 
einigen Orten Balle von Speerkies oder Kalk mit einem 
unbedeutenden Kern von Kies enthaltend. Diese Lager, 
in denen man bisweilen ziemlich deutliche Pflanzenabdriicke 
(sehr schbne Laubabdriieke) antrifft, nehmen besonders die 
durch ein Tiefland von dem eigentlichen Fjell getrennte 
Basis des Berges ein und man kann einen schonen Dureh- 
sch'nitt derselben an dem senkrechten, einige Klafter hohen 
Absatze sehen, mit welchem dieses sanft sich senkende 
Land am Meere endigt. Diese Lager streichen von Norden 
gegen Siiden und fallen 18® gegen Osten. Zwischen dem 
schwarzen Schiefer trifft man oft unbedeutende Lager eines 
mehr oder weniger dichten grauen Sandsteines, und je 
mehr man sich der Bstlichsten Grenze des'schwarzen Schie- 
fers nahert, desto mehr nehmen diese Lager an Zahl zu, 
so dass die Formation ganz allmahlich iibergeht in:

b. Grauweissen Sandstein. Diese Sandsteinbildung 
nimmt den untersten Theil. des eigentlichen Kohlenberges 
ein und zeichnet sich durch eine grbssere Dichtigkeit und 
dadureh aus, dass sie oft unterbrochen ist .sowohl von dem 
unter a angefiihrten Schiefer als auch von Konglomerat 
und von einem groben harten Sandsteine, erfiillt mit Fucus-

Abdriicken, die oft beinahe 1 Fuss breit sind. Das Kohlen- 
lager, von welchem grosse Stiicke unter den Steinstiirzen, 
500 Fuss hoch iiber der Meeresflache, angetroffen werden, 
gehort ohne Zweifel ebenfalls hierher. Bisweilen enthalten 
diese Sandsteinlager Versteinerungen, die nicht eben schon 
und deutlich sind, ahnlich den Versteinerungen von den 
horizontalen Lagern am Eis-Fjord.

c. Ein loser grauer Sandstein mit feinen eingesprengten 
Talkschuppen und zahlreichen, wenn auch wenig deut- 
lichen , kleinen Fucus - artigen Pflanzenabdriicken. Diese •  
Lager, welche den oberen Theil des Kohlenberges und ein 
etwas weiter gegen Osten im Inneren der Bucht belegenes 
kleineres Fjell einnehmen, liegen fast horizontal mit einer 
sehr schwachen Neigung gegen Korden oder Kordosten. 
Die unter IV aufgenommenen Lager gehbren augensehein- 
lich alle ein und derselben, auf Spitzbergen weit ver- 
breiteten Formation an, welche sich iiher das Innere des 
Landes, wahrscheinlich bis hinauf nach Drei Kronen (Tre 
Kronor) zu erstrecken scheint. Ein leder, der Gelegenheit 
gehabt hat, die Lagerungs-Verhaltnisse dieser Schichten an 
Ort und Stelle zu sehen, kann keinen Augenblick bezwei- 
feln, dass die Lager, welche die laubreichen Pflanzenabdriicke 
enthalten, und diejenigen, welche die zu den Geschlechtern 
Nucula, Area, Inoceramus u. a. angehorenden Versteinerungen 
fiihren, zu ein und derselben Formation gehbren oder 
wenigstens dass die Lager mit Pflanzenabdriicken an meh- 
reren Orten diesen letzteren, Hueula, Area u. s. w. fiihrenden 
Schichten untergelegt sind, welche wiederum vbllig gleich- 
artig sind mit den Lagern, in denen Blomstrand am Eis- 
Fjord Abdriicke von recht grossen und schonen Ammoniten 
angetroffen hat. .

VI. Ein neu gebildeter Sandstein, der ganz lose ist und 
abgerundete Kohlenstiicke so wie ausserst undeutliche Fucus- 
ahnliche Pflanzenabdriicke enthalt. Diese Sandsteinlager, 
welche deutlich durch Zerstbrung der unter V aufgenom
menen Bildungen entstanden sind, werden am siidlichen 
Strande des Bellsundes, auf der Spitze, welche den siidlichen 
Arm des Fjordes vom Meere trennt, anstehend getroffen. 
Die in diesem Sandstein eingeschlossenen abgerundeten 
Kohlenstiicke enthalten bisweilen kleine harzahnliche Dru- 
sen. Grbssere lose Kohlenstiicke liegen reichlich am Strande 
umher zerstreut, eine Thatsache, die vielleicht als eine 
Bestatigung der Aussage unseres kundigen Quan’sehen (Fin- 
nischen) Wegweisers angesehen werden kann, dass auch 
hier in der Kahe des Strandes anstehende Kohlenlager 
vorkommen sollen. Als ich diesen Strand besuchte, war 
gleichwohl der Bpden an alien tiefer belegenen Stellen noch 
dermaassen mit Schnee bedeckt, dass sich mir zur niiheren 
Priifung dieser Aussage keine Gelegenheit darbot.
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Whitcombe’s Reise diirch die Siidliclien Alpeii von Neii-Seelaiid
und die naheren Umstiinde seines Todes.

Je rascher die letzten Reste der unbekannten Lander- 
streeken unseres Erdkorpers sehwinden, desto zahlreieher 
sind die Opfer, welche die allseitig fortschreitende Erfor- 
schung kostet. Nicht nur Afrika mit seinem verrufenen 
Klima und seiner barbarischen Bevdlkerung, nicht nur die 

9  eisigen Polar - Regionen oder die unwirthlichen Eindden 
Australiens haben in den letzten Decennien muthige, talent- 
Tolle, fiir die Wissenschaften begeisterte Manner zu Dutzen- 
den verschlungen, selbst die bliihende Inselgruppe Neu- 
Seeland, zum Wohnort civilisirter Menschen geeignet wie 
wenige andere Lander, ist nicht ungestraft der Wissen- 
schaft erschlossen worden, die Eroberung der Siidlichen 
Alpen, allerdings ein glanzender Erfolg in der neuesten 
Geschichte der Geographie, hat im vergangenen Jabre meh- 
rere Menschenleben gefordert. Zwei Expeditionen, die eine 
unter Fiihrung des Kolonial-Geometers Whitcombe, die 
andere unter Charlton Howitt, gingen in den ersten Mo- 
naten des Jahres 1863 von Christchurch aus, um verschie- 
dene Wege durch den ndrdlichen Theil der Provinz Canter
bury iiber das Gebirge nach der Westkiiste aufzusuchen 
und theilweis zu bahnen. Whitcombe gelangte im Thai 
des Rakaia 0 zn einem Passe, der etwas ostlich von Mount 
Tyndall .iiber den Kamm des Gebirges fiihrt, folgte von 
da in ndrdlicher Richtung unter dem 171. Meridian (dstl. 
V. Gr.) dem Okipiki-Fluss bis zu dessen Miindung (wenig 
siidlich von der Miindung des Brunner-Flusses) und dem 
Meeresufer nordwarts bis zur Miindung des Taramakau- 
Flusses, fand aber im Mai beim Obersetzen iiber diesen 
letzteren den Tod. Auch sein Gefahrte Jakob Louper 
■wurde von dem Strom in das Meer hinausgefiihrt, aber 
die Fluthen warfen ihn lebend zuriick auf den Strand und 
in elendester Lage schleppte er sich bis zum Brunner-See, 
Tvo er die Howitt’sche Expedition antraf und von ihr unter- 
stiitzt die Riickreise antreten konnte. Howitt hatte un
fern der ndrdlichen Grenze der Provinz das Gebirge .iiber- 
schritten, einen Weg langs des Taramakau gebahnt und 
am Brunner-See sein Standquartier aufgeschlagen; er sollte 
Whitcombe nur kurze Zeit iiberleben, denn schon am 
27. Juni ertrank er in dem See zugleich mit seinen Be- 
gleitern Robert Little und Henry Mullis, als er in , einem 
gebreehliohen Kahn iiberzusetzen versuchte.

Howitt’s Reise fiihrte durch Gegenden, die auch vor 
ihm schon ziemlich gut bekannt waren, Whitcombe dagegen 
hat neuen Boden betreten, und waren nicht seine Arbeiten

MittheilMgen’̂ i^ se^T afeT ^U  Neu-Seeland in „Geogr.

mit ihm verloren worden, so wiirde seine Route zur 
Kenntniss der Siidlichen Alpen, namentlieh ihres west- 
lichen Abhanges, wesentlieh beigetragen haben. Ganz frucht- 
los ist indessen seine miihevolle und so traurig geendete 
Reise trotzdem nicht gewesen, die Existenz des von ihm 
iibersehrittenen Passes, die Richtung des Okipiki-Flusses 
von Slid nach Kord statt von Ost nach W est, wie bisher 
auf den Karten angenommen war, sind fiir die Geographie 
von Keu-Seeland neu und ausserdem giebt der Bericht, den 
Jakob Louper in der „Lyttelton Times” vom 11. Juli 1863 
verbffentlicht h a t, Anhaltepunkte fiir eine deutliehe Vor- 
stellung von der Beschaifenheit der durchreisten Gebirgs- 
gegend im Allgemeinen. Aus dieser schlichten, sehr aus- 
ftihrlichen Erzahlung, die uns durch Herrn Dr. v. Hoch- 
stetter’s giitige Vermittelung in Deutscher tlbersetzung 
zukam, wollen wir das fiir die Geographie und fiir das 
Interesse an Whitcombe und seines treuen Gefahrten 
Schicksal Wesentliche herausnehmen.

Wir verliessen, — erzahlt Louper — von Herrn W hit
combe vorausgeschiekt, Christchurch am 13. April 1863, 
mit Lebensmitteln und allem zur Reise Kothigen wohl 
versehen. Die Gesellschaft bestand aus drei Mannern mit 
einem Pferd und Karren, in welchen wir 200 Pfund Zwie
back, Thee, Zucker und ein Hammelsviertel packten. So 
ausgeriistet machten wir uns in bester Laune und bei 
herrliehem Wetter auf die Reise. Die drei ersten Stationen 
waren Giggs’ Herberge am Selwyn-Fluss, Woolshed Hill 
und Atkin’s Station. In der letzteren holte uns Herr 
Whitcombe am 16. zu Pferde ein und am folgenden Tage 
riisteten wir uns zur Weiterreise. Da der Weg nun sehr 
rauh zu werden anfing, beschloss H err Whitcombe, den 
Karren nebst einem Theil des Zwiebacks in der Station 
zuriickzulassen; da das Pferd nicht die ganze Last auf 
ein Mai tragen konnte, sollte ein Mann zuriickkehren und 
den Rest nachholen. In der Station versahen wir uns mit 
frischem Fleisch. Herr Whitcombe nahm seine Reise- 
tasche vor sich aufs Pferd, jeder der Manner trug die sei- 
nige. Die Last des anderen Pferdes, die beiliiufig 200 Pfund 
betrug, bestand aus Zwieback, Thee und Zucker, einem 
Zelt, Beilen, Stricken, Rattenfallen und vielen anderen Klei- 
nigkeiten, welche Herr Whitcombe fiir ndthig erachtet hatte.

Wir setzten unseren Weg liings des Flusses (Rakaia) 
fort und kamen, immer die besten Pfade aufsuehend, nahe 
am Heron-See voriiber ’). Gegen Abend gelangten wir an

’) Diess is t jedenfalls ein Irrthum, die Eeisenden kamen nicht am 
Heron-, sondern am Coleridge-See roriiber. a . p
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einen Arm des Rakaia,, welcher von Westen kommend sich 
hier mit deili Hauptstrom vereinigt und wegen seiner Tiefe 
erst eine Strecke .weiter aufwarts von uns durchschritten 
werden konnte. Wir langten Alle gliicklich am anderen 
Ufer an und schliefen in einer bequemen Hiitte. Am fol- 
genden Tag, den 18., erreichten wir nach einem Marsche 
von 8 bis 10 Engl. Meilen eine Station zum Ubernaehten, 
wo wir uns mit frischem Fleisehe versahen. Am 19. gingen 
wir iiber den FIuss und fanden bald einen sehr guten 
Lagerplatz, wo ^ i r  unser Zelt aufschlugen, denn es reg- 
nete ein wenig und war ausserdem Sonntag. Am nachsten 
Tag setzten wir unsere Wanderung am Flnsse aufwarts 
fort. Wir batten keine besonderen Schwierigkeiten zu 
iiberwinden, da wir im Flussbett bleiben und beinahe an 
jeder Stelle von einer Seite zur anderen gelangen konnten, 
nur wurde es sehr kalt und regnete dann und wann bei 
heftigem Winde. Am anderen Morgen legte sich der Wind 
und, ein prachtvoller Sonnenaufgang versprach einen schb- 
nen Tag. Hohe Berge, die Gipfel mit Schnee bedeckt, 
erhoben sich zu beiden Seiten des Thales, gegen Siiden 
erblickte man Gletscher voll ewigen Schnee’s und ungefahr 
2^ Meilen von unserem heutigen Lagerplatz versperrte ein 
ausgedehnter Gletscher die nun enger werdende Schlucht. 
In  dieser Riehtung weiter vorzudringen, war augenschein- 
lieh mit den hbchsten Schwierigkeiten verbunden, aber 
westlich, von dem Lagerplatz bemerkte ich eine tiefe Spalte 
in der Bergkette, von welcher aus einem Seitenthal kom
mend ein grosser FIuss herabstrbmte, und ich vermuthete, 
es mbchte diess der von Herrn Whitcombe gesuchte Pass sein.

An jenem Abend forderte mich Herr Whitcombe auf, 
ihn allein nach der Westkiiste zu begleiten, er sei ent- 
scblossen, bis an das Meer zu gehen und sodann an den 
Taramakau zuriickzukehren. Die beiden anderen Manner 
’wiirden uns als Neulinge nur Ungelegenheiten machen, 
statt irgend einen Dienst zu leisten. Es kbnne nicht Viel 
iiber 50 Engl. Meilen bis an die Kiiste sein und der 
Weg miisste in der That sehr schleeht werden, wenn wir 
nicht 5 bis 6 Meilen taglich zuriicklegen sollten. Diess 
wiirde. also ho'chstens 10 Tage in Anspruch nehmen, bis 
zum Taramakau brauchten wir weitere 2 Tage und dann 
1 Tag bis zum Grey, auch konnten wir uns von Kapitan 
Dixon ein Canoe mit Lebensmitteln verschaffen, deii Tara
makau aufwarts so weit als moglich fahren und dann iiber 
den „Sattel” mit Leiehtigkeit in 4 bis 5 Tagen gelangen. 
Sollte Kapitan Dixon die Gegend verlassen haben, so kbnn- 
ten wir die Briider Sherrin aufsuchen, die uns hinreichen- 
den Proviant liefern wiirden, oder wir fanden die Gold- 
graber, welche Kapitan Dixon hierher brachte’). Sollte

') Captain Dixon hat bekanntlich vor zwei Jahren das Gold am 
Taramakau entdeckt.
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alles diess nicht gliicken, so gingen wir weiter an den 
Grey und niihmen von den Maoris so viel wir brauchten, 
um nach Howitt’s Station am Brunner-See zu gelangen. 
Es wurde nun beschlossen, auf 14 Tage Zwieback, je vier 
Stiick per Tag, etwas Thee und Zueker, ein Beil, ein lahges 
diinnes Seil, einen kleinen Theekessel und Trinkbecher, 
etwas Tabak, Salz, das gekochte Hammelviertel, welches 
wir mit hierher gebracht hatten, Ziindholzchen, die Ratten- 
falien so wie zwei Deeken und das Instrument zum Hohen- 
messen mitzunehmen, und die beiden anderen Manner 
wurden angewiesen, am folgenden Tage den Riickweg nach 
Christchurch anzutreten und sich von dort mit den Pferden 
an den Fuss des Taramakau-Sattels zu begeben, wo sie uns 
in einer Hiitte zu erwarten hatten.

Nachdem wir am Morgen des 22. ungefahr 3 Engl. 
Meilen zuriickgelegt hatten, kamen wir an den Fuss des 
Gletschers, aus welchem der Rakaia entspringt. Das blaue 
Wasser strdmt mit Heftigkeit aus einer Wblbung unter 
dem Eise hervor. Da der Tag schon war, erstiegen wir 
den ersten, niedrigen Gletscher, der das Thai verbarrikadirte; 
er war ungefahr 4- bis 500 Fuss hoeh und beinahe eben, 
so dass wir leicht bis an die Spitze gelangen konnten. 
Von hier hatten wir eine prachtvolle Anssicht auf andere 
Gletscher, die sich ringsherum zu grosser Hbhe erhoben. 
Kachdem wir unsere Schaulust befriedigt hatten, kehrten 
wir auf demselben Weg zuriiek und versuchten nun den 
Durchgang durch jenes Thai, welches ich am Abend vorher 
entdeckt hatte. Ein grosser reissender. FIuss durchstrdmt 
das enge Thai, man sieht keinen Strauch und auch keinen 
Gletscher mehr. Hohe Berge erheben sich zu beiden Seiten, 
ihre Gipfel beladen mit Schnee, aber ohne Eis. Gegen 
11 Uhr Vormittags zogen plbtzlich schwere Wolken an 
den Bergen auf und gleich fing es heftig zu regnen an. 
"VVir dachten, es werde nur ein voriibergehendes Gewitter 
sein, aber der Regen nahm immer mehr zu und endlich 
fiel Schnee in grossen Flocken, der bald Alles bedeckte. 
Wir erreichten den hbchsten Punkt des Sattels, der aus 
losen Felsblbcken besteht und sich einige hundert Yards 
beinahe eben fortzieht, setzten uns nieder, um auszuruhen, 
und Herr Whitcombe maehte eine Messung mit seinem 
Instrument und sagte, dass wir uns beilaufig 4000 Fuss 
iiber dem Meeresspiegel befanden. Es war gegen 1 Uhr 
Nachmittags, fortwahrend fiel sehr dichter Schnee und die 
Kiilte wurde empfindlich.

Bis an diesen Punkt konnte eine Strasse gefiihrt wer
den, wenn auch mit grossen Kosten; nun beginnt aber ein 
A bhang, der zwar nicht steil, aber iiberall ganz zerrissen 
und zerkliiftet ist. Das Thai verengt sich immer mehr, 
Wasser strbmt aus alien Felsspalten hervor, von beiden 
Seiten des Thales sturzen kleine Wasserfalle beinahe
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senkrecht herab und in Kurzem bildet sich ein grosser 
Strom. Wir folgten dem Laufe des Flusses so schnell als 
mdglich und such ten eifrig nach einem Strauehe, der uns 
Brennholz hatte liefern konnen, doch -wurde es dunkel, 
ehe wir einen solchen fanden, und nun batten wir keine 
andere Wahl, als uns auf einen Stein niederzulassen und 
so die gauze Nacht sitzend im Schneegestdber zuzubringen, 
nachdem wir an diesem Tag ungefahr 15 Engl. Meilen 
zuriickgelegt batten.

Am nachsten Morgen theilte mir Herr Whitcombe nach 
einer Messung mit, dass wir uns etwa 1200 Fuss tiefer 
als der Pass befanden. Der Schnee fiel fortwahrend und 
hiillte Alles ein, aber zwischen den immer zahlreicher und 
grosser werdenden Felsblbcken im Flussbett bildeten sich 
Giessbiiche, die den Schnee wegwuschen. Der Fluss stiirzt 
nun in lauter Wasserfallen von einem Felsen zum anderen 
herab, bei jedem ein Becken bildend, die Seitenwande des 
Flussbettes erheben sich beinahe senkrecht einige tausend 
Fuss hoch und sind ganz unmbglich zu erklimmen, wenn 
auch stellenweis einiges Gestriiuch daran haftet. Wir 
legten an diesem Tag nur ungefahr 3 Engl. Meilen zuriick 
und wurden durch das Spritzwasser, von den Felsen voll- 
standig durchnasst. tJnser Zucker war fliissig geworden 
und hatte meine Decken und Kleider getrankt und der 
Zwieback war zu einer Masse nassen Teiges geworden. 
Die ganze Nacht unterhielt ich ein gutes Feuer, auch 
schneite es am anderen Morgen nicht mehr, die Sonne 
schien hell und dennoch konnten wir nicht trocken werden, 
das Spritzen der Sturzbache hielt uns in bestandiger Nasse. 
Endlich kamen wir an eine grosse Erdabrutschung, wo es 
uns mdglich wurde, einige hundert Fuss hoch hinan zu 
steigen, um aus dem Bereiche des Spritzwassers zu kom- 
men und etwas auszuruhen. Wir breiteten Alles in der 
Sonne aus und schliefen einige Zeit, mittlerweile bedeekten 
aber die Stechfliegen unsere sammtlichen Sachen mit ihren 
Eiern, am argsten war Herrn Whitcombe’̂  Opossumfell . 
zugerichtet. W ir reinigten Alles, so gut wir konnten, 
packten zusammen und stiegen wieder zum Wasser hinab, 
aber schon zogen wieder dichte Wolken herauf und aber- 
mals fiel Regen, der die ganze Nacht anhielt. Wir waren 
ungefahr 4 Engl. Meilen vorwarts gekommen und auch 
am folgenden Tage wurde der Weg immer arger statt bes- 
ser, def Fluss war so angeschwollen, dass wir nur selten

V.
eine Hbergangsstelle finden konnten, die beinahe senk- 
rechten L'ferwande waren mit dichtem Gebiisch bewachsen, 
die Felsbldcke, die wir iibersteigen mussten, wurden immer 
umfangreicher und der Regen strilmte unaufhbrlieh. Gegen 
Mittag gelangten wir an einen Punkt, wo wir nur mit 
genauer Noth mittelst des Seiles weiter kommen konnten, 
und am Abend fiihlte sich Herr Whitcombe sehr matt

und §rschopft. Er stelite Beobachtungen an und sah, dass 
wir uns 2000 Fuss unter dem Sattel befandeh.

Mit Tagesanbruch machten wir uns wieder reisefertig. 
Beim Fruhstiick fand sich, dass der Zwiebacks-Teig durch das 
Trocknen am Feuer sauer geworden war, auch mussten wir 
uns auf die Halfte der gewbhnlichen Ration beschranken,
■ da wir wohl merkten, dass der Weg bis an die Kiiste 
langer wiihren wurde, als wir gedacht batten. Das Opossum- 
fell, durch den langen Regen und die Stechfiiegen un- 
brauchbar geworden, liessen wir zuriick. Es regnete noch 
fortwahrend. Wir kletterten mit grosser Anstreagung von 
Fels zu, Fels, endlich gegen 10 Uhr kamen wir an ein 
uniibersteigliches Hinderniss, denn der Fluss fiel senkrecht 
fiber eine hohe Felswand hinab und bildete unten ein 
breites tiefes Becken. Es blieb Nichts fibrig, als das nord- 
liche Ufer zii ersteigen, das zwar fast senkrecht, aber ganz 
mit Gebiisch bewachsen war, an dem wir uns festhalten 
konnten. Den ganzen Tag kletterten wir- aufwarts bis zu 
grosser Hohe, fiber einen sehr gefiihrlichen Punkt hinfiber 
und dann auf der anderen Seite wieder herab. Einen gan
zen Tag barter Arbeit hat es uns gekostet, etwa 200 Yards 
vorwarts zu kommen. Ein Feuer anzumachen war an die
sem Abend unmoglieh, wir assen Etwas von- dem Teig, 
der immer schlechter wurde, so wie das letzte, Stiickchen 
Fleisch, das wir bei uns batten, und legten uns zupi Schla- 
fen dicht an einander, um uns warm zu erhalten. Des 
Morgens verminderten wir unsere Portionen abermals um 
die Halfte. Der Regen horte nicht auf, ,so dass Alles 
schon ganz durchweicht war.

So schnell als moglich eilten wir immer fiber Felsen 
weiter. -Es war jetzt ganz unmoglieh, fiber den Fluss ,zu 
setzen, das linke Ufer bildet eine fortlaufende senkrechte 
Wand und nur auf dem rechten kann man vorwarts ge- 
langen. Der Fluss stromt fortwahrend in  fast gleicher 
Richtung. Ungefahr 3 Engl. Meilen weiter kamen wir an 
einen rauschenden Strom, der von Norden hereinfl.oss und 
an dem wir 2 Meilen durch sehr dichtes Gebfisch hinauf 
gehen mussten, ehe wir eine Stelle zum tibersetzen fanden. 
Die Berge wurden nun etwas niedriger und das rechte 
Ufer des Hauptflusses weniger steil, das Gestrauch ver-' 
wandelte sich in Wald von der gewbhnlichen Art. Noch 
immer fiel Regen, doch war es nicht sehr kalt und wir 
konnten am Abend an einem grossen Feuer unaeren Thee 
bereiten und von dem schon vbllig sauer und sehimmelig 
gewordenen Teig essen. Wir brachen fruh wieder auf 
und erreichten bald eine ungefahr .3 Meilen lange und 
2 Meilen breite Ebene, die mit sehn dichtem Strauchwerk 
bewachsen und von eben so schwer zu passir.endem sumpfi- 
gen Wald, umgeben war. Die Nacht brachten wir unter 
einem fiberhangenden Felsen zu und schliefen bei einem

    
 



Whitcombe’s Eeise durch die Siidlichen Alpen von Neu-Seeland. 219

guten Feuer ganz wohl. Jede Nacht stellten wir unsere 
Rattenfalle auf, doch ohne Erfolg, auch hdrten wir keine 
Waldhiihner oder irgend etwas Anderes, auf das wir batten 
Jagd machen kdnnen.

Am folgenden Tag hdrte es auf zu regnen. Herr 'Whit- 
combe macbte wieder eine Messung und meinte, wir konn- 
teii nieht mehr als 1000 Fuss iiber dem Meeresspiegel sein. 
Diesen Tag konnten wir die Eeise wieder im Flussbett 
fortsetzen, aber immer iiber ungeheuere Felsbldeke. Gegen 
Mittag erreichten wir eine Stelle, wo der Fluss von zwei 
senkrechten, nur 5 bis 6 Yards von einander abstehenden 
"Wanden eingeengt wird, durch die er sieh mit unglaub- 
lieher Gewalt hindurchzwangt. Mit einiger Schwierigkeit 
iiberschritten wir diesen Felsenpass, indem wir einen 
Umweg von mehr als 2 Meilen machten, aber als wir das 
Flussbett wieder erreicht batten , war auch der beschwer- 
lichste Theil des "Weges zu Ende, wir konnten nun auf 
den Schotterbjinken weiter gehen und nur ein einmiinden- 
der Fluss niithigte uns wieder , ihn aufwarts bis an eine 
giinstige Ubergangsstelle zu verfolgen; Bei einem Bache 
bemerkte ich ganz vorziigliches Material zum Goldwaschen, 
schdnen Sand mit Quarz und Eisenstein vermischt; ich 
wusch eine Quantitat des Sandes und erhielt ungefahr 
2 Gran feines Gold. Auch fand ich ein Stuck Nephrit, 
sehr schon und durchsichtig.

Am nachsten Tage regnete es stark und war sehr kalt, 
wir lagerten im Busch und braehten eine frostige Nacht 
zu. Am anderen Morgen hdrten wir das Gerausch des 
Meeres, aber voile fiinf Tage mussten wir uns noeh durch 
Morast und Dickicht durchkampfen, ehe wir die Kiiste 
erreichten. Ich erkannte die Gegend wieder, da ich schon 
ein Mai dort gewesen war.

Der Best der Provisionen war aufgezehrt und wir fiihl- 
ten grossen Hunger, doch Hessen w’ir den Muth nicht sinken. 
Wir machten ein grosses Feuer an, um uns zu trocknen, 
auch unsere Decken trockneten wir zum ersten Mai seit 
13 Tagen, denn so lange batten wir gebraucht, um vom 
Rakaia bis an die Kiiste zu gelangen, und die ganze Zeit 
iiber waren wir nieht aus der Nasse gekommen. Gegen 
Mitternacht war Alles getrocknet und wir iibernachtete'n 
in einer alten Maori-Hiitte, die wir auffanden. Einst hatte 
ich von deh Maoris gelernt, mit einem Grashalm einen 
scharfen Laat hervorzubringen, der dem Schrei der Wald- 
hiihner gleicht, und wahrend ich mit Mr. Drake reiste, 
gelang es m ir, auf diese Art viele derselben anzulocken 
und zu fangen, doch hier sah und horte man Niehts von 
Waldhiihnern. Im Sande bemerkten wir viele Hundefahrten, 
und als ich spater die Maoris fragte, wovon diese herruhr- 
ten, hdrte ich, sie seien von wilden Hunden, welche alle 
Waldhiihner in der Nachbarschaft weggefangen batten.

Die Hiitte eines freundlichen Maori an dem 6 Meilen 
entfernten Brunner-Fluss fanden wir leider niedergebrannt, 
er selbst hatte die Gegend verlassen; in einer zweiten 
noch stehenden Hiitte suchten wir vergebens nach etwas 
Essbarem und das Durchwiihlen des Gartens ergab nach 
zweistiindiger Arbeit nur eine Handvoll kleiner Kartoffeln 
und etwas Kohl. Es war das letzte kleine Mahl, das wir 
zusammen einnahmen. Am Abend nach eingetretener Ebbe 
durchschritten wir den Brunner und gelangten am Meeres- 
strand hin bald nach Mitternacht zum Taramakau. Es reg
nete bestandig fort. Als wir uns am anderen Morgen um- 
schauten, war kein Menseh zu sehen noch zu hdren; deut- 
lich konnten wir den Maori-Pah am anderen Ufer er- 
blicken, es stieg aber kein Rauch daraus auf, ein Zeichen, 
dass er nicht bewohnt war. Eben so wenig erspahten 
wir Etwas von Kapitan Dixon’s Schiff, Alles war ode und 
leer. Herr Whitcombe fiihlte sich zu erschdpft, um am 
Taramakau aufwarts noch ein Mai durch den Busch zu 
gehen, wo wir vielleieht mit Waldhiihnern und anderen 
Vdgeln unser Leben hiitten fristen kdnnen; wir mussten 
daher iiber den breiten, tiefen und reissenden Strom setzen, 
um den Grey-Fluss zu erreichen.

Nach einigem Suohen fanden wir zwei sehr schadhafte 
kleine Canoes, die ich auf sein dringendes Zureden noth- 
diirftig ausbesserte und an einander befestigte. Aus Bret- 
tern verfertigte ich zwei ziemlich gute Ruder und um 
4 Uhr traten wir die tJberfahrt an. So lange wir in stil- 
lem Wasser waren, ging Alles gut, die Canoes blieben 
1^ Zoll iiber dem Niveau, doch drang das Wasser ziemlich 
rasch ein und musste fleissig ausgeschdpft werden. Kaum 
waren wir aber in die Strdmung hinein gekommen, als 
sich die Canoes schnell mit Wasser fiillten und untersanken. 
Herr Whitcombe zog seinen Rock aus, warf ihn ins Wasser 
und sprang dann selbst hinein. Durch den Riickstoss, den 
er dabei verursachte, schlugen die- Kahne um und legten 
sich auf die Seite. Spater sah ich ihn mit kraftigen Stdssen 
gegen das uns immer noch nahere siidliche Ufer schwim- 
men, von. dem wir ausgegangen waren; ich zweifelte nicht, 
dass er sieh retten wiirde, doch mich selbst hielt ich fiir 
rettungslos verloren, da ich nicht schwimmen konnte. Ich 
hielt mich fest an der Stange, durch welche die Canoes 
verbunden waren, und wurde mit ihnen hinaus in die 
Brandung getrieben. Mein Haar straubte sich, als die erste 
Welle sich iiber mir braeh und mich tief ins Meer begrub, 
doch die zweite hob die Canoes in die Hohe und trug 
mich auf ihrem Scheitel. Nun wurde ich bestandig hin 
und her geworfen, ein Mai bekam ich einen heftigen 
Schlag auf den Kopf, ein anderes Mai auf den Riicken und 
mein linker Arm war so eingeklemmt, dass ich meinte, er 
miisse gebroehen sein. Nach einiger Zeit wurde es ruhiger,
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■wenn auch die See noch immer hoch ging und mich bin 
und her Bchleuderte. Ich benutzte diesen Augenblick, mich 
umzusehen, docb die Nacht war sehr finster und der llegen 
strdmte berab. So trieb ich einige Stunden im Meere 
herum, beinahe erstarrt und so aufgeschwollen vom ver- 
sehluckten Salzwasser, dass ich kaum athmen konnte. Mein 
ganzer Kdrper war wund von den erhaltenen Stdssen. Ich 
hatte keine Hoffnung auf Rettung, ein Gefiihl der Ver- 
zweif'lung erfasste mich und ich beschloss, meinen Leiden 
mit einem Male ein Ende zu machen. Da fiihlte ich, dass 
das Canoe gegen Etwas anstiess, der Stoss wiederholte 
sich, ich fiihlte festen Grund unter mir, Hess die Canoes 
los, und nachdem mich die lyellen mehrmals niedergeworfen 
und zuriickgetrieben batten, konnte ich endlich ein Biindel 
Treibholz erfassen und festen Boden erreichen. Die Nacht 
war stockfinster, ich lag. mit dem Gesicht im Sand und 
zitterte am ganzen Leib. Seltsame Gestalten schwebten 
mir vor, ich war ganz betiiubt. Erst spat am anderen 
Vormittag war es mir mdglich, mich aufrecht zu setzen, 
aber nachdem ich einen guten Theil Sand, Galle und See- 
wasser von mir gegeben hatte, fiihlte ich eine bedeutende 
Erleichterung, bald schleppte ich mich zu einer Quelle 
und konnte nun sehen, dass ich mich etwa 1 Engl. Meile 
siidlich von der Stelle befand, wo wir iiber den Fluss 
batten setzen wollen.

Mein Anzug bestand nur aus einem Paar Beinkleidern 
und einem Flanellhemd, in meiner Tasche befand sich ein 
Messer und einige Schillinge, alles Andere hatte das Meer 
verschlungen. In meiner Jugend hatte ich den Robinson 
Crusoe mit grossem Vergnugen gelesen und mich sogar an 
seine Stelle gewiinscht; nun da ich in Wirklichkeit bei
nahe in derselben Lage war, nahm sich die Sache doch 
ganz anders aus. An der Kiiste hingehend fand ich Herrn 
Whjtcombe’s Rock, den er in den Fluss geworfen hatte, 
meine Haarbiirste, ein Paekehen Tabak, meine Decke, die

Canoes und den leeren Zwieback-Sack. Etwas entfernter sah 
ich ein Paar Stiefeln aufwiirts gerichtet im Sande stecken, 
schnell eilte ich dahin und sah mit Entsetzen, dass es 
Herr "Whitcombe selbst war, dessen Kopf und ganzer Kbrper 
tief im Sande begraben lag; nur seine Beine ragten hervor. 
Ich raumte eilig den Sand hinweg und zog ihn heraus, 
er war aber -vollig leblos. Hier konnte ich ihn nicht lie- 
gen lassen, ein Paar Stunden spater wiirde die Fluth ihn 
abermals erfasst haben, ich zog ihn mit vieler Miihe aus 
dem Bereieh der See, grub mit den Hiinden ein Grab im 
Sande, breitete das beste Stiick meiner Decke unter und 
legte den Leichnam hinein, ihn mit Sand und darauf mit 
Holzblocken zum Schutz gegen Ydgel und Hunde be- 
deckend.

Friih am nachsten Morgen verlioss ich diesen Ort der 
Trauer und wanderte durch dichtes Gebiisch lang.? des 
Flusses hin, doch traf ich erst am folgenden Tage, fiirchter- 
lich ausgehungert, auf eine Hiitte mit einer Maori-Familie, 
von der ich gegen Tabak einige sehr kleine Kartoffeln 
und drei Fischchen erhielt. Abends, nachdem ich wieder 
3 Engl. Meilen flussaufwarts gegangen war, erblickte ich 
ein Canoe mit fiinf Maoris, die mich auf meine Bitte iiber- 
setzten, so dass ich noch an demselben Abend die Gold- 
waschen erreichen konnte, wo ich zwei Maoris mit ihren 
Weibern traf. Sie batten kaum Etwas fiir sich zu essen, 
gaben mir aber doch ein kleines Stiick einer gebratenen 
Waldheiine und so gelangte ich am folgenden Tag zu 
meiner grdssten Freude an den Brunner-See, wo ich bald 
Herrn Howitt’s Zelt fand. Ich war gerettet. Bei einer 
guten Mahlzeit erziihlte ich meine Abenteuer, ich erhielt 
trockene Kleider, mit zwei Pferden und reiehlichem Pro- 
viant trat ich am nachsten Morgen die Riickreise an, traf 
beim Taramakau-Sattel nach der Verabredung die beiden 
Manner, welche uns Anfangs begleitet batten,, und erreichte 
Christchurch ohne weiteren Unfall.

Der Siisswasser-K anal vom Nil nacli Sues.
(Mit 3 Karten, s. Tafel 8.)

So verschieden auch die Urtheile iiber den Sues-Kanal 
in Betreff der Wahrscheinliehkeit seiner Vollendung und 
seiner kiinftigen Rentabilitat lauten, iiber die Niitzlichkeit 
des Vom M l nach dem Isthmus geleiteten, im Jahre 1861 
begonnenen, im Februar 1862 bis zum Timsah-See und 
im Januar 1864 bis Sues vollendeten Siisswasser - Kanals 
herrscht nur Eine Stimme. Zunaehst erleichtert er die 
Arbeiten am &aritimen Ranal wesentlich dadurch, dass er 
eine bequeme M asserstrasse fiir den Transport von Lebens-

mitteln und sonstigen Bediirfnissen, ufiter Anderem auch 
der am Djebel Geneife gebrochenen Bausteine abgiebt und 
der grossen Menge von Arbeitern ein iiberreiches Quantum 
Trinkwassers zufiihrt, eine Sache von hdehster 4ledeutung 
in der Wiiste; sodann dient er auch znr Bewasserung 
kulturfiihiger Landereien, die zwar nicht iil solcher Aus- 
dehnung vorhanden zu sein scheinen, wie man Anfangs 
sagte, aber doch nicht fehlen und mit der Zeit eine Reihe 
von bewohnten Oasen bilden werden. Schon die Versorgung
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Ton Sues, dieser wiehtigen Hafenstation auf der grossen 
Eoute nach Indien, mit so reichlichem Flusswasser ist ein 
Ereigniss von Bedeutiing.

Herr Dr. Schweinfurth, lilier dessen botanische Eeise 
nach den Nil-Landern wir friiher beriohteten, besuchte den 
Isthmus im Januar dieses Jahres mit Miani und befuhr 
dabei den Siisswasser-Kanal von Sues bis zum Timsah-See, 
also die erst wenige Tage vorher vollendete Strecke. Er 
war so freundlich, uns eine Karte dieses Kanals von Cazaux, 
einem der Haupt-Ingenieure, nebst einem Plan der neu 
entstandenen Stadt Ismailia zu iiberschicken, die er nach 
einer Photographie von einem grdsseren Blatte gezeichnet 
hat. Wir fiigen ihnen eine Ubersichtskarte des Ifil-Delta’s 
und des Isthmus bei und lassen hier zur Erliiuterung eine 
kurze Besehreibuug de.s Siisswasser-Kanals folgen ').

Vom IToez-Kanal, den der Griinder Kairo’s im 10. Jahr- 
hundert erbauen Hess, zweigt sich bei Zagazig der beriihmte 
Eanal von Arsinoe ab, in dessen altem Bett der moderne 
EI-Wady-Kanal fliesst. Dieser durchschneidet in der gut 
angebauten Gegend dstlich von Zagazig die beiden Kanale 
El-Achdar und »E1-Meschrafeh, die ihm ein bedeutendes 
Wasserquantum zufuhren, und tritt dann bei dem Dorfe 
Abu Hammad, wo ihn eine Zugbrucke iiberspannt, in das 
Wady Tomeilat oder El-Wady. Vierzig und einige Jahre 
sind es her, dass Mehemed Ali „das Thai” unter Kultur 
brachte, indem er den alten Kanal wieder herstellte, nicht 
weniger als 800 Sakias zur Bewasserung bauen Hess und 
den Maulbeer-Baum und die Seidenzucht aus Syrien ein- 
fiihrte. Es erhob sich zu erfreuHcher Bliithe, fiihrte Wei- 
zen, Eeis, Seide in betraehtlicher Menge aus, hatte eine 
christliche Kolonie von etwa 1000 Seelen, verfiel aber 
spater durch schlechte Eegierung und erbliiht jetzt aufs 
Neue unter der Vei'waltung der Sues-Kanal-Kompagnie, 
welehe das Wady fiir 1.997.000 Francs aus dem iSTachiass 
des Prinzen . Il-Hamy gekauft hat. Die Kompagnie hat 
damit einen ausgezeichheten Handel gemacht, man glaubt 
ziemlich allgernein, dass das Wady sich lohnender erweisen 
wird als der interoceanische Kanal.'

Sfiddstlieh von Abu Hammad Hegt das grosse Dorf Ab- 
basi und etwas bstlicher am Kanal das stadtahnliche Tell- 
el-Kebir mit dem Kasr oder Palast Mehemed AH’s. Auch 
bei dem letzteren Orte ist eine Zugbriieke iiber den Kanal 
gelegt und fiihrt zu  einem am nordlichen Ufer desselben 
hinlaufenden W eg, weleher einen schmalen Kulturstreifen

b Hauptsachlich nach Badger’s „A visit to the Isthmus of Suez 
Canal 'Works” und Dr. Schveinfurth’s Aufsatz im „Globus” , Bd. VI, 
Lief. 2. Sehr interessante Abbilduhgen aller wichtigeren Punkte be- 
finden sfch in den „Illu8 trated  London Jfews” yom Januar und Fe- 
bruar 1863 und in  „L e T our du Monde” 1863, 2 ' semestre. Aus |
letzterem sind einige im , ,Globus” zur Illustration von Schweinfurth s i
Keise reproducirt.

durehzieht. Etwa 3 Stunden von Tell-el-Kebir kommt man 
zum Eas-el-Wady, dem Kopf oder Ende des Thales. Dort 
hbrte der von Mehemed AH angelegte Kanal auf, nur bei 
hohem Kilstand drang das Wasser noch in dem alten Kanal 
von Arsinoe weiter bis zu dem Weiler Gasassin und von 
da zu der Niederung bei El-Maxama, wo es einen kleinen 
See bildete.

Yom Eas-el-Wady an hat nun die Kompagnie den Kanal 
weiter bis zum Timsah-See gefiihrt, und zwar etwas, nord- 
Hch von dem Bette des alten Ptolemaischen, dessen hohe 
Hferbanke sich als augenfallige Gegenstande aus der um- 
gebenden Wiistenebene erheben. Auf der 35 Kilometer 
langen Strecke bis zum Timsah-See hat er ein Gefalle von 
0,478 Meter, seine untere Breite betragt 7,7 Meter, die am 
Wasserspiegel 12,5 Meter, die Tiefe 1,2 Meter, so dass er 
schon ziemlich grosse Boote tragen kann, und einen eigen- 
thiimlichen Anblick gewiihrt es, wenu man von "Weitem 
die grossen lateinischen Segel scheinbar eine Furche.mitten 
durch die W'iiste ptiiigen sieht. Zunachst geht der Kanal 
nbrdlich an dem fischreichen Maxama-See vorbei nach dem 
Ortchen El-Maxama und zu der Euinenstatte Tell-el-Mas- 
kuta, die ihren alten Karhen Eamses neuerdings wieder 
erhalten hat, denn wie man annimmt, war es hier, wo Jo
seph’s Vater und Briider sich im Lande Gosen niedeiiiessen 
(1. Buch Mpse, 47, 11.) und von wo ihre Nachkommen 
430 Jahre spater den Auszug nach Kanaan antraten 
(2. Buch Mose, 12, 37.); dieses beste Land Agyptens ist 
Jedoch gegenwartig Niehts als eine Sandwiiste. Einen flachen 
Bogen gegen Norden beschreibend zieht sich ferner der 
Kanal bei der Station Hutla vorbei nach Kefisch, giebt 
hier den nach Sues geleiteten Arm ab und geht weiter 
an Ismailia hin nach dem maritimen Kanal, in deh er 
nbrdlich vom Timsah-See bei der Villa Said-Pascha’s ein- 
miindet. Hnfern Kefisch Hegt der Bir Abu Ballah, eine 
kleine Oasfe mit einem Teich und einiger Bodenkultur, im 
Allgemeinen aber besteht der Boden von Eamses bis zum 
Timsah-See aus feinem braunen und rbthlichen Sand und 
scheint fiir den Aekerbau ausserst wenig Chancen zu bieten.

Die Stadt Ismailia ■ wurde am Hordufer des Timsah- 
See’s, an der Stelle des friiheren Arbeiter - Lagers Timsah, 
nach einem regelmassigen Plane angelegt und zahlt jetzt 
ungefahr 150 wohlgebaute Hauser mit 3000 Einwohnern, 
von denen ein Drittel Europiier. Eine Eeihe stattlicher 
Gebaude aus Stein zieht sich parallel dem Siisswasser- 
Kanal am Quai Mehemed AH hin, so das grosse, mit 
Kolonnaden verzierte, viereckige Gebaude der General-Direk- 
tion der Arbeiten, die Hauser des Divisions-Chefs und des 
Ingenieur-Chefs, das in Schweizer Styl auf|efiihrte W"ohn- 
haus des Herrn v. Lesseps, das grosse Ma^zin der Kom
pagnie, das Hotel u. a. ; clahinter umgeben den Place Cham-
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pollion die langen Eeihen der einstiickigen, mit weit vor- 
springeiiden geweissten Dachern und Kolonnaden versehenen 
Wolinungen der Beamten, nach den Verheiratheten und 
Unverheiratheten geschieden. Westlich von der Stadt deh- 
nen sich die Baracken, Schilfhiitten und Zelte des Araber- 
Dorfes aus und dstlich von ihr, durch eine grosse, „Arene 
de I’Imperatrice” genannte Sandflache getrennt, liegt das 
sogenannte Griechische Dorf, welches auch die Laden, 
Schenken, Cafes und Speisehauser enthiilt. Noch dstlicher 
liegt das Pumpwerk, von welchem Wasser aus dem Kanal 
nordwarts bis Port Said durch Rdhren geleitet wird. tJber- 
einstimmend schildern die Reisenden den Eindruck, den 
diese mitten aus der Wiiste emporgewachsene Stadt auf 
den Ankdmmling macht, als einen sehr giinstigen und die 
Zuvorkommenheit der Beamten, die Hoflichkeit der Fran- 
zdsischen Einwohnerschaft tragen zu den Annehmlichkeiten 
des Besuches nicht wenig bei.

Bei Nefisch geht, wie erwahnt, der nach Sues geleitete 
Arm des Kanals von dem Hauptstamme ab. Auch er ge- 
wiihrt grosseren Flussschitfen hinreichenden Eaum, wird 
aber von zwei Schleusen unterbrochen, einer am Anfang 
bei Nefisch, wo der Niveau - Unterschied im Januar d. J. 
liber 2 Meter betrug, und einer anderen zwischen Geneffe 
und Schaluff, wo der Wasserstand damals 1 Meter Ditfe- 
renz zeigte. Von Nefisch aus zieht sich der panal durch 
die hohen Sanddiinen im Siidwesten des bitter - salzigen 
Timsah-See’s nach der Depression der Bittersee’n , indem 
er in der Nahe des Arbeiterlagers von Tussum, wo die 
33 Fuss hohe Bodenschwelle siidlich des Timsah-See’s 
durehgraben wird, und bei der Ruinenstatte von Serapeum 
voriiber geht. In einem Bogen wendet er sich nun um 
das Becken der Bittersee’n herum, diese sumpfige, mehrere 
Meter unter dem Spiegel des Meeres liegende Fliiche, 
welche nach Vollendung des maritimen Kanals ein weites 
Binnenbeeken zu bilden bestimndt ist. Den kahlen, impo- 
santen Djebel Geneffe, an dessen westlichem Fusse die 
Eisenbahn von Kairo nach Sues hinlauft, zur Eechten las- 
send durchfliesst der Kanal jenseit der Bittersee’n eine mit 
reichlicher Gras- und Gestijiipp-Vegetation bekleidete Ebene, 
wo Tamarix macroearpa, Hyoscyamus, Datura und Salsola 
tetrandra dichte Gebiische bilden, und beschreibt dann 
einen kleinen Halbkreis um eine thonige, weit nach Osten

sich ausdehnende Ebene, welche einige Krautvegetation 
nebst den periodischen Kulturen von Saubohnen tragt, die 
den Winter hier verbringende Beduirien in den ungeacker- 
ten Boden auszusaen pflegen. Von da an durchschneidet 
er bis nach Sues eine einformige, trostlose Sandwiiste, wo 
ausser der zweiten Schleuse nur das Arbeiterlager von 
Schaluff Abwechselung bietet, denn hier sind Tausende 
beim Ausgraben des grossen Kanals beschaftigt.

Gegen die abspiilende Kraft des Wassers und das Herab-
I ■“

rollen des Sandes an den Kanaldiimmen, welche beide sich 
am Susswasser-Kanal wie am maritimen Kanal als unauf- 
haltsam -vvdrkende Quelle der Verllachung bereits fiihlbar 
machen, wendet man zum Theil das Anpiianzen der Tama
risks an, welche sich durch ihre langen W'urzelgeflechte 
besonders dazu eignet und vorzugsweise Diinenpflanze ist. 
Die mehrere Fuss hohen Straucher der Tamarix macro- 
carpa, durch die Pracht ihrer Bliithenmassen eine grosse 
Zierde der Gegend bei den Bittersee’n, geben Veranlassung 
zur Entstehung der zahllosen kleinen und grosseren Sand- 
hiigel, welche dort liberall sich erheben. Selbst die vdllig 
kahlen Hiigel sind als die Graber diese? Tamarisken zu 
betrachten, denn der wandelnde Sand, weleher zwischen 
den Zweigen haften bleibt, vergriibt dieselben immer tiefer 
und tiefer; mit ihren neuen Trieben arbeiten sie sich je- 
doch immer wieder aufs Neue empor und erhdhen so den 
Boden, auf dem sie wurzeln, bis zu der ansehnlichen Hohe 
von einigen 20 Fuss. Vermdge ihrer viele Klafter langen 
Wurzelbrut ist die Tamariske auch im Stands, nach alien 
Richtungen sich auszubreiten. In der That wandert man 
oft stundenlang durA' den Sand, weleher iiberall von den 
strickartigeir Wurzeln einer ehemaligen Tamarisken-Vege
tation durchzogen ist, wahrend im weiten Umkreis kein 
Straueh wahrgenommen wird. Die tiefen Einschnitte, wel
che die Kanal-Ausgrabung an manchen Stellen zu Wege 
gebracht hat, geben ebenfalls oft in  bedeutender Tiefe 
unter der heutigen Oberfliiche Massen solcher Wurzel- 
gewirre zu erkennen, welche einer vor undenklieher Zeit 
diese Sandwiisten bekleidenden Vegetation angehdren. Es 
liegt auf der Hand, dass die Anpflanzung dieses Gewachses 
zur Befestigung der lifer des Kanals von grosser Wichtigkeft 
fiir das Bestehen desselben werden wird, uhd in der That 
hat man sich von seinem Nutzen bereits iiberzeugt.    
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Geographische Notizen.
P rof. P eter s’ R eise  nach der T iirk e i.

Herr Dr. A. ITadelung schrieb uns Ende Mai aus W ieni
„Eiiie Eeise, von welcher man sich hier in  "Wien in 

den betreffenden Kreisen sehr interessante und wichtige 
Resultate verspricht, hat in den ersten Tagen des Mai der 
Professor Dr. C. Peters von hier aus angetreten. Wie ich 
Ihnen bereits friiher miindlich mittheilte, hat derselbe von 
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften die Summe von 
loop li. zu demZweck einer geologischen Durchforschung 
der Dobrudscha und eines Theiles des Balkan - Gebirges 
erhalten, und da eine gleichzeitig in Aussicht gestellte 
Dnterstiitzung von Seiten der Tiirkisehen Regierung wohl 
manche sonst fast uniiberwindliche Schwierigkeiten fiir eine 
derartige Eeise aus dem Wege raumen diirfte, so lasst 
sich bei den ausgezeichneten und vielseitigen Kenntnissen 
unseres Eeisenden ein erheblicher Gewinn fiir die Wissen- 
sehaft und namentlieh fiir die Beurtheilung der geologi
schen Verhiiltnisse der Balkan - Halbinsel erwarten, von 
welchen letzteren bisher nur wenig, fast T^iehts bekannt 
war, wohl aber die Vermuthung ging, dass sich die dorti- 
gen Gebirge auch ihrer geologischen Natur nach als Aus- 
laufer der Alpen erweisen diirften. 'Jedenfalls erfiillt Oster-- 
reich durch die wirksame Unterstiitzung diefer Reise aufs 
Neue einen Theil seiner Mission zur Kultivirung des Ostens.

„Gleichfalls mit Unterstiitzung von Seiten der Kaiserl. 
Akademie hat kiirzlich der als Ichthyolog bekannte Dr. Stein- 
dachner aus Wien eine Reise nach Spanien zur Unter- 
suehung der Siisswasserfische dieses Landes unternommen, 
so wie auch Dr. Lorehz zur Fortsetzung seiner Studien im 
Quarnero schon seit langerer Zeit sich an den Kiisten Dal- 
matiens mit einer Untersuchung der Brackwasser - Fauna 
beschjiftigt.”

D r, A. B astian  b ei den R u in en  v o n  A n eor in  Cambodia.

Herr Dr. Bastian benachrichtigt uns, dass er im No
vember 18,63 yon Bangkok iiber Land nach Cambodia ge- 
gangen'ist, wo er einige Wochen in den dortigen Euinen- 
stadten verbrachte, von einem Cambodischen Maler, den er 
bei sich hatte, die hauptsachlichsten Skulptureh abzeiehnen 
liess, dann den grossen See befuhr und von Battabong 
iiber Photisat (Pursat) nach TJdong reiste, von wo die 
Kanalb und Afme. des Mekong ihn bis Saigon trugen.

„Die Provinz,” — schreibt Dr. Bastian — „in welcher 
die Ruinen liegen, ndrdlich vom See, heis^ Siemrab und 
die auf den Karten Aneor genannte Stadt, Jetzt Sitz des 
Gouverneurs, heisst ebenfalls Sieihrab. Eih wenig ndrdlich 
davoh sind die Ruinen von Nakhon Luang (Kdnigliehe 
Stadf) Oder Nakhon Tom (Grosse Stadt), der alten Haupt- 
stadt des Landes, und-in  ihrer Nahe findet sich der grosse 
Steintempel, welcher Nakhoii Yat JKlosterstadt) heisst. 
Aneor ist eine verkehrte Aussprache ifl Folge der Schreibart 
der Kambodier, welche das W ort mit A beginnen und das

n unten hinzufiigen. Eine kurze Strecke von diesen Ruinen 
finden sich die von Paten-Taphrohm, wo eine spatere Dy- 
nastie der Kdnige regierte, und es ist iiberhaupt die ganze 
Gegend dort mit Ruinen besaet. Ich habe in der kurzen 
Zeit meines Aufenthaltes zehn verschiedene Platze besucht 
und von einer grossen Menge anderer erzahlen hdren.”

Da Herr Dr. Bastian in einigen Monaten nach Europa 
zuriickkommen , wird, diirfen wir bald Ausfiihrliches iiber 
seine interessante Hinter-Indisehe Reise erwarten.

C. P . H all’s z w e ite  P olar-Pahrt.

Wie der „New York Herald” meldet, wollte Mr. Hall 
im Juni d. J. eine zweite Reise nach den Polar-Gegenden 
antreten, um die Erreichung seines urspriinglichen Ziels, 
King William’s Land und Boothia, noch ein Mai zu ver- 
suchen. In den Jahren 1860 bis 1862 hatte er seine 
TJntersuchungen auf die Frobisher-Bai beschranken miissen 
(s. „Geogr. Mitth.” 1863, S. 110), jetzt wird er auf dem 
Walfischfahre'r „Monticello”, Capt. Chapel, von New London 
durch die Hudson - Strasse in die Hudson - Bai einlaufen, 
das erste Winterquartier in der Eepulse-Bai, der unter 
dem Wendekreis gelegenen ndrdlichsten Bucht der Hudson- 
Bai, aufschlagen und, wenn mbglich, im Friihjahr 1865 von 
dort eine Schlittenreise in Begleitung von Eskimos nach 
King William’s Land unternehmen. Wenn ihm seine Plane 
gelingen, wird er drei Jahre ausbleiben.

E rforsehu ng des O gow ai m it  einem  D am pfschiff.

Der Marinearzt Touehard, durch seine Reisen auf dem 
Como und Bogoe, den Quellfliissen des Gabun, bereits als 
Afrikanischer Forscher bekannt (s. „Geogr. Mitth.” 1862,
S. 117), ist von dem Franzdsischen Marine - Ministerium 
beauftragt worden^ den Ogowai zu befahren, und hat zu 
diesem Zweek einen kleinen Dampfer von 5 Pferdekraft 
acquirirt. Nachdem durch Serval’s Bootfahrt im Jahre 1862 
die Bedeutung des Ogowai als grdssten Stromes in der 
Westhalfte des aquatorialen Afrika erkannt ist, muss Tou- 
chard’s Unternehmen die hdchste Spannung erregen, sollte 
er aber durch ungiinstige Umstande verhindert sein, etwas 
Entscheidendes auszurichten, so hoffen wir doch mit Zuver- 
sicht, dass die Franzdsisehe Regierung nieht nachlassen, 
sondern die Erforsehung des Stromes vollstandig durch- 
fiihren wird.

R adde’s P orsch u n gen  im  Kaukasus.

■Vyiihrend seiner fiinfjahrigen Reisen in Ost-Sibirien 
und dem Amur-Land hat Gustav Radde nIBln vielseitigen 
griindlichen Kenntnissen eine solche Begeisterung fiir seine
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Aufgabe und ein so gliickliches Talent zu Auffassung und 
Wiedergabe der Katur- und Lebensverhaltnisse dokumen- 
tirt, dass man in ihm sehr bald einen der begabtesten, 
aufopferndstcn und gewissehhaftesten Reisenden erkannte. 
Sein grosses Werk, von dem die beiden ersten Bande er- 
schienen sind, bezeugt noch me^r als die vorausgegangenen 
vorliiufigen Reiseberichte, mit welchem Fleiss und welcher 
Sacbkenntniss er sich den Spezial-Studien hingab, Avahrend 
er doch den Uberblick des Ganzen behielt. Von einer 
solehen Kraft muss man auch fernerhin, ja wegen der ge- 
sammelten Erfahrungen noch Aveit mehr als friiher, fiir die 
geographische und naturwissensehaftliche Erforschung un
seres Planeten Ausgezeichnetes erAvarten, sobald ihr Gele- 
genheit zur freien Entwickelung gegeben w ird, und es 
erfiillt uns daher die Nachricht, dass Herr Radde im Kau- 
kasus ein zAveites grosses Feld fiir seine Studien gefunden 
hat, mit ganz besonderer Freude. Er Avird vorlaufig Avenig- 
stens vier ganze Jahre auf die Erforschung des Kaukasus 
in phj'sikalisch-geographischer Bezieliung A'erAvenden.

Er schrieb uns daruber aus Tiflis vom 14. Marz 1864: 
,,Ich bin meinem Elemente ganz und gar zuriickgegeben. 
Die Regierung hat mich beauftragt, die Kaukasus-Lander 
in biologisch-geographischer Hinsicht zu untersuchen, und 
sie hat zu diesem Zweck die nbthigen Mittel bereitAvillig 
iiberwiesen. Vor Avenigen Tagen reichte ich Sr. Exeellenz 
dem Herrn Baron Mcolai, AAmlcher im Kaukasus der Chef, 
der CivilverAvaltung ist und die Wissenschaften mit ganz 
besonderer Vorliebe begt, ein allgemeines, Programm iiber 
die in Aussicht stehenden Reisen ein. Es kommt nament- 
lich darauf an , die Gegeusiitze der nordlich und siidlich 
vom Kaukasus gelegenen Lander und die ihrer belebten 
Katur deutlich zu machen. Dort im Korden die geraumigen 
Tieflander der Pontiseh-Kaspischen Steppen, Ebenen, die 
noch an vielen Stellen nicht ganz ausgelaugt sind und 
sich nur sehr Avenig iiber die betreffenden beiden Meere^ 
spiegel erheben. Hier im Stiden die Persisch-Armenischeu 
Hochlander mit einzelnen eingebetteten grossen See’n und 
auf diesen Landern die eminenten Vorposten des Kaukasus. 
ZAvischen beiden Gebieten der Kaukasische Isthmus mit 
seiner gletscherbedeckten Centralkette. Hier Averden un- 
bedingt zahlreiehe AbAveichungen in Flora und Fauna am 
Hord- und Siidabhange sein miissen und die Hohen der 
Centralkette in ihrer grossartigen alpinen Welt ein eigenes, 
von der Beobachtung noch so gut Avie ganz unberiihrt ge- 
bliebenes Gebiet erschliessen. — Ich glaube am besten zu 
thun, Avenn ich meine Untersuchungen nach den vier Haupt- 
Flussgebieten im Kaukasus anbahne. Terek und Kur bieten 
trefflich geAvahlte Gegensatze. Bei grosser allgemeiner Ana- 
logie der GeAvasser selbst, Avie seiche die Richtung ihres 
Hauptthales, ihr Miindungs- und Quellland aufAveisen, Avird 
«ich bei durchgefiihrtem Vergleich ihrer belebten Hatur 
sehr bald das Identische vom Differirenden deutlich unter- 
scheiden. Im Westen des Kaukasus bieten sich allerdings 
nicht so vollgiiltige Aquivalente, dem Kuban bin ich ge- 
zAvungen den Rion zur Seite zu stellen, obschon letzterer 
' ^ e  Charakter eines Bergstromes besitzf. Einem
La^f Strome Avird in seinem unteren und mittleren
mR Hntersuchung geschenkt. Ich beginne
und h ^ P  ihnen, dem Rion, in diesem Sommer

^eit genug zii haben, um ZAvei Mai in sein

Quellland zu gelangen und bis zu den Gletschern des Kasbek 
A’on SiidAvest her vor^:udringen. Mein Weg Avird mich 
dureh die Ratscha fiihren und das eine Mai hoffe ich Ende 
Juni, das ZAveite Mai Ende August 1 bis 1|- Wochen die 
hochalpine Vegetation in ihren Entivickelungs - Stadien zu 
beobachten. So lange ich im alten Colchis Aveile, Â ird 
Dubois de Montpereux mein treuer Fiihrer sein, spater 
muss man sich schon allein forthelfen.”

Gerade die grossartige AlpenAvelt des Kaukasus, fiir 
dessen topographische Kenntniss so Ausserordentliches ge 
schehen, eignet sich fiir die Arbeiten und Forsehungen 
eines Gustav Radde und harrte schon langst der Erkennt- 
niss und Erleuchtung eines so allseitigen und thatkraftigen 
Katurforschers. Wir kdnnen uns nicht versagen, des Rei
senden briefliche Skizze seiner Reise nach Tiflis im vorigen 
Herbst hier anzuhangen.

„Die Reise von Dresden iiber Prag, W ien, dann die 
Donau abAviirts bis nach TschernoAVod und von da per 
Eisenbahn durch einen sterilen, theils sumpfigen, theils 
steppenartigen Theil der Dobrutscha nach Kustendschi Avurde 
vom 4. September in 5 Tagen gliicklich vollendet. Ob es 
recht ist, dass die Kaiserl. privilegirte Donau-Dampfschiff- 
fahrt-Gesellschaft so viele Passagiere fiir die Reisen accep- 
tirt, als sich melden, ohne auch genug Schiffe mit dem 
nbthigen Platz zum Schlafen fiir sie. zu schaffon, ist eine 
Frage, die von RechtsAvegen vor ein Kaiserl. Gerieht ge- 
hbrt. Man zahlt enorme Preise und Avill dafiir das, Avas 
man als Passttgier erster Klasse beanspruchen darf; dagegen 
sieht man sich mit oft sehr rohen Walachen zusammen- 
gesperrt, deren Hiite und Rbcke zAvar Europitisch, deren 
Sitten jedoch ungeschliffen sind. Erst auf dem Lloyd- 
Dampfer, der uns nach Konstantinopel brachte, AVurde uns 
Avohl. Der herrliche, unvergleichliche Bosporus!! und 
Konstantinopel!! — Aber nur zu • sehen, —  sobald man 
an der Seite eines Griechischen Gauners durch die engen, 
schmutzigen Strassen zieht und auf jeden Schritt und 
Tritt begreift, dass der Fremde hier geradezu auf die 
frechste und impertinenteste Weise ausgebeutet und als 
eine erAviinschte Prise dieser vermiftelnden Halunken be- 
trachtet AA'ird, sehnt man sich Avieder zuriick auf die blauen 
Fluthen des Bosporus, um am Panorama sich zu ergbtzen; 
Konstantinopel befriedigt nur als Ganzes. Jeder Spezial- 
blick enttauseht die ErAvartungen. Zum Gliick lag der 
bequeme Russische Dampfer Elborus am Tage unserer An- 
kunft fertig, um Abends die Reise zur. Kaukasischen.Kiiste 
anzutreten. Wir siedelten nach mehrstiindigem Aufenthalt 
in der Stadt hiniiber an Bord des prachtigen Schitfes und 
staehen Abends in See. An unseren Seelen schAvankten 
die Bilder jiingster Vergangenheit vorbei.-E s ging nun 
der neuen Heimath auf Asiatischem Boden entgegen-. Die 
Licht- und Haltpunkte, Avelche der Erinnerung aus dem 
Leben der letzten Monate sich boton, Avaren zahJreich.- Ein 
lieblichcs Lichtchen brannte da in meiner Seele, avo to r 
geringer Zeit unser Aufenthalt im Tliiiringer Walde es 
angeziindet hatte. — Ich bin ein Menseh, der gern von 
Erinnerungen zehrt und dem die, so vielfach gestaltete 
Vergangenheit ein Avahres Meer vcb Erlebnissen und also 
auch von Erinnerungen mit aller Frische und Treue zuriick- 
liess. DaA’on zehre i ^  nun und lebe von Neuem in neuen 
Zustanden und so, hoffe ich, eriveitert und vergrbssert sich
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immer mehr und mehr das blumenbesaete Feld meines Da- 
seins, das ich mit eiuer gewissen und' grossen Freudigkeit 
iiberschauea darf. lu  Trapezunt lagen wir, ich weiss nicht 
weshalb , beinahe voile 2 Tage, erreichten dann nach 
Ij- Tagen Batum und hatten die herrlich bewaldeten Ufer- 
hohen des alten Colchis vor uns. Diese Hbhen baden ihr 
lippiges Griin bestandig im Wolkenbade und deshalb strotzen 
diese Wiilder von Feuchtigkeit und behalten aueh im 
heissesten Sommer die Frische des Laubes. Ein kleiner 
Dampfer brachte uns aus Batum zur Miindung des Kion 
(Phasis), woselbst der kaum im Aufbliihen begriffene Ort 
Poti auf dem niedrigen, sehr sumpfigen linken Rion-Ufer 
gelegen ist. Von dort ging es am folgenden Morgen mit 
einem kleinen Dampfschitfe den Rion noch 60 Werst strom- 
aufwiirts, -wo wir dann die Ansiedelung Orpiri erreichten. 
Die Walder Mingreliens sind undurchdringlich. tJberall 
rankt sich die Rebe und grossblattriger Epheu bis in die 
Gipfel der bochsten Stamme. Mais wird hier viel gebaut 
und auch exportirt. Im Ganzen aber ist das Land doch 
wenig benutzt, zusammenhiingende Dorfer fehlen, es sind 
die Wohnungen, so viel ich vom SchitFe aus sehen konnte, 
nur einzeln zerstreut gelegen. Von Orpiri brachte uns 
eine sehr hequeme, inBelgien gebaute Postdiligence 35 Werst 
weiter nach Kutais. So herrlich die Equipage war — 
Dank sei es dem Belgischen Wagenbauer und Dank auch 
dem Unternehmer, der diese im siidlichen Russland noch 
nicht eingefiihrte Bequemlichkeit dem Publikum schaffte —, 
so abschreckend schmutzig war das sogenannte Gasthaus 
(ein Ungar halt es) in Kutais, das einzige, welches hier 
existirt. Es ist wahr, ich habe nirgends in Sibirien oder 
Russland einen iihnlichen Stall, welcher den Namen Gast
haus fiihrt, gefunden. Die Sonne lachte zwar die hochst 
malerischen Umgegenden von Kutais an, aber im Hinblick 
auf den leidenden Zustand meiner Frau und die unverbesser- 
liche Behausung, in der wir 2 Tage bleiben mussten, liess 
ich Katur Xatur sein und beeilte mich, nur so rasch als 
moglich eine Equipage zu kaufen (Tarantass), in welcher 
wir dann nach Tiflis reisen konnten. Ich muss mich kurz 
fassen. So lange wir im Gebiete des Rion blieben, sahen 
wir die wundervollsten Walder und pitoreske Gebirgs- 
gegenden. Als wir aber in das Gebiet des Kyros kamen, 
was bei der Suram-Passage geschieht, hatten wir zwar den 
sehneegekronten Kasbek und die ihm nahe gelegenen 
Gebirgsgipfel vor Augen, jedoch mangelte, wenigstens im 
Vordergrunde der Landschaft, die Vegetation sehr. Wir 
befanden uns- auf den von der Sommersonne ganz ver- 
sengten Uferhohen. des Kur. Hier ist die Atmosphiire ge- 
wiss sehr trocken und dem Waldwuchsb also nicht giinstig. 
In Tiflis sind -5<ir seit dem 11. September. Es geht mit 
der Einrichtung langsam vorwarts, wir sind in Asien und 
miissen uns einleben und nicht zu viel verlangen.”

D er  W in te r  1863/64 in  K lein -A sien .

Herr Dr. Blau, Preuss. Konsul in Trapezunt, schreibt 
uns d. d. 20. Januar 1864:

„Meteorologisch merkwiirdig ist der diessjahrige Winter 
Anatoliens. Kachdem schon seit Mitte November aus dem 
Inneren, Kurdistan und Hoch - Armenien, die Kachrichten 
von einem aussergewohnlich friihen und strengen Winter 

Petemann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft V̂I.

eingetroffen waren und demnachst auch die nach hie- 
siger Bauernregel untriiglichen Vorboten eines kalten und 
schneereichen Winters, dig Rothen Rebhiihner, sich in 
grossen Schaaren von Siiden kommend hier gezeigt hatten, 
liess sich bereits der Dezember, der sonst gewohnlich einer 
der schonsten Monate hier ist, sehr rauh, regnicht und 
nasskalt an. Der Mondwechsel am 9. Januar setzte mit 
zwei hellen kalten Tagen ein und dqnn begann ein seit 
schon 10 Tagen und Nachten ununterbrochener Schneefall, 
wie er hier seit dem Winter 1839/40 nicht gesehen war
den ist. Die durchschnittliche Hohe der Schneesehicht in 
der Kiistenlandschaft betragt 2^ Meter; hoher im Gebirge 
hinauf liegt er iiber 3 Meter hoch. Alle Kommunikationen 
mit dem Inneren sind unterbrochen; am empfindliehsten 
macht sich der Mangel aller Zufuhren an Feuerungsmate- 
rial geltend, da Niemand auf so aussergewohnliche Um- 
stiinde vorbereitet war. Die Folge davon ist leider, dass 
in der Stadt und den umliegenden Dorfern an vielen Stel- 
len die Baumpflanzungen in Garten und offentlichen Platzen 
verwiistet werden, um in den Kamin zu wandern. Von 
den Waldvogeln gehen Tausende zu Grunde. Betrachtlich 
ist auch der Schaden, den die Last des Schnee’s an Dachern 
und Gebauden anrichtet, schon sind mehrere der ansehn- 
lichsten Gebaude der Stadt, wie z. B. das Englische Kon- 
sulat und das Armenisohe Theater, theilweis eingestiirzt. 
Mehrere' Schafheerden sind auf dem Wege nach der Stadt 
versehneit und zu Grunde gegangen. Als Zugabe zu diesen 
Nothen grassiren seit zwei Monaten Typhus und Blattern, 
besonders unter den in grossen Massen hier einwandernden 
fliichtigen Tscherkessen des Schapsuehen-Stammes, dessen 
Gebiet die Russen im Oktober vorigen Jahres besetzt 
haben. Von 10.000, die bis jetzt hier ankamen, sind be
reits 2400 dem Elend und den Krankheiten erlegen.”

D ie  P resse  im  O sm anischen R eiehe.

Der „Levant Herald Almanack for 1864” giebt eine Liste 
der in diesem Jahre in der Tiirkei erscheinenden Erzeug- 
nisse der periodischen Presse, der zufolge Konstantinopel 
durch 24, Smyrna durch 7, Alexandrien durch 2, Van und 
Beirut durch je 1 Blatt vertreten sind. Hiervon sind 11 
in Tiirkischer Sprache (inbegriffen 2, in denen das Tiir- 
kische mit Armenischen Lettern, und 1, in dem dasselbe 
mit Griechischen Lettern gedruckt ist), 2 in Arabischer, 
7 in Armenischer, 6 in Griechischer, 5 in Franzosischer, 
2 in Hebraisch-Spanischer, 1 in Englischer und 1 in Bul- 
garischer Sprache. Die Titel sind folgende:

1. Journal de Constantinople (halb offiziell und Eigenthum 
der Tiirkischen Regierung), taglich ein Mai, Franzosisch.

2. Courier d’Orient, zwei Mai wbchentlich mit einem tag- 
lichen Bulletin, Franzosisch.

3. Levant Herald, wochentlich ein Mai mit tiiglichem 
Bulletin, Englisch.

4. Gazette medicale,' monatlich ein Mai, Franzosisch.
5. Taqwimi Weqai, amtliches Wochenblatt, Tiirkisch.
6. Djeridei Ha wadis, halb amtlich, wochentlich ein Mai 

Bulletin taglich, Tiirkisch.
7. Terdjumani-Ahwal, drei Mai wbchentlich,l Turkisch.
8. El Djevayib, wochentlich, Arabisch.
9. Tasviri-Efkiar, zwei Mai wochentlich, Tiirkisch.
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10. Uer-ul-intibah, monatlich ein Mai, Tiirkisch.
11. Medjmuai-Funun, Monatsblatt der Akademie der Wissen- 

schaften, Tiirkisch.
12. Djeridei-Askerie, militarisches Amtsblatt, Tiirkisch.
13. Omonia, zwei Mai wdchentlich mit taglichem Bulletin, 

Griechisch.
14. Byzantis, zwei Mai wochentlich, Griechisch.
15. Anatolikos Aster, wochentlich, Griechisch.
16. Eptalofos, zwei Mai monatlich, Griechisch.
17. Anatoli, wochentl., Tiirkisch mit Griechischen Buchstaben.
18. Massis, wochentlich, Armenisch.
19. Medjmouai', wochentlich, Tiirkisch mit Armenischen 

Buchstaben.
20. .Avedaper, monatlich, Armenisch.
21. Meghou, drei Mai monatlich, Armenisch.
22. Verakai'-Havadis, drei Mai wochentlich, in Tiirkischer 

Sprache mit Armenischen Buchstaben.
23. Vietnik, wochentlich, Bulgarisch.
24. Giornal Israel, wochentlich, Hebraisch-Spanisch.

In Smyrna:
25. Impartial, wochentlich, Franzosisch.
26. .Amalthea, wochentlich, Griechisch.
27. Eusebia, wochentlich, Griechisch.
28. Schakar-Mizrah, wochentlich, Hebraisch-Spanisch.
29. Arshalouis, wochentlich, Armenisch.
30. Mioutyoun-Sahmanatragan, zwei Mai monatlich, Arme

nisch.
31. Zaghigj zwei Mai monatlich, Armenisch.

In Alexandrien:
32. ' Vaqa'i-missirie, amtliches Wochenblatt in Tiirkischer

Sprache.
33. Egypte, wochentlich ein Mai, Franzosisch.

In Beirut:
34. Hadiqat ui Akbar, wochentlich, Arabisch.

In Van:
35. Arziv-Vaspuragan, monatlich, Armenisch.

Wir kbnnen hier hinzufiigen, dass ausser den vom 
Levant Herald Almanack angefiihrten auch ein Deutsches 
Blatt unter dem Titel „Konstantinopeler Intelligenzblatt” seit 
einigen Jahren in der Hauptstadt des Tiirkischen Keiches 
erscheint und wochentlich ein Mai, obwohl nicht sehr regel- 
massig, ausgegeben wird. (Dr. B lau  in Trapezunt.)

E in iges iib er d ie  botan ischen  E rgeb n isse  der O st-S ib lri-  
schen E x p ed itio n .

Die physische Abtheilung der von der Kaiserl. Eussi- 
schen Geographischen Gesellschaft ausgesandten Ost-Sibiri- 
schen Expedition, durch deren Eiickkehr zu Ende des 
•Jahres 1862 das grossartige Unternehmen seinen Abschluss 
gefunden hat, richtete ihre Aufmerksamkeit, abgesehen von 
der Topographie, die Schebunin vertrat, hauptsachlich auf 
Geologie und Botanik. Die geologischen Verhaltnisse des 
Amur-Gebiets und der Insel Sachalin waren vorher so gut 
wie ganz unbekannt, der Chef und Geolog der Expedition, 
Schmidt, fand daher Tiir seine Arbeiten ein ungeheueres 
jungfraulicheg^Eeld, das viel Interessantes bot, das aber zu 
auBgedehnt '^ r ,  als dass diese ersten Untersuchungen zu 

standigen Einsicht hatten fiihren konnen. Fiir 
le 0 am war ungleich besser vorgearbeitet, Maximowicz,

Schrenk, Maak und Radde haben fiir die Thaler des Amur 
und Ussuri wie fiir das Mandschurische Kiistenland wenig 
zu thun iibrig gel^ssen, aber es war Glehn vergonnt, die 
Beobachtungen seiner Vorgiinger auf benachbarte Gebiete 
auszudehnen, namentlich auf die Insel Sachalin, die ThMer 
des Amgunj und der Bureja und auf das Bureja-Gebirge, 
und gerade die botanischen Ergebnisse der Expedition sind 
hierdurch sehr werthvoll geworden. W ir geben dariiber ei- 
nige Andeutungen nach dem Jahresbericht der Euss. Geogr. 
Gesellschaft fiir 1863.

Mit besonderer Sorgfalt ist die Flora von Sachalin stu- 
dirt warden, Glehn hat wahrend einer ganzen Vegetations- 
Periode daselbst botanisirt und circa 500 Species Phanero- 
gamen sind auf alien Theilen der Inse l, m it Ausnahme 
einer einzigen Partie im Inneren und auf dem ostlichen 
Ufer, gesammelt worden. Sachalin zerfallt hinsichtlich der 
Pflanzenbekleidung in zwei verschiedene Eegionen; die 
eine ist analog dem Litoral des Ochotskischen Mecres und 
Kamtschatka, die andere bildet die Fortsetzung der nord- 
lichen Flora von Japan. Die erstere umfasst den ganzen 
nordlichen Theil der Insel, das westliche, der Amur-Miin- 
dung gegeniiberliegende Ufer bis 100 Werst ndrdlich von 
Due, wo die Berge sich der Kiiste nahern, und das ostliche 
Ufer bis zum Golf der Geduld nebst dem Inneren der 
Insel; zu der Region der Japanischen Flora gehdrt dagegen 
das ganze westliche Litoral von dem oben bezeichneten 
Punkte an, die dem Meer benachbarten Gehange der Berg- 
kette und der siidlichste Theil der Insel. Dadurch begegnen 
auf Sachalin, wie im Amur-Land, die dem Norden ei- 
genthiimliehen Vegetations-Formen denen des Siidens und 
es finden sich sehr merkwiirdige Beispiele von der Verei- 
nigung beider. Auf den Bergen im siidlichen Theil der 
Insel, oberhalb der Grenze der Hadelhblzer, wachst der 
Bambus der Kurilen (Arundinaria kurilensis) am Fusse der 
Birke (Betula Ermani); weiter unten, auf den Gehangen, 
sieht man siidliche Formen, wie den Korkbaum des Amur 
(Phellodendrum amurense), zwei Arten von Hydrangea, 
den Weinstock, die Araliaceen Panax ricinifolia und Aralia 
mandschurica, eben so den siidlichen Farn Diplazium; ganz 
am Fusse der Berge wachsen, wenn die Ebene sumpfig ist, 
zwischen Larchen unsere nordischen Beeren Vaccinium uli- 
ginosum, Eubus chamaemorus und Rubus arcticus. Diese 
Vermischung und namentlich diese Vertheilung der Pflanzen- 
Arten in vertikaler Eichtung sind in der That frappant.

Die nordliche Region hat im Allgemeinen den Charakter 
der Alpen-Flora; hier begegnet man im Niveau des Meeres 
Pflanzen wie Siversia anemonoides, Arctostaphylos alpina, 
Loiseleuria procumbens, welche im Inneren des Kontinents 
sehr hoch oben auf Bergen wachsen, vCie z. B. an den 
Quellen der Bureja.

Die Alpen-Flora des Bureja-Gebirges wie die Flora der 
Flussthaler des Amgunj und der Bureja geben einen merk- 
wiirdigen Ring fiir die Kette ah, welche Ost-Sibirien im 
Norden einerseits mit dem Litoral von Ochotsk, anderer- 
seits mit der Flora des Amur verkniipft. Die Vegetation 
des Amgunj-Thales hat noch viel Ahnlichkeit mit der von 
Nikolajewsk und dem benachbarten. Kiistenland; es finden 
sich daselbst wenig siidliche Formen. Die wahre Alpen- 
Flora der Bureja wurde bis in Hohen von 6000 Fuss 
studirt, sie reiht sich direkt an die des Stanowoi Chrebet
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(Middendorf) und ron Ajan (Tiling) an. Merkwiirdig ist 
an. der Bureja das Auftreten der Baume. Am Amur nam- 
lich zeigt sicB die Eiehe schon bei Albasin, die Linde wie 
der Korkbaum aber erst viel weiter unten (unterhalb der 
Dseja - Miindung); an der Bureja dagegen findet man die 
Linde und die Sehwarze Birke in der Gebirgsregion, unter
halb der Miindung des IS ĵumen, den Korkbaum unterhalb 
derjenigen der Tyrma, wahrend die Eiche erst viel siid- 
licher als der Korkbaum, in den Weissen Bergen, 100 Werst 
oberhalb der Miindung der Bureja, auftritt.

Eins der allgemeineren Resultate ist auch die Fest- 
stellung der Identitat der Tertiar-Flofa, der Kohle und der 
fossilen Seemuscheln im Eussischen Amerika, auf Kam- 
tsehatka und Saebalin. Diese identischen Tertiar-Bildungen 
begrenzen die beiden gegeniiberliegenden Kiisten, das ganze 
ISTordufer des Grossen Oceans von der Vancouver-Insel bis 
Korea, und beweisen, dass die beiden Kontinente von Asien 
und Amerika wahrend der Tertiar-Zeit im Norden verbunden 
waren, wie man diess auch schon friiher vermuthet hat. 
Zugleich deuten aber die botanisehen Befunde auf eine 
frappante Analogie zwischen der jetzigen Flora der Ost- 
kiiste von Asien und derjenigen der Ostkiiste von Amerika, 
so wie auf eine vollstiindige Verschiedeuheit zwischen den 
Floren der ersteren und der Amerikanischen Westkii'ste. 
Diese Thatsaehe fiihrt zu der Annahme, dass sich die 
jiingsten Vegetations - Verhaltnisse unter dem Einfluss von 
Veranderungen des Klima’s gebildet haben, welches in der 
Tertiar-Zeit fiir die beiden gegeniiberliegenden Kiisten ein 
gleiches gewesen sein muss.

Auf den vegetabilischen Uberresten, welche dem ehe- 
maligen Festland im niirdlichen Theil des Grossen Oceans 
angebbren, trifft man Seemuscheln, die zum Theil mit den 
jetzt noch lebenden identisch sind; man kann daraus 
schliessen, dass nach einer langeren Versenkung jenes 
Festlandes" zwischen Asien und Amerika eine entgegen- 
gesetzte Bewegung begonnen hat, dass sich ■ der Boden 
wieder gehoben hat, wenigstens an den TJfern des Oceans. 
Diese Hebung bemerkt man sicher auf Sachalin.

D as Goldland an der K iiste  der M andschurei.

Mehrere Reisende, welche die Siidostkiiste der Man
dschurei besucht hatten, namentlich auch die Expedition 
des Oberst Budogossky, versicherten einstimmig, dass fliieh- 
tige Oder exilirte Chinesen Gold aus den Gewassern graben, 
welche von der Bergkette Sichot Alin nach der Kiiste 
herabkommen; auch brachten sie offers Froben von dem 
Golde mit, die sie den Chinesen abgekauft hatten. In 
Folge dessen gii»g im Jahre 1863 eine neue Russische Ex
pedition unter Benardaki dahin, fand aber, dass alle friihe- 
ren Kachricbten ungenau gewesen waren. „Statt eines 
jungfriiuiighen Landes voll unberuhrter Mineralschatze fanden
^ ir” __ go berichtete Anossoff am 1. September aus Katha-
rino-Kikolajewsk (am Amur) >) im Compte-rendu der Kaiserl. 
Russ. Geogr. Gesellschaft — „fanden wir ein altes Land, 
das seine Gesehichte und Goldindustrie gehabt hat. Kaeh 
den noch vorhandenen Spuren der alten Arbeiten miissen 
sie einen ungeheueren Kmfang gehabt haben, die Ausbeute

der Goldwaschen war keineswegs die Arbeit einer Truppe 
Abenteurer, sondern Tausende von Sklaven sind hier be- 
sehaftigt gewesen und man bemerkt ein gewisses System 
in der Ausfiihrung der Arbeiten. Sehr oft trifft man Tha
ler, welche von tiefen Graben durehzogen und durch Ein- 
stiirze und ausgegrabenes Erdreich versperrt sind. Ausser- 
dem sieht man iiberall die Spuren von "Wohnungen und 
Eeste alter Befestigungen. Alles deutet darauf hin, dass 
dieses Land ehemals bevolkert gewesen ist, dass es Stadte 
und Festungswerke gehabt hat. “Was ist nun aus den 
Bewohnern, aus den Gebauden geworden? welches Schick- 
sal hat das Volk gehabt? Wir wissen es nieht. Vielleicht 
war die Hauptursache dieser Verddung die Erschdpfung der 
Goldminen.

„Wenn man den Traditionen der alten Leute in den 
Chinesischen Kolonien des Landes Glauben schenken darf, 
hatte hier vor 300 Jahren ein eigenes Reich bestanden, 
dessen Hauptstadt am Su-Tschan, einem in den Amerika- 
Golf miindenden Fluss, gelegen war. Koch jetzt besehaf- 
tigen sich die daselbst angesiedelten Chinesen mit Gold- 
suchen, wenn sie nichts Besseres zu thun haben, sie graben 
geduldig in den alten Wgrken und begniigen sich mit 
einem Sande, der einen hdchst elenden Goldertrag abgiebt. 
Das bei ihnen gesehene Gold hat alle die Geriichte ver- 
ursacht, die sich fiber den Reichthum dieses Landes ver- 
breitet haben, aber es ist sonderbar, dass Kiemand friiher 
die enorme Ausdehnung der alten Minen gesehen oder doch 
davon gehort hat.”

’) Siehe „Geogr. M itth.” 1861, Tafel 16.

D ie V olker des Senegal.

Abgesehen von den Europaern, welche sich am Senegal 
niedergelassen haben, findet man auf dem rechten IJfer des 
Fiusses zwei verschiedene weisse Racen, die Berber-Race 
und die Arabische.

Die Berber-Race hatte das nordliche Afrika schon vor 
den Phdniciern und Agyptern inne, die Senaga, eine ihrer 
beriihmtesten Kationen, hatten sich von Marokko bis 
zum Senegal ausgebreitet und waren dort die Herren bis 
zur Arabischen Invasion von Afrika im 7. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung; seitdem begann ihre Macht abzu- 
nehmen. Im 13. Jahrhundert unterjochte ein machtiger 
Araber-Stamm, die Beni-Hassan, die Senaga, legte ihnen 
Steuer auf und herrsehte an ihrer Stelle an den Ufern des 
Senegal; auch vollendeten sie den Schwarzen gegeniiber 
die von den Berbern begonnene Bekehrung zum Islam und 
das Zuriickdriingen gegen das Innere von Afrika. Gegen- 
wartig bilden die Mauren am rechten Ufer drei grosse 
Stamme: die Trarsa, die Brakna und die Duai'sch, welche 
wieder in eine Menge von Unterabtheilungen zerfallen. 
Das Arabische und Berber - Element sind in diesen drei 
grossen Stammen fast gleichmassig vertreten, in den beiden 
ersteren sind die Familien von Berber-Ursprung den Hassan- 
Arabern oder Kriegern tributar, dagegen hat bei den Duai'sch 
die Berber- oder Senaga-Eaee, die urspriinglich von den 
Hassan-Arabern unterjocht war, das tlbergewieht fiber die 
letzteren bekommen. Da sich endlich die Einen wie die 
Anderen seit Jahrhunderten mit den Schwai^en vermiseht 
haben und die Stamme zur Hiilfte aus reinen Kegern als 
Gefangenen oder Freigelassenen bestehen, welche die Sitten
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ihrer Herren oder Patrone angenommen haben, so zahlt 
man bei diesen Mauren etwa '/a Arabische Mulatten, 
Ya Berber-Mulatten und '/a Schwarze, Freigelassene oder 
Sklaven. Alle sind Nomaden.

Die Scbwarzen des Senegal - Beckens tbeilen sich wie 
die Weissen in Eacen, welche sich durch die mehr oder 
weniger dunkle Hautfarbe, die Kdrperform und den Grad 
ihrer Intelligenz von einander unterscheiden. Die Haupt- 
racen sind: die Pul-, die Malinke- oder Bambara- Eaee, 
an welche sich die Soninke anschliessen, und die IJolof- 
Eace einschliesslich der Serer.

Die Pul oder Pol sind braunrdthliche Leute mit kaum 
wolligen Haaren und fast Europaischen Gesichtsziigen. Da 
sie sich am nachsten an den weissen mohammedanischen 
Vdlkern befanden, welche in den Sudan eingefallen sind, 
so haben sie zuerst den Islam angenommen und spielen 
gegen andere schwarze Vdlker die Eolle der Bekehrer mit 
bewalFneter Hand. Sie haben machtige Staaten gegriindet, 
wie die Haussa-Staaten, Massina, Futa, Toro, Damga, Bondu, 
Futa-Djalon. Mit ihren Gefangenen oder Nachbarn schwarzer 
Eace haben sie sich vermischt, und wenn das schwarze 
Element einen betrachtlichen Theil von einem ihrer Stamme 
ausmacht, so bezeichnet man am Senegal die Mischlings- 
race mit dem ISTamen Toucouleur. Die Pul sind im All- 
gemeinen Hirten und haben eine besondere, weiche und 
wohlklingende Sprache.

Die Malinke und Soninke, am Senegal unter den Namen 
Mandingo und Sarakolle bekannt, sind hoch gewachsene 
Schwarze mit krausem Haar; sie haben Heger-Physiognomie, 
aber weniger ausgepriigt als die Eingebornen der aquato- 
rialen Gegenden und von Congo. Sie bewohnen hauptsach- 
lich den ndrdlichen Abfall der Gebirgslander, in denen der 
Kiger, der Senegal und Gambia entspringen, und sprechen 
verschiedene aus ein und derselben Sprache herstammende 
Dialekte. Die Malinke sind dem Temperament nach sehr 
kriegerisch, die Soninke treiben am meisten von alien Ne- 
gern der Westkiiste Handel.

Die TJolof und Serer sind die grdssten, schdnsten und 
schwarzesten aller Neger Afrika’s ; ihre Wiege sind die 
weiten Alluvial-Ebenen zwischen dem Senegal, dem Faleme 
und Gambia. Sie bewohnen hauptsachlich Male, Cayor, 
Baol und Sin. Das A oik der Serer-tlolof spricht zwei fast 
einsilbige Sprachen, welche unter sich die vollkommenste 
Verwandtschaft besitzen. Sanft, kindisch eitel, unvor- 
sichtig und apathisch, sind sie doch sehr tapfer. Sie treiben 
Ackerbau und Viehzucht. A’'on Natur sehr massig, ergeben 
sie sich doch in beklagenswerther Weise dem Trunke. Die 
Uolof, in deren Mitte die hauptsachlichsten Franzdsischen 
Etablissements am Senegal liegen, leben im Allgemeinen 
mit den Franzosen in gutem Einvernehmen; aus diesem 
Kontakt ist eine zahlreiche Mischlingsrace hervorgegangen, 
die seit dem Beginn unseres Jahrhunderts recht bemerkens- 
werthe Fortschritte gemacht hat.

Frankreich unmittelbar unterworfen sind jetzt (1863) 
in den Dependenzen 116.000 Seelen; die 

abhangige Bevdlkerung kann man auf 150.000 Seelen 
sc un ^ i e  ausschliesslich mit den Franzosen Handel

!• , Die beiden letzten
Zahlen smd nur annahernde. (Re.ue maritime et coloniale.)

B arom etr iseh e  N iv e l le m e n ts  in  A lgerian.
In den „Comptes rendus” der Pariser Akademie *) theilt 

P. Mares die Ergebnisse von Hdhenmessungen mit, die er 
mit zwei Fortin’schen Barometern wahrend einer zu bota- 
nischen Zwecken unternommenen Eeise des Dr. E. Cosson, 
Mitglieds der wissenschaftliehen Kommission von Algerien, 
zwischen Constantine undWargla, so wie in den Jahren 1858, 
1860 und 1863 in der Provinz Alger siidwarts bis zum Gau 
der Beni Msab angestellt hat und welche sorgfaltig berechnet 
einen werthvollen Beitrag zur Hypsometrie namentlich der 
Algerischen Sahara bilden. Die Hohen sind folgende;

1
Meter , Par. F.

: Zahl der 
1 Able.
I snngen.

Linie von Constantine nach Wargla. ! 1
Constantine, Place Vallee . . . . ! 624 '1 9 2 1 ' 51
Djebel Msid, Gipfel . . . . . i 801 2466 4
Ain Tagut, Caravanserail . . . . I 906 I 2789 i 4
Batna, Bureau arabe . . . . . 1035 3186 22
El Ksur, Caravanserail . . . . . , 960 ' 2955 11
El Kantra, Caravanserail . . .  ̂ 517 ; 1592 2
El Utaia, Caravanserail . . . . 280 862 5
Biskra, Fbrt Saint-Germain . . . . 125 2) 385
Tahir Ehassu, Haus des Kommandanten 34 105 j 1
Ain Schegga, Artesischer Brunnen 30 92 1 2
Mgebra, Brunnen . . . . . . 0 0 ■ 5
Schott Melrhirh, nordwestl. Ufer, ungefahr

7 Meter fiber dem Grnnd des Beckens — 6 'j — 18 ! 3
Um et Thiur, Fnss der Moschee . 2 j 6 i 6
Mrheier, Artesischer Brunnen . . . ■ 3 1 9 1 2
Sidi Chelil . . . . 25 I 77 . 3
Taraerna D je d id a ................................................ 77 : i 6
Sidi Easched . . . . . . 67 i 206 j 8
Bram, Niveau des Artesiscien Brunnens 65 200 j 6
Sidi. Sliman, Niveau des Artesischen Brunnens 72 222 2
Tuggurt, Niveau des Wassers in den Stadtgraben 63 194 23
Teraassin, Sauia . . . . . . 72 222 i 1
Blidet Amar, Niveau der Garten . 80 246 3
Bir Mahmeur, Brunnen bei Areg Eddem 103 317 4
Ain Barhdad, nordliches Ende der Daya Sud 85 262 2
E l Hadjira, Boden der Garten 115 <154 ’ 4
Bir el Arefdji, in der Heischa von Ngussa . 90 277 ' 5
Ngussa, Boden der Garten . . . . 130 4db i 10
tVargla, Marabut von Sidi ben Eddin . 131 403 ' 15

Seitenlinien nach E l  Wad.
E l Uibed, Brunnen zwischen Sidi Sliman und

G e m a r ................................................. 95 292 8
Mui'a el K aid, Brunnen zwischen El Gibed I

und Gemar . . . . . . 90 2 7 7 : 4
Gemar . . . . . . . 62 191 22
El  W a d ................................................. ... . i  77 237’T 28
Ogla Wad Tunsi, Brunnen zwischen E l Wad J

und Tuggurt . . . : 80 246.
; 1

2
El Ketef, grosse Dfine zwischen Ogla Tunsi

und Tuggurt • • . . . .  
Ogla Demerini, Brunnen zwischen El Ketef 

und Tuggurt . . . . . .

: 100( ! '3 0 8  '
1 1

4

‘ 105 323 ' 2
Taibet el Geblia . 1 * 385 1 6

Linie von Alger nach G hardaja und  MetliU,
j 'Boghar, Erdgeschoss des Militarspitals . b 970'' 1 2986 i 15

Boghari, Isiveau der Strasse von Alger nach 1
Laghuat 633 1 I9I9 29

Bughezul, Caravanserail . . . . 655 ; 2016 i 16
Ain Ussera, Caravanserail . . . . ' 710 : 2186 i 18
Guelt es Settel, Caravanserail . . .  . | 953 2934 i 28
Mesran, Caravanserail . . ' .  . ’ ' 878 i 2703 i 5
Boclier de sel, Caravanserail, . .«• i 961 1 2958 1 39
Bjelfa, Schwelle des J’orts . . . • jl i6 7  i 3593 1 50

’) 11. April 1864, pp. 680—683; 18. April, pp. 710—  
Wahrsclieinliche Hohe Each alien bishcrigen Messungen.
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,Zahl der
Meter. ■Par. F. 1 Able-

1 1 sungen.

Hiichster Punkt der Strasse zwischen Hjelfa
nnd S a i n t - M a r t i n ...................................... ! 1305 ! 4017 1

Haus Saint-Martin, vormalige Station des Ued i
Seddeur .........................................................  j 1197 ; 3685 13

Ain e l'lb e l, Carayanserail . . .  . I 1055 i .3248 29
Haus Bcrard, vormalige Zwisekenstation . I 975 1 3001 4
Sidi Macheluf, Caravanserail . . . ; 920 2832 27
Djebel Lazereg, ausserste Spitze . . . i 1575 4849 1
Metlili, Caravanserail, vormalige Station des j

Ued M e t l i l i ...................................... .......... 860 2647 14
Laghuat, Boden der Place Eandon 780 2401
Dava Butrekfine, verlassene Brunnen 802 2469 5
Raz esch Sekaab, 35 Kilometer sndlicb von

Lagkuat ................................................ 880 2709 1
Cisterne Hili . . . . . 825 2540 2
Dava el F e r e s ....................................... 795 2447 5
Dava Zliguim, 6 Kilometer nordwestlich von

Tilrkemt . . . . . . 770 2370 6
Dava von Tilrkemt, Cisterne 730 2247 6
Rkedir Settafa, Lagerplatz im Ced Settafa . 700 2155 11
Ued Kebsck, Lagerplatz 21 Kilometer nord-

nordwestlich von Bcrrian . . . . 630 1939 9
Berrian, Boden der Hauptstrasse am Fuss der

Stadt . . . . . . . 547 1684 29
Ued luerirkno, Grund des Ued 23 Kilometer .

sijdlick von Berrian . . . . . 595 1832 5
Ghardaja. Bab el Suk, Haupttkor der Stadt . 530 1632 30
Metlili, Stadt der Schaanba, Boden der Garten 505 1555 19

Linie von Metlili nach Ngussa.
Hassi Xomrat . . . . . . 450 1385 4
Hassi Mobamed bu Regba . . . . 375 1154 6
El Lefat, Lagerplatz im Ued Msab 302 930 4
Hadjeur el Zerga, Lagerplatz im Ued Msab 205 631 4
Hassi el Djuad, 15 Kilom. nordwestl. von Ngussa 149 459 6

Verschiedene Punhte in der Landschaft derBeni Msab.
El A t e f ................................................  . 490 1508 6
El Farsch, Brunnen 23 Kilometer sudostlicli

von Gerara . . . . . . 365 1124 11
Gerara, Boden der Garten . . . . 315 970 15
Plateau zwiseben Gerara und Berrian . 500 1539 3

Verschiedene Punhte zwischen Laghuat, Bu-soda und Boghar,
Tademit, Smalab nordwestlicb von Lagbuat . 1054 3245 12
Ksar Z akkar.......................................................... 1122 3454 2
Ksar Mudjbara . . 1046 3220 5
Ain Naga . . . . . . . 890 2740 3
Messad, Schivelle def Mosebee 800 2463 5
Amora . . . . . . .  > 1025 3155 4
.lifl Risch, Haus des Kommandanten 985 3032 4
Busada, Bureau arabe . . 584 1798 9
Ain Temsa, .30 Kilometer westl. von Busada 805 2478 4
.4in el H am ir, am norddstlicben Ende des

Zahrez S e k ' e r g u i ...................................... 900 2771 2
Djebel B arb, 18 Kilom. ostl. von Ain Ussera 760 2340 2

M 'Parlane’s R e is e  im  w estlich en  T heil v o n  S ild-A ustralien .
In der zweifen Hiilfte des Jahres 1863 ist ein aber- 

maligcr "Vcrsuch gcmacht wordanj in den "wcstlicbstan, arst
’) Eenou fand bei 32 Beobachtungen im April 1853 fur den 

Randon-Platz in Lagbuat die Hobe von 74G Meter, M'Cartby im l)e- 
zember 1852 die Kobe Ton 750 Meter; die 200 Ablesungen Mares’ 
ergaben durcb Vergleicb m it Oran nnd Aiger 780 Meter und 90 wei- 
tere Ablesungen durcb Vergleicb mit Biskra, dessen Hobe zu 125 Meter 
angenbminen, 781 Meter.

kiirzlich annektirten und bis dahin „No Man’s Land” ge- 
nannten Theil der Kolonie Siid - Australien einzudringen; 
es wurde jedoch kein giinstiges Eesultat erzielt und es 
scheint, als ware dieser Landstrich von der Natur sehr 
stiefmiitterlich bedacht.

Thomas M'^Farlane reiste Ende August mit zwei Leuten 
und 6 Pferden von Adelaide nach der Streaky-Bai. Von 
dort ging er ungefahr 40 Engl. Meilen nach Norden, so- 
dann nach Nordwesten mit haufigen Abstechern nordwarts 
in die Wiiste, wo er durchweg Nichts als Sandhiigel und 
Skrub fand und jedes Mai durch Wassermangel zur IJm- 
kehr gezwungen wurde. Bei der Ankunft an der Fowler- 
Bai verliessen ihn seine Leute, er setzte daher am 24. No
vember die Eeise allein mit 3 Pferden fort und erreichte 
mit Miihe die nordlichste Stelle der Grossen Australischen 
Bucht, nachdem die Pferde 3 | Tage ohne Wasser gewesen 
waren. Dort fand er gliicklicher Weise beim Graben im 
Boden etwas brackisches Wasser. Nach viertagiger East 
ging er nordwarts ins Land hinein. Etwa 50 Engl. Meilen 
weit setzte er den Marsch fort, das Land war eine wellen- 
formige wohlbegraste Ebene ohne Baum oder Stein und 
ohne Wasser, daher auch nur einige wenige Vogel das 
Thierreich reprasentirten; an der Kiiste gab es wenigstens 
noch Schlangen, Wallabis und Wombats und sogar Men- 
schon, wenn auch nur in wenigen Familien, schienen sich 
dort stiindig aufzuhalten. Auf der Eiickreise nach der 
Fowler-Bai verier M'^Farlane ein Pferd aus Wassermangel. 
Er kam am 27. Dezember nach der Streaky-Bai zuriick, 
wo er aiif Crawford’s Station 8 Tage zubrachte, bevor er 
mit einem Begleiter den Gawler-Bergen einen Besuch ab- 
stattete. Diese letztere Exkursion fiel aber ebenfalls un- 
gliicklich aus. Bei grosser Hitze fanden sie ausserordent- 
lich wenig Wasser, so dass ein Pferd in den Bergen, ein 
zweites auf dem Eiickweg in Stich gelassen werden musste  ̂
und die Eeisenden selbst in grosste Gefahr kamen.

M^Farlane wird sein ausfiihrliches Eeisetagebuch ver- 
dffentlichen.

N achriehten  iiber die F ij i-In se ln .

Von Sehwedischen dffentlichen Blattern wird aus einem 
im letztvertlossenen Dezember von dem Schweden Carl 
Axel Egerstrdm, der schon vor einigen Jahren dem Publikum 
seine Schicksale in fremden Landern vorgelegt hat, unter 
dem Titel: „In der Feme ist’s gut, zu Hause aber besser”, 
geschi'iebenen Briefe iiber die Fiji-Inseln ein hdchst inter- 
essanter Auszug mitgetheilt, nach welchem die in den 
„Geogr. Mitth.” 1861, Heft II, SS. 67^71 ausgesprochenen 
Hoffnuugen leider nicht realisirt worden sind. Dieser 
Auszug lautet in wortgetreuerLbersetzung folgendermaassen:

„Es sind nunmehr beinahe vier Jahre verflossen seit der 
Zeit, da ich auf den Fiji-Inseln ans Land stieg. Damals 
glaubte man allgemein, diese bedeutende Inselgruppe wiirde 
eine Englische Besitzung werden. In den Jahren 1860 
und 1861 wurden die Inseln oft Von Kriegsschiffen be- 
sucht, welche zu dem Siidsee-Geschwader gehdrtsn, und die 
Englische Eegierung sendete einen Oberst Smythe und eineri 
Doktor Seemann hierher, um die hiesigen Zustande niiher 
zu erforschen, und es beruhte eigentlich auf den Berichten 
dieser Herren, ob die Besitznahme durchgesetzt oder ver-
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worfen werden sollte. Vor eiaem Jahre kam die Fregatte 
Miranda, Captain Jenkins, hier an mit Depeschen Tom 
Herzoge von Newcastle (Staats-Sekretar fiir die Kolonien), 
aus denen sieh ergab, das Englische Ministerium kdnnte 
der Kdnigin nicht anrathen, die Souverainetiit iiber die Fiji- 
Inseln anzunehmen, deren Hauptlinge ihre Macht lieber 
an England als an den Kdnig Georg auf Tonga oder an 
die Franzosen abtreten wollten. Die Depesehe enthielt 
ausserdem fromme Wiinsche fiir das Wohl der Inseln nebst 
mehreren guten Rathschlagen an die Hauptlinge derselben, 
sie mochten mit Wohlwollen die Civilisation entgegen- 
nehmen von den Missionaren und denjenigen Europaern, 
welche sich vielleicht hier niederliessen.

„So erlosch also schnell die Hoffnung auf den Fort- 
schritt der Fiji-Inseln als Englischer Kolonie. Die meisten 
hier befindlichen Europaer, welche der Sterbliehkeit ent- 
gangen waren, die vor zwei Jahren sehr bedeutend war, 
haben die Inseln verl'assen, deren 300.000 Bewohner also, 
sich selbst iiberlassen, zu ihren uralten Boschiiftigungen 
zuriickgekehrt sind. Diejenigen, welche den heidnischen 
Gebrauchen entsagt haben, bringen ihr Leben in Miissiggang 
zu und die Heiden — die grosste Anzahl — fahren fort, 
sich gegenseitig zu bekriegen, zu tddten und aufzufressen. 
Die methodistische Mission, welche iiber 30 Jahre lang 
verdienstvoll daran gearbeitet hat, unter den Fijianern das 
Christenthum einzufiihren, erntet leider schlechte Friichte 
von ihren Bemiihungen. Eine Station naeh der anderen 
muss verlassen werden, und wenn der Missionar an den 
Sonntagen sich zu der Kapelle begiebt, um zu predigen, 
findet er dort keine Zuhdrer. Grosse Schaaren von Ein- 
gebornen, die seit Jahren der Wesleyanischen Kirche 
angehdrt haben, gehen jetzt zu der rdmisch-katholisehen 
iiber. Die IJrsaehe erklaren die Eingebornen so; sie 
werden von den Wesleyanischen Missionaren allzu hoch 
besteuert, ihnen wird eine allzu geringe Zeit zu der Pliege 
der Pflanzungen gestattet und es werden ihnen alle un- 
schuldigen Spiele und Gesange verboten, in welchem Allem 
die Katholiken sehr liberal sind. Jedes hier ankommende 
Fahrzeug bringt katholische Priester mit, ja man erwartet 
auch einen Bisehof, und diese Herren behaupten, dass 
Frankreichs Macht und Flagge sehr bald iiber die Schick- 
sale dieser Inseln herrschen wird.

„Das Geschaftsleben ist sehr gedriickt in Folge beste- 
hender Kriege zwischen den verschiedenen Vdlkerstiimmen, 
vertheilt iiber die Berggegenden und auf den Kiistenstrichen. 
Es sind keine Arbeitskrafte zu erhalten und daher stehen 
die Plantagen - Arbeiten still. Von einigen angefangenen 
Baumwollen - Plantagen erwartet man in der diessjahrigen 
Ernte- nur einige hundert Ballen. Die Kaffee-Plantagen sind 
noch so jung, dass man in einigen Jahren von ihnen noch 
Nichts erwarten kann. In der Zucker-Produktion hat man 
bis jetzt nur Versuche gemacht. Mit Perlen, Perlmutter, 
Elfenbein und Schildpatt werden nur unbedeutende Ge- 
sehafte^ gemacht. Die Stapelwaaren fiir den Export sind 
hauptsachlich: Kokosnussol, Baumwolle, Tabak und Beehe 

e mer fiir Chinesische Hafen. Der Handel wird betrieben 
on einem Hamburgischen und zwei Englischen Handels- 
ausern, yelche ihre Comptoire in Levuka auf der Insel

11 <Jer Hauptort fiir den Handel
nd die Schifiefahrt und an sieh selbst ein lebhaftes Stadtchen.

„Ungefahr 60 Engl. Meilen in sudlicher Richtung liegt 
die kleine Insel Nagara an der Kiiste von Viti Levu, der 
grdssten unter den Fiji-Inseln, die als das Fijianische Fest- 
land betrachtet werden kann. Diese Insel kaufte vor vielen 
Jahren ein Amerikanischer Konsul Namens Williams von 
den Eingebornen und von ihm kaufte ich bei meiner An- 
kunft hierselbst einen Theil der Insel. Auf Nagara Hess 
ich mieh nieder, machte die Wildniss urbar, fiihrte das 
Gebaude auf, legte Baun:^vollen- und Kaffee-Plantagen an, 
Alles in der schmeichelhaften Hoffnung auf Gliick und 
gute Resultate. Die Eingebornen waren freiindschaftlich 
gesinnt und boten mir ihre Arbeitskrafte an , kurz Alles 
ging wahrend einiger Monate recht gut. Da aber starb 
der Konsul Williams und nun traf von Allem das vdllige 
Gegentheil ein. Die Fijianer forderten jetzt die Insel zuriick, 
suehten mich mit Gewalt von derselben zu vertreiben und 
machten mir den Aufenthalt in hohem Grade unangenehm. 
Meine Klagen fiber das Betragen der Eingebornen bei dem 
Englischen Konsul Pritchard (einem Sohne des beriihmten 
Pritchard auf Taheiti) warden angenommen und, untersttitzt 
von dem Britischen Kriegsschiffe „Herald” , Captain Sir 
Malcolm M’Gregor, nebst dem machtigen Fiji - Hauptlinge 
Koruduadua, brachte der Konsul die Eingebornen dahin, 
dass sie die Insel verliessen und mieh als den Besitzer 
meines Antheiles anerkannten, zu dessen ydlligem Besitz 
ich jetzt gelangte. Das Dorf der Eingebornen wurde zer- 
stort.

„Das geschah vor etwas fiber zwei Jahren _und unmit- 
telbar nach diesem Ereignisse brach der Krieg aus zwischen 
den Gebirgsstammen und der Kfistenbevolkerung, der noch 
jetzt fortdauert und in welchem mehrere Hunderte getddtet 
und nach uralter Fijianischer Sitte zerstfickt, in Ofen 
gebraten und bei Kannibalen-Festen verzehrt worden sind. 
Der Larm bei diesen Orgien der Wilden hat mich oft bei 
Nacht und bei Tage gepeinigt. Jetzt werden die Fehden 
gleichwohl in einer grosseren Feme geffihrt, so dass das 
Knallen der Musketen nur schwach zu hdren is t ; die Ddrfer 
in der Nachbarschaft sind verbrannt und die nachste Um- 
gegend ist ode und leer. Meine nachsten Nachbarn wohnen 
in einer Entfernung von 25 Engl. Meilen von Nagara, wo 
ich noch ganz allein ein Robinson-Crusoe - Leben ftihre. 
Meine Beschaftigungen bestehen in Graben und Pflanzen, 
in Warten der Blumen und der Hausthiere, und meine 
Vergniigungen in demjenigen, was ich aus einigen Bfichern 
schopfen kann, so wie in denjenigen Genfissen, die eine 
herrliche Natur, erfrischende Winde, praohtvolle duftende 
Blumen, erfrischende Bader in dem sfets bewegten Meere, 
dessen Wogen das Gestade vor meiner Wohnung ku’ssen, 
mir gewahren konnen. Aber schwer ist es ffir den ifen- 
schen, so ganz allein und verlassen seine Tage zu ver- 
leben, die Bekfimmernisse der Einsamkeit sind prfifend 
und ich wiinsche oft, die Ruhe auf Nagara gegen ein tha- 
tigeres Leben austauschen zu konnen. Dadurch aber wfirde 
ich mein Alles veiiieren, das ich in dieser-meiner Be- 
sitzung, die ich in diesem Augenblick nicht verkaufen 
kann , niedergelegt habe. Also muss ich vielleicht auf 
dieser meiner Sfidsee-Insel in der Einsamkeit leben und 
sterben.”
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D ie  In d ian er-S tam m e in . den V erein igten  S ta a ten  v on  
N ord  - Amerika.

Nach 'den besten Daten im Besitz des Indian Office zu Washington, 
Xovember 1863.

kaskaskias, Weas, Peorias, Westliche 
Miamies nnd Piankeshaws 

Kickapoos 
Kioways 
ilandans 
Jlenomonees .
Jliamies
Missourias nnd Ottoes 
Minnecongoux 
MuhnachcTlItahs .
Ifavajoes nnd Jloqnis 
Omahas 
Onandagas 
Oneidas

,, mit Onandagas
„ mit Stockbridge

Oregon-Stamme 
Osages .
Pawnees (4 Banden);
Pimos, ilescaleros u. s. w.
Poncas . . .
Pottawatomies m it Kickapoo 

„  yon Huron
,, in Kansas

Pueblos 
Quapaws
Sacs un'd Poses . '

Sans Arcs 
Seminoles 
Senecas
Senecas mit Shawnees 
Shawnees
Sioux des Mississippi 
Sioux des Missouri 
Stockbridge mit Mnnsees 
Tuscaroras .
Two Kettles .

. 384
340

1.800
120

1.724
384
470

1.280
566

15.000 
953 
422 
160

70
323

13.000 
4.098- 
3.414

400
864

69
50

2.259
10.000  '

314
1.280

96
1.600 . 
2.500 
2.988 ' 

159 
830 

' 8.686 
6.000 

323 ; 
305 : 
960 :

Name des Stammes. .Seelen-
zahl. Wohnplatz.

Name des Stammes. Seelen- i 
zahl. 1 Wohnplatz.

Apaches . . . . 7.300 Xew Mexico.
Arapahoes . . . . 720 Obere Platte-Pluss.

3.000 Ob. Arkansas-Pl.
Arricarees 1.080 Ob. Missouri-Pl.
Assiniboines . . . . 3.280
Blackfeet . . . . 2.080 '
Bloods . . . . . 2.400;
Brules . . . . . 1.120 :
Californische Stamme . 33.590 California.
Camanches . . . . 1.800 Ob. Arkansas-Pl.
Cayugas'mit Senecas 147 , Xew York.
Cherokees . . . . 17.530 W est-Arkansas.
Cheyennes . . . . 1.800 Ob. Platte-Pl.

1.600 Ob. Arkansas-Pl.
Chickasaws . . 4.787 : West-Arkansas.
Chippewas rom Oberen See) Michigan.

4.940 Wisconsin.
ilinnesota.

„ Yora Mississippi . 4.028
„ und Ottawas 5.006 Michigan.
„ Ton Saginaw und Swan Creek 1.629 !

Chippewas mit Pottawatomies u. s. w. 247 ! 1fj
Choctaws . . . . 16.000 VCest-Arkansas.
Christliche oder Mnnsees 90 Kansas.
Creeks . 25.000 West-Arkansas.
Crows . . . : 3.900 Ob. Missouri-Pl.
Delawares . . . . 1.071 Kansas.
Qros Ventres 1.000 : Ob. Missouri-Fl.
lowas . . . . . 291 Xebraska-Territ. ■
Kansas, Kaws u. s. w. . 741 1 Kansas.

Ob. Arkansas-Fl.

Wisconsin.
Indiana.
Nebraska-Territ. 
Ob. Missouri-Pl.
Kew Mexico.

0

ebraska-Territ. 
Kew York.

Wisconsin.
Oregon.
■West-Arkansas.
K ebraska-Territ. 
Kew Mexico. 
Kebraska-Territ. 
Kansas.
Michigan.
Kansas. 1'
Kew Mexico.
W est-Arkansas. 
Kansas.
X ebraska-Territ. 
Ob. Missouri-Pl. 
West-Arkansas. 
Xew York.
W est-Arkansas. 
Kansas.
Ob. Missouri-Pl, 
Ob. Platte-Pl. 
Wisconsin.
Xew York.
Ob. Missouri-Pl.

Uucopapas 
Utah-Gebiet-Stamme 
Utahs in Xew Mexico .
W ashington-Gebiet-Stamme 
Winuebagos .
Wyandotts 
Yanctonnais .

2.680 
12.000 
2.500 

14.000 
2.256 

435 
3 840

Ob. Missouri-Pl. 
Utah-Territor.
Xew Mexico. 
Washicgton-Territ. 
Ob. Missonri-Pl. 
Kansas,
Ob. Missouri-Pl.

Summe 268.079
(M'Kean’s Xational Almanac, 1864.)

D ie  Frem den in  den  V erein ig ten  Staaten  v o n  N ord- 
A m erika .

Zur Zeit des letzten Census (1860) befanden sich. in 
den Vereinigten Staaten unter der freien Bevdlkerung von 
27.489.561 Seelen nicbt weniger als 4.136.175 Fremde, 
d. h. Solche, die nicbt daselbst geboren sind. Xacb einer 
Zusammenstellung des Census-Bureau’s in McKean’s „Eatio- 
nal Almanac for the year 1864” vertheilten sie sich ihrer 
Herkunft nach lyie folgt:

Italieu 
Diinemark 
Belgien 
West-Indien 
Polen . . ,
Spanien .

108.518 . Portugal . ,
53.327 i  Siid-Amerika 
43.995 I Eusslahd .
35.565 ■ Gross-Britannien,
28.281 nicht specificirt 1.802 Polynesien . . 286
27.446 Australien . . 1.419 . Central-Amerika 233
18.625' ; Turkei . . .  128

Von den Deutschen insbesondere waren 227.661 Preus- 
sen, 150.165 Bayern, 112.834 Badenser, 95.464 Hessen, 
81.336 Wlirttemberger, 25.061 Osterreicher, 10.233 Xas- 
sauer und von 598.382 war das engere Vaterland nicht 

Auf die einzelnen Staaten vertheilten sich die 
in folgender Weise:

Irland . . 1.611.304
Deutschland 1.301.136 
England . 431.692
Britisch-Ame- 

rika
Prankreich 
Schottland 
Schweiz 
Xorwegen 
China 
HoUaud . 
Mexiko . 
Schweden

angegeben.
Deutschen

249.970 
109.870 :

10.518 
. 9.962 
. 9.072 
. 7.353 
. 7.298 
. 4.244 
. 4.116 
. 3.263 
. 3.160

Europa, nicht 
 ̂ specificirt . . 1.403

Andere Lander,
nicht specificirt 1.366 

Atlantischelnseln 1.361 
Asien . . . .  1.231 
Sardinien ..... 1.159 
Afrika . . .  526
Sandwich-Inseln 435 
Griechenland . 328

Xew York 256.252 Texas . . .. 20.553 Arkansas . . . 1.143
Ohio . . . 168.210 Minnesota . ,. 18.400 Oregon 1.078
Pennsylvania . 138.244 ; Virginia . . 10.512 Ehode Island 815
Elinpis . . 130.804 Massachusetts . 9.961 . Xord-Carolina , 765
Wisconsin 123.879 Connecticut 8.625 - Colorado . . .. 576
Missouri . . 88.487 1 Kansas . . . 4.318 Washington-Territ. 572
Indiana . . 66.705 Tennessee . . 3.869 Xew Mexico , 569
Maryland . . 43.884 Columbia-Distrikt3.254 Florida . . ., 478
Michigan . 38.705 1 Sud-Carolina . 2.947 Xevada . . ,, 454
Iowa . . . 38.555 Alabama . . 2.601 Xew Hampshire 412
Xew Jersey . 33.772 Georgia . . 2.472 - Maine . . . . 384
Kentucky . . 27.227 Mississippi 2.008 Vermont . . ., 219
Louisiana . . 24.614 Xebraska . . . 1.742 Utah . . . . 158
California-. . 21.646 Delaware . . 1 .263-Dakota . . . 22

D ie  M ilne-B ank im  N ord -A tlan tisclien  Ocean.

. Zwischen den Azoren und der Neu-Pundland-Bank, 
nnter 43° 35’ X. Br. und 38° 50’ W.  L. v. Gr. be- 
merkte Admiral Milne am 2'8. Marz d. J. eine auffallend 
dunkle Bleifarbe des Meeres, er Hess deshalh sondiren und 
fand die geringe Tiefe von 92 und 81 Paden, 12 naut. 
Meilen 0X 0. davon 100 Paden mit Boden aus feinem 
Sand und Schlamm. Da er schon mehrere Stunden vor
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Ankunft an der bezeichneten Stelle dieselbe Farbe des 
Wassers beobaehtet hatte und sie aueh in ostnordostlicher 
Kichtung bis zum Abend des folgenden Tages anhielt, so 
halt ea Milne fiir wahrscheinlieh, dass es sich hier um 
eine grosse Bank handelt, die sich von 42° bis 35° W. L. 
und von 42° bis 45° N. Br. erstreckt.

In derselben Gegend, 105 naut. Meilen N. 68° W.  
von Milne’s Lothung, hatte schon 1832 Lieut. Sainthill 
100 Faden gelothet und 145 naut. Meilen S. 67° W.  von 
Milne’s Lothung findet sich auf den Karten die Tiefe von 
35 Faden mit der Jahreszahl 1851 eingetragen, ohne dass 
die Autoritat fiir diese Angabe bekannt ware. Beide Lo- 
thungen bekraftigen Milne’s Ansicht von der bedeutenden 
Ausdehnung der Bank. Dagegen fand Commander Dayman 
im Jahre 1859 unweit der Sainthill’schen Lothung, nam- 
lich 145 naut. Meilen S. 54° W. von der Stelle, wo Milne 
sondiren Hess, selbst in 3000 Faden Tiefe noch keinen 
Grund, so dass sich die Bank steil aus sehr tiefem Wasser 
erhebt.

Der Hydrograph der Britischen Admiralitat, Captain 
Richards, hat die Bank „Milne-Bank” benannt *).

F lach en in h a lt u n d  G renzlange.
Eine Erw idernng anf erhobene Bedenlcen.

Von Dr. F. Bothe in Saarbriicken.

Der- von mir veroffentlichte Vorschlag, die Grenzent- 
wickelung eines Landes in einer Konstanten darzustellen, 
welche der Quotient der Quadratwurzel des Flacheninhalts 
in die Grenzlange ist, hat neuerdings Bedenken, beziiglich 
auch einen neuen Vorschlag Seitens der Herren Dr. Keber 
und Lieutenant v. Prondzynski hervorgerufen. Die bis 
dahin iibliche Methode, den Flacheninhalt direkt mit der 
Grenzlange zu vergleichen, hatte sich, wie Herr Dr. Keber 
mit Recht sagt, als „ein stehender Missbrauch behauptet” ; 
sie vergleicht Grossen, welche ihrer Katur nach nieht ver- 
gleichbar sind, und fiihrt dadurch zu Zahlen, deren Grosse 
von der gewahlten Maasseinheit abhangig wird, die dem- 
nach verworfen werden miissen. Allerdings lassen sich 
dieselben — vorausgesetzt, dass sie unter Zugrundelegung 
derselben Langen- und Quadrateinheiten erhalten warden — 
unter sich weiter vergleichen und dadurch Verhiiltniss- 
zahlen bilden, denen universelle Giiltigkeit beizulegen ist, 
allein es wird dann nothwendig, eine derselben willkiirlich 
zur Einheit zu nehmen und konventionell festzustellen. 
Derartige Vergleichungen sind in der That bisher schon 
iiblich gewesen, denn sie liegen dem Geographen ziemlich 
nahe; man sagt: „Die Entwiekelung dieses Landes ist das 
bestimmte Yielfache der eines anderen” , ich selbst babe 
mich aber nicht veranlasst sehen konnen, eine solche Ver- 
gleichung tabellarisch zusammenzustellen, denn die Wahl 
der Einheitsgrosse wird sich danach richten miissen, was 
man durch die Zusammenstellung erreichen will, welche 
Punkte besonders maassgebend erscheinen und zu beriick- 
sichtigen sind.

Bei meinem Ausspruehe: „iLhnliche Figuren ergeben 
lese be Entwickelungs-Konstante”, lag mir kein Gedanke 
erner a s der, diesen Satz in umgekehrter Schlussfolge

’) Nautical Magazine, Mai 1864.

als richtig hinzustellen, also aus gleicher Entwiekelung die 
gleiche Form abzuleiten. Dass mein Vorschlag dadurch n^eh 
dieser Seite hin eine „offene Frage” lasst, kann icH aber 
nieht fiir ein grosses Ungliick halten, denn diese Frage 
wird immer offen bleiben. Meine Formel sagt; „Haben 
zwei Lander gleiche Entwiekelung, so kommt auf die 
Flacheneinheit die gleiche Anzahl Langen einheiten der 
Grenzen”; Weiteres soil damij, gar nicht gesagt werden. 
Alle Folgerungen, die sich an die entsprechende Zahl 
kniipfen lassen, bediirfen neuer IJnterstellungen, jeder neue 
Vergleich beansprucht eine andere Basis. Findet man es 
fiir gut, zu untersuchen, wie sich die Grenzentwickelung 
eines Landes zu der eines Kreises, eines Quadrates, eines 
gleichseitigen Dreieeks, einer Ellipse von beliebig ge
wahlten Axen, eines bestimmten Landes u. s. w. verhalt, 
so werden die von mir vorgeschlagenen Entwickelungs- 
Konstanten das einfachste Material zur Ldsung der Frage 
bieten. Die gewonnenen Verhaltnisszahlen sagen dann an 
und fiir sich uberaus wenig, jeder Schluss aus ihnen kann 
aber eine Stufe bilden, von der aus w'eiteres Voran- 
sehreiten ermoglicht wird. Nimmt man an, dass die KuHur- 
stufe, der Wohlstand, das Gliick, die W eltstellung einer 
Nation von der Entwickelungsgrosse ihrer Grenzen , also 
von der grdsstmoglichen Erleichterung des Verkehrs mit 
der jenseit dieser Grenzen liegenden Welt abhangt, so 
wird die Gestalt des Landes wohl nicht zunachst Beriick- 
sichtigung verdienen, eben so wenig wie in dem entgegen- 
gesetzten Falle, wenn eine Nation in sich selbst die Mittel 
ihrer Starke zu iinden meint und die kleinste Entwicke- 
lung ihrer Grenzen fiir den grossten Vortheil halt. Kommt 
diese Gestalt aber in Betracht, dann natiirlich aueh noch 
andere Punkte, wie die leichte oder schwere Zuganglich- 
keit der Grenzen, Hohenverhaltnisse, Bodenbeschaffenheit, 
klimatische Verschiedenheiten, Dichtigkeit der Bevolkerung 
u. s. w. Grosse Zahlen stehen immer ausser dem Bereiche 
kleinerer, in ‘der Geographie nicht minder wie in anderen 

 ̂Wissenschaften. Um nur Ein Beispiel anzufiihren, so giebt 
die Verg^pichung der mittleren Hohe zweier Lander sicher- 
lich ein wenig anschauliches Bild, denn die beziiglichen 
Lander konnen bei gleicher Hohe einander wesentlich un- 
ahnlich sein, und doch ist eine solche Vergleiehung nicht 
nothwendig werthlos. Die Vergleiehung der mittleren 
Kammhohe der Gebirgsziige beider Lander wird das Bild 
schon scharfer hinstellen, die mittlere Gipfelhohe es so 
weit vervollstandigen, dass zahlreiche Fragen Beantwortung 
finden konnen, aber erst ein Blick auf die Karte, ein 
Studium der Profile verschafft die noch immer fehlende 
Klarheit.

Was ich, angeregt durch die von Herrn 'Dr. Keber 
zuerst erhobenen Bedenken, vorschlug, ist die Beseitigung 
einer an und fiir sich gewiss unlogischen, und unmathe- 
matischen Zahl zu Gunsten einer anderen, der 'man weder 
logische Begriindung noch Eleganz absprechen wird, die 
leieht ermittelt und gepruft werden kann, universelle Gul- 
tigkeit besitzt und ein bequemes Material fiir weitere Ver
gleichungen abzugeben vermag. Es sind "diess Rechtstitel 
genug , dieser Zahl neben vielen anderen einen Platz in 
den geographischen Handbiichern zu gonaen.
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D r. L iv in g sto n e’s R e ise  nach dein H oehland der M ar aw  i  
im  W esten  des Njassa-See’s, 1883.

Die Geriichte von Dr. Livingstone’s Tod oder Verwun- 
dung waren giinzlieh unbegriindet, er befand sich am 24. Fe- 
bruar d. J. wohlbehalten zu Mozambique, im BegrifT, sich 
von dort nach Bombay einzuschiffen, wo er den auf seine 
Kosten erbauten kleinen Dampfer „Lady Jfjmssa” zu ver- 
kaufen hofPte. Kurz vorher war er von einer Reise in die 
westlich vom Kjassa gelegenen Landschaften zuriickgekom- 
men, iiber die er in einer Zusehrift an die Londoner Geo- 
graphische Gesellschaft berichtet ’).

Die offizielle Nachricht von dem Aufgeben seines Kon- 
sulats nebst den Instruktionen fiir die Beendigung seiner 
Expedition erreichten ihn erst am 2. Juli 1863 in Schu- 
panga, bei der Miindung des Schire in den Zambesi, als 
der Wasserstand des letzteren zu niedrig war, um den 
Eegierungs-Dampfer „Pioneer” zum Meer hinabzubringen. 
Mit seiner bekannten Energie entschloss er sich, die Zeit 
bis' zum Dezember, wo die Regen den Fluss anschwellen 
wiirden, zu einer abermaligen Reise nach dem Rjassa zu 
benutzen, hauptsachlich zu dem Zweck, um zu entscheiden, 
ob ein grosser Fluss in das Nordende dieses See’s miindet. 
Fngliicklicher Weise verier er das Boot, mit dem er den 
Schire hinanffuhr, in einer der Katarakten dieses Flusses, 
so dass die Fahrt auf dem Njassa unterbleiben musste. 
Trotzdem gab er den Plan nicht auf, sondern ging zu Fuss 
weiter, begleitet von seinen treuen Makololo und dem 
Steward des „Pioneer”.

Um eine Kolonie von Sulu-Katfern zu umgehen, welche 
mit den Xegern an der Westkiiste des Njassa in Krieg 
lagen, schlug er vom Schire eine nordwestliehe Eichtung 
ein und kam nach vielen Tagen zu einer 6000 Fuss hohen 
Bergkette, welche von Nprd nach Siid streicht und den 
Rand des von den Marawi bewohnten Plateau’s bildet. 
Von da gegen Nordost sich wendend gelangte er unter 
12° 55' S. Br. an die Kota-Kota-Bucht, wo das weite See- 
becken zu einem schmalen Kanal verengt ist. Diess ist 
die Stelle, wo fast alle Sklaven- und Elfenbeinhandler auf 
der Strasse zwischen den Hafen der Ostkiiste und dem 
Land des Cazembe im Inneren iiber den See setzen, auch 
faq^ Livingstone zwei Arabische Handler mit dem Bau 
eines Segelbootes beschaftigt, welches ein bei der Uberfahrt 
zu Grunde gegangenes ersetzen sollte. Zwei Ellen Calico, 
1 Schilling im Werth, ist der Preis fiir einen Knaben, vier 
fiir ein hiibsches Madchen. Rur die Verbindung des Elfen- 
bein- und Sklavenhandels macht den letzteren zu einem 
lohnenden Geschaft, denn die Kosten fiir den Lebensunter- 
halt der ?feger wiirden eine zu grosse Ausgabe sein, leiste- 
ten sie nicht den wichtigen Dienst, das Elfenbein zu trans- 
portiren; ein Handler mit 20 Sklaven muss taglich den 
Preis eines Sklaven zu deren Unterhalt verausgaben. Alle 
Schwierigkeiten, welche Livingstone bei seinen Reisen ins 
Innere erfahren hatte, kamen von den Hindernissen her, die 
ihm die Portugiesen in den Weg legten, welche sehr richtig 
urtheilten dass er durch das Aufkaufeu des Elfenbeins den 
Sklavenhandel unterminire. Durch solches Aufkaufen von 
Elfenbein im Inneren wiirde mehr zur Hnterdriickung des

’) Times 2. Juni, Athenaeum 18. Juni 1864. 
Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft VI.

Menschenhandels auszurichten sein als durch die Englischen 
Kreuzer an den Kiisten.

Von der Kota - Kota - Bucht giqg Livingstone wieder 
gerade westlich nach dem Plateau, das er in 3 Tagen er- 
reichte. Die langen Abhiinge, geschmiickt mit Hiigel und 
Thai und stromenden, von immergriinen Bitumen eingefassten 
Bachen, waren herrlich. Auf der Hohe wehte eine kostliche, 
eigenthiimlich durchdringende, frohlieh stimmende Luft. 
Hier, 80 oder 90 Engl. Meilen vom Kjassa entfernt, iiber- 
schritten die Reisenden die Wasserscheide und trafen zwei 
Fliisse, welche beide Longwa genannt wurden und von 
denen der eine nach Osten in den See, der andere nach 
Westen dem Zambesi zufloss. Ferner wurde hier ein 
anderer Fluss Namens Moitawa entdeekt, der in einen 
kleinen See Bemba miindet. Aus diesem Fluss soil nach 
den Aussagen der Eingebornen und der Araber der Luapula 
kommen, der westlich fliessend den See Mofue bildet und 
bei der Stadt des Cazembe vorbei nordlich dem Tanganyika 
zufliesst. Gern ware Livingstone diesem Strom gefolgt, um 
iiber die interessauten hydrographischen Verhaltnisse dieser 
Gegenden ins Klare zu kommen, aber die Zeit, wo der 
„Pioneer” den Zambesi hinab gefiihrt werden musste, nahte 
heran und so war er zur Riickkehr nach Schupanga ge- 
nothigt, bei der er 660 Engl. Min. in 55 Tagen zuriieklegte.

Was die Existenz eines grossen Flusses anlangt, der 
vom Tanganyika-See in den Njassa fliessen soli, so erfuhr 
Livingstone iibereinstimmend von den Eingebornen, dass 
ein solcher grosser Fluss nicht einmiinde, wohl aber zwei 
kleine von Norden her in den See fallen. Nach Living
stone’s Meinung erklaren auch die zahlreichen von Westen 
her dem Njassa zustrdmenden Gewasser die grosse Tiefe 
des See’s und die Bestandigkeit seines Ausflusses, des 
Schire, hinlanglich, ohne dass man einen Zufluss vom Tan
ganyika her anzunehmen braucht.

GreograpMsclie Literatiir.
Vorberieht.

Herr Dr. A. Madelung sehreibt uns aus Wien: ,,Der 
Salinenbetrieb im Osterreicliischm und SteiermarMschen Salz- 
liammergute wurde in einer der letzten Reichsraths-Sitzungen 
einer sehr herben Kritik unterzogen, die Fabrikation wurde 
als eine sehr primitive geschildert und namentlich der Vor- 
wurf erhoben, dass die abfallenden Nebenprodukte keiner 
weiteren Verarbeitung unterzogen werden. Wohl theilweis 
aus diesem Grunde hat das K. K. Finanz-Ministerium eine 
Untersuchung des Prozesses in seinen ehemischen Verhiilt- 
nissen angeordnet, um hiermit eine Basis zu etwaigen Ee- 
formen in der Fabrikation zu gewinnen. Mit diesem Auf- 
trage betraut, hat die K. K. Geologische Reichs-Anstalt 
ihren Chemiker, Karl v. Hauer, an die Salinen Ebensee, 
Ischl, Hallstadt und Aussen entsendet, um den Betrieb an 
Ort und Stelle zu studiren und die nothigen Proben zu 
sammeln. Die chemisohe Detail-Untersuchung wurde im 
Laufe des verflossenen Winters vollendet und der Gesammt- 
bericht iiber die erzielten Eesultate ist eben unter der 
Presse und wird im zweiten Heft des Jahrbuehes der Geo- 
logischen Reichs-Anstalt'fiir das Jahr 1864 erseheinen 
Hochst wahrscheinlich ist diese Arbeit nur der erste Theil
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einer weiter gehenden Reihe von Untersuchungen, da dem 
Vernehmen nach auch der Salinenbetrieb der iibrigen Kron- 
lander der Monarehie, namentlich von Galizien, Sieben- 
biirgen und Istrien, einer solchen chemischen Revision unter- 
worfen werden soil.

„Sehon in wenig Wochen wird ein Work erscheinen, 
welches fiir Wien eine der wiehtigsten Fragen der Erle- 
digung nahe bringen soil, aber auch sonst von so all- 
gemeinem Interesse ist, dass wir schon jetzt die Aufmerk- 
samkeit darauf lenken mochten.^ Es ist diess der „Bericht 
der Kommission des Wiener Oemeinderathes uber die Yer- 
mrguwj Wien’s mit guteni Trinkwasser”, zu welchem Behufe 
hdchst interessante Untersuchungen iiber die dazu geeigneten 
Quellengebiete in der Umgebung der Hauptstadt gemacht 
worden sind. Schon der Name des Hauptleiters der Unter
suchungen und Redacteurs desobigenBerichtes, Prof. E. Suess, 
lasst uns ein Werk von wirklicher Bedeutung erwarten.”

Wie der Jahresbericht der Russischen Geogr. Gesell- 
schaft fiir 1863 meldet, hat Schmidt als Chef der fhysi- 
schen Ahtheilung der Ost - Sibirischen Expedition einen all- 
gemeinen Bericht iiber den Verlauf und die gewonnenen 
Resultate zusammengestellt, welcher besonders auch iiber 
den letzten Theil der Reise am Amgunj und der Bureja 
nahere Nachrichten giebt. Der Jahresbericht theilt daraus 
die hauptsachlichsten Ergebnisse mit, liisst aber eine voll- 
standige Publikation der zuriickgebrachten Materialien in 
ungewisser und ferner Aussicht, obwohl Schmidt und Glehn 
mit Ausarbeitung des geologischen und botanischen Theils' 
beschaftigt sind und Agassiz den zoologischen, Kamtz den 
klimatologischen, Schiefner und Wiedemann den linguisti- 
schen Theil iibernommen haben. Die topographischen Ar- 
beiten Schebunin’s haben bereits fiir die Schwartz’che Karte 
von Ost-Sibirien, deren Abschluss dadurch noch etwas auf- 
gehalten wurde, Verwendung gefunden. Schebunin hatte 
eingereicht: 1. eine tJbersieht seiner Arbeiten als Bericht,
2. eine Karte der Insel Sachalin, deren Gestalt hier im 
Vergleich mit alteren Karten betrachtliche Veranderungen 
zeigt, 3. eine Aufnahme der Westkuste von Sachalin,
4. eine Aufnahme des Amgunj - Flusses mit einem Theil 
seines Nebenflusses Nemilen, 5. eine Aufnahme der Bureja,
6. eine Aufnahme des Weges vom Agnekan, einem Zufluss des 
Amgunj, iiber das Bureja-Gebirge zu den Quellen der Bureja.

Von Wichtigkeit fiir die Geographie von Central-Asien 
versprechen die Karten und Berichte iiber die Russischen 
Aufnahmen in Tarbagatai zu werden, welche mit der Rus- 
sisch-Chinesischen Grenzbestimmung zusammenhiingen. Der 
Tsai-san und der Schwarze Irtisch so wie der Marka-See, 
das Thai des Kurtschum und die anliegenden Gegenden sind 
im Jahre 1863 zum grossen Theile auf der Karte nieder- 
gelegt worden, K. Struve hat dabei 18 Positionen astro- 
nomisch bestimmt und auch an sonstigen wissenschaftlichen 
Untersuchungen hat es nicht gefehlt, z. B. iiber die Nomaden- 
Stamme des Tarbagatai, iiber die Hbhe der Gebirge, die 
Pflanzengrenzen u. s. w.

Durch die Zeitungen ist bekannt geworden, dass die 
Expedition und mit ihr Th. v. Keuglin Ende 

Bahr el Ghasal nach Chartum zuriick- 
grosses Ifissgesehick hat diese Ex- 

M ad am s Anfang an verfolgt, ausser Steudner sind 
inne selbst und zwei ihrer Dienerinnen, ja ganz

in der Nahe auch noch Schubert, der mit Klaincznick nach 
dem Bahr el Ghasal und Djur gereist war, dem Klima er- 
legen, also fiinf von den wenigen Europaern, die sich dort 
aufhielten, in einer einzigen Regenzeit! Tiefer in das Land 
einzudringen Oder auch nur grdssere Exkursionen zu machen 
war trotz der aufgewendeten ausserordentlichen Mittel ganz 
unmoglich, an ein und demselben Orte mussten die Bekla- 
genswerthen die ganze Regenzeit aushalten, v. Heuglin 
selbst war bestandig krank und scheint mit sehr zerriitteter 
Gesundheit nach Chartum zuriickgekehrt zu sein, aber 
trotz alledem hat er, so viel er nur irgend vermochte, die 
Geographie und Naturgeschichte zu fdrdern gesucht. Mit 
welchem Eifer und Erfolg er seine zoologischen, nament
lich ornithologischen Forschungen fortsetzte, beweisen die 
umfangreichen Abhandlungen, welche er an den beriihmten 
Ornithologen Dr. Hartlaub in Bremen und an die Kaiserl. 
Leopoldino- Carolinische Akademie eingeschiekt hat, wah- 
rend wir sein vollstandiges Tagebuch und eine grosse Karte 
mit all seinen Aufnahmen und Erkundigungen erhielten. 
Wir sind eifrig beschaftigt, diese letzteren werthvollen 
Materialien zur Publikation vorzubereiten, in dem wir die 
Manuskript-Karte v. Heuglin’s zur Herstellung eines das 
ganze westliche Quellgebiet des Weissen Nil zwischen 2 
und 10° N. Br. umfassenden Blattes im vierfachen For
mate der „Geogr. Mitth.” benutzen. Dieses Blatt wird 
sehr bedeutende Berichtigungen und Erweiterungen unserer 
10-Blatt-Karte von Inner-Afrika enthalten, nicht nur fiir 
das Quellgebiet des Bahr el Ghasal und die westliche 
Wasserscheide des Nil, wo v. Heuglin Neues angefiigt hat, 
sondern schon fiir den Bahr el Ghasal selbst und den Weissen 
Fluss, die nach der Speke’schen Position der Sobat-Miindung 
fast um 1 Liingengrad dstlicher geriickt werden.

Wichtige Nachrichten sind wieder vom Senegal ein- 
gelaufen. Lieut. Mage (siehe „Geogr. Mittheil.” 1864, S. 150) 
war in Sego am Niger angekommen und den 30. Marz 
von da wieder abgereist, um sich zu El-Hadj Omar zu 
begeben, der in Hamda-Allahi, der Hauptstadt von Massina, 
residirte, sich also daselbst gegen El-Bakay zu behaupten 
gewusst liat (vgl. „Geogr. Mittheil.” 1864, S; 69). Ein Sohn 
El-Bakay’s, des beriihmten Scheichs von Timbuktu, welcher 
Dr. Barth so edelmiithig beschiitzt hat, war in Saint-Louis 
gewesen und hatte am 14. Mai seine Riickreise nach Tim
buktu angetreten, begleitet von dem Spahi-Lieut. Perraud, 
der einen Dolmetscher und zwei eingeborne Soldaten mit 
sich nahm und nach seiner Ankunft in Timbuktu mit einem 
der Sohne des Scheich El-Bakay weiter nach Algerien zu 
reisen beabsichtigt. Unter dem Schutz dieser machtigen 
Familie, deren Einfluss sich iiber den grossten Theil der 
westlichen Sahara erstreckt, hat er einige Aussicht, sein 
grosses Projekt durchzufiihren.

Moritz Wagner lasst es sich trotz anhaltender, wahr- 
scheinlich durch zu langen Aufenthalt in dem bosartigen 
Klima von Panama begriindeter Kranklichkeit angelegen 
sein, die reiche wissenschaftliche Ausbeute, die er von 
seinen letzten Reisen in Central- und Siid-Amerika zuriick- 
gebracht, nach und nach vollstandig zu bearbeiten. Wie 
kiirzlich die „Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde” die haupt- 
saehlichsten seiner hypsometrischen Arbeiten in  den Anden 
von Ecuador publicirt hat, so bringen die Denkschriften 
der Bayerisehen und der Leopoldino-Carolinischen Akademie
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zwei grossere Abhandlungea von ihm: 1. iiber die hydro- 
graphischen Verhiiltnisse und die Verbreitung der Siiss- 
wasserfisehe in den Staaten Panama und Ecuador, 2. Bei- 
trage zur Meteorologie und Klimatologie von Mittel-Ame- 
rika. Fiir die „Geogr. Mittheilungen” stellt er zunachst 
eine Skizze des Chimborazo und seiner TJmgebungen mit 
Karte, fiir spater Beschreibungen der Provinzen Leon und 
Imbabura und des Pastassa-Thales, welches in geognosti- 
scher Hinsicht eins der merkwiirdigsten Thaler Siid-Ame- 
rika’s ist, in Aussicht. Die zoologischen und botanischen 
Sammlungen, die er von dort so wie aus den hbheren Ee- 
gionen des Chimborazo, Cotopaxi-und Ilinissa nach Miinphen 
brachte, sind jetzt mit Ausnahme der Coleopteren fast 
sammtlieh bestimmt. Die Hdhen-Fauna des Chimborazo in 
der Kegion von 11.000 bis 14.000 Fuss ist zwar arm, aber 
in den Formen sehr interessant und war bisher unbekannt.

Vor Kurzem erwahnten wir eine Arbeit von David 
Forbes iiber die Geologie von Bolivia und dem siidlichen 
Peru („Geogr. Mitth.” 1864, Heft 1, S. 35). Dieser aus- 
gezeichnete Forscher ist im letzten Winter nach England 
zuriickgekehrt, nachdem er eine Reihe von Jahren dem 
Studium der Slid - Amerikanischen Gebirgswelt gewidmet 
hatte, und hofft nun, wie er uns schreibt, bald weitere 
Berichte publiciren zu kdnnen. Neben seinen geologischen 
Untersuchungen hat er auch eine Anzahl Positions-Bestim- 
mungen ausgefiihrt und die Karten vielfach beriehtigt, so 
dass seine Arbeiten von hohem geographischen Interesse 
sind. Er hatte die Giite, eine Abhandlung iiber seine geo
graphischen Eesultate fiir unsere Zeitschrift in Aussicht 
zu stellen. ,

Auch Berthold Seemann ist im Mai d. J. aus Venezuela 
zuriickgekehrt, wo er Forschungen am Tocuyo-Fluss angestellt 
und ausgedehnte Kohlenlager entdeckt hat. Er besuchte 
ausserdem La Guaira, Caracas, Puerto Cabello, Chichiriviche 
und nahm seinen Rtickweg uber Cura9ao und St. Thomas.

Der um die Geographie von Central-Amerika hochver- 
diente F. G. Sguier war neuerdings in Peru und beabsichtigt 
seine Untersuchungen iiber die Ruinen der alt-Peruanischen 
Stadte zu verbffentlichen.

PO L AB. - E E G IO N E N ,
Gould, Sabine-Baring: Iceland, its scenes and sagas. 8'’, 500 pp. mit 

1 Karte und vielen lUnstrationen. London, Smith, 1863. 28 s.
Greenland, Colonisation du - ...... . (Kevue maritime et coloniale,

Kovembor 1863, pp. 467—470.)
I>er Mineralog J. M. Tayler, der sich 9 Jahre an der Westkiiste von Grdn- 

land aufgehalten hat, will in Verbindung mit dem Haiise A. Gibbs iind Sohn 
in London den Versuch zur Anlegung einer Kolonie an der Ostkiiste jenes 
Landes machen. tieber seinen Plan und sein Abkommen mit der Danischen 
Regierung (d. d. 4. Jimi 1863) wird bier niiherer Aufscbluss gegeben.

W inkler, G. G .: Island. Der Bau seiner Gebirge und dessen geolo- 
gische Bedeutung. 8°. Muneben, Gummi 1863. 3 |  Thlr.

Ivarten.
Gronland, Skizze K aart over den sydlige Deel a f ------  , sammendraget

■ efter dot bedste forhaandenvaerende Materiale. Mst. 1; 600.000. , 
Konenbaeen, Kgl. Dan. Seekarten-Arebiv, 1863. 1 BA 32 ss.

■zUor .„ ,r  skizzirte aber dennoch sehr schatzenswertbc Karte des sudwest- 
V u r I = f J e r v o n  5rBnl.and von 62)“ N. Br. bis zur SUdspilze und der siid- 
••slitrben u lfs tL lin ie  nach dem besten vorhandenen Material im Danischen 
OTtlicben K u s te n ^  Cartons sind in grosserem Maassstabe dar-
S l t :  IV ed eS m ab ^ , A rsut-P jord, Julianesbaab, Kajartelik, Fortunas Havn, 
Christiaus Havn und Bangs Havn.

O C E A N E , E A U T IK .
Anuario de la Direccion de Hidrografia Ano I. 8°, 288 pp. mit

^ i S i f t s e m ' S  e fne^m rfod isl'V ub likation , welcbe weit uber den

Kreis der Spanischen Marine hinaus bekamit zu werden verdient, ja  in ihrer 
Bedeutung fiir Geographie und Nautik kauni dem Englischen Nautical Maga
zine nachstehen diii-fte. W ahrend die ersten droi Abschnitte Aufzahlungen 
und Beschreibungen der im Jahre 1862 entdeckten Inseln, Banke, Klippen 
11. s. w. und der in demselbon Jalire erriciiteteu Leuchtthiirme, Bojen und 
Baken enthalten, bringt der vierte eine Reihe von Segelanweisungen und 
hydrographischen Notizen, darunter ausflihrliche und vollstandige Beschreibun
gen des Archipels dcr Marianei\ und der Ria de Pontevedra an der Galizi- 
schen KUste, von welchen beiden die iSpanische Admiralitat im Jalire 1862 neue 
Karten herausgegeben h a t, und im fiinften Abschnitt versehiedene nautische 
Daten, Hulfstabellen und Notizen, die zum Theil auch wissenschaftlichen Werth 
haben. Von diesen sind besonders zu nennen eine Liste von geographischen 
Positionen auf derinsel Cuba, welclie der Schiffs-Kommandant Rafael de Aragon 
bestimmt b a t; die Beobachtungen des Fregatten-Kapitans Clapdio Montero uber 
die magnetisebe Abweichung im Archipel der Philippinen; die Anweisungen 
fUr nautische Aufnahmen, Sondirungen u. s. w .; eine Liste der Positionen der 
Spanischen und einiger anderer Sternwarten; ein Verzeichniss der ira J. 1862 
von der Direccion de Hidografia publicirten Karten und Schriften. Vorlaufer 
dieses niitzlichen Jahrbuches waren die seit 1859 herausgegebenen jjNoticias de 
ielas, bajos y otros escollos descubiertos en el ano anterior” , mit der bedeu- 
tenden Erweiterimg aber, wie sie der erste Jahrgang des Anuario zeigt, wird 
es sich bald Anerkennung verschaffon und die sehr ansehnlichen Arbeiten der 
Spanischen Admiralitat, von denen man im Ubrigen Europa nur selten Etwas 
vernahm, bei Geographen nnd Nautikern bekannt machen.

Boutroux: Expose des operations geodesiques executoes pendant la 
reconnaissance du detroit de Gibraltar et de la c6te Nord du Maroc 
en 1854 et 1855. (Annales hydrographiques, 4* trimestre de 1863.)

Bridet, Capit.-. Eapport sur uno nouvelle route pour doubler le cap de 
Bonne-Esperance, de Best a I’ouest, pendant la saison d’biver. 8®, 
12 pp. mit 1 Karte. Paris, Ddpot de la marine (Bossange), 1864. ^ fr.

Ehrenberg, ProT.: Beitrag zur Keuntniss der unterseeischen Agulhas- 
Bank an der Siidspitze Afrika’s als eines sich kundgebenden griin- 
sandigen Polythalamicn-Kalkfelsens. Mit 1 Karte. (Monatsbericht der 
Kgl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, August 1863, 
SS. 379—394.)

Contre-Admiral Siindewall hat ira Mai 1862 als Commandeur des Preussischen 
Schififes „Arkona” drei Grundproben von der Agulhas-Bank aiis Tiefen von 
450, 354 und 360 Fuss gehoben. Aus der Untersuchung dieser Proben ergab 
sich , dass die Bank ein griinsandiges Kalkgebirge ist, das vorberrschend aus 
mikroskopisch-oi’gauischen Formen, namentlicb Polythalamien, bestebt, dass sie 
also keine durcii die Agullias-Stromung gebildete Ablagerung sein kann.‘ Die 
beigegebene Kartenskizze veranscbaulicht die Meeressti'omungen um das S6 d- 
ende von Afrika und ihr Verhaltniss zur Agulhas-Bank.

Fleuriot de Langle, Contre-amiral vicomte: Exaraen des ouvrages de 
M. Maury, de la marine americaine, intitules: Explanations and Sai
ling Directions, et Physical geography of the sea. 8®, 43 pp. Paris, 
Dupont, 1864.

Fonvielle, de: Le Gulf-Stream et les vents alises. (Revue du monde 
colonial, Januar 1864.)

Fradin, Capit.-. Renseignements sur quelques points de I’ocean Paci- 
fique. (Annales hydrogr. 2 ' trimestre 1863.)

Freeden, W. v .: Handbuch der Nautik und ihrer Hiilfswissenschaften. 
8®, 415 SS. Oldenburg, Schulze, 1864. 3 Thlr.

Goracucchi, Alex. Ritter v .: Die Adria und ihre Kiisten mit Betrach- 
tungen iiber Triest als Badeort. 8®. Triest 1863. 5 fl.

Ausser der Lokalbeschreibung 'Priest’s findet man geographische, klimatisohe, 
naturhistorische, ethnographisohe und gescbichtliche Notizen iiber das Adria- 
tisebe Meer und seine Kiisten mnd Inseln.

Grasset, Capit.: Note sur les traversees de retour du Golf du Mexique 
on Prance. (Revue maritime et coloniale, Februar 1864, pp. 294—316, 
Miirz pp. 522—538.) ,

Vergleichende Untersucliungen iiber die Routen, welclie eine grossere Anzahl 
Franzosischer Kriegsschiffe auf dem Riickweg von Mexiko nach Brest und 
Toulon zwischen Oktober 1862 und Mai 1863 eingesclilagen haben; ein wichtiger 
Beitrag zur Vervollstandigung der Maury’sehen und Fitzroy’sehen Arbeiten.

Heathcote, J. A .: Surface currents of the Bay of Bengal during the 
South-West Monsoon. Mit 1 Karte. (Journal of the R. Geogr. Soc. 
of London, 1862, pp. 234—241.)

Fast vollstandig schon in den „Proceedings” pnblicirt (s. uGeogr. Mittb.” 1862, 
S. 489), nm- die beigegebene Karte ist neu. ,

Lapierre, Capit.: Renseignements sui> la mer Rouge. (Annales hydrogr. 
I "  trimestre 1863.) 8®, 15 pp. Paris, D6p6t de la marine, 1863. j  fr.

Lorenz , D r.: Studien iiber das Adriatische Meer. II . Charakteristik 
des istro-Dalmatinischen Arohipelagus. (Osterroiohische Revue, 1864, 
Bd. 2.)

Mediterranean, The western division of the ...... . (Nautical Maga
zine, Mai 1863, pp. 233—241 , Juni pp. 305—311, Juli pp. 368 
— 375, August pp. 415 — 419, September pp. 460—^466, Oktober 
pp. 512 — 520, November pp. 572 — 581, Dezomber pp. 648 — 654, 
Januar 1864 pp. 16—23, Februar pp. 83—87, Miirz pp. 125—130, 
Mai pp. 248—250.)

Ausfuhrliches iiber Wind und W etter, Stromungen, Gezeiten, Schifl'skurse 
u. s. w. im westliohen Theil des Mittellandischen Meeres, einsohliesslich des 
Golfe du Lion und des Adriafischen Meeres.

Nautical Almana.c and astronomical epliemeries for the year 1867, 
8®. London, Murray, 1863. 24 s.
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Reed, Commander J. W.: China Sea, Islands and Dangers. (Nautical 
-Magazine, Septbr. 1863, pp. 499— 504.)

Ein fUr Nautik and Topographie wiohtiger Bericht von dem Chef der Eng- 
liscben Vermessimgs-Abtlieilung, welche von der Admiralitat mit der Unter- 
suchung der „Gefabren”.im Chinesischen Meer beanftragt ist. E r entbalt unter 
Anderem eine Liste von Positionen und Hohen.

Saint-Paul, Notes sur les t i e s --------- et Nouvelle-Amsterdam. (Nou-
velles Annales de la marine, November 1863.)

Sass, Dr. A. F. V. ; Untersuchungen fiber die Niveau-Verschiedenheiten 
des Wasserspiegels der Ostsee. (Bulletin de I’Academie imp6r. des 
sciences de St.-Petersbourg, T. VI, Nr. 3, 1863, pp. 258— 296.)

Um die eigenthumlichen Niveau - Scbwankungen der Ostsee zu erforscfaen, 
weiclie den Bewohnern der Kiiste unter dem Namen „hohe und niedrige See” 
befcannt und eben so von den gewohniichen Strdmungen und IVeilenbewegun- 
gen wie von Ebbe und Fiuth, deren Vorhandensein fur die Ostsee festgestellt 
ist (s. „Geogr. Mittb.” 1856, S. 296). zu trennen sind, fiihrte Baron v. Sass in 
den Sommermonaten 1859, I860 und 1861 an der Siidkuste der Insel Oesel bei 
dem Fischerplatz Kukke-saar (22“ 51' Oesti. L. v. Gr. und 58® 17|' N. Br.) eine 
Reihe von Beobachtungen aus, welche sichere Beziehungen des Pbanomens 
zu Regen und Luftdruck nicht ergaben, wohl aber Ilichtung und Starke des 
Windes als vorziiglichste Ursache erkennen iassen.

Uitkomsten van wetensohap en ervaring aangande winden en zeestroo- 
mingen in sommige gedeelten van den Oceaan, uitgegeven door bet
K. Nederlandsch meteorologisch Instituut te Utrecht in 1863. (Chine- 
sche zee en westelijk. gedeelte van -den noorder’ Stdlen Oceaan.) 4°. 
Utrecht, v. d. IVeijer, 1863. 6 fl.

Wiillerstorf, v .: Bemerkungen fiber die iihysikalischen Verhaltnisse des 
Adriatischen Meeres. 8°, 22 SS. mit 1 Tafel. Widli, Gerold’s Sohn, 
1863. 30 kr.

l i a r t e i i .
Bassin compris entre la Sardaigne, I’ltalie et la Sicile. (Nr. 2021.) 

Paris, Depot de la marine, 1863. 2 fr.
Gibraltar, Estrecho de -----  . Aumento de sondas practicadas por

la goleta Santa Teresa.’ Madrid, Direccion de Hidrografia, 1862. 
(Nr. 105.)

Mediterranean Sea. 1852. Corrected. London, Ilydrogr. Office, 1863. 
(Nr. 2158.) 3 s.

Neue Ausgabe der Uebersichtskarte vom Mittelliindischen Meer mit Nach- 
tragen bis Dezember 1863.

Mer des Antilles. Carte des passages entre Cuba, la Jama’ique et la 
c6te des Mosquitos. (Nr. 2040.) Paris, D^pot de la marine, 1864. 2 fr.

A L L G E M E IIJE S.
Geogr. L ehr- und H an db iieher, S ta tistik .

Ainsworth, 'W. F . : Dlustrated universal Gazetteer. 8“, 1056 pp. mit 
500 lllustrationen. London, Maxwell, 1863. 21 s.

Boccardo, G.; La terra e Tuomo. Manuale di geografia, metafisica, 
fisica e poUtica. 2 voll. 12”. Turin 1864. 5 Lire.

Bryce, J . ,  and A. K. Johnston; Gazetteer and Atlas. Illustrated. 8°, 
835 pp. London, G riffin,'1864. 18 s.

Caimi, Carlo; Compendio di geografia descrittiva e statistica. 12°. Mai- 
land, Brigola, 1863. 4 Lire.

Carreras y Gonzalez, D. M.; Curso de geografia y estadistica indu
strial y comercial. 8°, 454 pp. Zaragoza, Andres, 1863. 19 r.

Dommierich, F. A .; Lehrhuch der vergleichenden Erdkunde fUr Gym- 
nasien und andere hohere Unterrichtsanstalten in 3 Lehrstufen. Naoh 
dem Tode des Yerf. herausgegeben von Th. Flathe. 2. und 3. Lehr- 
stufe. 8°. Leipzig, Teubner, 1863. a 27 Sgr.

Engel, Dr. E .; Compte-rendn general des travanx dn congres inter
national de statistiqne dans ses seances tenues a Bruxelles 1853, 
Paris 1855, Vienne 1857 et Londres 1860. 4°. Berlin, Geh. Oherhof- 
buchdruckerei, 1863. I J  Thlr.

Engel, Dr. E . ; Die Beschlfisse der in den Tagen vom 6. bis mit 
12. September 1863 in Berlin abgebaltenen ffinften Sitznngsperiode 
des internationalen statistischen Kongresses. (Zeitscbrift des Konigl. 
Preuss. Statistischen Bureau’s, 1864, Nr. 1 und 2.)
. Beschlfisse sind ihrem ’Wortlaut nach voUstandig mitgetheilt und mit 

Anmerkungen versehen.
n t^ n e r ,  Dr. 0 .;  Statistische Tafel aUer Lander der Erde. 12. Ausgabe. 

brankfurt a. M., Boselli, 1863. 4 Sgr.
u n er, 0 .; Jabrbueh ffir Volkswirthschaft und Statistik. 8. Jahr-

lndex®np«® 2 Thlr.
cinal k list alphabetically arranged of the prin
ted Tvith the countries in which they are situa-
Blackwood, longitudes. 8°, 680 pp. Edinburgh,

hernde/^o"iHo"nln”.^ “ ’̂®* besonders abgedrnckf mit Hinznfligung annfi-

King, 6. W .; An introduction to ancient geography. 8°. London, 
“Whittaker, 1864. 2 s.

Malte-Brun, Geographie universelle de --------, entierement refondue
par Th. LavalUe. T. I l l ,  IV et VI. 8°, 2158 pp. Paris, Pume, 1863. 

Malte-Brun: Geographie universelle, revue par E . Cortambert. T. 2, 
6, 8. 8°. Paris, Dufour, 1863.

Marmocchi, F. C.; Compendio di geografia. Parte  V ,  2“ e 3* facenti 
testo alT Atlante popolare. 3 Bde. Mailand, Civelli, 1862. 3 |  Lire.

Martin, F r .; Statesman’s Year Book, a statistical, genealogical and 
historical account of the states and sovereigns of the civilized world 
for the year 1864. 8°, 698 pp. London, Macmilian, 1864. 10^ s.

Page, D.; Introductory Text-Book of physical geography. 8°. London, 
Blackwoods, 1863. 2 s.

Paz Soldan, D. Mateo: Compendio de geografia matematica, fisica y 
politics, obra postuma, corregida y aumentada por H. M. F. Paz 
Soldan. T. II. 8®, 479 pp. Paris, Didot, 1863.

Quadri geografici. Descrizione dei paesi e costumi delle varie parti 
del mondo tra tte  recent! opere straniere di geografia e di viaggi. 
I. Asia ed Africa. 8*̂ , 327 pp. Milano, G. Fajini, 1863. 3 Lire.

Rittep^s geographisch-statistiscbes Lexikon. 5. Aufl. von A. Stark. l.L fg . 
4°, 120 SS. Leipzig, Wigand, 1864. ^ Tiilr.

Das Ritter’sche Lexikon, in vier Auflagen verbreitet, ist eins der bekannte* 
sten und beliebtesten seographischen Hiilfsmittel, wir selbst haben es oft mit 
Nutzen konsultirt und es war uns daher erfreulich zu horen, dass die Verlags- 
handluug abermals eine neue Ausgabe beabsichtige, denn seit 1855, w'o die 
HeiTen W. Hoffmann, C. Winderlich und C. Cramer die vierte abgesclilossen 
haben, sind nattirlich eine Menge Berichtigiingen iind Zusritze nbthig geworden. 
W ie wir aus dem Vorbericht auf dem Umschlag der bereits ausgegebenen ersten 
Lieferung erfabren, wird die Artikelzahl um mehr als 60.000, die Bogenzahl 
trotz einer knapperen Hgltung der grosseren Artikel um etwa -58 vermehrt 
werden, das ganze Unternehmen ist daher ein bedeutendes und man muss 
wiinschen, dass der innere Werth der aufgewendcten Miihe und den Kosten 
der Herstellung entsprechend ausfallen mbchte. In dieser Beziehung sind uns 
indessen beim Durchblattern und Nacblesen einiger Artikel nicht unerhebliclie 
Bedenken gekommen. Zunachst begegneten uns hiiufig D ruckfehler, z. B . 
Zambosi statt Zambesi, Kaschybar statt Kaschgbar, Terglon sta tt Terglou, 
trois Ellious statt trois Ellions, Achalkaki statt Achalkalaki n. s. w .; dann 
mehrfach Fliichtigkeiten, wie z. B. »Siid-Australien, Englische Kolonie in Austra- 
Uen, die das Kustenland im W. des Glenelg-FIusses bis etw'a zum l-ll" Oesti. L .

Y . Gr. umfasst”, wobei libersehen ist, dass der Glenelg eben unter dem 141, Me
ridian miindet, statt des letzteren also der die W estgrenze bildende 129. Me
ridian genannt werden musste, der 141. aber ganz bestimmt, nicht »etwa” , die 
Ostgrenz^ bezeichnet Unter den wichtigsten Handelshafen Asiens hatte docb 
sicher Shanghai nicht fehlen diirfen, wenn Dschidda, Mochha und andere 
genannt werden. Zur Priifung der Zalilen wtirde ein langerer Gebrauch oder eine 
zeitraubende Vergleichung nbthig sein, doch ist uns auch hierbei schon Einiges 
aufgefallen. Es wircj z. B. auf dem Umschlag als Quellenwerk fiir llussland 

' unter Anderem der Staatskalender fur 1863 aufgefUhrt, wir finden allerdings 
auch viele Einwohnerzahlen nach dieser Quelle angegeben, andere aber weichen ' 
davon betrachtlich ab, so die fiir Augustowo (Gouvernemeiit sowohl wie Stadt), 
Akkerman, Alapajewsk, Alexandria^im Gouv. Cherson, Alexandrow im Gpuv. 

'W ladimir, Archangel, Arensburg, Abo (Gouv. und Stadt) , auch fehlen Anan- 
jew in Cherson mit 9289 Einwohnern und Ataki in Bessarabien mit 6614. Ew., 
manche Zahlen sind abgerundet, die meisten nicht. Den Einwohnerzahlen der 
Orte des Zollvereins liegt zwar meist die Zahlung von 1861 zu Grunde, wie 
auf dem Umschlag beraerkt wird, aber auch nicht iram er, wie z. B. iji Kur- 
Hessen, dann ist das Militar bald mitgezShlt, bald nicht. Solche Ausstelluiigen 
klingen fast kleinlich, aber bei einem geographiscben Lexikon besteht doch ein 
guter Theil des W erthes in der Sorgfalt, mit der eine jede Angabe eingetragen 
ist, erst wenn man uberall diese Sorgfalt erkennt, wird man es mit Vertrauen 
benutzen. W as die grbsseren Artikel anlangt, so ist fiir einen in der Geo
graphie nicht ganz heimischen Bearbeiter der zufallige Umstand nachtheUig, 
dass die meisten Erdtheile, Afrika, Amerika, Asien, Australien, auf den ersten 
Bogen abgehandelt werden miissen, bevor der betreft'ende Redacteur durch die 
Bearbeitung der einzelnen Lander eine genauere Kenutniss sich erworben hat. 
Dieser Uebelstand tritt denn auch bier deiitlich hervor, man hatte diese langen 
Artikel streichen oder bedentend umarbeiten miissen. In Afrika z. B. werden, 
anderer befremdender Dinge nicht zu gedenken, der Njassa- und Uniamesi- 
See, sogar der Ngami*See noch als unerforscht bezeichnet, was iiber das Klima 
dieses Erdtlieils gesagt ist, wurde der friiheren Auflage entnommeii, ohne die 
bedeutenden neueren Forschungen daruber zu berucksichtigen; die Besdhrei- 
bung der Rocky Mountains ist noch sehr roh, bei Angabe der Aiisdehnung von 
Amerika gegen Norden sind die M^Clintock’schen Entdeckungen unbeachiet ge- 
lassen; in der Beschreibung von Australien wird als Factum aufgefuhrt, dass 
die Ebenen des mittleren Theiles stellenweis unter dem Meeresspiegel liegen, 
was nsch den bis je tz t vorliegenden Messungen ungerechtfertigt ist, ferner ist 
da von einem noch unbekannten bordwestlichen waldreichen Gebirgsland die 
Rede (bezieht sich wahrscheinlicli auf die ndrddstlichen Gebirge in Queensland, 
die ubrigens so ganz unbekaunt nicht mehr sind) und QiieensJan(l wird noch 
nicht-^Is selbststandige Kolonie aufgefuhrt^ von West - Australien wird be- 
hauptet, ^ s  wumfasst den sudlichen Theil des Kontinents und wird im S. und 
W . vom Meere beg renzt, die iibrigen stets wechselnden Grenzen sind un- 
bestimmt”. Die ganze neuere Literatur iiber den Amur scheint dem Bearbeiter 
unbekannt geblieben zu sein, denn der Artikel ist wortlich aus der vorigen 
Auflage abgedruckt; eben so der iiber die Alpen, der schon im Jahre 1855 von 
Fehlern und Ungenauigkeiten wimmelte. Von augenfalligen Auslassungen be- 
merkten wir Adamaua und Bari, welche beide doch selbst in dem neuen Brock- 
haus’schen Konversations-Lexikon Aufiiahme und dera neuesten Standpunkt ent- 
sprechende Bearbeitung gefunden haben. — Wir hoffen, dass diese im Interesse der 
Sache geraachten Bemerkungen die Unternehmer nicht entmuthigen, sondern im 
Gegentlieil zu recht angestrengter Sorgfalt anfeuern m ogen, damit das ganze 
W erk seinen alten guten Ruf behaupte. Der Druck, diess Mai m it Lateinischen 
Letteri],'ist scbarf und deutlich, die Einrichtung im Ganzen dieselbe wie friiher.
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Stein und Horschelmani^; Handbuch dcr Geogi'apbie und Statistik. 
7. Aufl. von J. E. AVappaus. 1. Ed. 11. Lfg. Jlittel- und SUd- 
Amerika von J. E. AVappaus, i.  Lfg. ^ T h lr.; 3. Bd. 4. und 5. Lfg. 
Das Britisclie Eeicb von 33. G. Kavenstcin, das Konigreicb dcr 
Niederlande von JI. M. v. Baumbauer, 1^ T h lr.; 4. Bd. 7. Lfg. 
Preussen und die Deutschen Jlittel- und Kleinstaaten von H. F. Bra- 
cbelli, 4. Lfg. 1^ Thlr. Leipzig, Einrichs, 1863.

Thil-Lorrain : Gdographie detaillee de I’Asie, de TAfrique, de TAme- 
rique et de I’Ocdanie. 8“. Tournai, Casterman, 1864. 12^ Sgr.

M athem atisehe und p h ysik a liseh e  G eographie.
Beaumont, Elie de: Tableau des donnees numeriques qui fixent 159 

cercles du reseau pentagonal. (Comptes rendus hebdom. 20. Juli 1863, 
pp. 121—132.)

Beaumont, Elie de: Tableau des donnees num eriques'qui fixent les 
362 points principaux du reseau pentagonal. (Comptes rendus bebdom. 
1864, T. LATH, pp. 308—315, 341—350, 394— 401.)

Becquerel: Jlemoire sur la temperature des coucbes terrestres au- 
dessous du sol jusqu’a 36 mbtres de profondeur. 4“, 46 pp. nut 
2 Tafeln. (Extrait du tome 32 des Memoires de TAcademie des 
sciences.) Paris, Didot, 1864.

Benoft, E .: Xote sur les depots erratiques alpins dans Tinterieur et 
sur Ic pourtour du Joura meridional. (Bulletin de la Soc. geologique 
de Prance, 2" serie, T. XX, pp. 321—355.)

Diirch zahlreiche Profile erl.autert uml fiir das erratische und Gletscher- 
phanomen am Jura und zwischen diesem und den Alpen bemerkenswerth. 

Boue, Dr. A.: Ubcr Solfataren und Prater erloscbener A'ulkane. 8", 
20 SS. (Aus den Sitzungsbericbten dcr K’.K. Akademie der AS'issen- 
schaften.) AATen, Gerold, 1864. 15 kr.

Bourgois, Capit. S. : B.6futation du systems des vents de M. Maury.
Scbluss. (Revue maritime et coloniale, Septbr. 1863, pp. 120—151.) 

Dove, Prof. Dr. H. AA''.: Darstellung der AA^armeerscheinungen durch 
filnftagige Alittel. 2. Tbl. (Aus den Abhandlungcn der X. Akademie der 
AVTssenschaften.) 4“, 128 SS. Berlin, Diimraler, 1863. 1 Tblr. 8 Sgr. 

Dove, Prof. Dr. H. AS’".: Die Stiirme der gemassigten Zone mit beson- 
derer Beriicksicbtigung der Stiirme des AÂ inters 1862—63. 8“ mit
1 Parte. Berlin, D. Reimer, 1863. J  Tblr.

Erman, Prof. A. Einige Bemerkungen fiber Erschfitterungen des Meeres 
durch die vulkanische Tbatigkeit. (Erman’s Arohiv fur wissenscbaft- 
liche Kunde von Eussland, Bd. XXII, Heft 3, SS. 521— 534.)

Allgemeinere Betracbtungen mit einigen Beispielen namentlich au.s Kam- 
tschatka. Hanptsiitze sind: Es werden als bis jetzt nothwendige und atio- 
logisch au.sreichende Folgerungen aus den Eruptiona-PIianomenen die Existenz 
eines der ganzen Erde ahnliclien und an seiner Oberfliiche mit Wasserdampfen 
kommunicirenden Oder durchsetzten Kernes aus geschmolzenen Gesteinen und die 
AuszCicbnung der vulkanischen Lander durch geringeren Widerstand gegen 
aufwiirts gerichteten IJruck des allgemeinen vulkanischen Herdes erkannt, als 
Grund des letzteren aber mit Gewissheit DiskontinuitSten der festen Erdrinde, 
mit AVahrscheinlichkeit Vorragungen des feuerfiussigen Kernes.

Fergusson, T. An account of a cyclone experienced at Bombay, 
Nov. 1862. (Transactions of the Bombay Geogr. Society, Afol. XAT, 
Bombay 1863.)

Figuier, L .: La tcrre et les mers, ou description physique du globe. 
8", 588 pp. mit 20 Karten und 170 ATgnetten. Paris, Hachette. 
1863. 10 fr.

Frankland (Prof.) on the Glacial Epoch. (The Reader, 6. Febr. 1864, 
pp. 171—172; Das Ausland 1864, Nr. 12, SS. 283— 285.)

Prof. Frankland sucht die Eiszeit so za erklfiren, dass am Scbluss der ter- 
tiaren Periode dieFestlande nahezu auf ihre lieutigen Temperaturen, die Oceane 
dagegen noch nicht vollig abgekiihlt gewesen waren, inFoIge dessen eine mas- 
senhaftere Verdampfung, beftigere Niederschlage, ^d ssere  Schneemassen und 
kraftigere Gletscherbildungen Statt gefunden batten. Dr. Peschel weist indess 
auf die Schwacbeu dieser Hypotbese bin.

Glaisher, J .: An account of meteorological and physical observations 
in eight Balloon Ascents. 8̂ .̂ London, Taylor & Francis,^ 1863.

Vgl. »Geogr. Mittb.” 1864, Heft V, S. 161.
Greguss, Gyula: Termeszettani foldrajz. A mivelt rendek szuks^geihez 

alkalmazva. Magyar holgyek dij^val azakademia &ltal jutalmazott 
ndlvamunka 9 kdnyom. szines. foidabroszszal. (Physikalisehe Geo- 
graphic.) 8®’ 240 SS. Pest, Emicb, 1864. 2^ fl.

Kluae Dr. E . : liber einige neue Forschungen auf dem Gebiete des 
V^k’anisfflus! (Zeitschrift der Deutschen Geologisohen Gesellscbaft, 
Bd XV H eft 2, 1863, SS. 377—402.)

np.Bif.’ in <ipm nNeuen Jalirbuch fiir Mincralogie” hat Dr. Kluge eiuige Re- 
i»/nnr tmifassenden Untersuchnngen fiber die Periodizitat der vulkani- suUate seiner umfasseimen 1862, S. 490), bier erfahren

schen Eruptioimn ve i ^n jerem  zu dcr Ueber-
wir aber weit Oder Vulkan-Gruppen nicht
zeugung, dass die reihenfdrmige Systerae nachzuweisen sind; dass
g s'e  EuVrgirdes Statt findet wo grosse Koutmeute
f h r e r v l b i u d U  “ “  geologischen Sinne)

entgegengegHiigen sind (in dem Raum zwischeu dem suddstlichen Asieii und 
Australien, in Central • Amerika, auf Kamtsebatka und den Aleuten); dass 
sonnenfleckenarme Jahre, die zugleich durch geringe Grosse der magnetiseben 
Variationen sicli auszeichnen, eruptionsreicbe Jahre sind und umgekehrt; dass 
keine Beweise fur ein feuerflusaiges Erdinnere, welches sich zum Mittelpunkt 
der Erde bin fortsetzt, zu finden sind.

Kluge, Dr. E .: liber Synclironismus nnd Anachronismus von vulkani
schen Erseheinungen und die Beziebungen dcrselbcn zu den Sonnen- 
flecken und erdmagnetischen A'ariationcn. 8". 106 SS. mit eiuer gra- 
pbiseben Darstellung der vulkanischen Eruptionen von 1600—1860. 
Leipzig, Engelmann, 1863. ' 1 Thlr.

Dieses Heft bildet einen Abschnitt des grdsseren AVerkes fiber den Vulka- 
nismus, mit welchem Dr. Kluge seit eiuer Reihe von Jahren bescliaftigt 1st, 
und eiithalt die ausfiilirliche Ausarbeitiing seines mit grossem Fleisse gesam- 
melten und in lichtvoller AVeise geordiieten Materials fiber das gleicbzeitige 
Oder wechselsiveise Auftreten vulkaniacher Eruptionen. Eine solche A'ereini- 
guiig und durclidacbte Kombinirung ausserst zalilreicher Thatsachen konnte 
nicht ohne Resiiitate von allgeineinerer Bedeutnng und grossefer Tragweite 
bleiben und ivlrklich sind aiich die Schlussfolgerungen fiir die Physik der 
Erde liochst beaclitenswertli. Die Beziebungen der periodisclieii Hiiiifiiiig von 
Erdbeben und Vulkanausbriicben zii den Sonnenflecken werden liier naher 
erortert, ferner wird gezeigt, dass nicht bloss gewiSSe Jahre, auch gewisse Tagei 
ira Jahre zur Hervorbringung von Eruptionen geeigneter zu sein scheinen*'als 
aiidere, dass gewisse benaebbarte vulkanische Gebiete sehr anffiillig in Hirer 
Tliiitigkeit abwechseln, dieser Antagonismus auch zwischen einzelnen Viilka- 
nen tlieils derselben, theils benachbarter Gebiete Statt findet, wiihrend ein Anta. 
goni.smns zwischen den A^iilkanen der nfirdlichen und siidliclieii oder denen der 
ostlicbeii und westlicben Halbkugel oder denen, welclie die drei grossen Becken 
des Atlantischen, Stiilen und Indischen Oceans iimsaiimen, nicht walirznnelimen 
1st; aber die interessanteste, wenii auch erst in ihren Grundziigen angedeutete 
Schlussfolgeriing ist die, dass die Annabme eines unterirdiseben Zusamraen- 
bangs weit von einander entfernter Viilkane, also einer uminterbroclienen Aiis- 
fiilliing des Erdinnern mit einer heissfifissigen Masse an den vulkanischen Er- 
sclieiniingen keiiieii Halt mehr hat.

, Klun, Prof. Dr. A’.: Einfluss der Rotation der Erde auf den Lanf und 
die Uferbildung der FTfisse. (Mittheilungen der K. K. Geographischen 
Gesellscbaft. Â l. Jahrgang 1862, SS. 144—154.)

Hauptsachlicli nach K. E. v. Baer ohne Nenes von Bedeutnng.
Laussedat: Snr les operations en cours d’execution pour la carte 

d’Espagne, d’apres les renseignements donnes a TAcademie de JIadrid 
par AI. le colonel Ibanez. (Comptes rendus bebdom. 4. Januar 1864, 
pp. 70— 72.)

Aus dem zw'eiten unter der Presse befindlichen Bande fiber die Triangulation 
von Spanien theilt Oberst Ibanez mit, dass Genera] Baeyer’s Methods, kurze 
Basen zu messen, in Spanien angewendet wird und sich aiisserordentlich bewfibrt.

Lory, Cb.: Note sur les depots tertiaires et quaternaires du has 
Dauphine. Mit 1 Karto. (Bulletin de la Soc. geologique de France, 
2° serie, T. XX, pp. 363—391.)

Fiir uns besonders durch die Untersuchnngen fiber die Eiszeit und die auch 
auf dem Kiirtcheii angegebene Ausdehnung der ehemaligen Gletscher ostlich 
der Rhone von Interesse.

Murphy, J. J . : On Revolving Storms. (Edinburgh New Philosophical 
Journal, Oktober 1863, pp. 234—240.)

Miihry, A.: Beitrage zur Geo-Pbysik nnd Klimatologie. 2. u. 3. Heft, 
liber das Klima der Hochalpen. 8”, 225 SS. Leipzig, AVinter, 1863.

I f  Tblr.
Passano, Prof. G. Da: Geografia astronomica. 16®. Genova, tip. de’ 

Sorto-Muti, 1863.
Pechmann, Oberst: Die Abweichung der Lotblinie bei astronomischen 

Beobaebtungs-Stationen nnd ihre Bereohnung als Erforderniss einer 
Gradmessung. Mit 4 Karten. (Denksehriften der mathem.-naturwiss. 
Klasse der K. K. Akademie der AVissensebaften zu AVien, 22. Bd.)

Plana, J . : Memoire snr la loi du refroidissement des corps spheriques 
et sur Texpression de la cbaleur solaire dans les latitudes circom- 
polaires de la terre. 4®. Turin 1863.

Prestel, M. A. F .: Die jabrliohe und tagliche Periode in der Anderung 
der AVindesriebtungen fiber der Deutschen Nordseekuste, so wie der 
AVinde an den Kfisten d,es Rigaischen und Finnischen Meerbnsens 
und des AVeissen Meeres. 4®. (Aus den Ahhandlungen der Leopoldi- 
nisch-Carolinischcn Akademie.) Jena, Froramann, 1864. Thlr.

Rambosson: Les ouragans, leurs lois, consequences pratiques. (Comptes 
rendus hebdom. 2. Mai 1864, pp. 802—806.)

Resume einer Arbeit fiber die Cykionen, hauptsScblich nach den Beobachfun- 
gen des Capitaine Bridet auf der Insel Rdunion.

Saxby, S. M.: Changes in coast lines. (Nautical Magazine, Dezbr. 1863, 
pp. 665—670, Januar 1864, pp. 9—16, Februar pp. 67—75, Marz 
pp. 130— 135, April pp. 187— 195, Mai pp. 262—268.)

Seliwanow, Lieut. P . : liber vulkanische Erschfitterungen am Aquator. 
(Erman’s Archiv fiir wissenscbaftlicbe Kunde von Eussland, Bd. XXII, 
Heft 3, SS. 420—433.)

Bericht fiber ein Seebeben, welches von der Russischen Corvette uPosliadnik” 
am 17. Dezember 1859 im Atlantischen Ocean unter 0" 59' N. Br. und 28“ 4' 
VV. L. V. Gr. und einen Tag sp.Ater von der Amerikanisclien Barke »Sea Ser
pent”, Capt. AVhitmore, in derselben Gegend beobachtet wurde, mit Aufzablung 
der ahnliclien, aus friiheren Jahren bekaunt gewordenen Beobachtungen aus der 
Aequatorialzone des Atlantischen Meeres.
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Wallace, A. E . : Ou anomalies in zoological and botanical geography. 
(The Xatural History Eeview, Januar 1864.)

Zettei'stedt, J. H .: Om Vaxtgeografiens studium. (ilbcr das Studium 
der Pflanzengeographie.) 8°, 52 pp. Upsala, Edquist & Berglund, 1863.

ICarteia,
Andriveau-Goujon: Courants de Tatmosph^re d’apres le Lt, F. Maury. 

— Courants et mouvenients generaux de la mer d’apres le Lt. F. Maury. 
Paris, Andriveau-Goujon, 1863.

WenD, wie schon der Titel besagt, bemerkt wird, dass diese Karten nach 
Maury gezeichnet sind, so wird darait ihr Inhalt hinliinglich bekannt gemacht 
und ihr Standpunkt gekennzeichnet, da die Maury’scbe Auffassung der Wind- 
und Meeresstromungen allgemein bekannt ist. Seit Maury ist zu unserer Kennt- 
hiss dieser Phanomene manches Neue, Berichtigende oder Erweiternde, hinzu- 
gekommen. Fur die sUdlichen Breiten ergeben unsere eigenen Untersuchungen ') 
liber Eisverbreitung, Stroraungen u. s. w. manche neue und scharfere Gesichts- 
punkte, deren Beriicksichtigung die zweite Karte in gewissen Theilen ver- 
iindern wiirde. Die sudlichen »Barriores de Glace” sind zu weit nbrdlich ge- 
zogen, iiberhaupt ist es gar nicht moglich und unrichtig, eine zusammenhan- 
gende feste Eisbarriere anzugeben. Audi Uber das Land in den antarktischen 
Regionen erlauben wir uns Herrn Andriveau-Goujon auf unsere Siidpolarkarte 
(Stieler’s Hand-Atlas Nr. 42®) hinzuweisen. Beide Blatter sind hochst sauber und 
geschmackvoll ausgefiihrt, wie diess bei alien Karten desselben Verlags der 
Fall ist.

W eltreisen , Sam m elw erke, V ersch iedenes.
Barbier du Bocage, A’.-A.; Revue geographique de Tannee 1863. 

(Revue maritime et coloniale, Miirz 1864, pp. 431—465.)
Der Verfasser hat sich diess Mai von ahnlichen Fehlern, wie sie in einigen 

seiner friiheren Jaliresberichte vorkamen, frei gehalten, doch machen wir ihn 
darauf aufmerksam, dass Koelle’s »Polyglotta africana” nicht 1863, sondern be- 
reits 1854 erschienen und seitdem vielfach citirt, benutzt und berichtigt wor- 
den ist.

Barins, de: Vie, voyage et aveutures de I’amiral Dumont-d’Urville; 
suivis de renseignements sur le naufrage de La Peyrouse. 18®, 108 pp.
Paris, Le Bailly, 1863.

Blerzy, H .: Les cartes geograpMques des divers E ta ts ; la mesure et la 
representation du globe terrestre. (Revue des Deux-Mondes, 1. April 
1864.)

British Association for the advancement of science, held at Netvcastle, 
August 1863. (Edinburgh New Philosophical Journal, Oktober 1863, 
pp. 283— 322.)

Bevor der vollstandige Bericht iiber die letzte Zusammenkunft der British 
Association in Form eines Qktavbandes erscheint, werden immer schon Aus- 
ziige aus den interessanteren Vortragen, bisweilen diese auch ihrer ganzen Lange 
nach durch die Journale bekannt. Am vollstandigsten und ausfiihrlich.sten 
finden wir die auf der Versamnilnng zu Newcastle vorgebrachten Abhandlungen 
und Ansprachen im »Newcastle Daily Chronicle” , dessen Eigenthiimer auch 
eine besondere Ausgabe der betreffenden Blatter vom 25. August bis 4. Sep
tember veranstaltet haben (Preis 3 shilling). Hier hat man als Zugabe auch 
noch die genaue Beschreibung aller ausseren Vorgange und eine Menge Bio- 
graphien der hervorragenderen Mitglieder. Gedrangter und iibersichtlicher, 
aber freilich auch bei weitem unvollstandiger sind die Berichte iiber die Ver- 
sammlung im jjAthenaeum” , im ^Edinburgh New Philosophical Journal” und 
anderen Journalen. Sehr bekannt geworden ist bereits die Eroffnungsrede Sir 
William Armstrong’s , worin er dem Kohlenvorrath Englands ein so baldiges 
Ende verkiindet; von den geographischen Abhandlungen heben wir besonders 
folgende liervor: W allace, »>On the physical geography of the Malay Archipe
lago” und »On the varieties of man in the Malay Archipelago” ; Swinhoe, 
jjGeographical Notes on the Island of Formosa” und ^Ethnology of the Island 
of 1 ormosa” ; Maury, »On the Gulf Stream and the influence of atmospheric 
currents” ; Grant, »On his travels with Capt. Speke from Zanzibar to the sour
ces of the Nile” ; v. Heuglin, »On his exploration of certain affluents of the 
Nile” ; Marsham, »Two ascents of the volcano of Misti” ; Wood, »On the rivers 
of the interior of Australia” ; jjFleming, ^Ethnology of Eastern Mantchuria” ; 
Pelly,»jOn the tribes, trade and resources around the shoreline of the Persian 
Gulf’.

Cannstatt’s Jahresbericht iiber die Fortsohritte der gesammten Medicin
. in alien Landern. Fiir 1859, 1860, 1861, 1862. Wurzburg, Stahel, 

1860, 1861, 1862, 1863.
Der innige Zusammenhang so vieler Seiten der Medizin mit der Geographie, 

Ethnographie und Statistik wird von jedem Forderer dieser Wissensehaften so 
innig gefiihlt, dass es nicht der Worte bedarf, diess umstandlich darzuthun. 
Man kann .dem Geographen u. s. w. nicht zumuthen, alle medizinischen Bucher 
und ZeitsChriften zu lesen, um so mehr aber kann man von ihm verlangen — 
und er wird diese Forderung auch an sich selbst stellen miissen —, mit den 
Ergebnissen der sein Fach betreffenden medizinischen Forschung durch ein 
leicht zu beschaffendes Sammelwerk sich bekannt zu machen. Unserer Ueber- 
zeugung nach ist hierzu der Cannstatt’sche Jahresbericht das geeignetste Organ 
und wir konnen nicht anders, als auf das Dringendste ihn zu empfehlen. Be- 
sonders der 2., 4,, 5. und 7. Band bieten dem Geographen u. s. w. die gewich- 

4 ^I^ochten diese wenigen W orte recht viel zur Verbreitung
dor iind besten Deutschen medizinischen Sammel-Journals im Kreise

-«^-_beitragen. (0r. E .  R . )

pendant Tannee 1861.
u. a. w. ueitragen.

colonies frangaises, Statistique des -------penuam,
DuvaT'^T coloniale, Januar 1864, pp. 5— 181.)

(Bullo+i:. la geographie et I’ economie politique.
PP 169 September und Oktober 1863,__400, Jfovember pp. 307—325.)

’) »Geogr. M itth.” 1863, SS. 407-428.

Erdmann, Fr. v ., iiber die Turaniscben Yolkerstamme. (Das Ausland, 
1864, Xr. 6, SS. 140— 143.)

Aus der geographisch-ethnographischen Einleitung liber die Volker nud 
Vdlker-Wanderiingen auf den Tiefebenen im Norden. der Alten Welt, welche 
v. Erdmann’s 7jTemu(lschin, der Unerschutterliche” (Leipzig 1862), vorausgeht 
und eine neue Umgestaltung der ethnograpliischen Klassifikationen gegenUber 
den Klaproth’schen Anschauungen versucht.

Europaus, Prof. D. E. D .: Yorlaufiger E ntw urf iiber den Urstamm 
der Indo-Europaischen Spracbfamilie nnd seine vor-Indo-Europaischen 
Abzweigungeii, namentlich die Finuisch-Ungarische. 8®, 24 SS. mit 
2 Tabellen. Helsingfors, Friis, 1863. 1 R. S.

Diese lehrreiche Schrift handelt von der Stellung des Finnisch-Ungarischen 
Sprachstarames und den Wanderungen der ihm angehorigen Volker. Der ge- 
lehrte Verfasser verwirft mit Bbhtlingk die Annahrae eines Ural-Altaischen 
Sprachstammes und die vermeintliche Verwandtschaft des Finnisch-Ungarischen 
mit dem Turkisch-Tatarischen und Mongolischen, findet dagegen nahe ver- 
wandtschaftliche Beziehungen des Finnisch-Ungarischen mit dem Indo-Europai
schen Sprachstamm. >jSo kann ich nach eigenen Forschungen sagen, dass ausser 
den Zahlwortern auch im Allgenieiiien die der ganzen Finnisch-Ungarischen 
Sprachfamilie angehorigen ursprachlicben Elemente, die grammatiscben so wie 
die Wurzelformen, zu Vio iind sogar Vio im Indo-Europaischen wiederzufinden 
sind.” Der Schrift sind zwei Zahlworter-Tabellen beigegeben und ein Sprachen- 
Stammbaum, nach welcliem die Finnisch-Ungarische Sprachenfamilie zerfiillt in : 
A, die Tschudiscbe Verzweigung mit 1. Finniscli, 2. Mordwiriisch, um d. J . 200 
von dem vorigen getrennt, 3. Lappisch, 4. Tscheremissiscli, 5. Syrjanisch mit 
dem Wotjakischen; B. die Ugrische Verzweigung mit 6. Ostjakisch, 7. Wo- 
gulisch, 8. Ungarisch, seit dem J. 889 von den vorigen getrennt, 9. Samojedisch.

Gallon, Fr.: Vacation Tourists and Notes of Travel in 1862— 63. 8®. 
London, Macmillan, 1864. 14 s.

Inhalt: 1. A winter ride in Palestine. By the Rev. H. B. T ristram ; 2. Fish 
culture in France. By James B. Bertram; 3. The Tui*ks of Constantinople. By 
Charles Malcolm Kennedy; 4. Letters from the Cape. By Lady Duflf Gordon; 
5, Poland. By the Rev, W . G. Clark; 6. The republic of Paraguay. By D. Po
well; 7. Sinai. By the Rev. R, St. John Tyrwhitt; 8. The ancient shell-mounds 
of Denmark. By Mrs. Lubbock; 9. The medical service of the federal army. 
By Charles Mayo; 10. The church and people of Servia. By the Rev. W . T. 
Greive; 11. Wilderness journeys in New Brunswick. By his Exc. the Hon. 
Arthur Gordon.

Humboldt’s, Alex, v.,’ Briefwecbsel mit Heinrich Bcrghaus aus den Jahren 
1825— 1858. 3 Bde. 8®, 1024 SS. Leipzig, Costenoble, 1863. 7-̂  Thlr.

Kram er, G .: Carl Ritter. Ein Lebensbild nach seinein handschrift- 
lichen Nachlass dargestellt. 1. Thl. 8®, 490 SS. Halle, Buchhandl. 
des Waisenhauses, 1864. 2^ Thlr.

Lafond, de Lurcy: Fragments de voyages autour du mondc. Philip
pines, Chine, Malaisie, Polynesie, Mexique, etc. 4®, 234 pp. a 2 col.
Paris, impr. Voisvenel, 1864. n  fr.

Malte-Brun, V.-A.; Rapport sur les travaux de la Societe de p-eogra- 
phie et sur les progrds des sciences geographiques pendant Taun6e 1863. 
(Bulletin de la Soc. de geogr. de Paris, Dezbr. 1863, pp. 366—447.)

Wenn wir gestehen, dass wir diesen Jahresbericht mit grosser Befriedigung 
gelesen haben, so wird man uns das nicht verdenken, denn es passirt uns 
Deutschen seiten genug, im Ausland eine so aufrichtige und schmeichelhafte 
Anerkennung zu finden, wie es in dieser Schrift in Bezug auf die geographi
schen Leistungen unseres Vaterlandes der Fall ist. Aber auch abgesehen von 
dem ungewohnten Kitzel des Kationalstolzes ist es ein wahrer Genuss, einen 
so guten Ueberblick iiber die Fortschritte unserer W issenschaft im Laufe des 
letzten Jahres zu gewinnen, denn wenn wir ausser einigen Details nicht viel 
Neuos gefunden haben, so ist dagegen die Vollstandigkeit in der AufzabUmg 
des Wichtigeren, die Auswahl, die gewissenhafte Ausarbeitung im Einzelnen 
die Frische und die Begeisterung fur die geographischen Bestrebungen der 
Jetztzeit ausserst woblthuend gegenUber so manchen anderen Versuchen die
ser Art.

Memoires de la Societe d’Anthropologic de Paris. T. II , 1863. 8® 
656 pp. mit 1 Karte. Paris 1864. *

 ̂Diejenigen Artikel, welche ein spezielleres Interesse fiir die Geographie haben
sind: Recherches sur I’ethnologie de la France, par M. P. Broca (pp. 1_56).—
Sur les races qui coniposaient I’ancienne population du Pdrou, par L.-A. Gosse 
(pp. 149—176). — Des Gaels et des Celtes, par M. G. Lagneau (pp. 237—249).— 
Des races de I’Oceanie framjaise, de celles de la Nouvelle-Caledonie eii parti- 
cuher, par M. A. Bourgarel (pp. 250—292). — Recherches sur I’origine de I’an
cienne race egyptienne, par M. Pruner-Bey (pp. 399—434). — Sur I’ethnogenie 

^egyptienne, par M. J.-A.-N. Pdrier (pp. 435—504).
M ilner, Rev. Th.; Gallery of Geography, a pictorial and descriptive 

tour of the world. Mit Karten und lUustrationen. Edinburgh, Cbam- 
hers, 1863 64. In  mouatlichen Heften zu 1 s.

Parliamentary Paper. Reports by Her Majesty's Secretaries of Em
bassy and Legation, on the manufactures, commerce, etc., of the 
countries in which they reside. No. 6. 1863. FoL, 292 pp. London 1863.

Diese Sammlungen von Handelsberichten sind wahre Fundgruhen fiir die 
Statistik nicht nur des Handels, sondern auch der Produktioii, der Bevolkerung, 
der Verkehrsmittel u. a. w. In der vorliegenden Nummer sind vorzugsweise 
Deutsche Staaten, dann Frankreich, Schweiz, Belgien, Holland, Portugal, Ita- 
lien, Skandinavien, nur wenig ausser-Europaische Lander, wie Brasilien, Ver- 
einigte Saaten und Persien, vertreten. Wir machen besonders aufmerksam auf 
die Berichte von Baillie iiber die Strassenbaiiten in Brasilien, von Herries 
iiber die Mineral-Produkte von Portugal und von Easbvick iiber Produktion, 
Handel und Handelsstrassen der Persischen Provinz Cliorassau.

Parliamentary Paper. Statistical Tables relating to the colonial and 
other possessions of the United Kingdom. Fart Y III , 1861. Fol., 
500 pp. London, King, 1863. 5 s. 3 d.
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Parliamentary Paper. lieports on the past and present state of Her 
Majesty's colonial possessions, for the year 1861. P a rt II . Pol., 
149 pp. London, ICing, 1863. l |  s.

Die Goiiverneure der Britischen Kolonien schicken alljahrlicli an das Kolo- 
nial-Ministerium in London ein sogenanntes Blue Book ein, desseu statistischer 
Inhalt in die vorstehend angezeigten »;Statistical Tables” aufgenommen wird. 
Die Begleitungsschreiben, welche oft allgemeinereBemerkungen nnd zusammen- 
fassende Angaben uber den Zustand der Kolonie, Handel, Eiv.iehungswesen, 
Gesundheitszustand, bffentlichc Bauten, besondere Vorgange u. s. w. enthalten, 
sind in diesen ?jReports” zusammengestellt, von denen der vorliegende Band 
die auf die Nord-Amerikanischen, Afrikanisclien und Australischen Kolonien 
so wie auf Ceylon, Hongkong, Labuan, Gibraltar, Malta, die lonischen Inseln, 
Helgoland und die Falkland-Biseln bezuglichen umfasst. Von Spezialitaten 
finden wir darin unter Anderem eine Tabelle, welche den Fortschritt von Neu- 
Siid-Wales seit 1821 vor Augen fiihrt, sehr eingehende statistische Daten Uber 
Queensland, vollstandige Nachweise uber die in der Kolonie Victoria nocb vorhan- 
denen Eingebornen, ihre Stamme, Seelenzahl und Aufenthalt, 23jahrige Beobach- 
tungen Uber den Regenfall zu Adelaide, eine Tabelle Uber die Fortschritte 
Ceylons seit 1821, so wie manche andere statistische Details iiber diese lijsel.

Proceedings of tjie American geographical and statistical society of 
New York. Vol. I, Nr. 1— 4. 8". Now York 1861— 63.

Die Geogr. Gesellschaft z u  New Yqji'k nimmt alle Paar Jahre einen neuen 
Anlanf zur Heransgabe eines Journals und bringt dann immer nur ein' oder 
ein Paar Hefte zii Stande, stets in anderer Gestalt und unter anderem Titel. 
Ob die ^Proceedings” langeren Bestand haben werden als das ^Bulletin”, das 
jjJournal” in 4“ und das jjJouriial” in 8“? 'Wir haben die neuen »Proceedings" 
noch nicht zg Gesicht bekommen, denn man scheint sich auch kd n e  besondere 
Miihe zu geben, dieselben in Cirkulation zu setzen, aus einer Inhaltsangabe in 
Franzdsischen Joiirnalen aber ereehen. w ir, dass die vier Nummern folgende 
Abbandlungen entbalten : Bericbt des Vorstandes vom 8. Mai 1862; 'Brief David 
Livingstone’s an die Gesellschaft; John Banvard iiber den Lauf des Mississippi 
und iiber das Meer von Galilea; Auszug aus einer Notiz von Hall uber seine 
arktischen Entdeckungen und die Reste der Porbisher’sehen Expedition; 
Dr. Thompson iiber den verstorbenen Prof. Edward Robinson und Bemerkungen 
iiber den Sues-Kanal; R. P. Stevens iiber ehenialige und zxikiinftige Topo- 
graphie der Vereinigten Staaten begriindet auf sakulare Hebung and Senkung 
der Oberflacbe (mit Karte); W . H. Thomson iiber die Leibesbeschaffenheit ver- 
sehiedeiter Nationalitaten nach der Untersuchung von Rekruten; J. Smith 
Homans Uber Gold- und Silber-Produktion in der ganzen W elt, besonders in 
den neuen Territorieh der Vereinigten Staaten.

Reinsberg-Duringsfeld, Prhr. v .: Die Sudslaven. (Glohus, 5. Bd. 
SS. 97— 105.)

Handelt hauptsachlich von der Lebensweise, den Sitten und Gebrauchen. Die 
Blustrationen sincT nach Original-Zeichnungen des Malers Kanitz.

Revista militare italiana. Anno V III. 8°. Torino 1863.
Diese die Militar-Geographie vielfach bereichernde Zeitschrift enthalt unter 

^Anderem in dem November-Hefte die Uebersetzung des vor Kurzem zu Darm
stadt erschienenen W erkes von Biifart iiber Venedig mit seiiiem Festungs- 
viereck, ubersetzt von dem Major v. Bartolomeis, Bibliothekar im Arsenal zu 
Turin (s. die ^lilitar-Bibliothek zu Turin im Serapeum von J. F. Neigebaur). 
Ueberhaupt verdankt Deutschland diesem gelehrten Bibliothekar , dass unsere 
Literatur besonders im geogi’aphisch-militiirischen Fache in Italien mehr be- 
kannt wird. Diese Zeitschrift wird iibrigens von dem Kriegs-Ministerimn des 
italienischen Konigreichs herausgegeben. (Geheimrath N e i g e b a u r . )

Roussell-Killough, Comte H .: Seize mille lieues Ji travers I’Asie et 
rOeeanie, yoyage execute pendant les annees 1858 — 1861. Siberie. 
Desert de Gobi. Peking. Fleuye Amour. Japon. Australie. Kouvelle- 
Zelande. Inde.' Himalaya. 18®, 463 pp. mit 1 Karte und einem Pano
rama des Himalaya. Paris, Hachette, 1864, 7 £r.

Saint-Martin, Vivien de: Eevue geographique, 1863, deuxi^rae semestre. 
(Le Tour du Monde, 1863, T. V lil, pp. 417—424.)

Der Verfasser hebt in diesem kurzen Ueberblick wiederum nur Einiges her- 
vor, so die Speke’sehen Entdeckungen, d ie . T inne’sche Expedition, von der 
Decken’s Reisen, iind kniipft daran eine Aufzahlung der wichtigeren ander- 
weitigen Reisen und Publikationen des letzten Semesters mit wenigen, aber 
treffenden Bemerkungen. Bei Gelegenheit der Nil-Quellen-Frage stellt er die 
Existenz eines centralen Hochgebirges im Aequatorial-Giirtel Afrika’s als wahr- 
scheinlich hin und m eint, dass derjenige Arm des Weissen Flusses, der von 
diesem Centralgebirge herabkomme, mit Ausschluss aller anderen als wahres 
caput Nili zu betrachten sei, dass man mithin erst dieses Gebirge entdecken 
und einen von ihm dem Bahr el abiad zufiiessenden Strom nachweisen musse, 
bevor die Nil-Quellen-Entdeckung vollendet sei.

Saint-M artin, Vivien do: L’Annee geographique. 2® annee, 1863. 12°, 
460 pp. Paris, Hachette, 1864. 3^ fr.

Die Grossartigkeit der Anlage, die Universalitat, die Beherrschung des mas- 
seniiaften Stotfes, das klare Herausheben der gewonnenen Resultate aus den 
Htillen weitschichfiger Reisebeschreibungen und Abbandlungen, die gesunde 
Kritik die Genauigkeit im Einzelnen stellten schon den ersten Jahrgang an 
die Spltze aller iilinlichen Publikationen und dieser zweite zeigt unverkennbar, 
dass der gelehrte Verfasser mit Aufwendung aller Kraft und grossen Fleisses 
bemiiht ist dem hohen Ziel, das er sich gesteckt, so nahe als mbglich zu kom- 
men D ie ’einzelnen E rdtheile sind gleichmassiger bedacht, die geographischen 
ArhAitPn vnllstnndieer versammelt, denn schon iibersteigt die ZabI der beriick- 
sichtiKten Schriften imd K arten 700, Ubertrifft also die im vorigen Jahrgang 
anfgeffihrten um m ehr als 200, nnd Etwas von grosserer Bedentnng ist wohl 
kaum iibergangen: ganz besonders aber zeigt sich in der Bearbeitnn| des 
Abschnittes^Ublr F rankreicli eiii viel versprechender Fortschritt. W ir finden 
Wer eine Menge anf die alte uiid nene Geographie, Geschichte, Archaologie 
und K ^ rto e S ie -F ra n k re ic h s  beziigliche Arbeiten sachlich geordnet und be- 
sm ocheraarnn er v S r i r z  Iokale> eIche  fur die Spezialkenntnies des Lau- 
d ro rg ro T se n  W er h haben, aber in den Annuaires der Departemente oder 
dm j l f n a l e r d e r  in ProvinziaI,stadte^ beetehenden Vereine enthalten so gut 
wie ganTnnbekannt blieben, und ausserdem <i.i° Not.z daen sich H e«
Martin mit sSmmtlichen gelehrten und literarischen Gesellschaften in den De-

partements in Verbindung gesetzt und von vielen bereits die Zusage ihrer 
Mitwirkung zu einer mbglichst vollstandigen ZusammiBnstellung der geographi
schen und liistorischen Forschungen in Frankreich selbst erhalten habe. Da 
zu Anfang des Jahres 1863 nicht weniger als 207 soldier Gesellschaften be- 
standen und von den 89 Departements nur 10 keinen wissenschaftlichen Verein 
besitzen, so lasst sich von der allerdings mUhsamen Zusammenstellung der 
Resultate ihrer Wirksamkeit gewiss Schones erwarten, und wir mdchten darauf 
aufraerksam machen, dass auch in Deutschland eine solche Koncentration Noth 
thut und Gelegenheit bietet, wirklich Vcrdienstvolles zu leisten. — Die Einrich- 
tung ist im Ganzen dieselbe geblieben, auch diess Mai wurden die Bespredum- 
gen nach den Landern und dem Gegenstand sehr geschickt gruppirt, so dass 
sich gleichsam kleine Abbandlungen an einauder reihen statt einer ermlidenden 
Anhaufung isolirt stehender Kritiken. Es sind uns nur ausserordentlidi wenig 
Ungenauigkeiten aufgestossen (z. B. S. 225, dass Nieraand vor den Gebrlidern 
Schlagintweit der Karakorura-Kette nahe gekomraen und der Dapsang Pik oder 
Karakorum-Gipfel Nr. 2 von diesen gemessen worden se i; S. 262 »Notes de 
M. W. Munzinger sur l e s  B o g o s  d u  p a y s  d e  Pafca” ; dass er Ed. Vogei sowohl • 
wie V. der Decken in Hamburg geboren sein ISisst, wShrend der Geburtsort des 
Ersteren Krefeld, der des Letzteren Kotzen in der Mark Brandenburg ist), ob- 
wohl sich dergleichen in so urnfassends-Arbeiten meist in weit grdsserer Menge 
einzuschleichen pflegen, auch scheinen uns nur ganz einzelne Beurtheilimgen 
nicht gehorig begriindet, so dass diese fUr einen Einzelnen sehr bedeutende 
Arbeit in jeder Hinsicht unsere voile Anerkennung verdient, aber in einem ̂  
wesentlichen Punkt, der in der Einleitung ausfuliriich erbrtert wird und dann 
an verschiedenen Stelleu des Buches wieder hervortritt, kbnnen wir uns nicht 
einverstanden mit dem Verfasser erklaren, namlich mit seiner scharfen Ver- 
gleichung der Pflege der Geographie und des geographischen Unterrichts in 
Frankreich und Deutschland. So schmeichelhaft diese Vergleichung fiir uns 
Deutsche und besonders fiir die geographischen Bestrebungen in Berlin und 
Gotha auch ausfallt, so dankbar wir dem Verfasser fiir seine wohlwollenden 
Bemerkungen iiber dieselben sein miissen, so konnen wir doch sein Lob nicht 
ohne Weiteres hinnehmen. Man wirft auch bei uns den Franzosen oft Mangel 
an geographischen Kenntnissen vor , hat aber dabei meist die Franzdsischen 
Tagesblatter und ihre Schnitzer in Bezug auf die verwickelte politische Ein- 
theilung Deutschlands im Sinne, wahrend doch unsere Deutschen Zeitungen 
wahrlich auch keine Helden in der Geographie sind und ihre Redacteure sehr 
in Verlcgenheit kommen xviirden, wollte man sie nach den einzelnen Depar
tements von Frankreich und ihrer Lage fragen. Herr de Saint-Martin bat 
natiirlich viel triftigere Griinde und seine Erorterungen uber die Superioritat 
der Ritter’sehen Schule sind ganz vortrefflich, allein ihm erscheint das Fremde, 
wie einem Jeden, erhabener, reiner als das ihm zunaclist Liegende, vielleicht 
hauptsachlich deshalb, weil er nur hervorragendere Leistungen kennen zu ler- 
nen Gelegenheit hat, die grosse Masse des Gewohnlichen und des Schundes 
aber, die sich auch in der Deutschen geographischen Literatur vorfindet, nicht 
zu Gesicht bekommt. W ir konnen ihm versichern, dass die Ritter’sehen Lehren 
noch keineswegs einen so allgemeinen Einfluss auf den geographischen L'nter- 
richt in Deutschen Schulen gewonnen haben, wie er anzunehmen geneigt scheint, 
auch bei uns besteht dieser Unterricht noch allzu haufig in dem raechaniseben 
Einlernen einer gewissen Anzahl von Namen und Zahlen, von einer wirklich 
wissenschaftlichen Behandlung der Geographie haben viele Lehrer kaum eine 
Ahnung. Und wie kbnnte es anders sein? Haben doch von sammtlichen 
Deutschen Universitaten nur zŵ ei einen Lehrstuhl fiir Geographie! Auf der 
anderen Seite mochten wir auch bezweifein, dass es in Frankreich wirklich so 
traurig bestellt sei. Zu der langen Liste der auf Frankreich bezuglichen Ar
beiten vom Jahre 1863 bemerkt H err de Saint-Martin selbst: wDie Liste zeigt, 
mit welch unermiidlichem E ifer, mit welcher rastlosen Liebe man auf alien 
Punkten Frankreichs die Studien verfolgt, welche sich auf die Geschichte, die Ar
chaologie, die jetzige Topographie und die historische Geographie des Landes 
beziehen. Kein Land Europa’s, vielleicht England ausgenonimen, kbnnte sich 
einer gleichen Menge von Untersuchungen und gewissermaassen periodischen 
Arbeiten riihmen, denn jedes Jahr bringt seine stets gleich reichliche Ernte 
hinzu.” Sind diese Arbeiten meist lokaler Natur, so fehit es auch keineswegs 
an umfassenderen. Die Schriften de Saint-Martin’s vor Allem, sowohl die iiber 
die alte Geographie von Indien und Nord-Afrika wie die beiden Jahresberichte, 
beweisen hinlanglich, dass die wissenschaftliche Geographie in Frankreich noch 
bluht, die sebonen Arbeiten de.s Dep6 t de la guerre, des Ddpot de la marine, 
das ausgezeichnete Journal des Ministeriums der Kolonien legen ein glanzendes 
Zeugniss von der o f f i z i e l l e n  Fbrderung unserer Wissenschaft in Frankreich ab, 
die grossartigen neueren Forschungen der Franzosen in Afrika, von Algerien 
aus gegen Suden, von Senegambien aus gegen Osten und Nordosten, am Gabun 
und Ogowai, in den Nil-Landern stelien ahnlichen Bestrebungen anderer Natio- 
nen in keiner Weise nach, hinsichtlich der technischen Ausfiihrung der Karten 
kbnnen wir noch Manches von den Franzosen lernen und so sehen wir denn 
nicht ein, worin unsere Vorziige im Grunde bestehen sollen; nur das Eine mag 
als ein besonderes Verdienst gelten bleiben, dass wir Deutschen die Erdkunde, 
mit nicht ininderem Eifer pflegen als unsere westlichen Nachbarp, ohwohl wir 
keine so nahe liegenden materiellen Interessen in fremden Landern, keinen 
Kolonialbesitz und keine Herrschaft auf dem Meere haben; denn dass Humboldt 
und R itter Deutsche,waren, kbnnen wir nur als Gunst derVorsehung dankbar 
erkennen, ohne fur uns ein Verdienst daraus zu machen.

Tsylor, Rev. Isaac; Word's and places; or, etymological iuustrations 
of history, ethnology and geography. 8®, 610 pp. London, Macmil
lan, 1864. ^^3

T o rre , Gio. Battista; Raccolta completa degli scritti di Cristoforo 
Colomb, ad illustrare e documentare la scoperta dell' America reci- 
ta ti in italiano, corredati di note e di nna introduzione. 8®, 42'8 pp. 
m it 8 Tafeln. Lyon 1864. 12 | fr.

W altz, Dr. Th.; Anthropologic der Naturvblker. 8®. Leipzig, Fleischer.
I. Th. Tiber die Einheit des Menschengeschlechts und den Natur- 
zustand des Menschen. 487 SS. 1859. II. Th. Die Keger-Vblker und 
ihre Verwandten. 524 SS. mit 1 Karte und 7 Abbildungen. 1860. 
II I . u. IV. Th. Die Araerikaner. 548 u. 502 SS. ihit 2 Karten. 
1862— 64. 12J Thlr.

Ein schmerzliches Ereigniss giebt uns die Veranlassung, dieses ausgezeichnete 
W erk gerade jetzt zu besprechen, d§i* Tod namlich seines vortrefflichen Ver-
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fftssers der wie man wolil sagen kanu, seinem rastlosen Fleiss, welchen er 
vorzUglich der Vollendung seiner Anthropologie der Xaturvdlker widmete, Ende 
Mai d. J . als Opfor erlag. AYaitz hat bewiesen, dass er die z w e i  Eigenschaften 
im Yollsten Maasse besitzt, die zur Durchfiihning eines solclien in seiner An- 
iage grossartigen, in sehier Ausarbeitung aelir schwierigen AYerkes erforderlich 
Bind: eine griindlidie Bildung in einer Reihe von AVissenschaften, welche, wie 
Zoologie, Geologf^Geographie, Geschichte, Linguistik, Psychologic, sonst auf 
eben so viele Einzelne vertheilt zu sein pflegen, iind einen eisernen Fleiss. E r 
behandelt hicr eine Frage, die bis jetzt meist von Natnrforschern zu beant- 
worten gesucht ist, aber sicherlich nur gewinnen kann, wenn sie in die Hand 
eines Mannes kommt, der an strenge philosophische Entwickelungen gewdhnt 
mit Scharfsinn die ungeheuere Masse des Stoffes zu sichten nnd zu priifen 
verraagj die sich ilim darhietet, wenn er auf empirischem A\’’cge in der Natur- 
geschichte des Menschengeschlechts zu Resultaten gelangen will. Die letztere 
hat merkwurdiger AA'̂ eise seit einer langen Reihe von Jahren namentlich in 
Deutschland nicht melir das Interesse zu gewinnen verruocht, welches man ihr 
friiher schenkte. Diess ist der Hauptgrund, warum diess ausgezeichnete AA'erk, 
dessen AYertli in anderen Landern, namentlich in England, schon mehr aner- 
kannt zu sein scheint, hier nach der eigenen Klage des A^erfassers in der Â’or- 
Tede zum dritten Rand iioch nicht allgemeine Beachtung gefunden hat. In- 
dessen ist es auch nicht dazu geeignet, sogleich hinzureissen und zu entflam- 
men, es ist ein AA’erk, welches vom Leser Arbeit, IStudium verlangt, daher erst 
;5eit braucht, urn sich ein grdsseres Publikura zu verschaffen. — Den grdssten 
'Theil des AYerkes, nainlich den 2., 3. und 4. Band, bildet die Detail-Forschung 
iiber die Naturgeschichte der Afrika und Amerika bewohnenden Naturvolker 
und der Hauptsache nach zerfallt die Darstellung jedes einen A’dlkerkomplex 
umfassenden Abschnittes in die ethnographische Uebersicht oder. die Unter- 
suchung Uber A’dlker- und Stammeverwandtschaft, die physische Charakteristik 
und die kulturhistorische Schilderung. AVenn wir die Ansfuhrnng des zweiten 
Theiles etwas erweiterter gewunscht batten, so muss man doch bedenken, dass 
einerseits die hierher gehbrigen A^erhaltnisse dem Verfasser am fernsten stan- 
den, andererseits die von ihm benutzten Quellen, wie diess ja  von Reise- 
beschreibungeii n. s. w. bekannt ist, wenig oder gar Nichts iiber die physischen 
Eigenthiimlichkeiten der betreffenden Einwohner enthalten. Zur getrenen Sohil- 
derung seiner Naturvolker hat der Verf. ein Material henutzt, dessen Herbeischaf- 
fung und A^erwerthung wahrhaft Staunen erregend ist und an sich schon grossen 
Dank verdient, indem es manchem spateren Forscher zur wesentlichen Erleichte- 
rung seiner Arbeit gereichen wird. Aber eine blosse Kompilation, wie man sie hier 
auf den ersten Blick vor sich zu haben glauben konnte, ist diese Arbeit nicht, 
sie ist vielmehr ein vollig selbststandiggs, durchdachtes AVerk, der Verf. hat dera 
rohen Stoff, wie er sich ihm in der Masse des Materials darbot, eine fiir sich 
bestehende Form gegeben. Unmoglich konnen wir hier aufEinzelnes eingehen. 
AA’̂ ir freuen uns, dass der Verfasser seiner Schilderung der Naturvolker die- 
jenige der alten untergegangenen Kulturvblker Amerika’s in dem vierten Bande 
hinzugefugt hat, und miissen es von Neuem bedauern, dass sein Tod diess AYerk 
ins Stocken gerathen lasst, dessen letzter Band, welcher die Bewohner der SUd- 
see in ahnlicher AA’’eise beliandeln sollte, wie wir horen, schon bis zur Halfte 
beendet war. Der Inhalt der drei letzten Bande, welche fiir die Geographic 
die wichtigsten sind, dient dem Verfasser nur zur Ausfiihrung der im ersten 
Bande aufgestellten allgemeineren Satze. Die Anthropologie ist ihm wNatur- 
grundlage der Geschichte”. Auf diesen ersten Band mochten wir einen Jeden 
wiederholt aufmerksam machen, der sich einen tieferen Blick in das Gesammt- 
gebiet der Anthropologie verschaffen will, da derselbe in klarster und iiber- 
zeugendster Sprache alle interessanten Fragen der Anthropologie auf zwie- 
fachem AA’̂ ege, mittelst der naturhistorischen und der psychologischen Unter- 
suchung, entwickelt. Fassen wir Alles zusaramen, so konnen wir dera AVerke 
das Zeugniss ertheilen, dass es sich jenera vor 20 Jahren Epoche machenden 
AA'erke des Englanders Prichard: wResearches Into the physical history of Man
kind” (3. Aufl. 1836—1844, Deutsch herausgegeben von R. AA^agner und F. AVill, 
1840—1848), wiirdig zur Seite stellt und dass die Zeit kommen wird, wo diess 
immer mehr und allgemeiner erkannt wird. Die drei beigegebenen Karten 
dienen wesentlich zur Uebersicht der ethnographiscben Verhaltnisse von Afrika 
und Amerika und zwar sind darauf — was namentlich fiir Amerika wichtig 
ist — stets die fruheren, ursprunglicben AA^ohnsitze der A’olkerschaften ver- 
zeichnet. - (Dr. H .  W a g n e r . )

Wyscheslawzew, A.: Skizzen mit der Feder und dem Bleistift auf 
eiuer Reise um die AYelt in den Jahren 1857— 1860. JMit 27 2 e ich - 
nungen. St. Petersburg 1862. (In Russiseher Sprache.)

Eine Besprechung dieses Buches mit Auszugen entnimmt Erman’s Archiv 
(1863, SfS. .‘)98—607) dera »Morskoi Sbornik”. Die Expedition beriilirte Kopen- 
hagen, Cherbourg, Madeira, Teneriffa, die Capverdischen Inseln, Ascension, das 
Kapland (2^ Monate Aufenthalt), Singapore, Hongkong, AYharapoa, Nikolajewsk, 
die Ufer des Tatarischen Kanais, Hakodade, Jeddo, die Sandwich-Inseln, Tahiti, 
die Alagellan - Strasse, den La Plata, Sta. Catbarina, Rio Janeiro, Bahia, Ply
mouth, zum zweiten Mai Kopenhagen, Reval, St. Petersburg und ist wenigstens 
vom Amur ab dieselbe, welche Tilley unter dem Titel »Japan, the Amoor and 
the Pacific, a voyage of circumnavigation in the imp. Corvette Rynda, 1858— 
I860” (London 1861) beschrieben hat.

A tlanten , W eltk arten , Globen.
Andriveau - G oujon: Planisphere pres'entant 1’ensemble des communi

cations terrestres et maritim'es, indiq^uant les principaux courants de 
lam er, la direction des rents, etc. 2B1. Paris, Andriyeau-Goujon, 1863. 

Bauerkeller, G .; La Terre, album de la geograpbie physique. Pronti- 
spices — Europe ■— Prance — Angleterre — Hemisphere de T Guest — 
L Allemagne —  Les Vosges — La Foret Noire et la vaUee du llhin — 
La Russie d’Europe. Paris, Bauerkeller, 1864. 

assell s Complete Atlas, containing 260 Polio Maps, presenting a full 
survey of the world’s surface. London, Cassell,

42 s
mi?*de?M'weeWv'ni7°'l K fte n , welche vom Oktober 1857 bis Dezember 1862 
lich lobend ausgesprochen 'burden und uber die wir uns gelegent-

b  proonen haben, smd -seit vorigem Jahre in die Hande der

Herren Cassell, Petter und Galpin Ubergegangen, die sie vollstandig in einem 
Bande, daneben aber auch getrennt in verschiedenen Fonnen herausgeben, 
z. B. als jjGeneral Atlas” in 60 BI. (Preis 11 s .) , uBritish Railway Atlas” in 
20 Bl. (5 s.), uOrieutal Atlas” in 36 BI. (8 s.), ^Colonial Atlas” in 30 BI. u. s. w.
Die Karten haben zwar kein elegantes Aeussere und lassen in der Terrain- 
Darstellung fast durchweg vie! zu wiinschen ubrig, jU)er was Benutznng guten 
und neuen Materials nnd namentlich was Umfang^ Vollstandigkeit und billigeu 
Preis anlangt, verdient dieser Atlas die grbssto Anerkennung. London z. B. 
mit seinen Vorstadten ist auf 24, die Britischen In se ln , abgesehen von den 
Eisenbahn-Karten, auf 85 Bl. dargestellt, welche viele Spezialitaten enthalten, 
aber auch der Kontinent und viele aiiswartige Lander sind gut vertreten, so 
Frankreich diirch 12, Deutschland mit seinen Nebenliindern durch 12, Spanien 
durch 5, das Europiiische Ru.ssland durch 6, das Asiatische durch 2, Tiirkei und 
Griechenland durch 5, Italien ■ durch II, Ost-Tndien durch 10, Afrika durch 8, 
Nord-Amerika durch 15, NeutSeeland durch 2 Bl. u. s. w. ,

Diehl, J. P .: Schul-Atlas fiir den Unterricht in der neuesten Erdkunde. 
(iu.-Folio. Chromolith. Darmstadt, Diehl, 1863. 1 Thlr. 18 Sgr.

Galanti, L .: Atlante di geografia moderna per uso delle scuole d’ltalia.
10 carte. Napoli 1863. , 3^ Lire.

Geographie universelle. Atlas-Migeon (reru par Vuillemin), histo- 
rique, scientifique, industriel et commercial, comprenant la geographic, 
I’histoire, la statistique, etc., avec, une fcuille de texte explicatif. 
Fol., 41 pp. und 39 Karten. Paris, Migeon, 1663.

Graf, A .; Atlas des Himmels und der Erde fiir Schule und Haus in 
41 Karten. 1. Lfg. Weimar, Geogr. Institut, 1864. Subsor.-Pr. 16 Sgr.

Graf, A.; Planiglob der Erde zur Ubersicht der Staateii. Chromolith. 
AVeimar, Geogr. Institut, 1863. ^ Thlr.

Graf, A.; AVandkarte der Planigloben. Zum Sohulgehrauch bearbeitet.
8 Bl. Litli. Weimar, Geogr. Institut, 1863. Politisclie Ausgabe I j ,

physikalisohe Ausgabe 1^ Thlr.
Heywood’s Senior Atlas. 4°, 29 Karten. Manchester, Heywood, 1864. 3 s.
Hughes, A\ .̂; Imperial library Atlas. 51 Karten mit Profilen und er- 

klareudem Index. London, Philip, 1864.
Johnston, A. Keith; Physical map of the globe. Edinburgh, Johnston, 

1864. 9 s.
Eine W aiidkarte der beiden Hemispharen mit 6 physikalischen Nebenkarten 

und Text.
Kiepert, Dr. H .; Kleiner Atlas der neueren Geograpbie. 15 Karten.

Fol. Litb. Berlin, D. Eeimer, 1863. 2^ Thlr.
Klun, Prof. Dr., und Dr. H. Lange; Atlas zur Industrie und Handels- 

Geographie. 1. Lfg. 3 Karten mit Text. Leipzig, Hoffmann, 1864.
22 Sgr.

Lange, H .: Geographischer Hand-Atlas iiber alle Tbeile der Erde.
2. u. 3. Lfg. Leipzig, Brockbaus, 1863— 64. a Lfg. 1 Thlr.

Legendre-Decluy. Mappemonde planispherique, physique, hydrogra- 
phique, agricole et olimatologique. 4 Bl. Paris , Le Chevalier, 1863.

Spruner, C .; Atlas antiquus. Tertio edidit Th. Menke. 5. Lfg. Gotha, 
Justus Perthes, 1864. 1 Thlr.

Diese 5. Lieferung enthalt 4 Karten mit 13 Nebenkarten, niimlich Nr. 3: 
Canaan; Nr. 23; Pannonia, Illyricum, Dacia, Moesia, Thracia, Macedonia, Epi
rus; Nr. 26; Phoenice, Coelesyria, Decapolis, Judaea; Nr. 27; Armenia.

standard Atlas (The) of the world, comprised in  100 maps of all the 
countries on the face of the globe, carefully executed by J. AV. LoWry, 
Edw. AVeller, B. R. Davies, J. Dower and T. EttUng. London, 
AVard and Lock, 1863. 42 s.

Zusammenstellnng von 100. Karten des Dispatch-Atlas (2 AVeltkarten, 2 Bl. 
Europe, 18 Bl. Briti.sche Inseln, 8 BI. Frankreich, 12 Bl. Deutsche Lander, « 
2 BI. Holland und Belgien, 5 BI. Spanien und Portugal, 4 Bl. Schweden Nor- '  

wegen und D.anemark, 5 Bl. Enropaisclies Russland, 5 Bl. Europ. TUrkei und 
Griechenland, 4 BI. Italien, 2 Bl. Schweiz, 15 Bl. A sien , 2 Bl. Afrika 6 Bl. 
Amerika, 6 BI. Australien und Polynesien, 1 Bl. Mittelmeer, 1 BI. Polar-Regio- 
nen), der indessen vollstandig in 260 Karten als j,Cassell’s Complete Atlas” fur 
denselben Preis v-on -12 s. zu haben ist.

Stieler’s Hand-Atlas. Neue Bearbeitungen aus dem Jabre 1863. 11 Kar
ten. — Kpfrst. Gotha, J. Perthes, 1864. 1* Thlr.

Stieler’s Hand-Atlas. Neue Lieferungs-Ausgahe. 24.— 28. Lfg. (Schluss.) 
Gotha, Justus Perthes, 1863— 64. a 14 Sgr.

24. Lieferung: Nr. 20: Deutschland und anliegende Lander zur Uebersicht 
der Eisenbahuen und Hauptsti'assen; Nr. 37*̂  : Europaisches Russland, nord- 
liches B la tt; Nr. 37®: Europaisches Russland, sudliches Blatt. — 25. Lfg.:
Nr. 5^: Der nbrdliche Sternhimmel; Nr. : Der siidliclie Sternhimmel; Nr. 40: 
Afrika. — 26. Lfg.: Nr. 1: Titel; Nr. 37® ; Europaisches Russland; Nr. 42® : 
Siid-Polarkarte. — 27. Lfg.: Nr. 15®: Die Britischen Inseln und das umliegende 
Meer; Nr. 51 : West-Polynesien ; Nr. ,52: Ost-Polynesien. — 28. Lfg.: Nr. 10:
Das MittelUindische Meer, westlicher Theil; Nr. 11: Das Mxttellandische Meer, 
bstlicher Theil; Nr. 24: Sii.lwest-Dentschland; Text.

Stieler’s Hand-Atlas, Erganzungen zu — . Neue Lieferungs-Aus-
gabe zu herahgesetztem Preis. 3.—5. Lfg. Gotha, J. Perthes, 1863 

1864. a 14
Inhalt: Europaisch-Russisohe Grenzlander: Nr. 1: Lappland und das "NVeisse 

Meer; Nr. 6 : Wolhynien nnd Podolien. — Der Preussische S taat: Nr. 5: 
W estphalen; Nr. 6 und 7: Die Rheinprovinz in 2 Bl. — Der Oesterreichische 
K aiserstaat: Nr. 4: Karnthen und Krain. — Das Kbnigreich Bayern. — Das 
Konigreich Hannover. — Die Hessischen Lande.

( Geschlossen am 30. Juiii 1864.)
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Die Flussgebiete des Albert, Nicholson und Leichhardt in Nord-Australien.
Nach den Untersuchungen von Stokes, Leichhardt, Gregory, Landsborough und M'Kinlay.

(Schluss').)

Die TJngewissheit, 'velche einige Monate iiber das tra- 
gische SChicksal der Burke’schen Expedition herrschte, hat, 
wenn auch in kleinerem Maassstabe, doeh in ganz ahn- 
lieher Weise die Veranlassung zur mehrfachen Durchkreu- 
zung der dstlichen Halfte von Australien gegeben, wie das 
Dunkel, welches so viele Jahre iiber Franklin’s Untergang 
schwebte, zur Erforschung des polaren Archipels von Ame- 
rika. Drei Kolonien wetteiferten, den Vermissten Hiilfe 
zu bringen, von Siiden, Norden und Osten drangen vier 
Expeditionen ins Innere e in , um sie aufzusuchen, und so 
wurde innerhalb eines Jahres ein betrachtlicher Theil des 
bis dahin unbekannten Gebiets von Australien nach alien 
Richtungen durchzogen, ja einzelne Gegenden wurden sehr 
speziell untersucht, wie namentlich die Umgebungen des 
Cooper-Creek im nordbstlichen Winkel von Siid-Australien, 
der Flinders-River und auch das hier in Betracht genom- 
mene Gebiet im Siiden des Golfs von Carpentaria.

Burke selbst war in der ersten Halfte des Februar 1861 
dem Flinders abwarts bis fast zur Miindung gefolgt, dann 
aber nach dem-Cooper Creek zuriickgekehrt, um dort nebst 
seinem Gefahrten Wills durch ein merkwiirdiges Zusammen- 
treffen ungliicklicher Umstiinde zu Anfang des Juli den 
Tod zu finden. Den iiberlebenden King traf der vom Go- 
mite zu Melbourne abgeschickte Howitt am 15. September 
unter den Eingebornen am Cooper Creek und so erhielt 
man sowobl die Papiere als auch den vollstandigsten Auf- 
schluss iiber das Schicksal von Burke und Wills; inzwi- 
schen batten aber die ebenfalls zur Aufsuchung derselben 
ausgeschickten Expeditionen unter Landsborough, Walker 
und M'Kinlay ihre Reise angetreten und die beiden erste- 
ren erfuhren erst nach ihrer Riickkehr, dass der Zweck 
ihrer Mission schon liingst erfiillt war. Sie wurden daher 
durch die Howitt’sche Entdeckung nicht in ihrem Laufe 
gehemmt und die Geographic von Australien hat diesem 
Umstand einen grossen Gewinn zu verdanken.

') Siehe S. 175 und Tafel 7 dieses Jahrganges. 
Petennann’s Geogr. M ittheilungen. 1864, H eft VII.

W. Landsborough’s Forsehungen im Gebiete des 
Albert und N icholson, 1861—1862 ’).

Die Kolonial-Regierungen von Victoria und Queensland 
riisteten die Landsborough’sche Expedition in Brisbane, die 
Walker’sche in Rockhampton aus, und wiihrend die erstere 
auf der Brigg „Firefly” nach dem Golf von Carpentaria 
abging, begab sich Walker iiber Land dahin. Der Dampfer 
„Victoria” unter Commander Norman wurde gleichfalls nach 
dem Golf von Carpentaria geschickt, um die beiden Expe
ditionen zu unterstiitzen; er fand die „Firefly” in der 
Torres-Strasse auf einem Riff aufsitzend und ohne seine 
Hiilfe ware Landsborough wahrscheinlich nie an den Albert- 
Fluss gekommen.

Es war am 1. Oktober, als er zur vorlaufigen Re- 
kognoscirung zum ersten Mai in diesen Fluss einlief. Schon 
beim Alligator Point fand er das Wasser siiss, also in der
selben Gegend wie Stokes und Leichhardt, so dass ein so 
weites Vordringen des Salzwassers nach dem Inneren, wie 
es* Flood beobachtete, nur ausnahmsweise vorzukommen 
Oder auf eine kurze Zeit des Jahres beschriinkt zu sein 
scheint. Der siidliche Quellarm, der auch diess Mai nur 
eine Strecke von wenigen Meilen befahren werden konnte, 
wurde Barkly Eiver, ein sehmaler See nicht weit vom 
linken Ufer des Albert, dessen TJmgegend zur Schafweide 
besonders geeignet zu sein scheint. Woods Lake getauft. 
Die ganze Tour machte einen giinstigen Eindruck, die Tem- 
peratur hielt sich zwischen 74 und 94° F. (18 | und 
27^° R.), die Niichte waren angenehm, weder Mosquitos 
noch Sandfliegen belastigten die Reisenden und das Land 
selbst sah trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit viel ver- 
sprechend aus. „Die lieht mit Baumen bestandenen wellen- 
formigen und flachen Ebenen an den TJfern des Albert” — 
aussert Landsborough — „gleichen in ihrer Beschaffenheit 
dem guten, unter Benutzung stehenden Schafweideland in

’) Journal of Landsborough’s Expedition from Carpentaria iu 
search of Burke and Wills. Mit Earte. Melbourne, Bailliere, 1862.
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den inneren Theilen von Neu-Siid-Wales und Queensland. 
Die Biiume, welche wir sahen, sind alle klein, aber weil 
Schafe in Australien am besten da gedeihen, wo das Klima 
trocken, der Boden fett und diinn beholzt ist, und diess 
im Allgemeinen die Natur des Landes und Klima’s am 
Albert-Fluss zu sein scheint, so wird sich der Sehafziichter 
gern in die Unbequemlichkeit finden, welche der Mangel 
an gutem Bauholz mit sich bringt. — Der Albert ist 
schiffbar und wird das Land an seinen Ufern sehr werth- 
voll machen, da nach meiner Ansicht Schafe dort gut fort- 
kommen werden, besonders da sie auf schlechter aussehen- 
dem Lande innerhalb der Tropen nordwestlich von Rock
hampton gedeihen.” Ja nach seiner Eiickkehr erklarte 
Landsborough in einer Versammlung der Royal Society of 
Victoria zu Melbourne, er habe zwanzigjahrige Erfahrungen 
in Australien, aber nie habe er ein besseres Land zur 
Viehzucht gesehen als das an den Kiisten des Golfs von 
Carpentaria, namentlich als die Ebenen im Westen des 
Leiehhardt-Flusses und die an den Ufern des Flinders.

Am 14. Oktober wurde die beschadigte „Firefly” auf 
den Albert-Fluss gebracht und in der Rahe des Alligator 
Point ein Depot angelegt. Die Inselgruppe bei der Ein- 
miindung des Salt Water Arm erhielt bei dieser Gelegen- 
heit den Ramen Rorman Group. Von ihr aus ging Lands
borough mit dem Botaniker Dr. Henne und einigen ande- 
ren Begleitern ostwiifts 6 Engl. Meilen weit ins Land 
hinein, die ersten 3 Meilen iiber harte, bei hoher Fluth 
iiberschwemmte Ebenen, dann aber iiber guten Boden mit 
vorziiglichem Graswuchs, einigen Theilen der Ebenen am 
Murrumbidgee ahnlich und mit zahlreiehen Teichen, siissen 
und salzigen, versehen. Einer dieser Teiche wurde Miiller- 
See benannt. Nachdem das Depot eingerichtet und 'die 
Pferde ausgeschifft waren, ging Landsborough am 29. Ok
tober nordwestlich nach dem Nicholson-Fluss, welcher da- 
durch in seinem unteren Laufe festgestellt wurde, so dass 
seine Identitiit mit dem Pasco Inlet wohl keinem Zweifel 
mehr unterliegt. Der Fluss war nicht so breit wie der 
Albert, sein Wasser nicht so brackisch wie das des letz- 
teren beim D%ot. Die zwischen beiden Fliissen sich aus- 
breitende, etwa 10 Engl. Meilen breite Grasebene mit we- 
nigen verkrtippelten Baumen hat in der Nahe des Nichol
son einen sehr diirftigen Boden, nach dem Albert hin da- 
gegen bietet sie vortreffliche Weide, denn die auf -der See- 
reise ausserst heruntergekommenen Pferde erholten sich 
dort binnen zwei Wochen in iiberraschendster Weise.

Die Temperatur war in der zweiten Halfte des Oktober 
am Tage durchschnittlich 80° F. (21,3° R.), die beobach-

89° F. (16,4 und 25,3° R.); am
ktober fielen einige Regentropfen.
c^ Beendigung aller Vorbereitungen trat Lands

borough Mitte November die Reise ins Innere an, indem 
er seinen Instruktionen gemass die Richtung nach dem 
Central Mount Stuart, also gegen Siidwest einschlug. Ihn 
begleiteten Capt. Allison, dessen astronomische Breiten- 
bestimmungen die Landsborough’sche Gissung kontrolirten, 
Mr. Campbell und zwei Eingeborne aus Queensland, Na- 
mens Fisherman und Jemmy. Sie gingen am Beame’s 
Brook hinauf und dann iiber eine schbne fruchtbare Ebene 
mit verschiedenen Grasern und einigen Salzpflanzen zum 
Gregory River, welcher hier in vier besehattete Flussrinnen 
getrennt war und in einer derselben reichliehes, klares, 
fliessendes Wasser fiihrte. Erst jetzt erhielt der Fluss seinen 
Namen. Da er von Siidost kommt, so konnte ihm Lands
borough bis an seine Quellen folgen, ohne seiner Richtung 
im Ganzen untreu zu werden. Das Uferland bleibt bis 
18° 45 ' S. Br. vollkommen eben, das Flussbett selbst ge- 
wahrt dureh seinen fliessenden Strom und den reichen 
Baumschlag einen herzerfreuenden Anblick, „es ist der 
schonste und griinste Binnenfluss, den ieh in Australien 
gesehen habe”. Besonders in seinem untersten Lauf du’rch- 
schneidet er den fruchtbarsten, mit vorziiglichem Grase 
bewachsenen Boden, wogegen weiter hinauf, da wo der 
Fluss eine leichte Biegung nach Osten beschreibt, die Gras- 
decke der Ebene diinner wird. Jetzt in der trockenen 
Jahreszeit war die Steppe diirr, aber das 3 Fuss lange 
vertrocknete Gras gab den Pferden eine vortreffliche Nah- 
rung ab. Euealypten, Melaleuca, Leichhardt-Baume, Panda- 
nus, Palmen, deren Sprossen als Gemiise gern von den 
Reisenden gegessen wurden, Bauhinien, Melia australis und 
andere Baume wiirden das nothige Brennholz liefern, wiih- 
rend Bauholz zugefuhrt werden miisste, wenn sich die 
Ansiedelungen mit ihren Heerden bis hierher ausdehnen 
sollten. Ein Nebenarm, der Macadam Creek, steht dem 
Hauptarm in alien Stiieken nach, er scheint selten fiies- 
send^s Wasser zu fiihren.

Von 18° 4 5 ' S. Br. an andert sich der Charakter des 
Flusses und seiner nachsten Umgebung sehr wesentlich. 
Oberhalb dieser Breite bekommt sein Bett hohere Ufer, die 
einzelhen kahlen felsigen Hiigeln und Hdhenziigen zur 
Unterlage dienen, ohne dass sich jedoch grbssere Erhebun- 
gen vorfanden, und der Wasserstrom wird offers von 
Felsenleisten durchsetzt, welche Stromschnellen oder Kas- 
kaden bilden und das Bett bisweilen in grosse, tiefe Bas- 
sins ab theilen. Das Wasser war auch hier noeh so tief, 
dass ihan nur an einzelnen Punkten auf die andere Seite 
kommen konnte, und dabei an manchen Stellen sehr reis- 
send. Der Boden des Thales bleibt fruchtbar und mit 
gutem Grase bewachsen, bisweilen aber wird der Fluss zu 
beiden Seiten von felsigen Hohen eingeengt. Etwas nbrd- 
lieh vom 19. Parallel nimmt er von Suden her einen
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O’Shanassy River benannten Zufluss auf, der zwar ein brei- 
teres Bett, aber weniger fliessendes Wasser hatte und bei 
dessen Einmiindung das Land aus steinigen, kahlen Hiigeln 
mit viel Schiefer besteht, so dass der gute Grasboden nur 
auf wenige kleine Stellen beschrankt wird. Von nun an 
tritt am Gregory haufig Basalt zu Tage, Hiigel, Wande 
und einzeln stehende Saulen bildend, wie den „Campbell 
Tower” und eine westlichere 40 Fuss hohe Saule unmittel- 
bar am Fluss, das Grasland wird seltener, das Flussbett 
felsig hart fiihrt nur noch einen 3 Fuss tiefen und einige 
Yards breiten Wasserstrom, welcher 3 Engl. Meilen ober- 
halb der Stelle, wo Landsborough am 30. November, 1. und
2. Dezember lagCrte, aus Quellen in solcher Starke ent- 
springt, dass er sofort ein grosses Miihlenrad treiben kdnnte. 
Welter hinauf war das Flussbett meist troeken, nur noch 
mit Eucalypten bewachsen, und erreichte bald (ungefahr 
unter 19° 10' S. Br. und 138° 15' Ostl. L. v. Gr., 
25 Deutsche Meilen in gerader Linie von seiner Miindung 
in den Nicholson) sein Ende in zahlreiehen Regenbetten, 
welche ihm in der nassen Jahreszeit betrachtliche Wasser- 
massen zufiihren mogen, denn in seinem mittleren Laufe 
fanden sich Fluthmarken 30 Fuss iiber dem damaligen 
Niveau.

Landsborough suchte in der oden Gegend, wo der 
Dixon-, Abbot-, Fullarton- und andere Creeks das Bett des 
Gregory bilden, einige Tage vergebens nach Gras und Was
ser, selbst ein von den Eingebornen in einem Regenbette 
gegrabener Brunnen tauschte die Erwartung. Er iiber- 
schritt deshalb gegen Siiden ein mit nahrhaftester Grasdeeke 
iiberzogenes Plateau, Barkly Tableland, welches einen Theil 
des Raumes zwisehen dem oberen Gregory und dem O’Sha
nassy ausfiillt, und traf im Pratt Creek noch etwas von 
kiirzlich gefallenen Regen zuriickgebliebenes Wasser. Da 
die TJmgegend auch gutes Gras bietet, so verlegte man das 
Standquartier auf einige Zeit hierher, an einen Punkt, der 
nach Allison’s astronomischen Beobachtungen in 19° 24^'
S. Br. liegt.

Die erste der von da aus unternommenen Exkursionen 
ging am Pratt Creek hinab und weiter in ostnordostlieher 
Richtung zu einem dem O’Shanassy angehorenden Creek, 
meist iiber ode felsige Basaltriicken, die sparlich mit Triodia 
und verkriippelten Eucalypten und Bauhinien bewachsen 
waren, nur eine kurze Strecke iiber eine fruchtbare Gras- 
ebene. Der steinige Boden, der fast ganzliche Mangel an 
Wasser, welcher am 10. Dezbr. zu 22stundigem ununter- 
brochenen Reisen ndthigte,, machte diesen Ausflug zu dem 
beschwerlichsten Theil der ganzen Reise. Am 12. Dezbr. 
wurde die siidliche Richtung versucht. Langs des Elliott 
Creek iiber gutes Grasland hinaufgehend gelangte Lands
borough auf eine ausgedehnte wasserlose Ebene mit gutem

Gras und theilweis bewaldet, welche die Wasserscheide 
zwisehen den Zufliissen des Gregory und einem nach Siiden, 
also dem Inneren zu geneigten Regenbett, dem Herbert 
Creek, bildet. Sie wurde spater noch mehrmals iiber- 
schritten und Manning Plain benannt. Dem Herbert Creek 
folgten die Reisenden eine Strecke weit abwarts, fanden 
aber kein Wasser und kehrten nach dem Lager zurtick. 
Unterwegs entdeckten sie jedoch etwas siidlich vom Elliott 
ein Wasserloch mit Resten eines Lagers der Eingebornen 
in einem neuen Creek, dem Clifton, der sie abwarts zum 
O’Shanassy fiihrte, einem breiten, mit hohen Palmen, Pan- 
danus und Leptospermen bewachsenen, jetzt aber aus- 
getrockneten Flussbett.

An das Wasserloch im Clifton Creek wurde am 16. De
zember das Lager verlegt und man hatte hier an demselben 
Tag das erste Gewitter, das mit Heftigkeit 4 Stunden an- 
hielt; vorher waren nur am 29. Oktober und am 27. No
vember einige Regentropfen gefallen. Diess ermuthigte zu 
neuen Versuchen, weiter nach dem Inneren vorzudringen. 
Zunachst wurde eine Exkursion nach Siiden unternommen, 
wo Grasebenen sich ausbreiten, unterbrochen von unfrucht- 
baren, einzelne Baume und Btisehe tragenden Erhebungen 
und durchzogen von mehreren Creeks (Darvall, Wilkie, 
Allison), die wohl jedenfalls zum System des O’Shanassy 
gehoren. Im Ganzen waren die Aussichten hier nieht 
giinstig, man musste froh sein, nur einige Wasserlocher in 
den Creeks vorzufinden, aber es wurde am Darvall ein 
sehr geeigneter Punkt fiir das Lager entdeckt, wo ein ge- 
niigender Wasservorrath vorhanden und das Gras nicht zu 
alt war, so dass man das Hauptquartier wieder etwas weiter 
vorschieben konnte. tlber die Manning Plains, die mit 
nahrhaften Grasern und Krautern bewachsen, zum Theil 
bewaldet und von Kakadus und Tauben belebt zu den 
begunstigteren Stricken dieser Gegend gehoren, ging Lands
borough am 20. Dezember abermals nach dem Herbert 
Creek, entdeckte dort bei weiterem Verfolgen des Fluss- 
bettes ein grosses schones Wasserbecken mit vielert Fischen, 
das den Namen Mary Lake erhielt, und braehte an den 
folgenden Tagen das Lager dahin. Schon hier zeigten 
Feuerstellen und Massen von Muscheln an den Ufern, dass 
dieser Ort haufig von Eingebornen besucht wird, wahrend 
doch die Expedition langs des Gregory-Flusses nur sehr 
wenig Spuren von ihnen angetroffen hatte; am Weihnachts- 
tag, bei einem Spaziergange nach dem benachbarten Wasser
becken Lake Frances, bekam man auch einen alten weiss- 
kopfigen Eingebornen mit seiner Frau und vier Hunden, 
um deren Sicherheit sie grosse Sorge zu haben schienen, 
zu Gesicht und in den nachsten Tagen sammelten sie sich 
in dieser Gegend in so bedeutender Anzahl, dass es Lands
borough gerathen schien, so schnell als moglich den Platz
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zu raumen. Sie nahmen mit Freude die leeren Glas- 
flaschen als Geschenk an, als aber etwa hundert beisammen 
waren, alle mit Speeren, Bumerangs, Keulen und kleinen 
dornigen Stbcken bewaffnet, umringten sie das Lager und 
forderten drohend den Riickzug der Reisenden. Zur iS'oth 
hatte man sie wohl durch einige Schiisse und durch die 
Pferde zuriicktreiben kdnnen, die Expedition hatte aber 
damals schon den Versuch, in dieser Richtung weiter nach 
dem Inneren vorzudringen, aufgegeben. Beim Verfolg des 
Herbert Creek wurde namlich kein Wasser wieder an- 
getroffen, das Bett spaltete sich in -verschiedene Kanale 
mit unbestimmten TJfern und das ganz flache, baumlose 
Land zu beiden Seiten trug Spuren periodischer IJber- 
schwemmungen, so dass sich das Regenbett wahrscheinlich 
hier in der Ebene verliert. Landsborough musste zudem 
nach der Instruktion innerhalb 90 Tagen zuriick sein, 
war nur fiir diese Zeit mit Proviant versehen und hatte 
von vorn herein wenig Vertrauen, in der eingeschlagenen 
Richtung auf die Route der aufzusuchendeu Reisenden zu 
stossen. Er hatte von den Herren Cornish und Buchanan 
erfahren, dass sie ungefahr 200 Engl. Ideilen westlich vom 
Mount Karrien (am Belyando in Queensland) Fahrten auf- 
gefunden, die sie fiir diejenigen der Burke’schen Expedi
tion hielten; diess Letztere war nun zwar ein Irrthum, 
denn Burke’s Route geht mindestens 400 Engl. Meilen 
westlich vom.Rarrien vorbei, aber im Ganzen hatte Lands
borough Recht, wenn er seinen Nachforschungen eine dst- 
liehere Richtung zu geben wiinschte und in diesem Sinne 
auch mit seinem Chef, Commander Norman, vor dem An- 
tritt seiner jetzigen Reise ^sich besprochen hatte. Nachdem 
er daher am 27. Dezember das wasserlose Flussbett ’ durch 
die einfdrmige Grasebene bis etwa 20° 17' S. Br. und 
137° 55 ' Ostl. L. V. Gr. verfolgt hatte, kehrte er um 
und ging langs des O’Shanassy hinab wieder zum Gregory- 
Fluss.

Das Bett des O’Shanassy war jetzt reichlicher mit Was- 
ser versehen, schon bei der Einmiindung des Clifton waren 
alle Lachen angefiillt und etwas weiter hinab, wo fast 
kahle, steinige Hohen das Bett zu beiden Seiten eng ein- 
schliessen, enthielt es einen guten fliess'enden Wasser- 
strom, der freilich nur bis in die Gegend des Harris Creek 
gelangte. Hier wie auch weiterhin an zahlreichen einzel- 
nen Wasserstrecken wuchsen Palmen, Leptospermen und 
Pandanus, wahrend diese Baume an Stellen, welche nicht 
immer Wasser haben, fehlen. Periodisch ist die Wasser- 
masse augenscheinlich bedeutend, denn die Ufer zeigen 
30 bis 40 Fuss iiber dem Boden Fluthmarken. Am unter- 
^en Theil des Flusses bildeten wie am oberen Gregory 

ugel und Klippen aus Basalt die Ufer, seine grotesken
en neben den bauchigen Flaschenbaumen (Sterculia)

im Yordergrund und die Hiigel und offenen Flachen in 
der Feme gruppiren sich zu malerisehen Landschaften.

Am Gregory angelangt gingen die Reisenden diess Mai 
am reehten Ufer hinab, entdeckten hier einen 150 Yards 
breiten, von Siiden kommenden Zufluss, welchem der Name 
des Chefs der Landesvermessung von Victoria, Ligar, zu 
Theil ward, und kamen bald auf die Ebene hinaus, die 
auch auf der Ostseite des Flusses iippiges Gras und langs 
der Wasserlaufe mannigfaltigen Baumschlag tragt. Die 
Lange und das Griin des Grases gaben ih r, der siidlichen 
Fortsetzung der Plains of Promise, ein besseres Aussehen, 
als die anderen von der Expedition beriihrten Landstriche 
hatten, aber Landsborough halt das Barkly Tableland doch 
fiir vorziiglicher, da es mehr Salzkrauter hervorbringt. •

Auf dieser Ebene theilt sich, wie Landsborough be- 
hauptet, der Gregory-Fluss in zwei A rm e, von denen der 
westliche, in den Nicholson einmiindende von ihm zu 
Anfang der Reise aufgenommen worden war, wahrend er 
das Netz von Kanalen, welches von dem ostlichen Arm 
gebildet wird und aus dem der Beame’s Brook wie der 
Barkly River hervorgehen, jetzt mehrfach durchkreuzte. 
Er sah die Theiluugsstelle selbst nicht und hat auch eine 
langere Strecke des Beame’s Brook unerforscht gelassen, 
aber es ware allerdings unerklarlich, wie dieser letztere 
eine so starke Stromung haben sollte, wenn er nicht sein 
Wasser aus dem Gregory erhielte, denn dass er in der 
flachen Ebene entspringen sollte, ist nicht wahrscheinlich. 
Verhalt es sich aber wirklich so, wie Landsborough meint 
und wie es den Anschein hat, so ist der Albert-Fluss nur 
ein Miindungsarm des Gregory, der andererseits zum Theil 
erst durch den Nicholson dem Meere zufallt. Bei der voll- 
kommen ebenen Beschaffenheit des Landes ist eine solche 
Yerzweigung keineswegs undenkbar.

Am 15. und 16. Januar stellten sich auf den Plains 
of Promise wieder einige starke Gewitter ein und ver- 
ursachten, nebst den Mosquitos den Reisenden einiges Un- 
gemach, doch kamen Alle gliicklich am 19. Januar im 
Depot am Albert-Fluss an, nachdem sie noch dem breiten, 
sandigen, dicht mit Theebaumen (Leptospermum) iiber- 
wachsenen Flussbett des Nicholson einen kurzen Besuch 
abgestattet hatten.

Inzwischen war Walker mit seinen Begleitern am Al
bert-Fluss gewesen. Er hatte am Flinders die Spur der 
Burke’schen Expedition aufgefunden, war am 7. Dezember 
im Depot am Albert angelangt, wo er sich mit neuen Pro- 
visionen versah, und am 20. I^ezember wieder abgereist, 
um die Spur vom Flinders aus zu verfolgen. Lands
borough wurde daher angewiesen, der Walker’schen Expe
dition nachzugehen und ihr in der Aufsuchung Burke’s 
behiilflich zu sein. Drei Wochen gingen indess iiber die
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Vorbereitungen zu der neuen Eeise Jiin, erst Sm 10. Te- 
bruar 1862 Nachmittags war es moglieh, das von Mosqui
tos stark belastigte Depot zu verlassen. Man folgte der 
Walker’schen Spur, so gut diess moglieh war, iiber die 
durch Leichhardt und Gregory bekannt gewordenen iippi- 
gen, zum Theil bewaldeten Grasebenen zum Leichhardt- 
Pluss, verlor sie hier aber ganzlich, da die Eegen der 
letzten 'Woehen auf dem weichen, fetten Boden alle Huf- 
tritte verwischt batten. Der Leichhardt wurde unter 
18° 10^' S. Br. iiberschritten, wo in der Nahe eines 
30 Fuss hohen Wasserfalles ein quer durchsetzender Basalt- 
felsen den Ubergang erleiehtert, einige Meilen oberhalb 
der Stelle, wo der Fluss anfangt, salziges Wasser zu fiih- 
ren. Er sehien Landsborough eine grossere Breite zu 
haben als der Albert und war Toll Wasser, doch liess 
sich nur bei genauer Beobaehtung eine Stromung wahr- 
nehmen. Jenseit des Leichhardt ging die Reise iiber das 
uns ebenfalls durch Gregory bekannte wellenfbrmige, von 
mehreren Wasserlaufen durchzogeue Land nach dem Flin
ders, den Landsborough zuerst bis nahe an seine Quellen 
verfolgt und als den bedeutendsten der Nord-Australischen 
Fliisse kennen gelehrt hat, um dann siidlich langs des 
Thomson nach dem Barcu, Warrego und Darling zu gehen.

Das giinstige TJrtheil, welches Landsborough iiber die 
weiten Ebenen im Siiden des Carpentaria-Golfes fallt, hat 
um so mehr Gewicht, als er dieselben in der trockensten 
Zeit, kurz vor Beginn der Regen, welche von Janiiar bis 
Ende April oder Anfang Mai anhalten, bereiste und mit 
den siidostlicheren begiinstigten Landstrichen am Flinders 
vergleichen konnte, die er wahrend der Regenzeit sah. Er 
wie seine Begleiter und die Mannschaft der Schiffe erprob- 
ten daŝ  Klima auch in der heissen Jahreszeit als der Ge- 
sundheit nicht schadlich, die Weide war so vortretflich, 
dass die Pferde trotz der bedeutenden Anstrengungen aus- 
sahen, als batten sie wohl gepflegt im Stalle gestanden, und 
wiederholt hat Landsborough seine Uberzeugung ■ aus- 
gesprochen, dass sich die Ebenen am Albert und Leich
hardt ganz besonders gut zur Schafzucht eignen wiirden 
trotz ihrer Lage innerhalb der Tropen. Man darf dabei 
nicht vergessen, dass in Australien das eigentlich tropische 
Klima keineswegs mit dem Wendekreis beginnt. Water- 
house, welcher die letzte Stuart’sche Expedition mitgemacht 
hat, bezeichnet den 17. Parallel als die Grenze des Tropen- 
giirtels im mittlex^n Theil von Nord-Australien, und obwohl 
man • am Victoria und am Albert bereits eine regelmiissige 
Regenzeit beobachtet, so haben doch die Landsehaften an 
beiden Fliissen in dem Charakter ihrer Vegetation und in 
der trocknen Atmosphare viel mehr Ihnlichkeit mit den 
siidlicheren Landstrichen Australiens als mit tropischer 
tippigkeit und Feuchtigkeit. Nur Arnhem’s Land und die

Halbinsel York tragen wirklich tropischen Charakter und 
auch sie noch in sehr massigem Grade im Vergleich mit 
der gegenuberliegenden Insel Neu-Guinea.

J. M“Kinlay’s Reise zum Leichhardt- und Albert- 
Pluss, 1862

An demselben Tage, den 17. Oktober 1861 , an wel- 
chem Landsborough seine Pferde und Vorrathe am linken 
Ufer des Albert ausschitfte, errichtete J. M'^Kinlay, von der 
Siid-Australischen Regierung -zur Aufsuchung Burke’s aus- 
gesandt, sein erstes Depot am Lake Buchanan, einem der 
vielen kleinen See’n, die er zwischen dem Torrens-Becken 
und Sturt’s Steiniger AViiste entdeckt hat. Hier erfuhr er 
am 29. November das traurige Schicksal der Reisenden, 
denen er Hiilfe bringen sollte, begab sich selbst zum Coo
per Creek, um ihre Graber zu besuchen, entschloss sich 
aber dann zu einer Eeise nach dem Carpentaria-Golf, fiir 
die er vollstiindig ausgeriistet war.

Aus der Ubersicht der M^Kinlay’schen Reise im Jahr- 
gang 1863 der „Geogr. Mitth.” (SS. 147— 150) ist unseren 
Lesern bekannt, wie die Expedition nordlich von der Stei- 
nigen Wiiste durch gewaltige, weit ausgedehnte Uber- 
schwemmungen nach Osten gedrangt wurde, dann ostlich 
von Burke’s Route nordwarts ging, unter dem 22. Parallel 
die Wasserscheide des Carpentaria-Golfs, unter dem 20. 
den Cloncurry und zugleich die Burke’sche Route iiber- 
schritt und am 6. Mai den Leichhardt - Fluss erreichte. 
Vom 25. Parallel, wo M®Kinlay aus dem iibersehwemmten 
Gebiete nach Norden sich wandte, bis gegen den Leich
hardt hin bot das Land sehr wenig Abwfeehselung, es be- 
stand meist aus Grasebenen, durchzogen von Wasserrinnen 
und umgeben von Hiigelziigen. Der wohl ungewohnlich 
reiche Regen hatte ihm ein sehr giinstiges Aussehen gege- 
ben, unzahlige Blumen erfiillten die Luft mit Wohlgeruch, 
iippiges Griin bekleidete die Ebenen, sogar Siimpfe hatten 
sich in grosserer Ausdehnung gebildet und Mosquitos be- ^ 
lastigten die Eeisenden des Nachts, aber nicht selten ver- 
riethen doch Skrub und Triodia den mageren Boden, der 
in trockner Jahreszeit zur Wiiste wird. Nur einige vorher 
nicht gesehene Pflanzen deuteten auf ein anderes Klima, 
als man in das Stromgebiet des Carpentaria-Golfs kam, im 
tibrigen behielt das Land immer dieselbe Physiognomie bis 
gegen den Leichhardt hin, wo jede Bodenerhebung ver- 
schwand und der mehr gleichmassig gute Boden nebst der 
iippigeren Vegetation die Zone regelmassiger tropischer 
Regen verkiindeten.

’) Diary of Mr. J. M'Kinlay, leader of the Burke Belief Expedi
tion. Mit 3 Barten. Melbourne, Bailliere, 1863. — J. Davis -Tracks 
of M'Kinlay and party across Australia. Edited by W.  Westo-arth. 
Mit Barte und lllustrationen. London, Low, 1863. °
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Sehon unter 19° 20 ' S. Br. bemerkte M®Kinlay, dass 
alle Regenbetten nach Westen gerichtet waren, und schloss 
daraus auf das Vorhandensein eines grosseren Flussbettes 
in dieser Richtung; ein zweitagiger Marscb liber ebenes 
Land mit hohem Gras, Waldstreifen und einigen Siimpfen, 
belebt Ton Eingebornen und zahlreichen Vdgeln, brachte 
ihn denn auch unter 18° 53 ' S. Br. an das rechte Ufer 
des Leichhardt-Elusses, der bier bereits eine Breite von 
150 bis 180 Yards und einen tiefen, 15 bis 20 Yards 
breiten Wasserstrom hatte, so dass sein Ursprung wohl 
betrachtlich weiter gegen Siiden zu suchen ist. Eine kurze 
Strecke weiter unten erweiterte sicb das Bett sogar zu 
Tollen 500 Yards, doch blieb der darin fliessende fisch- 
reiche Siisswasserstrom verhaltnissmassig sehr schmal, das 
Bett war meist mit Sand, Gerolle und Baumstammen ge- 
fiillt. Die Dferebenen bedeckte lichter Wald, etwas ent- 
fernter sah man iiberall die Grasbrande der Eingebornen 
und die Luft erfiillten ungeheuere Schwarme von Sturt- 
Tauben, tiefen Schatten auf den Boden werfend. Unter 
18|^° S. Br. machte der Fluss eine Biegung gegen Osten, 
M®Kinlay aber setzte seinen Weg in nordlicher Richtung 
fort, wo die Ebene Spuren von haufigen Uberschwemmun- 
gen tragt und von einigen dem Leichhardt zustrdmenden 
Creeks durchzogen wird. Erst kurz oberhalb des von Lands- 
borough erwahnten Wasserfalles (der Barre Leichhardt’s) 

-kam er wieder an den Fluss und fand hier einen 150 Y'̂ ards 
breiten Wasserstrom in ihm, ja als er ihn weiter aufwarts 
verfolgte, fiillte das Wasser stellenweis das ganze 250 Yards 
breite Bett aus und die herrliehen verschiedenartigen Baume 
und schlanken Palmen an den Ufern gewahrten einen 
schonen Anblick. Das in alien Seiten-Creeks und Lagunen 
vorhandene Wasser bezeugte, wie ergiebig auch hier der 
Regen gewesen sein musste.

Die Hdhe des Wasserfalles im Leichhardt, die Lands- 
borough auf 30 Fuss angab, sehatzte M®Kinlay auf 50 bis 
60 Fuss, es sickerte aber nur wenig Wasser durch die 
Spalten der Felsen, die ihn bilden, wahrend ober- und 
unterhalb dieser Felsenleiste tiefes Wasser stand, in wel- 
chem sich auf der letzteren Seite Schwertfische, Haie und 
andere Fische Jierumtrieben. Hier in der Nahe (im Rowdy 
Creek Fall’s Camp) liess M'Kinlay am 12. Mai das Lager 
zuriick, um mit zwei Begleitern das Land nach der Kuste 
hin zu rekognosciren und um naehzp.sehen, ob noch eins 
der Expeditions-Schiffe daselbst vor Anker liege und ihn 
mit Proviant versehen konne. tjber rauhen, von mehreren 

Siidwest kommenden Regenbetten durchschnittenen 
Boden am linken Ufer gelangte er an den Theil des Flus- 
ses, wo Leichhardt am 6. und 7. August 1845 am ost- 
, Ufer gelagert hatte, Er sehatzte hier die Breite auf 

Yards, doch war nur die Halfte des Bettes mit

brackischem Wasser gefiillt, das bei Fluth um 4 Fuss 
stieg. Eine Menge Ganse, Enten, Pelikane, Loffelgiinse, 
Ibis suchten ihre Nahrung auf dem Fluss, der hier auf 
der linken Seite von 20 bis 30 Fuss hohen Banken eiu- 
gefasst ,und von baumlosem Weideland begrenzt wird, wah
rend auf der entgegengesetzten Seite ein sandiges Ufer 
sich ausdehnt. Etwas weiter oben hat der Fluss sogar 
100 bis 150 Fuss hohe Steilufer.

Ohne ihn weiter hinab zu verfolgen, wendete sich 
M®Kinlay zunaehst nach dem Albert. E r passirte eine 
kleine, mit Triodia bewachsene Erhebung, an deren Fuss 
eine Lagune lag, kam dann iiber festen steinigen Boden, 
der gutes Weideland abgiebt, zu einem salzigen Greek und 
iiber salzige Sumpfflachen und Mangle-Creeks zum Ufer 
des Albert unterhalb der letzten Insel. Da er sich iiber- 
zeugte, dass kein Theil der anderen Expeditionen hier 
zuriickgeblieben war, kehrte er alsbald zuriick, beriihrte 
den von Landsborough besuchten Miiller-See nebst anderen 
kleineren Lagunen und traf ostlich gehend den Leichhardt- 
Fluss an einer Stelle, die noch in der Stokes’sehen Auf- 
nahme begriffen ist, so dass die Identitiit des Disaster 
Inlet Stokes’ mit dem Leichhardt-Flusse Gregory’s ausser 
Zweifel gestellt wurde, zumal M®Kinlay am 14. Mai den 
Fluss von hier bis hinauf zum Wasserfall verfolgte.

Das Aufsuchen der Kameele, die sich vom Rowdy Creek 
Fall’s Camp verlaufen hatten, verursachte einen mehrtagigen 
Aufenthalt, aber am 17. Mai ging die ganze Expedition 
abermals flussabwarts. Sie hielt sich etwas westlicher vom 
Flusse und kam mehrfach mit Eingebornen in Beriihrung, 
die sich jedoch wenig um die Reisenden bekiimmerten, 
dagegen desto eifriger mit dem Abbrennen des Grases be- 
schaftigt waren, so dass man nach alien Richtungen, ausser 
gegen Nor den, Feuer wiithen sah. Bei dem alten Lager- 
platz unter 17° 55 ' S. Br., wo auch diess Mai kampirt 
wurde, stieg die Fluth im Leichhardt-Fluss jetzt 6 bis 
10 Fuss hoeh. Den folgenden Tag setzte man d^n Weg 
am linken Ufer fort. Die offene Ebene war hier mit gros- 
sen Lagunen besetzt, weiter .nordlieh aber so von Kanalen 
mit Seewasser und Mangle-Baumen durchschnitten, dass es 
unmoglich -war, nach der Kiiste durchzukommen. Wie 
Burke am Flinders, so musste sich daher auch M®KinIay 
hier am Leichhardt zur Umkehr entschliessen, ohne das 
Meer gesehen zu haben, trotzdem er gewiss nicht mehr 
als 3 Stunden davon entfernt war. Das Lager wurde am 
21. Mai zuriick an eine 12 Fuss tiefe Lagune verlegt, die 
etwas westlich vom Leichhardt durch den bedeutenden 
Fisher Creek gespeist wird, und am 23, der Fluss bei 
dem Wasserfall iiberschritten, um'ostwarts auf dem kurzesten 
Wege die aussersten Ansiedelungen in Queensland zu er- 
reichen.
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Da M®Kinlay die Gegend unmittelbar nach der Regen- 

zeit sah, so spricht er mit Bewunderung von der Piille 
des Wassers, den iippigen Grasweiden, dem herrlichen 
Baumschlag und dem angenehmen Klima und es scheint 
nach den kurzen Andeutungen seines Tagebuches gewiss,

dass die Uferlandschaften des Leichhardt-Flusses wenigstens 
bis zum 19. Parallel hinauf ein eben so vortreffliches Weide- 
land abgeben als die Plains of Promise, deren Portsetzung 
sie in der That sind.

Bustar, ein Theil der Central-Provinzen Indiens.
N acli einem  offiziellen Bericht von C. G la sfu rd .

(ISTebst 2 Karten, s. Tafel 9.)

Zu dem Ober - Kommissariat der Central-Provinzen In
diens, welches 1861 aus den Territorien Saugor und Ner- 
budda und der Provinz Hagpoor nebst Dependenzen ge- 
bildet, 1862 durch Sumbulpoor und seine Dependenzen 
vergrossert wurde, gehdrt als Dependenz von ISlagpoor das 
grosse Gebiet von Bustar. Es macht den siidlichsten Theil 
der Central-Provinzen aus, liegt der Kiiste zunaehst und 
unfern des schilfbaren Godavery und dennoch ist es bis 
auf die neueste Zeit fast ganz unbekannt geblieben. Mit 
einer unabsehbaren Walddecke bekleidet, von hohen Berg-* 
ziigen durchschnitten, mit dem Pluche eines hdehst un- 
gesunden Klima’s belastet und von rohen, zum Theil fast 
wilden Stammen der Gond bewohnt, welche die Beriihrung 
mit Premden seheuen und die Einsamkeit des Waldes dem 
geschaftigen Treiben der Stadte, die Freiheit des Wilden 
den Eeizen und Genussen der Civilisation vorziehen, hat 
Bustar wenig Anziehungskraft fiir gebildete Jlationen und 
setzt dem forschenden Eindringling ernste Schwierigkeiten 
entgegen. So findet man denn auf den Karten an der 
Stelle dieses Randes eine trostlose Leere oder hdohsten^ 
einige sehiichterne, ungenaue Andeutungen; das grosse offi- 
zielle Kartenwerk von Indien, der „Indian Atlas” , um- 
schliesst mit seinen fertigen Sektionen das Gebiet im 
W esten, Siiden und Osten, die Blatter 92 und 93 aber, 
auf welche Bustar fallen miisste, werden noch lange auf 
sich warten lassen, denn Vermessungs-Arbeiten haben dort 
noch gar nicht begonnen. In neuester Zeit erhielt man 
zwar einige Kaehrichten durch Major Charles Elliot, Ekim- 
missar des Eaepoor - D istrikts, der 1856 in dem Hauptort 
Jugdulpoor w ar, durch Captain Stewart, welcher einen 
Theil der W alder untersuchte, durch Captain Fenwick, 
der 1850 im Auftrag der Eegierung von Madras das 
Thai des Sevree - Plusses bis oberhalb Soonkum bereiste 
und die Tek-Waldungen in Chintulnar jind am Tal-Fluss 
besuchte, auch spater durch Take, der 1855 im Anschluss 
an die Expedition, welche den Godavery zu untersuchen 
hatte, ziemlich dieselbe Reise wie Fenwick machte, allein

diese JSlachrichten waren noch sehr fragmentarischer Art 
und erst der Kommissar des Sironcha-Distrikts, C. L. R. Glas- 
furd, hat durch seine Bereisung von Bustar in den Jahren 
1861 und 1862 und durch den umfangreichen Bericht, den 
er seiner Eegierung dariiber erstattet ') und mit einer vom 
Assistenten des Chef - Ingenieurs der Central-Provinzen, 
Capt. Cobbe, gezeichneten Karte *) versehen hat, diese be- 
trachtliche Liicke in der Kenntniss Indiens in befriedigender 
Weise ausgefiillt. Wir kommen dem Wunsche der Indischen 
Eegierung, diese bedeutende Arbeit in unserer Zeitschrift 
zu reproduciren, urn so lieber nach, weil sie in offiziellen 
Dokumenten vergraben nicht die allgemeinere Beachtung 
finden wiirde, welche sie verdient, und weil Bustar trotz 
seines wilden Zustandes als eine namentlich in ethnogra- 
phischer Beziehung hochst interessante Landsehaft des so 
ausserordentlich mannigfaltig gestalteten Indiens grdsserer 
Aufmerksamkeit werth ist. Freilieh sind wir des Eaumes 
wegen gendthigt, Text und Karte auf einen geringeren 
Umfang zusammenzudrangen. *

Grenzen, Grosse. — Die Grenzen von Bustar sind nur 
zum Theil genau bestimmt, so im Siiden gegen den 
Sironcha-Distrikt, d. i. der vom Kizam an die Britische 
Krone abgetretene Streifen Landes am linken Ufer des

') Selections from the records of the government of India, foreign 
department. No. XXXI X.  Calcutta 1863.

Sketch Map of the districts of Sironcha and B ustar, Central 
Provinces. 1:760.000. Calcutta, July 1863.

Unsere Karte ist im Wesentlichen eine Eeduktion der offiziellen, 
nur haben wir Alles benutzt, was von .den voEendeten Blattern des 
Indian Atlas noch in ihren Eahmen fallt. So ist der Godavery auf- 
warts bis zur ersten Barriere der Sektion 94 dieses Atlas, das Gebiet 
desWein Gunga- oder Prenhetta-Flusses den Sektionen 72 und 73, der 
bstlichste Theil von Kalahundy der Sektion 107 und was vom Nizam- 
Staat siidwestlich des Godavery noch auf die Karte fallt, den Sektio
nen 74 und 75 entnommen, doch sind diese Blatter gerade gegen Bustar 
bin zum Theil unausgefilllt geblieben, so dass z. B. das sudliche Ufer- 
land des Godavery noch leer erscheint. Ausserdem wurden der umfang- 
reiche erste Verwaltungsbericht fiber die Central-Provinzen in dem Blau- 
buch fiber Indien „Statement exhibiting the moral and material pro
gress and condition of India during the year 1861_62. Part II
London 1863” und die ihn begleitenden Kartenskizzen nach^esehen un'd 
auch zum Theil fflr die kleine, dem Stieler’schen Atlas entnommene 
Ubersichtskarte unserer Tafel benutzt.
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Godavery, im Osten durch den Sevree-Fluss, im Westen 
durch den Indrawutty, wahrend die Nordgrenze gegen den 
Eaepoor-Distrikt, die Ifordwestgrenze gegen Aheree und 
die Nordostgrenze gegen Jeypoor und Kalahundy keine, 
sicher festgestellten sind. Der Flacheninhalt lasst sich 
daher auch nur annahernd zu 13.000 Engl, oder 600 Deut- 
schen Quadrat - Meilen angeben, wonach Bustar et-wa die 
Grbsse der Osterreichischen Militiir-Grenze, des Gouverne- 
ments Moskau oder des Kdnigreichs der Mederlande hat.

Bodengestalt. — Im Allgemeinen ist das Land gegen 
Ost und Nordost flach, wahrend die mittleren und nord- 
■westlichen Theile sehr gebirgig, die siidliehen abwechselnd 
aus Hiigeln und Ebenen zusammengesetzt sind. Der dst- 
liche Theil bildet ein Hochplateau von 1800 bis 2000 F. 
absoluter Hohe, wahrend die westlichen und siidliehen 
Gegenden wahrscheinlich nur 300 bis 1000 Fuss iiber dem 
Meere liegen. Dieses Plateau erstreckt sich siidlich bis 
zu den Tangree Donguree- und Toolsee Donguree-Hiigeln, 
westlieh bis zu den Hiigeln zwischen Nagatoka und Bar- 
soor, jenseit deren das Land viel niedriger wird, nordlich 
bis zu den Quellen des Mahanuddy und Sew, bstlich bis 
jenseit der Grenze von Jeypoor, so weit die Ostlichen 
Ghauts reichen. Auf dem Plateau erheben sich wenig 
Hiigel, die Fliisse haben einen tragen Lauf, die Oberflaehe 
ist eben oder gewellt und mit dichten Sal-Wiildern (Shorea 
robusta) bedeckt.

Berge. — Die bedeutendsten Berge in Bustar sind : 
eine 3000 Fuss hohe Kette, welche die Grenze gegen die 
Noogoor- und Albaka-Taluks des Sironcha-Distrikts bildet, 
von Nordwest nach Siidost verlauft und am Tal-Fluss 
pldtzlich endet; eine Kette von ziemlich derselben Hohe 
in der Mitte des Landes, die unter dem Hamen „Baila 
Deela” (nach einem Pik bei Duntewara, der dem Hbcker 
eines Buckelochsen gleicht) bekannt ist, am siidliehen 
Ufer des Indrawutty mit 200 Fuss relativer Hohe beginnt, 
allmahlich hoher werdend nach Siiden lauft, die beiden 
Kulminationsgipfel Nundeeraj und Pitoor Ranee mit 3- bis 
4000 Fuss absoluter Hohe bildet, dann etwas nach Siidost 
ablenkt und bis zum Beejee-Taluk und dem rechten Ufer 
des Sevree, vielleicht bis zu dessen Miindung in unregel- 
massigen Hiigelgruppen sich fortsetzt; eine dritte nord- 
siidlich verlaufende Kette bei Karayenpoor; eine vierte, 
Kamens Tangree Donguree, die von Ost nach West sich 
ausdehnt, und eine fiinfte, Toolsee Donguree, nahezu parallel 
und unfern der vorher genannten, an dem Sevree-Fluss 
und der Grenze gegen Jeypoor. Eine niedrige, aber deut- 
lich ausgepragte Kette lauft von Kootroo am Indrawutty 
im Borden nach Piirneshala und Doomagoodiun am Goda-
ery im Siiden, wo sie die erste oder Sintral- Barriere 

dieses Flusses bildet.

Fliisse. — Unter den Hauptfliissen muss zuerst der 
Indrawutty genannt werden, der bei Thooamool in Kala
hundy entspringt und eine Lange von etwa 260 Engl. Min. 
hat. Wenig bstlich von Jugdulpoor in Bustar eintretend 
fiiesst er ungefahr 130 Engl. Meilen weit ih westlicher 
Richtung, wendet sich dann plbtzlich gegen Siiden und 
fallt nach einem weiteren Lauf von 60 Engl. Meilen in 
den Godavery bei dem oberen Ende der'zw eiten Barriere. 
Sein Strom ist bestandig und reissend. Von seinem Ein- 
tritt in das Gebiet oder vielmehr schon von Kowrungpoor 
in Jeypoor bis zu den Fallen von Chitterkote ist er von 
ziemlich gleichmassiger Tiefe und frei von Felsen und 
Sandbanken, so dass er auf dieser Strecke civilisirteren 
Bewohnern von lokaler Bedeutung werden kbnnte, weiterhin 
aber bis zu seiner Munduug kann man ihn eine Kette 
von Lachen und Stromschnellen nennen. Wo er iiber 
Felsenmassen stiirzt, macht er die Sehifffahrt und selbst 
das Holziibssen unmbglich, nur unterhalb der Stromschnellen 
von Jeetum mag er mit Kahnen zu befahren sein, aber die 
Ufer seines unteren Laufes sind mit diohtem Wald bedeckt 
und tragen wenig Dbrfer, deren Einwohner nur bauen, 
was sie selbst verzehren. Sein Wasser wird von Fremden 
fiir ungesund gehalten und jedenfalls ist es nicht angenehm, 
wahrscheinlich deshalb, weil es von der Quelle bis Chitter
kote auf thonigem Boden lauft. Die Falle des Indrawutty 
bei Chitterkote gewahren schon bei niedrigem W asserstand 
einen schbnen Anblick und miissen bei Hoehwasser pracht- 
voll sein. Der Fluss ist hier ungefahr 1200 Fuss breit 
und fallt 94 Fuss tief iiber eine hufeisenfbrmige Felsen- 
wand, die unten aus Thonstein, in der Mitte aus Gneis 
und oben aus Sandstein und Thonschiefer besteht. Aus 
dem geraumigen und tiefen Becken am Fusse des Falls 
gebt der Fluss mehrere Meilen weit durch eine 300 Fuss 
tiefe und 15- bis 1800 Fuss breite Schlucht mit weissen 
Sandsteinwanden, die wahrscheinlich durch den Fluss aus- 
gewaschen ist, wahrend sich die Fiille von West nach Ost 
allmahlich zuriickzogen. Hoher, aber viel unbedeutender 
sind die Falle des Moonga bei Teerutgurh (nahe bstlich 
von Seetapoor). Er stiirzt 120 Fuss herab, in gewbhn- 
licben Zeiten trbpfelt aber nur wenig Wasser iiber den 
Felgen, wogegen er nach heftigem Regen einen schbnen 
Effekt machen muss. Zu einem kleinen Tempel des Maha- 
deo an seinem Fusse wird zu gewissen Zeiten gewallfahr- 
te t , auch steht ein dem Mahadeo geheiligter Schrein auf 
einem Yorsprung iiber dem Indrawutty-Fall, doch wagen 
sich nur sehr fromme Pilger dahin. — Dem Indrawutty 
zunachst steht der Wichtigkeit nach der Sevree, welcher 
in der Hauptkette der Ostlichen Ghauts siidbstlich von 
Jeypoor entspringt. Etwa 60 Engl. Meilen halt er einen 
westlichen Lauf inne, worauf er plbtzlich gegen Siidwest
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umbiegt, sich einen Weg durch sehr hiigeliges Terrain 
bahnt und dann im Ganzen die siidwestliehe Richtung bis 
zur Miindung in den Godavery beibehalt. Seine Lange 
betragt ungefahr 200 Engl. Meilen und die Hiilfte dieser 
Lange dient zur Grenze zwischen Bustar und Jeypoor. 
Bis Koonta, einem kleinen Dorf im Beejee-Taluk von 
Bustar, das 25 Engl. Meilen oberhalb der Miindung liegt, 
kann man ihn mit Kahnen befahren, weiter hinauf tragt 
er denselben Charakter wie der Indrawutty; sein Strom 
ist ebenfalls bestandig, aber nicht stark. In seinem oberen 
Lauf heisst er Khotop und der Name Sevree ist dort nicht 
bekannt. — Der Tal oder Talpeir, wie er bisweilen ge- 
nannt wird, reiht sich nach Grdsse und Bedeutung den 
beiden vorigen zunachst an. Er entspringt zwischen den 
hochsten Gipfeln des Baila Deela und fliesst in siidlicher 
Richtung 80 Engl. Meilen weit bis zum Godavery. — 
Die iibrigen Fliisse in Bustar sind; der Kotree, Bhower- 
deeg, Markundy, Narungee, Bhaskeil, Gongela, Dunkunee, 
Joreewag, Mulgeer, Ramul Gowtum, Chintawag im Chin- 
tulnar-Taluk und der Chintawag in Bhopalputum. Alle 
diese Fliisse sind bestandig, wie auch viele kleinere, nicht 
erwiihnenswerthe. Natiirliche See’n fehlen ganzlich, selbst 
Teiclie giebt es nur wenig.

Klima. — Da in Bustar bis jetzt keine regelmassigen 
meteorologischen Beobachtungen angestellt worden sind, so 
lassen sich keine genauen Daten iiber das Klima geben. 
Die Regenzeit dauert vom Juli bis Mitte November, die 
kalte Zeit vom November bis April, die heisse vom April 
bis zu den ersten Regen, deren Eintritt unbestimmt ist, 
aber meist im Juni Statt findet. Die Regen werden gegen 
den Schluss der Regenzeit heftiger und kommen dann 
vorzugsweise aus Osten, wie' denn bstliche Winde iiber- 
haupt in dieser Zeit vorherrschen. Die Menge des Nieder- 
schlags mag etwa 50 bis 60 Zoll betragen. Die kalte 
Jahreszeit soli plotzlich eintreten und es herrschen wah- 
rend ihrer Dauer nordliche Winde. Frost ist nicht ganz 
unbekannt, wiihrend einiger Tage des Januar und Februar 
ist es bei Jugdulpoor kalt genug, dass es reift und sich auf 
Wasser in ofFenen Behiiltern eine diinne Eisschicht bildet. 
Auch ist liis Miirz und April starker Thau gewohnlich. 
Bei Beginn der heissen Jahreszeit koftimen oft Stiirme vor, 
Gewitter mit Hagel verursachen bisweilen viel Schaden. 
Das Thermometer steigt auf dem .Hochland bei Jugdulpoor 
und nordlieher auch in den -heissesten Monaten selten iiber 
90 Oder 95° F- (2 5 ,8  bis 28° R.) im Sehatten, wahrend in 
anderen Theiljsn des Landes, besonders gegen den Goda
very bin, die Hitze gross ist und das Thermometer bis 
112° F. (35,6° R.) steig t

Das Klima von Bustar ist geradezu verrufen, es sollte 
sich kein Europaer in irgend einen Theil des Landes wagen 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft VII.

ohne einen Arzt, einen gentigenden Vorrath von Arzneien- 
und besonders eine grosse Quantitat Chinin. Fieber herr
schen iiber das ganze Gebiet, am starksten. in den Monaten 
September, Oktober und November, wo Dysenterie und- 
Diarrhoe sich beigesellen. Nach dem Aussehen der Bewoh- 
ner zu urtheilen, der vergrdsserten Milz und der Abma- 
gerung, sind die Taluks Poteekul, Kotapilly und Beejee 
am meisten dem Fieber unterworfen, aber fiir Fremde, In- 
dier wie Europaer, sind die Ebenen bei Jugdulpoor ganz 
eben so ungesund wie die dichteren Walder. TJnter Glas- 
furd’s aus etwa 100 Leuten bestehender Begleitung kamen 
wahrend seiner Rundreise vom 15. Januar bis 15. Mai 1862 
nicht weniger als 201 Erkrankungen, hauptsachlich Fieber, 
und 4 Todesfiille vor. Die Bewohner sind jedoch starker, 
grosser und sehen gesunder aus als die bei Bhudrachellum 
und Rakapully am Godavery, und Leute von Raepoor und , 
Nagpoor, die sich in Jugdulpoor niedergelassen haben, lit- 
ten zwar Anfangs wie alle Fremden an Fieber, fanden 
dann aber, einmal genesen, das Klima von Bustar eben so 
gesund als das ihres Geburtslandes und jedenfalls angeneh- 
mer, da die heisse Zeit in Bustar verhaltnissmassig kiihl 
ist. Die Cholera besucht das Land nur etwa alle 20 Jahre 
ein Mai und beschrankt sich auf die grdsseren Dorfer an 
den besuchteren Strassen, dagegen werden die haufig auf- 
tretenden Blattern sehr gefiirchtet und fast in jedem Dorf 
sieht man einen der Giittin Matha Devee geweihten Tern- 
pel, denn sie gilt als die Ursache der Krankheit oder ist 
nach der Anschauung der Eingebornen in den Eorper des 
Blatterkranken gefahren. Chronische Hautkrankheiten be- 
merkt man besonders haufig bei denBewohnern der siidwest- 
lichen, am Tal-Fluss gelegenen Tl^eile von Bustar, welche 
armer und kranklicher als die iibrigen zu sein scheinen.

Bodenheschaffenheit. — Von der Geologie des Landes 
ist noch sehr wenig bekannt. Die Hiigelkette, welche 
Bustar von den Taluks Noogoor und Albaka trennt, be- 
steht hauptsachlich aus sehr hartem, fleisehfarbenen Sand- 
stein und ist eine Fortsetzung der Sandsteinketten, welche 
von der Konfluenz des Wurda und Wein Gunga durch 
Aheree und den Taluk Sironeha sich hinziehen, mit ahn- 
lichen Ketten am rechten TJfer des Godavery gegeniiber 
Sironeha. Diese Sandsteinketten laufen alle parallel von 
Nordwest nach Siidost, 5 bis 15 Engl. Min. von einander 
entfernt, und haben die Eigenthiimlichkeit, dass wo eine 
nordlichere aufhbrt, die nachste siidlichere beginnt. Ostlich 
vom Tal-Fluss, etwa 25 Engl. Meilen oberhalb seiner Miin- 
dung in den Godavery, tritt Griinstein und Hornblende, 
vermischt mit verwitterten Quarz- und Feldspath-Gesteinen 
auf. Die niedrige Kette, welche von Kootroo im Norden 
nach der ersten Barriere des Godavery verliiuft, scheint 
vorzugsweise aus Gneis mit breiten Quarzstreifen zu be-
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stehen. Von ihr erstreckt sich gegen Osten eine wellen- 
formige Ebene mit thonigem Sandboden bis zum Baila 
Deela, der aus Granit, metamorphisehen Schiefern und an 
der Oberflache aus Eisenstein und Laterit zusammengesetzt 
ist. Jenseit des Baila Deela gelangt man in s ' Thai des 
Dunkunee, wo eine Menge kleiner Granithiigel, mit diinnen 
Dschungeln und sparlicher Vegetation bekleidet, sich er- 
heben, dann steigt das mit sehrolFen und unregelmassigen 
Hiigeln besetzte Granit - Terrain bis Durkuree (zwischen 
Duntewara und Jugdulpoor), von wo man allmahlich in 
die Ebene von Jugdulpoor hinabgeht. Hier herrseht der 
Thonschiefer vom Tangree Donguree bei Seetapoor bis 
Jugdulpoor und iiber den Indrawutty hinaus gegen den 
Narungee-Fluss hin, so wie ostwarts bis zur Grenze von 
Jeypoor, wo Laterit und Steatit auftreten. Ein kleiner 
steiler Hdhenzug dicht siidlich von Seetapoor besteht fast 
ganz aus Kalkstein, der hdchste Theil des Tangree Donguree 
dagegen aus Granit, Gneis und verschiedenen Talk fiih- 
renden Gesteinen. Kommt man von da in die ebeneren 
Gegenden des Soonkum-Taluk, so findet man wieder Thon- 
sehiefer und in der Kahe von Soonkum kompakten Kalk
stein mit Gneis. An der Oberflache ist der .Boden meist 
eine Mischung von Thon und Sand und eignet sich bei

guter Bewasserung zum Keisbau, wiihrend er ohne Bewas- 
serung wenig hervorbringt. Es giebt jedoch an vielen 
Stellen auch fruchtbareren, dunkelbraunen, zum Baum- 
wollenbau geeigneten Boden, doch verhalt sich seine Aus- 
dehnung zu der des thonigen Bodens etwa wie 1 ; 10.

Metalle. — Eisenerz findet sich im dstlichen Theil des 
Landes in kleinen, an dem Baila Deela und im Joreewag- 
Thal in ungeheueren Quantitaten von guter Beschaffenheit, 
aber es wird so gut wie gar nicht benutzt; in kleiner 
Menge kommt es auch gegen die IVordwestgrenze hin vor. 
Gold wird im Kotree-Fluss und bei Prutabpoor gefunden, in 
grdsserer Menge dicht bei dor Vereinigung des Kotree mit 
dem Indrawutty. Die Sonjurees, eine niedrige Kaste, 
welche nur einen geringen Bruchtheil der Bevdlkerung 
ausmachen, gewinnen dieses-Gold durch Waschen und zum 
Theil durch Amalgamirung mit Quecksilber.

Nutzpjlanzen. — Die Mannigfaltigkeit der vegetabili- 
schen Produkte in diesem zum grossen Theil mit Wald 
bekleideten und nur wenig angebaufen Tropenlande ist 
ausserordentlich, Bustar wiirde daher fiir einen Botaniker 
von Fach ein sehr lohnendes Feld der Forschung abgeben. 
Glasfurd hat folgende Tabelle einiger nutzbarer Baume 
und sonstiger Pflanzen zusammengestellt:

jEnglischer und Urdu*Name Telugu-Name.

Acacia ferruginea . 1  _

„ stipulata . . —
j

„ Sundra . . . — Sundra . . .
Agathotes Chirayta Gentian . . . —
Argemone mexicana . Mexican poppy —
Bambusa arundinacea . Bamboo . . . . Bongo . . .
Bassia latifolia . Mhowa . . . . Ippa . . . .

I

Bixa Orellana . . . Arnotta . . . . Jalfra .- . .

Bombax malabaricum . Silk Cotton . . Borka
Borassus flabelliformis

'
Palmyra Palm . . Tard . . . .

Boswellia thurifera — Undoo

Buchanania latifolia . Cheronjee . . . Moorlee . .

Butea frondosa . Pullas . . . . Modoogoo .
» superba . . . V --- —

Calamus Rotang C ane....................... Bettum . . .

Calosanthes indica . — Doondilum . .

Careya arborea — Budee Dhurmee

Bemerkungen.

Im ganzen Gebiet.

Bei angebautem Boden gemein.

Gemein, zu vielen hauslichen Zwecken verwendet.
Im ganzen Gebiet gemein. Einer der niitzlichsten. Baume, 

dessen Bliithen gerdstet gegen das Ende des Jahres 
einen Hauptnahrungsartikel der wilden Stamme ab
geben und aus dessen Samen ein Brenndl gepresst wird.

Haufig in Soonkum und bei Jugdulpoor, als Farbestoff 
gebraucht.

In alien Theilen des Gebiets.
Haufig in Bhopalputum, Soonkum und Beejee. Der ge- 

gohrene Saft dieser Palme wird getrunken, die Niisse 
gegessen, die Blatter zum Dachdecken benutzt, doch 
nicht oft, weil Gras in Fiille vorhand^n ist.

In den westlicheren Theilen haufig. Das Gummi dieses 
Baumes wird al» Weihrauch benutzt.

Gemein. Die Friichte dieses Baumes werden gegessen, 
die Kerne enthalten viel 01.

In alien Theilen des Gebiets. Der Pullas-Baum liefert 
Gummi-Kino und auf ihm bildet sich Gummilack.

In den Thiilern der Baila Deela-Berge, wird aber nicht 
gebraucht.

Gemein. Die wilderen Volksstamme essen die grosse 
sabelfdrmige Bohne des Baumes.

Gemein. Die Einde des Baumes wird in Streifen ab- 
geschalt, geschlagen und als Lunte fiir die Flinten 
verwendet.
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' t 1 -II ■ !■■■■_
Englisclier und Urdu-Name. Telugu-Narae.

Caryota urens . . . ■ — Mardee . .

Chloroxylon Swietenia ’ Satin wood —

Cochlospermium Gossy- — Gongoo . .
p i u m .......................

Colocasia autiquorum . : — Chama Guddah

Conocarpus latifolius . Dhbwra . . . . Sireman

Croton Tiglium . . . Croton . . . . Nagapullum
Curcuma angustifolia . Tekorpindee

„ *■ longa . . . Huldee . . . . Pussoopoo .
Dalbergia latifolia . Blackwood . Sofara . .’

Diospyros gummifera . Wild Mangose Tree Teerka .
„ melanoxylon Ebony . . . . Toonkoe

Embilica officinalis Awla . . . . Ooserikee .
Feronia elephantum . Wood Apple . . Yelgoo . .
Ficus indica Banyan Tree . . Murree . .

„ religiosa . . . Peepul . . . . Ragee . .
„ racemosa . . . Gooler . . . . Merdee . .
„ tsiela . . . . %y Joree . .

Gardenia lucida . . — Kurung . .

Gossypium indicum Cotton . . . . Puttee . .

Hardriekea binata .• . Uryan . . . . Narezappa .
Hemidesmus indicus . — Soogund Paloo
Janipha Manihot Tapioca . . . .
Pandanus odoratissimus Keora . . . . . —
Pentaptera Arjuna . . Khown . . . . Yerra Mudee
Peterocarpus marsupium Beeja Sal . Pedigis . . .

Phoenix farinifera . . — —

„ sylvestris . . Wild Date . . . Kujooroo . .
Semecarpus Anacardium Marking Nut . . Nulla Jeedee .

Shorea robusta .
1

Sal Surae . . . Googool . . .

Bemerkungen.

Strychnos nux vomica Koochela 
potalorum ~

Tectona grandis 
Terminalia Chebula

Teak .

tomentera .

Vishumooshtee 
Cheela . . .

Tegoo
Karka . . .

Nulla Mudee .

alsSelten. Die Mardee-Palme liefert mehr Palmwein 
Phoenix sylvestris oder Borassus flabelliformis.

Selten und nie in grossen Exemplaren.
Gemein. Das trockne gespaltene Holz wird als Faekeln 

gebraucht.
Haufig in Soonkum und den dstliehen Theilen des Landes. 

Wird in Teichen gezogen und viel gegessen.
In den westlichen und mittleren Theilen des Landes 

haufig. Die Achsen der Karren werden vorzugsweise 
von diesem Holz gemacht.

Nicht haufig.
tiberall im Gebiet. Das Satzmehl aus der knolligen 

Wurzel dieser Pflanze wird von den hdheren Hasten 
an gewissen Fastentagen gegessen.

In den dstliehen Theilen des Gebiets haufig.
Meist in den westliehen Taluks. Das Holz wird nicht 

viel gebraucht.
In dem mittleren Theile des Landes an den Flussufern.
tiberall haufig, nur gegen Nordosten seltener. Das Holz 

ist hart und gut, die Frucht lieben die Menschen 
eben so wie die Affen und Baren.

tiberall gemein.
Gemein.

Die Frucht wird eingemacht.

Bei Ddrfern, selten in den Waldern.

Gemein. Es giebt mehrere Arten Gardenia, diese liefert 
das Dika-Malee-Gummi und ein Brenndl.

Selten. Etwas Baumwolle wachst bei Ddrfern im Beejee- 
und Soonkum-Taluk und an anderen zerstreuten Stel- 
len, sie wird aber nicht kultivirt.

tiberall gemein. Sehr niitzliches Bauholz.
Im Allgemeinen mehr in den westliehen Taluks..
Soli in Yeejapoor vorkommen.

Gemein, meist an Flussufern. Das Holz ist werthvoll.
In den westliehen und siidwestlichen Theilen des Gebiets 

haufig.
Auf hohen Hiigeln haufig. Die zarten Spitzen der Sprossen 

werden gegessen und schmecken ahnlich wie Kastanien.
Selten.
Haufig in Bhopalputum, Yeejapoor, Kootroo, Beejee, 

Soonkum, Chintulnar. Die Eingebornen essen ' die 
fleischige Umhiillung des Samens.

Sehr gemein in den ndrdlichen und dstliehen Theilen des 
Gebiets, dstlich von einer Linie, welche von Basroor 
siidlich fiber Duntewara naeh Koowakohda und von da 
dstlich nach der Grenze des Salmeegurh gezogen wird. 
Ein ausserst niitzliches Bauholz.

Westlich vom Baila Deela haufig.
tiberall gemein. Die Nfisse des Baumes werden gebraucht, 

um in der Kegenzeit schlammiges Wasser zu klaren.

Liefert Gallapfel und mit den zarteren Blattern werden 
die Thussa-Seidenwfirmer gefuttert.

In den westliehen Theilen des Gebiets haufig, wo er 
sehr gross wird.

32 *
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Das werthvollste unter diesen vegetabilisehen Produkten 
ist das Tek-Holz, das in seeks grossen Waldbestiinden vor- 
kommt: 1) in der Nahe des Talpeir, hauptsachlich innerbalb 
des Kotapilly-Taluk; 2) in Beejee, vorzugsweise langs der 
Siidgrenze dieses Taluk; 3) in Soonkum fast dutch das 
ganze Taluk; 4) im siidlichen Theil von Chintulnar; 5) in 
Bhopalputum, hauptsachlich auf dem Hdhenzug ndrdlich 
von den Dorfern Bhopalputum und Maddair; 6) dstlich von 
der Baila Deela-Kette, etwa 15 Engl. Meilen siidlich von 
Duntewara. Von diesen Tek-W aldern sind indess der 
erste und zweite schon fast ruinirt dutch die rucksichts- 
lose Weise, wie sie in den letzten 30 oder 40 Jahren von 
den Holzhandlern, die in den grdsseren Dorfern an beiden 
Ufern des Godavery vom Cherla-Taluk abwarts bis Raka- 
pully wohnen und dutch deren Hande alles naeh der 
Kiiste kommende Tekholz geht, ausgebeutet und namentlich 
des j ungen Rachwuchses beraubt worden sind. Die Walder 
in Soonkum und dstlich vom Baila Deela sind dagegen 
noch unberiihrt. Im Ganzen wurden 1861 aus Kotapilly 
13.939, aus Beejee 5629, aus Bhopalputum 4682 Tekstamme 
exportirt, und rechnet man dazu, was den Sevree-Fluss 
hinabgegangen und was fiir die Bauten am oberen Goda
very an die Distrikts - Ingenieure abgeliefert worden ist, 
so kann man den Gesammt - Export jenes Jahres auf
30.000 Stamme veranschlagen.

Ral oder Dhoop, das aus der Shorea robusta gewonnene 
Harz, wird in grossen Quantitaten naeh der Kiiste gebracht 
und dort zu Dammara fabricirt, auch wird es als Weih- 
rauch in den einheimischen Tempeln benutzt. Kamela, in 
Bustar „Shendree” , von den Telingas „Koonkooma” ge- 
nannt, ist ein rothes Pulver, welches auf den Beeren der 
Rottlera tinctoria aufliegt, im Marz gesammelt und als 
Parbestoff in den Handel gebracht wird; man findet es 
vorzugsweise in den Taluks Yeejapoor, Chintulnar und 
Soonkum. Gummilack kommt hauptsachlich in Bhopal
putum und Kootroo vor, weniger in Veejapoor, auch ist er 
haufig in Soonkum, Beejee, Shana und den zwischen Bustar 
und Jeypoor streitigen Gurhs von Amerkote und Raigurh 
im Rordosten. Von den norddstlichen Distrikten geht er 
naeh Ganjam und der Kiiste, von den westlichen auf die 
Markte von Chanda und Hyderabad. Die Gallapfel der 
Terminalia Chebula, die namentlich in den siidlichen Ta
luks, an den Ufern des Sevree, am besten sind, gehen 
naeh den Markten in Rajahmundry und Coconada.

J^ulturpjlanzen. — Reis ist das hauptsaehlichste Rah- 
rungsmittel in Bustar und ausserordentlich billig, besonders 
in Jugdulpoor und in Soonkum, wahrend er in den unkulti- 
virteren Gegenden des Westens hdher im Preise steht; 
Niz gehen betrachtliche Quantitaten naeh dem

^t. Weizen wird nur in geringer Menge an den

dstlichen und norddstlichen Grenzen gebaut. Zuckerrohr 
zieht man dagegen um Jugdulpoor in ausgedehntem Maasse 
und Rohzucker (Goor oder Jaggree) wird naeh dem Nizam- 
Gebiet ausgefuhrt. Kultivirte Friichte sind nehr selten, 
doch kann man Orangen geringer Qualitat' in Soonkum 
haben und eine bessere Sorte wird zu Duntewara gezogen. 
Mangos findet man haufig im dstlichen und mittleren Theil 
des Landes, geringe Bananen hie und da. Auch werden 
Moong und Gram (Bohnen), Castor-01, Gelbwurz (Curcuma 
longa), Tabak und einiges Andere gewonnen, aber im All- 
gemeinen ziehen die Leute selten mehr, als was sie zum 
eigenen Bedarf und zur Bezahlung der Steuern gebrauchen. 
Der Baumwollenbau ist bis jetzt ausserst unbedeutend.

Nutzthiere. ■— tJber die Fauna des Landes erfahrdh wir 
aus Glasfurd’s Schrift Nichts. Die Eingebornen ziehen nur 
von zwei wild vorkommenden Thieren Rutzen, von den 
Bienen und den Seidenwiirmern. Die Gond sind ausser
ordentlich geschickt im Sammeln des Honigs und Wachses 
und das letztere bildet eben so wie die«Cocons der Thussa- 
Seidenwiirmer, welche in Bhopalputum und einigen Theilen 
von Veejapoor gezogen werden, einen Ausfuhr-Artikel. Das 
wichtigste Hausthier ist das Rind und in Bhopalputum, 
Poteekul, Veejapoor und Kootroo findet man es in Menge 
und in guter, wenn auch kleiner Race; es wird alljahrlich 
eine grosse Zahl Rinder naeh der Kiiste verkauft. In den 
dstlichen Theilen des Landes ist dagegen die Rinderzucht 
sehr elend, in Folge dessen Milch und Butter theuer und 
an vielen Orten gar nicht zu haben. Lastochsen sind un- 
bekannt, mit Ausnahme derjenigen, welche die Brinjaras 
auf ihren Handelsziigen durch das Land mit sich fiihren; 
alle Lasten werden in Karren oder von Kulis an Stangen 
transportirt. Pferde sind ausserst selten, man findet sie 
nur in Jugdulpoor und im Besitz der Zemindars. Esel 
werden gar nicht gehalten. :

Administmtive Eintheilmg. — Bustar zerfallt naeh dpr 
Art der Besteuerung in zwei verschiedene .Theile, das 
Zemindary und das Khalsa; das erstere umfasst beinahe 
alles Land im Siiden des Indrawutty und einen kleinen 
Strich im Rorden desselben, wahrend fast das ganze nord- 
lich von dem Flusse gelegene Gebiet Khalsa ist. Das Zemin
dary ist wieder in 10 Bezirke oder Taluks getheilt, die wir 
hier mit Angabe des Areals und der Ddrferzahl auffiihren.

Bhopalputum . 705 Engl. QMln. 150 Dorfer,
Veejapoor . 1170 250
Poteekul . . 375 30
Lingagiree 50 10 fi
Kotapilly . 408 60 „ ''
Beejee . 855 100
Soonkum . . 408 >> >> 90
Chintulnar . 486 If 100 >>
Kootroo . . . 1072 a 150
Purlakota 50 n
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Bhopalputum hat eine Bevdlkerung von 12 bis 15 See- 
len auf 1 Engl. Q,uadrat-Meile, 50 Prozent Marias, 20 Pro- 
zent Telingas, 10 Prozent Mohammedaner, 10 Prozent 
Gond und einige Koeewars und niedrige Kasten. Die 
Sprachen sind' Telugu und Maria. Einige Dorfer, wie Bho
palputum, Maddair u. s. w., haben fiir dieses wilde Land 
ein ziemlich bliihendes Aussehen; Maddair z. B. hesteht 
aus ungefahr 200 Hiiusern mit 15 Kaufladen, es treibt ei- 
nigen Handel mit den grbsseren Dbrfern am Godavery und 
kann als eine Art Entrepot fiir den Handel mit Eeis, 
Gummilack, Wachs, Tankeer und den anderen Produkten 
dieses halb civilisirten Distrikts angesehen werden. Das 
Dorf Bhopalputum, der Sitz des Zemindar, ist kleiner 
und hat niehts besonders Bemerkenswerthes ausser einem 
schonen Bassin, welches Reisfelder und Garten in weitem 
IJmfang mit reichlichem Wasser versorgt. In den nord- 
licheren Theilen ist der Bezirk wenig angebaut, aber im 
Thai des Chintawag und naeh den Ufern des Indrawutty 
hin werden viel Reis und Zuckerrohr gezogen. Rinder 
von guter Race finden iiberall nahrhafte Weide in Eiille 
und die Heerden bilden den Hauptreichthum vieler Be- 
wohner. Butter ist billig und wird in Menge exportirt. 
Das Tekholz der Walder ndrdlich von Bhopalputum und 
Maddair kann einen grossen Theil des Jahres hindureh 
auf dem Chintawag und Indrawutty hinabgeflosst werden.

Veejapoor, bstlich von Bhopalputum, hat eine gleiehe 
Volksdichtigkeit wie dieses. Die Dorfer sind klein, nur 
die freundlich gelegene Residenz Veejapoor zahlt etwa 
200 Hauser mit einigen Kaufladen. Handler von Chin- 
noor und Madhapoor im Kizam-Staat kommen haufig bis 
hierher. Der Taluk ist ein hiigeliges, diirftiges Land. 
Gesprochen wird Telugu und Maria, die Bevdlkerung be- 
steht vorwiegend aus Telingas und Marias.

Poteehul ist seit undenkliehen Zeiten von feindlichen 
Einfallen der Nachbarn heimgesucht worden, die Bewohner 
leben daher in grosser Armuth und haben wenig Feldbau. 
Sie sind grossentheils Koeewars und Hirten mit wenigen 
Telingas und anderen Kasten. Die Sprache im ganzen 
Taluk ist Telugu. Das Dorf Poteekul hat eine hiibsche 
Lage am rechten Ufer des Talpeir, besteht aber nur aus 
20 Hiitten von rohester Bauart.

Lingagiree, ein kleiner Taluk, hat eine Bevdlkerung 
von Telingas und Marias, nur wenig Bewohner aus anderen 
Kasten. Gesprochen wird Telugu und Maria.

Kotapilly, bisweilen Kotapilly Pameir genannt, hat einen 
unfruchtbaren Boden und seine Bewohner leben im elen- 
desten Zustande trotz des lebhaften Tek-Handels. Wie in 
Veejapoor und Poteekul ist auch- hier das Hauptprodukt 
Reis. Auf dem Gipfel einer der Sandsteinketten, welche 
hier mit 2000 Fuss hohen, steilen Hiigeln endet, stehen

die Ruinen einer Befestigung, iiber die aber keine Tradition 
Auskunft giebt. Das Dorf Kotapilly ist zerstdrt, Pameir 
und Teklet, die hauptsachlichsten Ddrfer des Taluk, ent- 
halten je etwa 50 Hauser. Die Bewohner sind Koeewars 
Oder Gond nebst einigen Telingas, die Sprache ist durchweg 
Telugu.

Beejee ist durch vieljahrige Missregierung stark ent- 
volkert, eine Menge Dorfer sind verlassen, die bewohnten 
liegen 12 bis 15 Engl. Meilen aus einander und befinden 
sieh im Zustand grosster Armuth, obwohl der Holzhandel 
viel Gelegenheit zur Arbeit bietet. Der Ort Beejee selbst 
war 1862 verlassen, er ist ein armer Weiler, ndrdlich von 
einer kleinen Hiigelkette gelegen und mit zwei kleinen 
Teichen versehen, aus denen etwas Reisland bewiissert 
wird. Der Boden ist fruchtbar, langs der Siidgrenze des 
Taluk mit Tek-Waldungen bedeckt, in den mittleren und 
ndrdlichen Theilen aber sind die wellenfdrmigen, mit hohem 
Grase bekleideten Ebenen mit kleineren und geringeren 
Baumen bestanden. Die Bevdlkerung besteht aus Koeewars 
und wenigen Telingas und anderen Kasten, gesprochen 
wird durchweg Telugu.

Soonkum hat eine dichtere Bevdlkerung als die meisten 
anderen Zemindaries, sie mag 18 bis 20 Seelen auf 1 Engl. 
Quadrat-Meile betragen. Die bevdlkertsten Ddrfer liegen 
am Ufer des hier 750 bis 900 Fuss breiten Sevree. Das 
eigentliche Dorf Soonkum zahlt etwa 70, Rungasagor oder 
Neu-Soonkum 50 Hiitten, die meist von Verwandten und 
Dienern des Zemindar bewohnt sind; zwischen beiden 
befindet sich ein sehdner Teieh dicht am Fluss, bedeckt 
mit weissem Lotus, dessen Wurzeln von den armeren Leu- 
ten gegessen werden. Auf dem fruchtbaren Boden werden 
Reis, Moong, Oodit und Tabak gebaut; Gummilack, Wachs, 
Horn, Gallapfel und Ral werden flussabwarts nach dem 
Godavery exportirt; im Taluk selbst sind Orangen, Citro- 
nen, Bananen und Guavas zu haben, was in keinem der 
anderen Taluks der Fall ist. Der Mhowa-Baum ist iiber 
den ganzen Bezirk verbreitet und liefert sammtlichen Be- 
wohnern Branntwein, Kahrung und Brenniil. Viele Rinder 
werden alljahrlich nach Rajahmundry und Ellore ausgefiihrt, 
auch ist Soonkum reicher an grossen Tek-Baumen als die 
anderen Taluks von Bustar, da der Sevree nur im Oktober 
und November einigefmaassfen zum Flossen zu gebrauchen 
ist und Soonkum ziemlich weit vom Godavery abliegt. Die 
Bewohner sind meist Gond oder Marias, namlich^u etwa 
90 Prozent, 2 Prozent sind Gollars oder Kuhhirten, 2 Pro
zent Radjputen, 2 Prozent Telingas, .2 Prozent Hulahis,
1 Prozent Mohammedaner und 1 Prozent niedrige Kasten. 
Bfetritt man den Taluk von Siiden her, wo Telugu die 
einzige Sprache ist, so weicht dieses dem Hulahi, einer 
Mischung des Chutteesgurh - Dialekts mit vielen Telugu-
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und Murathi-Wortern. In der Nahe des Sevree sind die 
Bewohner etwas civilisirt und anstandig gekleidet, im In- 
neren aber und ' gegen die Nordwestgrenze b in , wo das 
Land wild und hiigelig ist, sind die Marias eine hdchst 
uneivilisirte Race.

CMntulnar ist fast durchweg Reisland, nur im Osten 
und’ ISTordosten, an den Baila Deelas leben einige Dbrfer 
vom Anbau von Kosra, Mandia und anderen geringen 
Getreide-Arten. Der Mhowa-Baum findet sich im ganzen 
Taluk baufig. Die grdssten Ortscbaften sind Cbintulnar 
und Jiggergonda; letzteres ist Sitz des Zemindar und zablt 
100 Hauser. Die Bewobner sind vorwiegend Marias, nur 
etwa 20 Prozent sind Telingas, Radjputen, Mobammedaner 
und niedere Kasten.

Kootroo wird zum grdssten Tbeil von Wald bedeckt, und 
obwobl es guten Boden bat, so ist das Yerbaltniss des kulti- 
virten zum uukultivirten Boden bier wobl geringer als in 
irgend einem anderen Tbeil von Bustar, mit Ausnabme der 
ndrdlieberen LandscbaftUbujmard, von welcber ein am Nord- 
ufer des Indrawutty gelegener Tbeil innerbalb der Grenzen 
des Taluk fallt. Die sehr diinne Bevdlkerung bestebt meist 
aus Marias, daneben finden sich nur wenige Telingas, 
Mobammedaner und andere K asten; Maria ist daher aueh 
die Sprache der meisten Bewobner, wahrend das Telugu 
in den siidlichen Tbeilen gesprochen wird. Die haupt- 
sachlichsten Produkte sind Reis, Moong, Oodit und Kosra, 
eine betrachtliche Einnahmequelle bildet dagegen die Aus- 
beute der Walder. Honig, Wacbs, Gummilaek und Towkeer 
(Satzmehl der Curcuma angustifolia) werden in einiger 
Menge nach den grosseren Orten am Godavery ausgefuhrt. 
Handler von Cbinnoor, Madhopoor und Maddair kommen 
nach Kootroo und gehen bisweilen dstlich bis Bhyrumgurh, 
aber niemals dariiber hinaus; sie • bringen Kleiderstoffe, 
Opium, Perlen und Tabak und nehmen Reis, Wacbs, 
Gummilaek u. s. w. mit. Residenz des Zemindar ist Neu- 
Kootroo, nachdem das am Indrawutty gelegene Alt-Kootroo 
vor einigen Jahren durch Ubersebwemmung zerstdrt worden 
ist. Das jetzige Kootroo zablt etwa 50 Hiitten und liegt 
am bstlichen Puss einer Reibe von Granit-Hiigeln, die 
sich von Korden nach Siiden erstreckt. Ein Bassin, aus 
dem ein Paar hundert Acker Reisland bewassert werden, 
beflndet sicH westlich von dem Dorf und auf einem Hiigel 
dariiber stand ein jetzt verfallenes kleines'Fort. Bedeu- 
tendere Dbrfer sind ausserdem Bhyrumgurh, Godema und 
Toeenar.

Purlahota soli Ahnlichkeit mit dem Taluk Kootroo 
haben, doch weiss Glasfurd Nichts dariiber zu berichten,
da er seine Reisen nicht so weit gegen Nordwesten aus- 
uehnen konnte.

Dnterabtheilungen des Khalsa fiihrt Glasfurd nach

einer Liste auf, die ihm von dem Dewan des Rajah von 
Bustar gegeben wurde, die er aber fiir .nicht sehr zuver- 
liissig halt. Es waren danach folgende 43; die Pergunnahs 
Agarwarra, Kutchora, Amora, Rykara, Amabaul, Guddea, 
Soanabal, Barragaum, Paunchgaum, Khalpattee, Madeeyan, 
Kaserpaul, Kuggr}- Paunchgaum, Gungooloor, Paulkee Bijlee, 
Jugdulpoor, Charparaca Teaka, und die Gurbs Donegurh) 
Narrainpoor, Purtapoor, Kolargurh, Amabada, Autagurh, 
Makdeagurh, Bomeneagurh, Yerpoodgurh, Kurreekote, Chee- 
nargurh, Mathota, Chitterkote, Teerutgurh, Maudyad, Kyka- 
gurb, Koowakonda, Murdapaul, Shaumpoor, Hamrowuttee, 
Donegergaum, Barsoorgurh, Duntewara, Kuttacowlan, Purtap- 
giree, Jeyetgirree. Ausserdem gehbren zu Bustar die gegen- 
wartig im Besitz des Rajah von Jeypioor befindlichen 
5 Gurbs Kotepard, Choonchoonda, Amerkote, Raigurh und 
Paragurh, so wie das seit 1831 zum Raepoor-Distrikt ga
zogene Shanah-Taluk, das aus 3 Gurbs bestebt.

Pie Hawptdadt des Landes und Residenz des Rajah ist 
Jugdulpoor Oder Keu-Bustar, welches vor 200 Jahren am 
siidliehen Dfer des Indrawutty, da wo der Fluss eine tiefe, 
300 Fuss breite Strecke bat, erbaut worden ist. Die Stadt 
zablt 400 bis 500 Hiitten der gewbhnlichsten Art und ist 
von einer aus Erde und Ziegeln erbauten, 20 bis 30 Fuss 
hohen Mauer umgeben, die ein unregelmassiges Viereek 
bildet, aber an vielen Stellen verfallen ist. Dm drei Seiten 
der Stadt lauft ein Graben, wahrend an der Nordseite der 
Fluss mit seinem hohen und steilen Ufer geniigenden 
Sebutz bietet. Die drei Hauptthore gehen nach Siidost 
und West. Die Hauser sind zum grbssten Theil aus Erde 
gebaut und die ganze Stadt ist unregelmassig und tragt 
Zeichen der Vernachliissigung und Armuth, selbst des 
Rajahs Residenz bestebt aus strohgedeckten Hiitten und 
unterscheidet sich von den iibrigen Wohnungen nur durch 
die Grosse. Westlich von der Stadt liegt ein schiiner, 
etwa 1000 Acker grosser Teich, iiber dessen Damm der 
Weg nach dem H  Engl. Meilen entfernten kleinen Dorf 
Kaleepoor fiihrt.

Wohnungen. — So gross wie Jugdulpoor ist kein an- 
deres Dorf in Bustar, nur wenige enthalten 200, die meisten 
unter 50 Hauser und in den wilderen Gegenden trifft man 
oft zwei Hiitten im Dschungel, die ebenfalls mit der Be- 
zeichnung „Dorf” geehrt werden. In  alien Orten stehen die 
Hiitten getrennt, entweder einzeln oder in Gruppen zu 3 
und 4, um die Feuersgefahr zu vermindern und naher an 
dem Feld zu sein. Alle Hiitten der wilderen Kasten 
haben zwei Thiiren, eine vorn und eine hinten; in manchen 
Gegenden sind sie ausserordentlieh rein und nett, in an
deren eben so unsauber. Die innere Einrichtung ist meist 
einfach, gewbhnlich theilt eine Scheidewand das Haus in 
zwei Raume, von denen der iiussere den Kochplatz, das
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Wasser, bisweilen das Korn und an den geschwarzten 
Wanden Bogen und Pfeile enthalt, wahrend der innere bei 
den armeren Leuten zugleich als Kornspeicher und Schlaf- 
gemaeh dient. Das Lager besteht immer aus gespaltenen 
Bambus-Staben, ist 6 bis 8 Fuss lang, 4 Fuss breit und 
steht etwa 4 Fuss vom Boden ab, denn selbst die Armsten 
sehlafen nie auf dem blossen Erdboden.

Rwinen. — Die Eajahs aus der jetzigen Dynastie haben 
weder Tempel noch sonstige monumentale Gebaude er- 
richtet, aber anders war es zur Zeit ihrer Vorgiinger, der 
Nagbunse - Kajahs von Barsoor und Bhyrumgurh. Fast 
500 Jahre sind vergangen, seit ihre Macht gebrochen ward, 
und ihr Name ist fast vergessen, aber Niemand kann die 
Tempelruinen von Barsoor sehen, ohne den Unterschied 
zwischen der damaligen und jetzigen Herrschaft zu er- 
kennen. Die Kuinen des alten Barsoor, welches ehemals 
die Hauptstadt gewesen sein soil, befinden sich dicht an 
der nbrdlichen Seite des jetzigen gleichnamigen Dorfes, • 
iiberwachsen von dichtem Bambus - Gebiisch. Fine hohe 
Ziegelmauer, deren Triimmer sich jetzt schwer verfolgen 
lassen, scheint einen Platz von etwa 1 Engl. Quadrat-Meile 
eingeschlossen zu haben; ob innerhalb dieses Platzes die 
Stadt gestanden hat, lasst sich nicht sagen, aber man sieht 
dort die Ruinen von vier oder fiinf Tempeln. Sie liegen 
in geringer Entfernung von einander und erwecken durch 
die Gesteinsmassen, aus denen sie gebaut waren, wie durch 
die reiche und schbne Skulptur eine giinstige Vorstellung 
von dem Geschmack und dem Eeichthum der Herrseher, 
welche sie errichtet haben. Drei sind noch leidlich er- 
halten, ein dem Mahadeo, ein zweiter der Peddama ge- 
weihter und ein dritter, der unvollendet geblieben zu 
sein scheint. Der erste hat ein flaehes, von 32 Siiulen 
gestiitzteS Dach, unter welchem zwei verschiedene Schreine 
des Mahadeo sich befinden. Das ganze Gebaude besteht 
aus massiven Gneisblbcken, die in den benachbarten Hii- 
geln gebrochen worden und, wie es scheint, ohne Mbrtel 
auf einander gesetzt sind. Inneri und aussen sieht man 
einige sorgfaltig und elegant geschnittene Gotterbilder aus 
Steatit. Vor dem Tempel fand Glasfurd eine beschadigte 
Platte mit einer alten Sanskrit- und Telugu-Inschrift, von 
der er ein Facsimile beigegeben hat und nach welcher der 
Tempel ungefiihr 790 Jahre alt ist. Einer der merkwur- 
digsten Gegenstande unter diesen Ruinen ist eine riesige ' 
Darstellung des Gunputty, etwa 10 Fuss hoeh und ver- 
haltnissmassig stark.

Bei Barsoor ist auch ein grosses Wasserbecken noch 
in gutem Zustand und in einem Umkreis von 15 Engl. 
Meilen soil man die Triimmer von etwa 150 Wasserbecken 
zahlen. Zu Bhyrumgurh im Kootroo-Taluk finden sich die 
Ruinen von zwei Tempeln innerhalb- eines ummauerten

Platzes iihnlich wie in Barsoor. Auch bei Duntewara, 
dicht beim jetzigen Dorf, sind Reste von zwei Tempeln 
und einer Ziegelmauer zu sehen; dagegen sind die Ruinen 
von Mathota, einer der friiheren Hauptstadte der Bustar- 
Rajahs, kaum bemerkenswerth, da sie nur aus Uberresten 
von Erdmauern und Graben bestehen, eben so die bei 
Rajapoor, einige Meilen nbrdlich von Chitterkote, wo einer 
der friiheren Rajahs eine Residenz haute, die wegen der 
tJberschwemmungen bald wieder aufgegeben wurde. ' 

Beioohner. — Die Zahl der verschiedenen Stamme und 
Kasten, aus denen die Bevolkerung von Bustar zusammen- 
gesetzt ist, betragt nicht weniger als 25:

Brahminen, meist in und um Jugdulpoor koncentrirt 
und den Sekten der Canoagas, Jarwas und Ooreeahs oder 

j Oockuls angehorend. 
j Radjputen von verschiedenen Klassen.

Kayuth, meist Rechnungsftihrer und in geringer Zahl. 
i Dhakurs, die illegitime Nachkommenschaft der Brah

minen.
Telee.
Koombhar.
Gahira oder Kuhhirten.
Morars oder Gartner.
Kewut oder Fischer.
Hulba Oder Hulwa, fiber die ebeneren und kultivirteren 

Landstriche zerstreut, zahlreich in den nordlichen Distrikten, 
aber selten weit sfidlich vom Indrawutty. Sie leben 'von 
Ackerbau und sind nebst den Mooreas die besten Bauern. 
Dabei sehen sie besser aus, leben und kleiden sich besser 
als die meisten anderen Kasten.

Bhuttra, in den ostlichen Theilen des Landes gegen 
Kotepard, Paragurh und Raigurh, aber nicht zahlreich. Sie 
sind Ackerbauer.

Gudwa oder Gudba, selten in Bustar, aber an der Ost- 
grenze und in Jeypoor zahlreich. Sie sind theils Acker
bauer, theils vermiethen sie sich als Arbeiter und sind 
wie die meisten niederen Kasten -des Landes dem Trunk 
ergeben. Ihre Frauen zeichnen sich durch eine besondere 
Tracht aus. Wahrend der Oberkorper durch ein grosses, 
aus den Rindenfasern des Kuring - Baumes gewebtes und 
mit horizontalen Streifen von rother, gelber und blauer 
Farbe geziertes Stfick Zeug geschfitzt wird, tragen sie eine 
Schfirze aus 40 bis 50 getrennten, 18 bis 20 Zoll langen 
Stricken, iihnlich dem Rachad der Afrikaner. Dabei wird 
ein Kranz von den grossen weissen Same’n des Koosa- 
Grases um das Haar geschlungen und grosse Ohrringe aus 
drei Rollen gewohnlichen Messingdrahts, sicherlich 3 bis 
4 Zoll im Durchmesser, hangen vom oberen Rand der Ohr- 
muschel bis auf die Schulter herab, wogegen im Ohrliippchen 
ein Messingknopf befestigt ist; selten sieht man Nasenrino'e.
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Moorea, ia  den kuLtivirteren Ebenen um Jugdulpoor 
von Xagatoka bis zur Jeypoor-Grenze und von Seetapoor 
bis 30 Oder 40 Engl. Meilen ndrdlich vom Indrawutty. 
Sie sind thatig, kriiftig und gesehickte Ackerbauer, auch 
halten sie eine grosse Zahl Schweine. Ihre Hiitten sind 
meist rein und wohnlich.

Tugara und
Purja, zwei Kasten, die man in einem kleinen Land- 

strich von Seetapoor bis Soonkum antrifft. Sie leben von 
Ackerbau und Jagd, sind armes Volk und nieht so gut 
gekleidet als die Moorea, Bhuttra und Hulba. Sie essen 
selbst Schlangen und andere Reptilien. -

Soondee oder Branntweinverkaufer, eine zahlreiche, fiber 
das ganze Land zerstreute Kaste, welche bei den Neigungen 
des Volkes gute Gescliafte macht.

Ghassea, eine niedere Kaste, die als Pferdehiiter bei 
Jugdulpoor dienen, auch Kupfergeschirr verfertigen und 
ausbessern. Zum Theil leben sie auch von Ackerbau.

Naee oder Barbiere und
Dobee oder Wascher trifft man nur in den kultivirteren 

und bevdlkerteren Gegenden an, dagegen sind die
Mahara oder Pariahs,
Chumbar und
Kosta zahlreicher und iiberall zu finden.
Jhooria leben vorzugsw^eise in den nordwestlichen Ge

genden um Narayenpoor und Purtabpoor bis gegen Kakar. 
Sie bilden eine zahlreiche Klasse, leben von Ackerbau und 
Jagd, zum Theil auch von den Friichten des Waldes und 
gleichen in Aussehen und Sitten den Maria, mit dehen 
zusammen sie etwa '/a oder mehr der Bevblkerung von 
Bustar ausmachen.

Maria, die zahlreichste Kaste in Bustar, bewohnen die 
Taluks Chintulnar, Bhopalputum und Kootroo nebst dem 
grdsseren Theil von Veejapoor und erstrecken sich dstlich 
bis Kureekote, Nagatoka, Ambabher und Koowakonda. Im 
Westen des Gebiets werdpn sie Goteewar genannt. Sie 
bewohnen die dichtesten Dschungeln und sind scheue Leute, 
die alle Beriihrung mit Fremden vermeiden und beim ge- 
ringsten Alarm auf die Berge fliichten. Im Ausseren sind 
sie uncivilisirter als die Moorea, Bhuttra, Hulba, Purja 
und Tugara; etwa von derselben Grosse iibertrefFen sie 
jene bei weitem an Starke und Gewandtheit. In den 
wilderen und wenig besuchten Gegenden, wie in den Tha- 
lern des Baila Deela, gegen den Indrawutty und nach 
Kootroo hin, ist ihre Kleidung eine ausserst sparliche, auch 
sind sie grosse Feinde des Wassers. Das Haar schneiden 
sie bis auf den Schopf in der Mitte des Scheitels ab , die 
^ngeren Leute tragen Halsbander von rothen oder weissen 

e ren , alle haben Ohrringe, oft bis 15 in einem Ohre, 
un rmspangen von Messing, wahrend sie um die Lenden

einen Muschelgiirtel schlingen, der aber bisweilen durch 
eine Schiirze aus Stricken, wie sie die Gudwa-Frauen tra
gen, ersetzt wird. An dem Giirtel befestigt ist meist eine 
Tabaksdose aus einem kleinen Stuck Bambus und hinten 
im Giirtel steckt immer ein kleines eisernes Messer ohne 
Scheide. Selten tragen sie irgend eine Kopfbedeckung, 
bisweilen aber Sandalen der rohesten Art aus Biiffelfell. 
Ein Beil an der Schulter oder Bogen und Pfeile vervoll- 
standigen das Kostiim des Maria, wie man ihn in seiner 
heimathlichen Wildniss antrifft. Alle Maria sind gesehickte 
Bogenschiitzen, die Sehne ihres Bogens verfertigen sie aus 
einem diinnen Streifen der ausseren Einde des Bambus. 
Die Frauen haben als Kleidung ein 1 bis 2 Fuss breites 
Stiick Zeug um die Lenden geschlagen, sie tragen kleine 
messingene Ohrringe, grosse Perlenbiindel um den Hals, 
zuweilen auch einen eisernen Reif, an welchem kleine 
Messing- und Eisenringe angereiht ^sind, und sind an Ge- 
sicht, Armen und Beinen tattowirt, was sie sehr entstellt. 
Die Frauen scheinen noch weniger auf Reinliehkeit zu 
halten als die Manner. Die Maria nahren sich zumeist 
von geringen Getreide-Arten, wie Kosra (Panicum italieum), 
Mandia u. s. w., von den getrockneten Bliithen des Mhowa- 
Baumes und den Friichten des Waldes, da sie wenig Reis 
bauen, aber trotz der schlechten Kahrung tragen sie sehr 
schwere Lasten und stehen hierin keinem anderen Stamrae 
nach. Sie sind ein ruhiges, sehiichternes, gelehriges und, 
obgleich dem Trunk ergeben, nicht streitsiichtiges Volk, 
stets heiter und guten Muthes, lachend und scherzend. 
Eben so zeichnen sie sich durch "WahrLeitsliebe und Ehr- . 
lichkeit aus.

Maree, von demselben Stamm wie die Maria, aber noch 
armer und uncivilisirter als jene, da sie den wilden und 
schwer zuganglichen Landstrich Madian oder Fbujmard 
bewohnen. Diese Landschaft liegt zwischen Narayenpoor, s 
Barsoor, Purlakote, Kootroo und Aheree und jeder die- 
ser Distrikte schliesst- einen Theil derselben ein, aber 
selten kommt ein Fremder hinein, ausser dem Kotwar, 
welcher von Dorf zu Dorf die in Kosra (Panicum italieum) 
entrichtete Steuer einsammelt, und den Telees, welche 
grohes Tuch, Perlen und Salz nach IJbujmard bringen, um 
dagegen Kosra,'Castor-01 und Wachs einzutausehen. Glas- 
furd machte eine Rundreise durch den zum Taluk Kootroo 
gehorigen Theil von IJbujmard, indem er bei Kootroo den 
Indrawutty iiberschritt und dstlich iiber Parkela und Eed- 
wara nach Kolnar, dann ndrdlich nach dem hoch gelegenen, 
eine prachtvolle Aussieht auf das Indrawutty-Thai und 
den Baila Deela gewahrenden Lekwara ging und westlich 
fiber Gopwarro und Dewaloor zuriickkehrte. Er fand fast 
alle Ddrfer aus zwei im Abstand von etwa 75 Fuss ein- 
ander gegeniiber stehenden Hiittenreihen gebaut und in
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verschiedene mit .Thoren versehene Abtheilungen getrennt. 
Gras ist das Baumaterial, denn starkes hohes Gras bildet 
zusammengebunden und mit Erde iibertuneht die Wande. 
Die M&nner sind durchscbnittlich 5 Euss 4 Zoll hoch, 
gut gebaut mit muskulbsen Gliedern, ihre Haut ist meist 
hell kupferfarben, bei Einigen ganz weiss. Als einziges 
Kleidungsstiick tragen beide Geschlechter ein sehr schmales 
Stuck Zeug um die Lenden, bisweilen nur ein viereckiges 
Stiickchen als Schiirze an einem um die Taille gebundenen 
Striek^ das Haar wird in einen Knoten zusammengebunden 
und mit einem vierziihnigen Bambus-Kamme befestigt, das 
Gesicht ist tattowirt, Perlen und Ohrringe sieht man wenig. 
Gleich den Maria sind sie schiichtern, ruhig, wahrheits- 
liebend und ehrlich; ihr Ausseres lasst auf einen guten 
Gesundheitszustand und wenig Eieber schliessen. Der in 
Kootroo eingeschlossene Theil ihres Landes ist sehr hiige- 
lig, aber weit.er gegen Norden soli es wegsamer sein. Die 
Hiigelabhange haben fruchtbaren rothen Boden und zwischen 
ihnen fliessen zahlreiche Baehe mit schbnem hellen Wasser. 
Aiif diesen Abhangen bauen die Maree Kosra und auf den 
ebeneren Partien Ricinus und Tabak. Biiffel und Rinder 
besitzen sie nicht, auch kennen sie den Pflug nicht.

Die Gesammt- Bevolkerung von Bustar nach ihrer'Zabl 
zu schatzen ist schwierig, nimmt man aber eine Dichtig- 
keit von 12 bis 15 Seelen auf 1 Engl. Quadrat-Meile an, 
so wird man ungefahr das Richtige trelfen, und danach 
betriige die Bevolkerung 150.000 bis 200.000 Seelen. Viele 
Gegenden sind zwar ausserst diinn bevblkert, aber um Jug- 

,dulpoor und gegen Rorden und Osten giebt es viele Dorfer, 
obwohl meist in einiger Entfernung von den Wegen, da 
die Bewohner fiirchten, von Durchreisenden zum Last- 
tragen gepresst zu werden. Von der Gesammt-Bevblkerung 
kommen auf die Maria und Jhooria, die eine Unterabthei- 
lung der Gond-Familie bilden, 45 Prozent, auf die Hulba 
und Moorea 15 , auf die Bhuttra, Purja und Tugara 15, 
auf andere Kasten 25 Prozent. Die Hulba sind ein ho- 
herer Zweig der Gond-Familie, die Bhuttra und Moorea 
ein etwas niederer, wahrend die Tugara und Purja viel- 
leicht den niedrigsten von all den zahlreichen Zweigen 
dieser weit verbreiteten Race abgeben.

Sprachen.. — Fast jede Kaste hat ihren Dialekt, aber 
die meisten Dialekte haben unter einander grosse Ahnlich- 
keit. Man kapn sie in drei Hauptabtheilungen bringen: 
das Hulba, das Maria und das Telugu.

Das Hulba gleicht sehr dem Chuteesghiree-Dialekt, ist 
aber stark mit Muratha gemischt. Es ist die allgemein, 
gebrauohliche Sprache in Jugdulpoor, bei den Hulba und 
Moorea und wird gegen V est durch eine Linie begrenzt, 
welche vom Sevree bei Soonkum gerade nordlich nach 
Kureekote am Indrawutty und von da nordwestlich nach 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft VII.

Jarawoondy an der Nordwestgrenze des Landes verlauft, 
doch sind Hulba und mit ihnen die vielen Dialekte ihrer 
Sprache iiber ganz Bustar zerstreut.

Das Maria herrscht innerhalb der Linie, die von Soon
kum nach Kureekote, dann jenseit des Indrawutty durch 
Ubujmard nach Bhamragurh und der Miindung des Chin- 
tawag in den Indrawutty, endlich svidostlich nach dem 
Beejee-Taluk verlauft.

Das Telugu, welches sieh zum Theil iiber das Maria- 
Land erstreckt und. die Sprache der besseren, civilisirteren 
Klassen ist, hat eine sehr bestimmte Grenze, die von Chig- 
pilly dm Sevree liings der Baila Deela-Kette nach Xeelusnar 
am Indrawutty geht und diesem Fluss bis zu seiner Mun- 
dung in den Godavery folgt. Im Siiden, wo die Maria an 
den Sironcha-Distrikt grenzen und mehr in Beriihrung mit 
Telingas kommen, verstehen sie meist deren Sprache und 
haben viele Worter aus dem Telugu angenommen, wie 
auch die Hulba in den streitigen Gebieten zwischen Bustar 
und Jeypoor gethan haben ').

Religion. — Die Moorea, Bhuttra, Dhakur, Gudwa, 
Maria u. s. w. verehren alle Dunteshwaree oder, wie sie 
bisweilen genannt wird, Maolee und daneben Matha Devee, 
Bhungarama oder Dolla Devee, Gam Devee, Dongur Deo 
und Bheem. Dunteshwaree ist die Schutzgottin der Rajahs 
von Bustar und des ganzen Landes. Sie Wohnt in dem 
Tempel zu Duntewara, der iibrigens nur ein uninteressanter 
Schoppen ist, und wird dort bei den wichtigsten wie bei 
den geringsten Yeranlassungen um Rath gefragt; man legt 
Blumen auf den Kopf des Gotzenbildes, und je nachdem 
diese nach der rechten oder linken Seite fallen, wird die 
Antwort als giinstig oder ungiinstig betrachtet. Die meisten 
Durchreisenden opfern ihr eine Ziege, aber der schreck- 
liehe Gebrauch des Meriah-Opfers existirt in Bustar nicht 
mehr, wenn er liberhaupt jemals dort einheimisch war^). 
Tempel def Dunteshwaree oder Maolee finden sich iiberall 
in der Nahe von Jugdulpoor und Duntewara.

Eben so zahlreich, wenn nicht noch haufiger, sind die 
der Gottin Matha Devee geweihten Tempel, da sie als 
vermeintliche Ursache der Blattern sehr gefiirchtet wird. 
Bei atarkeren Epidemien werden ihr viele Ziegen und 
Huhner geopfert. Ihre Schwester Bhungarama oder Dhofta 
Devee wird verehrt, wenn die Cholera auftritt, sonst aber 
sehr vernachlassigt. Vor den Tempeln beider Gottinnen

■') Pur Sprachforscher bemerken wir,' dass Glasfnrd seinem Bericht 
Vokabularien ans dem Bhuttra oder Purja, Gudwa und Maria angehangt 
hat.

In Goorasoor, Bead, Chinita Kimidi ostlich von Kalahundy, wie 
in anderen Landschaften der Gond, standen die Mensehenopfer noch 
Tor 10 Jahren in hochater BlUthe, sind aber hauptsiichlich durch die 
Bemiihungen I. Campbell’s in den Jahren 1837 bis 1853 fast ganz aus- 
gerottet worden.
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; înd Sphaukeln augebracht, wahrend sie selbst durch roth 
bemalte Steine repriisentirt .werden.

Nur von den niederen Kasten werden ausserdem Bheem- 
fen Oder Bhindeo, Gam Devee und Dongur Devee verehrt, 
der erstere besonders bei Dtirrung, wo man den ihn vor- 
stellenden Holzpfahl mit Erde, Gelbwurz und 01 be- 
schmiert, um Regen zu erflehen.

Die Jhooria, Moorea und Maria haben ausser den bisher 
genannten noch einige Gdtter fiir sich, besonders in Narayen- 
poor, Dbujmard, Kootroo u. s. w. So die Jhooria den Unga 
Deo, die Maree in Ubujmard den Pen, beide als Holz- 
kldtze dargestellt, die mit dem Blute der geopferten Hiih- 
ner beschmiert und bei Krankheiten um Rath gefragt 
werden.

Gottemrtheile. — Bei solchen niederen religidsen Be- 
griffen und dem giinzlichen Mangel jeder Bildungsanstalt 
ist es nicht zu verwundern, dass das Volk dem krassesten 
Aberglauben und elender Knechtschaft verfallen bleibt. 
Eine grosse Rolle spielt der Glaube an Zauberei. Der Tod 
eines Hausthieres, das Fehlschlagen der Ernte, Schmerz 
und Krankheit, kurz Alles von den alltaglichsten tJbeln 
bis zu den bedeutendsten wird der Zauberkraft eines feind- 
lieh Gesinnten zugeschrieben und^ der Verdiichtige muss 
sich einem Gottesgericht unterwerfen. Zu dem Zweck 
wird ein Fischernetz um seinen Kopf geschlungen, um zu 
verhindern, dass er entkommt oder seine Wachter behext, 
und zuniichst eine vorlaufige Probe angestellt. Zwei Blatter 
der Ficus religiosa, von denen eins ihn, das andere seinen 
Anklager vorstellt, lasst man auf • seine ausgestreckten 
Hande fallen; fallt sein Blatt mit dem unteren Theil naeh 
oben, so ist er mdglicher Weise unschuldig und hat die 
dffentliche Meinung fiir sich. Am folgenden Tag schreitet 
man' zu der entscheidenden Probe. Er wird in einen Sack 
genaht und in Gegenwart der Hauptlinge des Dorfes, seiner 
Anklager und seiner Freunde auf den Boden eines halb- 
mannstiefen Gewassers gelegt. Kann der Ungluckliche 
nicht in die Hohe kommen, so dass er den Kopf iiber 
das Wasser bringt, so wird er nach kurzer Pause fiir un
schuldig erklart und raseh -herausgezogen, richtet er sich 
aber in seiner Todesangst auf, so wird das Sehuldig aus- 
gesprochen und die Strafe fiir Zauberei in Ausfiihrung 
gebracht. Man priigelt ihn, schneidet das Haar ab, schlagt 
ihm die Vorderzahne mit einem Stein ein, damit er seine 
Zauberformeln nicht murmeln kann, bewirft ihn mit allem 
mdglichcm’̂ Unrath, stopft ihm, wenn er von guter Kaste 
ist, Schweineflpisch in den Mund und jagt ihn endlich 
aus dem Lande, rnit dem Fluche und den Verwiinschungen 
seiner erleuchteten I^ndsleute beladen. Das Geschlecht 
b ed i^ t bei diesen Vorgiingen keinen Unterschied. ‘

■' Die Ceremonien bei der Geburt eines

'.Kindes weichen von den bei den Hindus ailg'emein iiblichen 
nicht wesentlich ab. Mutter und Kind wohnen in einer 
kleinen Hiitte getrennt von dem Wohnhaus und werden 
von den iibrigen Familiengliedern bedient. Kach Verlauf 
von 30 Tagen giebt der Vater Freunden und Bekannten 
ein Fest, seinen Mitteln angemessen. Mutter und Kind 
kommen zum Vorsehein und nehmen die Gliickwiinsehe 
der Gesellschaft entgegen. An diesem Tage wird das Kopf- 
haar des Kindes abrasirt.

Sehr friihe Hochzeiten sind bei den Maria, !^oorea, 
Bhuttra, Purja, Tugara und Gudwa nicht gebrauchlich, 
bei den meisten wilden Stammen des Landes treten die 
Madchen mit 16 bis 17, die, jungen Manner mit 19 bis 
24 Jahren in die Ehe. Haben die Eltern beschlossen, 
ihren Sohn zu verheirathen, so geht der Vater mit einigen 
Freunden des Morgens nach dem Dorf, wo er eine an- 
gemessene Partie abzuschliessen hofft, beobachtet aber dabei 
sorgfaltig alle Anzeichen. Wenn z. B. ein gewisser kleiner 
Vogel zirpt, sobald er seinen Weg antritt, so gilt das fiir 
ein Bchlechtes Omen und der Gang ,.wird aufgegeben, -da 
es zum Ungliick ausschlagen wiirde, wenn der Sohn irgend 
ein Madchen aus dem betreifenden Dorfe zur Frau nahme. 
Lassen sich keine iiblen Anzeichen sehen oder hdren, so 
geht der Vater in das Dorf und schlagt den Eltern des 
Madehens die Partie vor. Die versammelten Freunde be- 
rathen und trinken MhowaFranntwein oder Lunda. Dieser 
erste Besuch' wird Deknee,-d. h. Besichtigung oder Auf- 
suchung, genannt. Sind beide Theile einig, so findet 
14 Tage spater ein zweiter Besuch bei den Eltern des, 
Madehens Statt, der Munganee, d. h. Befragung, Antrag, 
genannt wird und bei dem noch mehr Lunda vertilgt wird. 
Abermals einige Wochen spater ist im Hause "des jungen 
Mannes das Pait Bhat oder Verlobungsessen, nach welchem 
die Braut einige Tage beim Brautigam wohnt. Nach Ab- 
lauf dieser Tage schiekt der Brautigam ein Geschenk *n 
seine Schwiegereltern, das bei den Bhuttra, Purja und 
Tugara aus 5 Kundis Reis, 2 Rupien in Kauris und einem 
Stiick Zeug, bei don Maria aus 12 Tdpfen Lunda, 2 Stiiek 
Zeug und einem Schwein besteht. Darauf werden Festlich- 
keiten in beiden elterlichen Hausern veraiistaltet,' bei wei
chen der Lunda wie&er ein’e grosse Rolle spielt und der 
Brautigam mit Gelbwurzel gesalbt w ird, bis. endlich am 
folgenden Tag die Braut von alien ihreh Freundinnen nach 
der kiinftigen Wohnung gebracht und dort gelassen wird. 
Alle Ehen werden im Februar gescMossen. Treten die 
Eltern der Braut nach dem Pait Bhat von der Partie zu- 
riiefc, so miissen sie bei den Maria-als Schadenersatz eine 
junge Dame von gleichen Reizen dem ungliickliehen Bur- 
schen versehaffen.

Die Todten werden bei den Dhakur, Hulba i^ d  Bhuttra
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stets ohne Ceremonie verbrannt, bei anderen Kasten 
verbrennen nur Wohlhabende ihre Todten, die Armeren 
begraben sie, wahreud bei den Maria Frauen und Kinder 
begraben, Manner aber verbrannt -n'erden. Stirbt ein Maria, 
so ist sein KefFe verpflichtet, die iiblichen Gebrauche vor- 
zunehmen. Trommelsehiag versammelt alle Maria innerhalb 
Hbrweite zu dem Leichenfest, es wird eine geschlach- 
te t , Musik gemacht und Lunda in Fiille genossen. Die 
Leiche bindet man in geringer Entfernung vom Dorf in 
aufrecljter Stellung an einen Mhowa-Baum, umgiebt sie 
mit Holz und verbrennt sie zu Asche, welche dann an 
der Seite eines Weges begraben wird. Eine grosse Gneis- 
platte, 6 bis 7 Fuss hoch, -wird Tiber dem Grab aufgestellt 
und der Schweif der geschlachteten Kuh daran befestigt. 
Ahnliche Grabmonumente errichten die Tugara und Purja, 
stets in Eeihen an Wegen entlang. Wo Gneisplatten nicht 
zu haben sind, wie in Kootroo und den westlichen Theileh 
des Landes, treten 3 Fuss hohe Holzpfeiler an ihre Stelle. 
Die Bhuttra, Hulba und andere Kasten urn Jugdulpoor er
richten ihren Todten iiberhaupt kein Grabmal.

OericMsharlceit und Verwaltung. — Der Rajah Bhyrum 
Deo, ein direkter Nachkomme der Kbnige von Wurungul, 
der einst reichen Hauptstadt des Kdnigreichs Telingana, 
ein junger, giinzlich ungebildeter und seiner Stellung nicht 
gewachsener Mann, dem als Dewan der kriiftigere, aber 
nachlassige und bigotte Bruder seines Yaters, Dulgunjun 
Singh, zur’ Seite steht/ hat voile Gewalt Tiber seine Unter- 
tliimen, auf den Wunseh der Britischen Regierung hat er 
jedoch die Todesstrafe und die Yerstiimmelupg abgeschafft, 
so dass Yerbrechen nur noch mit Geldbusse und Gefangen- 
schaft bestraft werden. Das Staatsgefangniss beflndet sich 
in  Kaleepoor bei Jugdulpoor, wo auch der Dewan residirt. 
Dem Volic sind beide Gewalthaber ganz unzuganglich, selbst 
Zemindars miissen bisweilen Monate lang auf eine Audienz 
warten.

Im Khal^a-Theil ist die Verwaltung in folgender Weise 
eingerichtet. tiber je einigen Gurhs steht "ein Kamdar,' 
ein Mann, der lesen und schreiben und die Reehnungen 
fiihren kanfi. Er residirt innerhalb seines Bezifks, bezieht 
selten'm ehr als 10 Rupien (.7 Thaler) Gehalt nebst eii%em 
Deputat in Getreide nnd/ ist dem Dewan in alien Dingen 
verantwortlich. Enter ihm stehen die Reegee, die eine 
Gruppe von Ddrfern zu verwalten haben und bisweilen 
von einem Gehulfen oder Hikmee unterstiitzt werden, wah- 
rend jedes Dorf sein'eu Chef hat, der die Steuem einsam- 
meln und an den V^orgesetzten abliefetn muss. Die Be- 
steuerung ist gering, durehschnittlich bis, 1-y Rupie 
(15 bis 25 Sgr.) auf den Pflug.und 4 Annas tis  1 Rupie 
auf die i ^ k e r '  Ausserd'em aber kbnnen die Behorden nach 
GutdiinteS den Ddrfern Kontributionen auferlegen, was

um so schlimmer ist, als die Beamten nur einer sehr tin- 
vollkommenen Kontrole unterworfen sind.

Der Handel muss in einem solchen Lande nothwendig 
sehr unbedeutend sein. Von den Ausfuhr - Artikeln war 
schon bei Gelegenheit der Bandesprodukte die Rede, be- 
deutender ist der Import. Er besteht in Salz, Stoffen, 
ehernen Gerathen, Kokos-Niissen, Pfeffer, Gewurzen, Opium, 
GelbwurZel und Anderem von der Kiiste dTirch Jeypoor, 
Soonkum und Kullair; in Weizen und Papier von Raepoor; 
endlich in Baumwolle theils von Raepoor, theils von Wyra- 
gurh im Chanda - Distrikt. In die westlichen Landestheile 
kommen Stoffe, Tabak und Opium aus dem Rizam-Staat.

Kaufliiden giebt es nur in Jugdulpoor, Veejapoor, Mud- 
dair und Bhopalputum und in den wenigen vorhandenen 

■flndet man nur die nothwendigsten Lebensbediirfnisse. Im 
Rordwesten von Jugdulpoor und bei Bhopalputum werden 
Feste abgehalten, bei denen Handelsgeschafte gemacht, 
Landesprodukte gegen Zeuge, Glasperlen u. s. w. aus- 
getauseht werden, eigentliche Markte werden aber nicht 
gehalten. Bei dem Mangel an kleiner Miinze besteht der 
Handel meist in Tausch, namentlieh ist Reis das gewdhn- 
liche Tauschmittel bei kleinen Betragen.

Munzen, Maasse und Gewichte. — In den ndrdlichen 
und ostlichen Gegenden sind die gesetzmassige Rupie zu 
16 Annas und die Ragpoor-Rupie zu 14 Annas die gang- 
baren Munzen, wahrend in den siidlichen und westlichen 
Taluks die Hyderabad-Rupie zu 12 Annas gebrauchlich ist. 
Kleinere Munze flndet man fast gar nicht, was um so std- 
render ist, als auch Kauris sehr schwer zu habbn sind, so 
dass man z. B. in Jugdulpoor, nicht 4 Annas gewechselt 
bekommen kann. Reis muss deshalb die Stelle der kleinen 
Miinze ersetzen. Folgende Eintheilung der Rupie ist daher 
fast nur imaginar: 1 gesetzmassige Rupie = 1 2  DooganeeS, 
1 Dooganee =  12 Borees, 1 Boree =  20 Kauris.

Gewichte fiir Salz, Tabak ̂  Gelbwurz u. s. w .: 1 Boja 
=  8 Maunds, 1 Maund =  8 Puserees, 1 Puseree =  
61 Seers, 1 Seer =  24 gesetzmiissigen Rupien.

Goldschmidts-Gewicht: 1 Tolah = 1 2  Mashes, 1 Mash 
=  8 Goonjas.

Hohlmaasse fiir trockne Gegenstande: 1 T'ootkee =  
5 Khundees, 1 Khundee =  20 Woodees oder Kattas, 
1 Woodee oder Katta =  2 Pylees, 1 Pylee =  4 Solees,
1 Solee =  dem Raum, den Reis im Gewicht von 40 ge- 
setzmassigen Rupien einnimmt.

Hohlmaasse fiir Fliissigkeiten: 1 Khundee = '2 0  Pylees,
1 Pylee =  8 Seers, 1 Seer (Kucha) =  dem Raum, den 

* Wasser im Gewicht von 24 gesetzmassigen Rupien ein
nimmt.

Linearmaass ist die Ellp (Cubit); Entfernungen werden 
in sehr vager Weise bestimmt, meist ist 1 Eoss S: Engl.
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260 Bustar, ein T heil der Central-Provinzen Indiens.

M6ilen, aber in Bhopalpututn und an der Grenze gegen 
den Sironcha-Distrikt hat er nur 2 Engl. Meilen.

Verkehrsmittel. — Kiinstliche Strassen giebt es in ganz 
Bustar nicht, nur begangene Pfade, und obgleich das Ter
rain und die Beschaffenheit fles Bodens der Anlage von 
Wegen ziemlich giinstig sind, wiirde ein solches IJnterneh- 
men doch grosse Schwierigkeiten haben, da es keine ge- 
lernten Arbeiter im Lande giebt. Der Verkehr zwischen 
den einzelnen Ddrfern und Taluks ist iiberdiess bei der 
sparlichen Bevblkerung und den wenigen Bediirfnissen ein 
geringer, jedes Dorf kann fast ganz fiir sich bestehen. 
Karren werden nur in der Nahe von Jugdulpoor und auf 
dem Wege von Bhopalputum nach Veejapoor in Anwen- 
dung gebracht.

Die Itouten, welche die Brinjara auf ihren Handels-' 
ziigen begehen, sind folgende fiinf: 1. Von Jeypoor iiber 
Nowrungpoor und durch den Shanah-Taluk, der friiher 
dem Eajah von Bustar gehorte; 2. durch Soonkum und 
Koowakonda nach Duntewara und Barsoor, wo die Brinjara 
wohnen, so dass sie von da nicht nordlicher gehen; 3. der 
alljahrlich begangene Weg von Siiden durch Beejee, Chin- 
tulnar, Poteekul, Veejapoor und Kootroo nach Wyragurh 
im Chanda - Distrikt; 4. vom Cherla-Taluk das Thai des 
Talpeir hinauf nach Poteekul, Veejapoor und Bhyrumgurh, 
mit einer Abzweigung von Poteekul nach Muddair und 
Bhopalputum; 5. die grosse Route vom siidlichen Theil 
des Raepoor-Distriktes durch den nordwestlichen Theil von 
Bustar und durch Aheree nach Asaralee in Sironcha, bei 
der zweiten Barriere des Godavery, von wo sie einerseits 
nach der Siidostkiiste, andererseits nach Hyderabad fiihrt. 
Auf dieser Route passiren alljahrlich 10.000 beladene 
Ochsen durch Sironcha, die Weizen aus Raepoor bringen. 
Sie kann von grosser kommerzieller Wichtigkeit werden, 
wenn die Schitffahrt auf dem Godavery eingerichtet sein 
wird.

Zum libersetzen iiber Fliisse hat man Mchts als rohe, 
aus Baumstammen ausgehohlte Kahne und selbst diese in 
sehr geringer Zahl.

Gewerle. — Eben so unbedeutend wie der Handel sind 
die Gewerbe in Bustar vertreten. Von Waffen werden nur 
gewohnliche Beile und Messer von Schmieden in Muddair, 
Veejapoor, Jugdulpoor und anderen Orten verfertigt, Schnei
der und Schuhmacher sind in einem Lande, dessen Be- 
wohner sich kaum bekleiden, iiberfliissig, die Erzeugnisse 
der wenigen 'Weber, welche in zwei Klassen, Koshtas und 
Pariahs, eingetheilt werden, sind schmale Zeuge der grdbsten 
Art fiir die Lendentiicher der Moorea, Maria und anderer 

Ghassias machen aus den Resten alter 
, einen Zimmermann, einen Goldschmidt 

man aber in ganz Bustar

Kupfertbpfe neue, ____
und ^ergleichen mehr wiirde

vergebens suchen. Dagegen werden verschiedene musika- 
lische Instrumente im Lande angefertigt. Ausser den ge- 
wdhnlichen Trommeln und Pfeifen haben die Bhuttra, 
Purja und Tugara eine Fldte aus Bambus und ein der Ma
rimba ahnliches Instrument, das aus 20 an einander gereihten 
Rohrstiicken besteht und mit dem Finger angeschlagen den 
Gesang begl^tet. Auch eine rohe Art Streichinstrumente 
mit Saiten aus Bambusrinde kommt vor.

Als Ackergerathe haben die Bewohner einen plumpen 
Pflug mit kleiner Pflugschar, einige eben so unvollkom- 
mene Gerathe fiir das Zerkleinern der ErdschoUen und das 
Ebenen, fiir Reisfelder und Garten aber die eiserne Hacke 
mit langem Stiel.

Geschichte. — Zum Schluss sei noch der geschichtlichen 
tiberlieferungen gedacht, die mit kindischen Sagen unter- 
mischt wenigstens einige Hauptpunkte iiber die Abstam- 
mung der Rajahs von Bustar und die wichtigsten Ereig- 
nisse seit ihrer Herrschaft feststellen. Die Rajahs von 
Bustar sind Kshutryas, die urspriinglich in Hindostan lebten, 
bis ein Rajah der Familie, welcher den Thron von Muthura 
inne hatte , nach dem Dekkan auf Eroberungen auszog. 
Er grundete daselbst das Kdnigreich Telinjgana und schlug 
seine Residenz in Wurungul auf. Telingana war eins der 
altesten Reiche der Indischen Halbinsel, von grosser Macht 
und grossem Reichthum; es wurde nach dem mohammeda- 
nischen Historiker Ferishta zuerst im J. 1303 nachEhr. 
von den Mohammedanern angegriffen, aber erst 1421 voll- 
standig erobert. Anum Raja, der damals auf dem Thritoe 
sass, floh mit seiner Armee iiber den Godavery nach Bustar, 
das unter einem Nagbunse-Rajah stand, eroberte dieses 
Land und machte Muthota zu seiner Hauptstadt. Hier resi- 
dirten die Rajahs von Bustar mehrere Generationen hin- 
durch, mit Ausnahme einer kurzen Zeit, wo sie in Raja- 
poor wohnten. Von Muthota verlegte Poorshotum Deo 
seinen Sitz nach Alt-Bustar, welches in einer ofifenen 
Ebene etw^a 12 Engl. Meilen nordlich von Jugdulpoor lag, 
ein Einfall der Mahratten jedoch zur Regierungszeit Dulput 
Deo’s ndthigte, diesen ungeschiitzten Platz aufzugeben, und 
so wurde die jetzige Hauptstadt Jugdulpoor hm Siidufer 
des ftidrawutty gebaut und befestigt. Kaum war sie" fertig, 
als eine mohammedanische Armee vor ihr erschien, liln 
wegen eines Pliinderungszuges, den einer der Zemindars 
in das mohammedanische Gebiet ausgefiihrt hatte, Vergel- 
tung zu iiben. Diess geschah nach Ferishta im J. 1610. 
Die Stelle, wo die Feinde eine B%tterie errichteten, wird 
noch gezeigt und heisst „Hiigel der Moguls”. Die Mo- 
hammedaner mussten indess unverribhteter Sache abziehen, 
da sie durch Krankheit und MangeJ an Lebensmitteln deci- 
mirt wurden. So behaupteten die Beherrs#ier von Bustar 
ihre Unabhiingigkeit bis zum Jahre 1780, als< ihr'innere
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Kampfe ein Ende machten. Der Rajah Durya Deo war 
Ton seinem Bruder Ajmeer Singh vertriehen worden. Er 
floh nach Jeypoor und gewann seinen Thron mit Hiilfe 
von Bheembojee, dem Bruder des Rajah von Nagpoor und

damaligem Statthalter von Raepoor, wieder, musste aber 
dafiir einen jahrlichen Tribut von 4000 Rupien an l^agpoor 
zahlen. So wurde Bustar eine Dependenz von Ragpoor 
und kam mit diesem unter Britische Oberherrschaft.

Ein Ziig nach dem Gebirge Bator aiif der Insel Bali.
Von H . Z o llin g er .

II. A bsolinitt: Aufenthalt auf dem Bator-Gebirge ’).

Das Borf Bator. — Sehen wir uns zuerst in nnserer 
neuen Residenz urn. Das Dorf Bator liegt am Fusse des 
Berges in S. 27° W. Es ist dicht an die Auslaufer der 
Lava-Strdme hingebaut, j a so gar auf dieselben, im Westen 

, und. Osten umscbliessen Lava-Strdme selbst das Dorf, wie 
auch einzelne Fingern gleich zwischen den Abtheilungen 
des Dorfes sich vorschieben. Wie alt diese Lava sei, das 
lehrt keine tiberlieferung der Einwohner.

Der erste Gedanke des Besuchenden ist, wie es einem 
Menschen einfallen konnte, sich bier anzusiedeln, wo er 
stiindlich befiirchten muss, dass ein Feuerstrom aus dem 
Berge hervorquillt. Auf unsere Fragen hieriiber antworteten 
die Leute, es hiitte ein von den Gdttern (Dewa) Inspirirter 
(ein Besessener) die Statte den Priestern angewiesen als 
eine besonders gliiekliche und von ihnen gesegnete. Haben 
vielleicht die Priester damals berechnet, dass sie von dieser 
Statte aus besondere Macbt iiber das menschliehe Gemiith 
ausuben kdnnten? Das Dorf zablt ungefahr 100 Familien 
in eben so vielen Hausern. Wie die meisten Bali’schen 
Ddrfer ist es in mebrere Abtheilungen geschieden, die 
wieder yon Mauern umgeben sind, in der Ebene aus ge- 
trockneten Schlammkugeln, bier aus Lava-Blbcken erbaut. 
Die meisten Hauserreihen laufen mit ihren Giebeln von 
Horden nach Siiden. Das Hauptmaterial ist Bambu, zum 
Daeb gedbrrte Graser. Haufig sieht man Striinke von Baum- 
farnen als Pfeiler und zu 'Treppen verwendet. Inmitten 
des Dorfes- ist ein weiter Platz und darauf eine offene, um 
einige Fuss erhbhte Halle, die bei Versammlungen, haupt- 
sachlicb aber als Scbauplatz fiir die Hahnenkiimpfe dient. 
Ruud umber wird auch taglich des Morgens eine Art Markt 
abgehalten, d. h. einige Weiber verkaufen Lebensmittel, 
Tabak u. s. w. Gegentiber in Osten liegt die Behausung 
des Fiirsten, die wir bezogen. Es ist diess eine Reihe von 
viereckigen ummauerten Hofen, durch ausserst enge Thiiren 
verbunden, .bei denen man fast immer durch eine Treppe 
auf und nieder steigt. Im innersten Hofraum stand das 
bescheifJene Hans, gebaut wie alle anderen, nur mit etwas 
solideren Fuhdamenten fiir die Vorhalle und die Bambu- 
Wande. D'rinhen wareh drei Bettstellen aus Bambu mit 
Vorhiingen versefien. Es hingen an diesen Betten Zauber- 
spriiche (Mantra) auf Lontar-Blatter gekritzelt. Ich nahm 
den meinen mit ufid 'hoffe, Seine Hoheit werde darum des 
Segens der Glitter nicfet entbehren. Sehwer hielt es, ,ge- 
horiges Futter fiir die Pferde herbeizuschaffen,.denn brauch-

'), Deir'ersten Absehnitt s. ,,Qeogr. M itth.”  1864, Heft IV, S. 145 fi.

bares Gras ist in diesen Sand- und Lava - Regionen ein 
seltener Artikel, wenigstens zu dieser Jahreszeit. Eben so 
batten wir selten Wasser genug zur rechten Zeit, denn 
es muss weit hergeholt werden und das Volk da oben 
konsumirt fiir manche Bediirfnisse nicht so viel wie 
wir Europaer. Wir waren unserem Wirth gegeniiber in 
einer sonderbaren Lage. Er wollte fiir Alles sorgen. Das 
geschah dadurch, dass die Bevolkerung nach Landes- 
brauch ohne Bezahlung das Hbthige liefern musste. Be- 
greiflich also, dass die Lieferung nicht immer schnell und 
rechtzeitig geschah. Wir versuchten nun, was wir brauch- 
ten, aufkaufen zu lassen, und das ging besser. Allein 
Dewa Hokka nahm das iibel und ndthigte die Leute, das 
Geld zuriickzugeben. Gar erstaunt war er einst, als wir 
ein gebratenes Spanferkel auftischten. Zunachst waren im 
Dorfe keine zu finden, denn ein alter Gotterspruch ver- 
bietet, in Bator, Mutterschweine zu halten, dann aber hatte 
er keines bolen lassen, sondern wir batten es aus einem 
anderen Dorfe aufgekauft. ' Es war nun einmal gebraten 
und schmeckte trefflich, denn unser Dolmetscher Ida Anam 
versteht diesen Theil der Kochkunst ganz meisterlich. Ge- 
wohnlich speisten sowohl er, der Bramane, als Dewa Hokka, 
der Shatria, zugleich mit uns, Beweis genug, dass von 
jenem Kastenunsinn Indiens nur wenig Reste geblieben 
sind. Ida Anam bewiCs nur darin, dass er gleich zu essen 
aufhbrte, wenn einer der Anderen gesattigt war, dass er 
der hochsten Kaste angehbre; dann noch fortzuessen, ware 
entehrend fiir ihn gewesen, darum ass er zuvor schon rniig- 
lichst viel, um nicht zu kurz zu kommen. Dass er z. B. 
keine Fische ass, lag nur darin, dass irgend eine Gottheit 
seiner Familie, ich weiss nicht mehr warum, das Fisch- 
essen verboten.

Dewa Hokka aber ass viel und lange und trank Gene- 
ver und Brandy sowohl wie Champagner und Bourgogne 
mousseux, Alles mit der gleichen Lust und Virtuositat, 
liebte auch eingemachte Friichte ganz besonders. Wir 
unterhielten uns oft und gern mit ihm, der von seinem 
Bruder gehasst und bedroht einst nach Banjuwangie unter 
Hollandischen Schutz sich begeben hatte. Als er gefragt 
wurde, wie er jotzt mit seinem Bruder stehe, antwortete 
er uns: „Gut, wenigstens dem Anschein nach.' Wie esaber 
in dem Bauehe meines Bruders, aussieht, weiss ich nicht.” 
Der Balier beschaut nicht das Herz als den Sitz der Gemiiths- 
eigenschaften wie das Volk bei uns, sondern den Bauch.

Gegeniiber im Norden liegt der Tempel, einer der 
grbssten und weitesten, die ich auf Bali gesehen, und einer
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der beriihmtesten, denu weither kommen Abgesandte mit 
Opfern, um zu beten, und mehrere Fiirsten haben zu Bator 

* ihre Behausungen, da sie jahrlich Gesandte dahin sehicken. 
Erst aber muss ich mich naher erklaren, was ein Tempel 
(ein rumah Dewa, eine Behausung der Getter) auf Bali ist. 
Man stelle sich darunter keine geschlossenen Riiume vor, 
in welchen gottesdienstliche Handlungen verrichtet werden. 
Was ich unter diesem Namen sab, waren wenige oder viele 
ofFene lliiume, von Mauern oder Heckeh eingeschlossen, das 
Ganze von einer hohen Mauer umgeben. Drinnen sind 
zweierlei Gebaude: Ein Mai steinerne viereckige Pfeiler 
mit einer Nische oben darin, wohl auch Hauschen bis zur 
Grbsse eines Backofens, aber nicht hohl, sonlfern nur oben 
mit einer Art Verschlag. Das sind die Behausungen der 
Gottheiten, vor welchen die Ceremonien Statt finden, wah- I 
rend die Geschenke und Opfer (Reis, Blumen, Friichte, 
Miinzen) hineingeschlossen werden.' Sodann finden sich 
olFene, grosse iiberdeckte Hallen, etwa wie die Festhiitten 
in Europa, mit Bambu-Geriisten durchs ganze Gebaude, auf 
deneu die Leute sitzen, essen, sich besprechen und schlafen 
kbnnen, z. B. etwa bei Festen, die oft Tage lang dauern. 
Das Sehbnste an einem Bali’schen Tempel ist fast immer 
die Pforte. Gewdhnlich steht sie erhbht, ist wie das iibrige 
Gebaude aus Backsteinen erbaut und besteht zunachst aus 
den beiden massiven Seitenpfeilern, deren Grundflache acht 
hervortretende Ecken hat. Das Gesimse ist zuweilen zu 
einem Obelisken erweitert, mit mehr oder weniger zahl- 
reichen Stockwerken fiber einander. tJber dem Eingange hat 
es fast immer die ein warts springende Treppenform. Die 
einzelnen Abtheilungen zeigen stets wieder die achteckige 
Grundflache in zunehmend verjfingtem Maassstabe. Zu
weilen sind Reliefs in die Wande der Pforten eingehauen 
oder zeigen’ sich auf den Gesimsen, zuweilen aber sind 
Bildsaulen vor den Pfeilern aufgestellt, wie zu Bator, und es 
finden sich deren wohl auch im Inneren. Der Tempel von 
Bator war geschlossen und wir durften ihn nicht betreten, 
sahen ihn aber bis in die letzten Ecken von den nahen 
Lava-Stromen herab, die hoher sind als die ostliehen Mauern, 
Das Material der Mauern besteht aus vulkanischem Tuff, 
der weich genug ist, dass man ihn mit dem Messer schnei- 
den kanh, aber an der Luft erhartet. Er war in der Form 
grosser Backsteine ausgehauen und von verschieden'er Far- 
bupg, braun, roth, ockergelb, grau bis weiss. Diese 
Schattirungen waren symmetrisch angebracht und bildeten 
ein zierliches Gemauer. Bei manchen Stficken dieses Tuffes 
hielt es schwer, sie von wirklichen Backsteinen zu unter- 

 ̂ scheiden, besonders in einiger Entfernung. Warum aber 
der Tempel geschlossen war, muss ich noch erklaren. Das 
Dorf lag unter einer. Art von Bannfluch, es war verflucht 
(sebell). Eine Frau hatte Zwillinge geboren, einen Knaben 
und ein Miigdlein. Das ist ein Zeichen des Zornes der 
Gotter und droht Unglfick, wahrend gleiches Geschlecht 
normal ist. Die Priester verkfindigten das Unglfick, schlos- 
sen den Tempel, und so ein Fluch kann 2 bis 4 Monate 
andauern nach ihrem Gutfinden. Das Elternpaar musste 

I wa rend dieser Zeit mit den Neugebornen auf dem Kirch^
, und die Verwandten reiehten ihnen die Lebens-

fiber-die Mauer. Kein Mann des Dorfes durfte 
gehen, darum auch nicht als Kuli gebraucht 

, was den Leuten wohl lieber war als u n s , und

noch gar Vieles ist mit einem Fluche verbunden, der ver- 
muthlich den Priestern besser in den Kram passt als dem 
Volke. So kennen wir nun den Mittelpunkt un seres Trei- 
bens und konnen uns jetzt ira Gebirge umsehen.

Bas Bator-Gehirge im Ganzen. —  W ir befinden uns im 
Dorfe Bator, im Grunde eines weiten Kessels, der fiberall 
geschlossen ist, einen ungleich hohen Rand und eine ziem- 
lich wagrechte Thalsohle hat, die in ihrer Gleichformigkeit 
durch Produkte vulkanischer Thatigkeit unterbrochen wird. 
Der Kessel hat eine elliptisehe Form, deren Langenachse 
von O. 30° S. nach W. 30° R. gerichtet ist und von der 
Breitenachse nahezu unter reehtem W inkel gesehnitten 
wird., Die Enden der Langenachse fallen so ziemlieh in 
die hochsten, die der Breitenachse in die niedrigsten 
Stellen des Randes. Meine Bereehnungen, die indessen 
nicht auf hinliinglich genauen Vermessungen beruhen, er- 
geben ffir den oberen Rand einen Langendurchschnitt 
von 12, einen Breitendurchschnitt von 9 Geogr. Minuten. 
Den Mittelpunkt des Kessels nimmt ein hoher Eruptions-« 
Kegel ein, dessen Centrum nur wenig weiter nach jS^orden 
als nach Sfiden gerichtet ist. Es ist diess der Gunun^ 
Bator im engeren wahren Sinne des Wortes. Seine Grurid- 
flache ist nicht ganz kreisrund, sondern der Fuss ist ziem- 
lich bedeutend nach Westen und noch mehr nach Osten 
gegen Korden vorgeschoben.

Der Bator wird also von einem schmalen Thalgfirtel 
umgeben, dessen Breite wechselt. Am breit'esten ist er in 
Osten, wo ihn ein Sfisswassersee umgfirtet, wahrend in 

■Sfiden moistens Lava-Massen, in Westen und auf der 
halben Kordseite dagegen blosse Sandiiachen die Tiefe aus- 
ffillen. Das sind die Hauptzfige des wohlausgepragten 
Baues, er gleicht bis auf wenige Punkte von minder hoher 
Bedeutung schlagend dem des .Tengger-Gebirges auf Java. 
Stellt das Tengger-Gebirge durch die grossartigeren Bi- 
mensionen, einzelne kfihne Partien, die scharfe Eigenthum- 
lichkeit des Sandsee’s vielleicht eine imposantere Erschei- 
nung dar, so besitzt das Bator-Gebirge sicher eine hohere 
Schiinheit durch seine scharfen.Kontraste, die Mannigfaltig- 
keit der Formen und das Pittoreske der einzGnen Partien.

Wenden wir uns nun zu den einzelnen Bestandtheilen. 
Der Aussenring, das Bator-Gebirge, habe einen ungleich 
hohen Rand, sagte ich schon friiher. Als Grundlage meiner 
Messungen der umliegenden Punkte diente miri’die Hohe 
unserer Behausung, wo ich die ganze Zeifi fibgr Beobach- 
tungen anstellte. Eine Berechnung, beruhend auf drei Beob- 
achtungen mit korrespondirenden Stunden zu Kubuk lod, 
ergiebt eine Hohe von 3245 Fuss, das Hj'psometer von 
Fastre nach Regnaulpscher Konstruktion und dessen Be- 
rechnungsweise ergiek 3213 Fuss, Da das Haus des 
Fiirsten auf einem Lava-Strome etwas fiber der tiefst^ 
Thalsohle und daher auch iiber dem Kiveau deg See’s liegt, 
so kann dieses auf 3230 Fuss festgesetzt werden.

Im Kamme nun ist der hochste Punkt im Westen, der 
Gipfel Bukawana, 5441 Fuss hoch. . Das Dorfchen Pana- 
lokkan an der Innenseite des sfidlichen Kammes liegt 
4132 Fuss hoch und der fiefste Punlrt ie  SW. dfirfte 
somit wenig fiber 4000 Fuss hoch^.sein.. Von Panalokkan 
erhebt sich der Rand wieder und “erreieht.r^in Osten im 
Gipfel des Gunung Abang eine Hohe von *'67,'7& Fuss. 
Dieser ist durch einen Berggattel nach Horden f^ ;^ in e m
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zweiten, Biedrigeren (jipfel verbunden ,• der mit dem Gu- 
nung Abang zusammen aucb Tuluk Biu (biu, Bali’seher 
Name des Pisang) genannt wird. Der Kamm senkt sich 
nun pldtzlich, um in NO. die tiefste Stelle zu bilden, die 
jedenfalls unter 4000 Puss Kobe (zwischen 3600 und 
4000 Fuss)- fallt. Von da an zieht er sich langsam und 
ziemlich gleichmiissig wieder bis zum Sukawana fort. Wie 
der Kamm sind auch die Aussenwande wieder unter sich 
verschieden. Vom Sukawana senkt sich das Gelande nur 
wenig und geht bald und sanft in einen flachen Gebirgs- 
sattel liber, der ein eigenthiimliches Hochland, das Pla
teau von Tjator, und das Verbindungsglied mit der cen- 
tralen Gruppe der Bali’schen Gebirge bildet. Nach Siiden 
verlauft das Gebirge in upzahligen abgerundeten Riicken 
in die siidliche Ebene. Diese Biicken sind so wenig steil, 
dass Herr Waanders versichert, man konne mit leichter 
Miihe einen Fahrweg bis Bangli hinunter anlegen. Nach 
Osten hin nimmt' dagegen die Steilheit des Gefalles rasch 
zu und erreicht ihr Maximum in den Aussenwanden der 
Tuluk Biu-. Auch diejenigen der Nordostseite sind noch 
sehr steil und ihre Neigung nimmt gegen Westen wenig 
ab. Uberall stiirzen die Auslaufer unmittelbar ins Meer 
und haben daher auch grosse Seetiefen vor sich liegen, 
die den Schiffen nur 'unsicheren Ankergrund verstatten. 
Genau im Norden des Sukawana durchbricht ein ausserst 
steiier ^ g e l ,  der Gunung Tadjun, die Aussenwand, hat aber 
auf demBipfel keine Offnung. Je sanfter die Abhange, desto 
kahler' sind sie gewbhnlich auch, entweder bebaut oder 
in- Grasfluren umgewandelt; je steiier die liVande, desto 
vorherrscheuder ist auch der Wald, wie denn insbesondere 
die Aussenwande des Gunung Abang, iiberhaupt der Ost- 
seite dicht bewaldet sind. Die Innenseite des Kessels 
zeigt zwei verschiedene Gestaltungen. Entweder fall't' der 
Berg vdm Kamme zur ThalsOhle ohne merkliche Unter- 
breohung oder er tieft sich in einem Vorland eine hohe 
Staffel aus j die dann gewbhnlich senkrecht in die Tiefe 
abstiirzt. Dieser ■ obere, weitere Kessel beginnt in NW. 
und zieht sich • unter dem Sukawana nach Osten hin bis 
zu der Stelle, wo im Siiden der See seinen Anfang nimmt. 
Dann verschwindet er und die Wiinde fallen nun in Ost 
und N(5t-dost iiberaljl mit einer einzigen Neigungsllache zum 
Thalgrund^, ab; Die :grbsste,Ausdehnung erreicht die Staffel 
irf ^W ., wo das Dorf Kinta mani auf ihre fast ebenen 
Griinde hingebaut ist. Wie die Aussenwand divergirende 
Klfifte zeigt^ so dieser obere Kessel dagegen kon-yergirende. 
Im Westen sind seine Abhange fast ganz mit, Erythrina- 
Waldungen bedeckt. Weiterhin nach Siiden wechseln Wald 
und Imperata-Flureii' mit Feldern ab bis an das bstliche 
ffide. Dei* Theil det Staffel, der im Biiden dem Dorfe 
BUtor gegeniiber liegt, ist durch Kliifte rechts und links 
von der grossen Staffel einigermaassen geschieden, oben 
wohlbebaut und yon unten gesehen hochst malerisch, da 
er mehrere steil ab'gerissene, wellenfbrmig neben einander 
liegende und an den Eandern bewaldete Piiicken zeigt. Die 
Innenwande d senkrecht. Fast das Gleiche lasst sich 
sagen yon dei«mnereri“Gehangen der Tuluk Biu, die wieder- 
holt ganz’sejikrechte Abtheilungen bilden. Schon sanfter ge- 
neigtl pnd i^i^ Gras bewactfsen sind die Wiinde in Nord- 
osten. un,d Norden. So Weit wir nun die Gesteinsmassen 
de^ AuS^Fnringes an der Innemseite priifen konnten, und

sie stehen-an vielen Orten nackt zu Tage, nirgends ent- 
deckten wir eine zusammenhangende Gesteinsmasse als an 
den bstlichen Ufern des See’s, wo Trachyt-Blbeke an ein- 
zelnen Stellen die Unterlage bilden. Vom Fusse bis zum 
Kamm zeigten sich Sehichten vulkanischen Tuffes, iiber 
den ich bereits gesprochen und der die mannigfaltigste 
Fiirbung zeigt. Je hbher oben auf, desto weicher ist der 
Tuff, gegen die Oberiiache hin geht er in losen Schutt 
und Asche, die neuesten Eruptiv-Produkte des Bator, iiber. 
Bimsstein und Obsidian sind durcheinander in zahlreichen 
kleinen Stiicken in die Masse eingestreut, doch herrscht 
jener vor und. bildet ausnahmsweise fast ausschliesslich die 
Sehichten. Die Dicke der Sehichten wechselt von wenigen 
Zollen bis zu 6 und mehr Fuss. Hie und da herrscht die 
rbthliche Farbung vor, wie z. B. am Gunung Abang, 
wo auch die dunkelsten und hartesten Varietiiten gefunden 
werden, wahrend dem Dorfe Bator gegeniiber die grauen 
und weissen Schattirungen iiberwiegen. Die aufgeschich- 
tete Tuffmasse erreicht also im Gunung Abang die ausser- 
Ordentliche Machtigkeit von 3546 Fuss iiber dem Wasser- 
spiegel des See’s.

Der Thalgrund, weicher nicht durch See und Lava- 
Strbme ausgefiillt wird, ist am breitesten gleich im Westen 
des Dorfes Bator. Dort liegen noch Weiler und Hiitten 
zerstreut, von Feldern umgeben. Weiter nach Westen wird 
er schmaler, die Casuarinen - Walder riicken zusammen und 
zuletzt bleibt gegen Norden nur noch eine schmale Rinne, 
die den Bator vom Aussenringe scheidet.

Der Berg Bator diirfte sich noch fast 3000 Fuss iiber 
den Thalgrund erheben, also an 6000 Fuss hoch sein. 
Sein oberster Theil ist nahezu kreisruhd, mdchte jedoch von 
SO. nach NO. einen etwas grdsseren Durchmesser haben. Die 
Vorspriinge in Westen und in Nordosten, so wie ein Theil 
des nordlichen Fusses sind noch mit Casuarinen bewaldet, 
alles tJbrige ist kahl, insbesondere die ganze Siidseite, die 
sammtlichen Krater und der Gipfel des Kegels. Alle diese 
kahlen Strecken sind rdthlich oder dunkel gefarbt je nach 
dem Alter der Auswiirflinge. Die neuesten Lava-Strome 
sind schwarZbraun, die alteren graulich-roth-, die Asche 
hat eine graulich-ziegelrothe Farbung. Um den mittleren 
Theil des Berges her sieht man von Siiden drei Krater. 
Der westlichste ist der weiteste, er rauchte an einzelnen 
Stellen, die weiss oder gelblich beschlagen schienen. Un
mittelbar in SO. etwas tiefer folgt ein zweiter, spitzige'rer, 
aber w'eniger umfangreicher Trichterkegel. Nach SO. in  ̂
etwas grdsserer Entfernung folgt der dritte, flaehere, von 
oben her offene Krater, der schon langere Zeit geruht zu 
haben scheint. Wenn ich nicht irre, Hpgt in NO. noch 
eine vierte Seitendffnung. Der Gipfel ist durch eine Wand 
in z-wei Krater geschieden, allein sie stiessen wahrend 
unseres Aufenthaltes fortwiihrend so gewaltige Dampfwolken 
aus, dass wir niemals die Umrisse des Nordost-Kraters 
noch die Scheidemauer deutlich zu sehen bekamen. Als 
Herr Waanders auf einer friiheren Reise iiber daslGebirge 
kam, war dagegen der wmstliche, untere Krater in grdsster 
Thaligkeit. Bei einem Ubergange des Herrn Bosch fiel 
ein feiner Aschenregen. Im Allgemeinen ist die grdsste 
eruptive Thiitigkeit des Berges nach Siiden gerichtet. Zwi- 
schen dem Dorfe und dem Berge Bator liegt noch ein 
merkwiirdiger Pels, der wue eine Insel aus dem Lava-Meere
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herausragt, von Siiden her leicht zu ersteigen und auf 
dem lliicken mit Gras, an den Seitenabhangen mit Wald 
bewachsen ist. Der Hiigel am- nordlichen, steilen Ende, 
vielleicht iiber 100 Fuss hoch, erlaubt einen herrlichen 
Blick auf den Berg, das Dorf, das Lava-Meer, den See und 
das umgebende Gebirge, iiber das majestatisch der Gipfel 
des Gunung Agung in Osten etwas zu Siiden emporragt. 
Im Inneren des Kessels ist 'wohl kein Punkt, der einen 
so vollstandigen Uberblick des Ganzen und einen so er- 
habenen und entziickenden zugleich erlaubt. Diese Statte 
wird Padang Sila, das Felsenfeld, genannt. Jenen gewal- 
tigen Nachbar, nach Melvill 10.511 Fuss hoch, babe ich 
hier in der tJbersieht zum ersten Male genannt, obschon 
er von den hdheren und niedrigeren westlich gelegenen 
Punkten oder vom Kamme iiberall sichtbar ist. Wie der 
Semiru im Siiden vom Tengger, so erhebt sich hier in 
Osten etvras nach Siiden der Gunung Agung (der Grosse 
Berg), auf den Karten der Pik von Bali genannt. Allein 
er liegt dichter am Bator-Gebirge als der Semiru bei den 
Gehiingen des Tengger, denn er ist vom Abang nur durch 
eine sclimale tiefe Kluft geschieden. Bis weit hinauf ist 
er in Westen und Sudvresten schon bewaldet, auf den 

* bewohnten Seiten mehr mit Grasflur bedeckt. Der hochste 
Theil des Gipfels dagegen mit einer deutliehen Vertiefung 
ist kahl, gelblich, mit vulkanischen Auswiirflingen bedeckt, 
denn oben ist ein Krater, der von den Eingebornen auch 
besucht wird, die dort wie auf den meisten solcher Feuer- 
gipfel eine heilige Gebetsstafte haben.

Nach Osten hin in der gleichen Langenachse folgt dann 
der letzte vulkanische Berg Bali’s, der Gunung Seraja. Es 
ist ein gewaltiger Gebirgsstock, nicht nach Hohe, aber nach 
Umfang. Es ist der Uberrest eines Vulkanes, der zerstort 
und wohl in sich selbst zusammengesunken ist. Im J. 1845 
bestieg ich ihn mit Lieutenant v. Stampa von NOrden her. 
Er rekognoscirte von dort aus die Gegend und die Pfade, 
die nach Karang-Assem fiihren konnten. Die Wande im 
Inneren sind alle senkrecht und doch begriint. "Spuren 
neuerer vulkanischer Thatigkeit sind nicht mehr zu sehen.

Die Lava des Bator. — Lava- Strdme, welche einen 
ununterbrochenen Zusammenhang der fliissigen Masse ver- 
rathen, die wirklich he'rausgestromt ist, sind im Indischen 
Archipel eine so seltene Erseheinung, dass sie hier eine 
spezielle Erwahnung verdient, denn am Bator zeigt sie 
sich so deutlich, dass sie selbst der exakten Definition von. 
Leopold von Buch entspricht. Wohl hat mein Freund, 
Herr Dr. Emil Stoehr, auch am Idjen und Widodarin solche 
Strdme aufgefunden, indess von anderen Lava-Arten und 
als eins der altesten Produkte dieser Berge, welches sich 
in historischer Zeit nicht mehr gebildet hat. Seit ich 
nun die Strdme am Bator gesehen, kommt es mir auch 
wahrscheinlich vor, dass wenigstens drei solche bei der 
Eruption des Tambora nach Norden geflossen sind. Zwar 
konnte ich bei meinem Besuche nicht an die Stelle selbst 
gelangen, aber vom Dampfboote aus konnte ich sie als 
lange schwarze Streifen inmitten der Imperata-Fluren vom 
Gipfel bis zum Seestrande verfolgen.

Schon der erste Ausfl.ug Hess mir keinen Zweifel mehr 
fibrig. Er war nach dem Bukit Tjatu, einem westliehen 
Vorsprunge des Bator, gerichtet. Den 8. September ritten 
Wir erst durch das Thai zuriick nach Westen find lenhten

dann allmahlich links aufwiirts nach den sanften- Abhangen 
des Berges. Anfangs blieben wir zwischen hohen Grasern, 
hie und da von Casuarinen beschattet, die auch in der 
Thalsohle noch vorkommen. Nur von den nordlichen Ab
hangen des Ardjuno und Waliran sah ich sie auf Java 
so tief herniedersteigen. Noch bis nahe an die Wald- 
gtenze konnten wir zu Pferde bleihen. Dann folgten wir 
einem flachen Riicken, traten mit einem Male aus dem 
bewachsenen Theile heraus und batten die nackten steilen 
Bergwande vor uns. Der flache Riicken, auf dem wir uns 
befanden, bestand aus losem Sande, vermischt mit grosseren 
Lava-Stiicken, die eben so lose darin gelagert waren. Er 
lief in einen spitzen Keil aus, zu beiden Seiten tiefe 
Rinnen mit senkrechten Wanden. Das hochste Plianzehen 
war eine verkriippelte Imperata. Ihm folgten die Pteris 
lanigera Bl., ein Andropogon und ein Polygonum corym- 
bosum. In der Rinne stiegen am weitesten aufwarts die 
Pteris aurita Bl. und eine -4naphalis. Wir waren in einer 
Hiihe von 4128 Fuss. Die Vegetation steigt auf der ost- 
lichen und nordlichen Seite vielleicht bis zu 4500 Fuss, 
hoher keinenfalls. So weit wir die Masse des Berges um 
uns her und hoher hinauf erkennen konnten, blieb sie 
iiberall die eben beschriebene. Sie ist mit einer kaum 
zolldicken erhiirteten Kruste bedeckt, iihnlich der Eisdeeke 
des Schnee’s, von Farbe durchweg ziegelrothlich mit grau- 
lichem Anfluge. Unter unseren Tritten brach sie oft durch- 
und wir glitschten dann riickwiirts, selbst auf den sanfter 
geneigten Abhangen. Hoher hinauf geniigt die eigene 
Schwere der Decke, diese loszureissen, und dann stiirzt ein 
Theil in die Tiefe, gefolgt von einer Masse Sand und Steine, 
so dass mit einem Mai eine neue tiefe Rinne entsteht. 
Darum halte ich eine Besteigung des Gipfels fiir nahezu 
unmoglich. Ich spreche nicht von mir, meine Krafte und 
Gesundheit batten mir von vorne herein jeden Versuch unter- 
sagt, aber voile Kraft des Menschen, schones Wetter und 
gefahrloser Stand des Berges vorausgesetzt, mcichte doch 
ein Versuch sehr gefjihrlich und iiberdiess fruchtlos bleiben. 
Die steilsten Abhange des Semiru haben 31° Neigung, die 
oberen des Bator sicher nirgends unter 40°. Das Durch- 
brechen der Decke ware unvermeidlich und jeder Bruch 
liesse die Frucht der Anstrengung wieder verlieren, auch 
wenn keine Lebensgefahr dabei drohte. Wir befanden uns 
unmittelbar am Fusse des unteren, westliehen Kraters, konn
ten aber von seiner Beschaffenheit weniger wahrnehmen 
als von den hoheren Punkten des Ringes aus. Wir friih- 
stiickten im Schatten der Casuarinen, unsere Begleiter aber 
genosseu durchaus Niehts, das ware unehrerbiefig gegen 
den Dewa Bator. Sie sichtlich voUiFurcht erfiillt
und es war riihrfihd zu sehen, wie sie hoher hinauf^ngtfb 
und die mitgebrachten Blumen, besonders Tagetes erecta uSd 
die in der Nahe wachsende Dodouaea triquetra, opferten. 
Die Blumen wurden auf Unterlagen von Palmblattern nieder- 
gelegt.

"Wir zogen bei der Ruckkehr so weit wie moglich ost- 
lich und erreichten endlich den neuesten Lava - Strom. 
Dewa Hokka wies uns genau die Stelle, w#'er vor 8 Jah- 
ren (also 1849) ostlich vom unteren Krater aus dem Berge 
geflossen sei, und erzahlte uns, dass er selbst das Feuer 
(auch Flammen) habe hervorbrethen sehen. Der Strom 
hatte sich den nachsten Rinnen zugewendet, 3iese zum
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Theil ausgefiilLt, war ihrem Bette gefoigt, eben so ihren 
unteren Armen, bis qr die Thalfliiche erreichte, wo durch 
die eigene Schwere eine Art Stauung im Flusse eintrat, 
die Strom-Enden flaeher und- dicker warden. Eins dieser 
abgerundeten, stumpfen Enden zeigte deutlich, dass ver- 
scbiedene Strbme iiber einander hingeflossen waren. Die 
oberste Schicht war hart, ziemlioh eben, wenn auch fiir 
das Gefiihl peinlioh scharf, ungleich in Machtigkeit, von 
1 bis 6 Zoll, und wie der Rest der blasigen erkalteten 
Lava viel dunkler von Farbe als der obere Sand, nahezu 
wie thonhaltige Magneteisenstufen. Diese Decke zeigte 
mannigfaltige Spriinge, die sich wohl beim Erkalten ge- 
bildet haben, und besonders schdn waren sie am Ende der 
Strbme, wo sie dem Spaltennetze glichen, das eine durch- 
brochene Eisdecke zeigen kann. Die unteren Lagen waren 
auf alle mbgliche Weise gesprungen und zerkliiftet. Der 
langste Arm hat sich bis nahe an den FusspFad durch das 
Thai ausgebreitet.

Lasst sich nach dieser Seite hin der Lauf eines ununter- 
brochenen Lava-Stromes mit grosser Gemachliehkeit ver- 
folgen, so gewahrt man nach Osten hin die Wirkungen 
aufgestauter Strbme in ihren hbchst seltsamen und mannig- 
faltigen Erseheinungen. Der Weg nach dem See fiihrt 
hart am Fusse der Felswand des Aussenringes entlang, da 
der ganze Raum zwischen dem Dorfe und dem See mit 
Lava-Massen ausgefullt ist. Man wendet sich vom Dorfe 
zuerst sudostwiirts und findet einige liebliche Thalchen, 
aus welchen man wieder auf und iiber die Lava-Blbcke 
gelangt. Zuweilen haben sich die Strbme bis in die.Buch- 
ten der Gebirgswand verlangert, zuweilen den Thalgrund 
noch unbedeckt gelassen. Da aber, wo die Tuffwand wie 
eine Mauer sich senkrecht erhebt, da steht ihr auch die 
aufgcrichtete Lava-Masse wie ein Gemauer gegeniiber und 
lasst nur die Breite des Weges offen, die von 4 bis zu' 
10 Fuss wechselt, wahrend die Hbhe der Lava-Massen 
links bis zu 30 Fuss ansteigt. Dieser Hohlweg ist ent- 
schieden nicht durch Menschenhiinde hergestellt worden, 
der indolente Eingeborne hatte das Bediirfniss einer sol- 
chen Arbeit gar nie gefiihlt, sondern ware iiber die Lava 
weggeschritten wie heut zu Tage auch noch. Alle seine 
mechanischen Hiilfsmittel hiitten nie ausgereicht, die grossen, 
furchtbar in einander geklemmten Blbcke zu beseitigen. 
Der Boden des Pfades ist iiberdiess, wenn auch ausgetre- 
ten , doch so uneben und holperig wie iiberall die Ober- 
flache der umgebenden Massen.

Landgrebe (Geschichte der Vulkane, II, S. 83) erwahnt 
eine ganz ahnliche Erscheinung vom Etna. Er sagt: „Die 
Lava, welche sich den Mauern eines Benediktiner-Klosters 
genahert hatte, erreichte dieselben nicht, sondern blieb 
uitoittelbar vor ihnen stehen und hinterliess einen meh- 
rere Zoll breiten leeren Zwischenraum zwischen ihrer vor- 
riickenden Flache und der Mauer” — und fahrt dann fort: 
Die eine grosse Spannung besitzenden, aus der Oberfliiche 

der Lava sich fortwahrend entwickelnden Dampfe kbnnen 
namlich, wenn sie in die Nahe des vor ihnen in senk- 
rechter Stellung aufgerichteten Hindernisses gelangen, nicht 
nach alien Seiten hin entweichen, dadurch erhbht sich 
ihre Spannkraft; im vorliegenden Falle kbnnen sie nur 
vor der Mauer in die Hbhe steigen, sie hindern die Lava 
am weiteren Vordringen und so entsteht zwischen jener 

Petermann’s Qeogr. Mittheilungen. 1864, Heft VII.

j und dem Lava-Strom eine vertikale, mehr oder weniger 
I hohe, unausgefiillte Spalt'e.” Etwas Ahnliches muss auch 
! hier Statt gefunden haben, aber nach einem weit grbsseren 
I  Maassstabe und die Dampfe der Lava-Masse allein diirften 
I kaum zur Erklarung ausreichen. Es entsteht die Frage,
! ob nicht der See eine Rolle mitgespielt hat. Mir scheint 
j  es wahrscheinlich, dass der See einst eine grbssere Aus- 

dehnung nach Westen hin hatte, und vielleicht mag das 
Dorf sogar an seinem lifer gelegen haben. Lava-Strbme 
walzten sich quer durch sein Bett und drangten ihn so 
vom Dorfe zuriick nach Osten. In einem solchen Falle 
kann das Wasser bis zum Sieden erhitzt worden sein, die 
Dampfmasse das Vorriicken des Lava-Stromes bis zur Kessel- 
wand unmbglich gemacht, ja durch ihr gewaltsames Empor- 
steigen auch mit zur Gestaltung der abenteuerlichen Formen 
beigetragen haben, welche viele der Lava-Blbcke langs des 
Weges besitzen. Nicht nur stehen sie oft senkrecht empor 
wie eine Mauer, haufig ist ihr Ende weit hbher aufgerichtet 
als die dahinter liegende Lage. Eine der Saulen am Wege 
ist besonders auffallend durch Grosse und Gestalt. Sie 
gleicht einer aufwarts gerichteten Tatze mit deutlich ge- 
schiedenen Zehen. Andere nehmen die Gestalt von Thiirm- 
chen und Obelisken an, noch andere iiberhangen mit be- 
deutenden Massen die Hbhlung des Weges und iiberall ist 
die untere Flache glasig scharf, in unziihlige Tropfen, 
Zapfchen und selbst liingere Massen ausgezogen, wie die 
Wblbung einer Tropfsteinhbhle. Man sieht deutlich, dass 
eine streng fliissige Masse rasch erkaltet ist und die For
men, welche sie vermbge ihrer Schwere anzunehmen anfing, 
durch die Erstarrung erhalten blieben. Die Massen haben 
sprechende Ahnlichkeit mit den neuesten halbfl.iissigea 
Massen, welche der Bromo auf Ost-Java sttiekweise heraus- 
geschleudert hat. Jedooh ist die Lava des Bator schwerer, 
reicher an Blasen, die aber viel kleiner und gleichmiissiger 
sind als in der Lava des Bromo. Die Farbung wird an 
der Luft allmahlich etwas heller, graulich-roth, hingegen 
wo der Mensch bestiindig dariiber schreitet, wird die Flache 
zuletzt glanzend, fast schwarzbraun. Am Ende des See’s 
ziehen die Lava-Massen voruber bis in ein Thai gegen 
Siiden hinein und erreichen fast eine Hbhe von 40 Fuss 
iiber dessen Spiegel. Drei Strbme lassen sich von Siiden 
her deutlich als neuere in den iibrigen Massen unter- 
scheiden. Der erste und jiingste ist der bereits geschil- 
derte im Westen des Dorfes Bator, der zweite war gegen 
das nbrdliche Ufer des See’s gerichtet, in walchem er mit 
drei deutlichen Armen endete, er entquoll unterhalb des 
dritten, bstlichen Kraters einer tiefen Spalte. Ganz gegen 
die nordbstliche Biegung des See’s ist der dritte, bstlichste 
Strom gerichtet, dessen Ursprung indess gegen Westen 
durch Vorspriinge des Berges bedeckt ist. Die alteren wie 
die neueren Lava-Strbme sind alle seitwarts aus dem Berge 
zwischen 3600 und 4400 Fuss Hbhe hervorgebrochen und 
keiner ist den Gipfelkratern entquollen, die nur Sand 
und Asche und ausnahmsweise halbfliissige Blbcke auszu- 
werfen scheinen. Auch aus den Seitenkratern strbmten 
sie nicht iiber, sondern bahnten sich eine Offnung durch 
Spalten am Fusse derselben.

Beim Dorfe Bator hat der Mensch einen eigenthiimlichen 
Gebraueh von der Lava gemacht. Nach dem Hiigel Padung 
Sila hin fanden wir an den Seiten des Weges weithin
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zalilreiche viereckige Abtheilungen des Bodens, die mit 
3 bis 4 Fuss hohen losen Mauern aus Lava-Bldcken um- 
geben -waren, also Hbfe bildeten, die durch kleine, schmale 
ftffnungen unter einander in Verbindung standen. Die 
Einwohner erklarten, dahin fliichteten sie sich zur Zeit 
von Kriegsnoth mit Hab und Gut bei einem AngrifF auf 
das Dorf. Und wahrlich, wo keine Feuerwaffen mit ins 
Spiel kommen, ist das eine fast unnahbare Festung.. Wurde 
doch uns Europaern mit Striimpfen und Schuhen an den 
Fiissen das Gehen auf der oft messerartig scharfen Lava 
sehwer und peinlich. Was muss es fiir naekte Fiisse wer- 
den, die bier fechtende Krieger tragen sollen!

So kahl und nackt auch die Lava dem Blicke scheint, 
sie dient doch als Wohnstatte einiger eigenthiimlieher Ge- 
wachse oder hat hie und da eine schattige Ecke mit eini- 
gem Sand und Anfangen von Humus, wo kiimmerlich ei- 
nige Pflanzen sich erniihren kdnnen. Zahlreich sind die 
Steinflechten (Parmelia), die an der Lava haften, und mit 
ihnen ein Stereocaulon in ungeheueren Massen; allein sie 
wie eine Moosart zerfielen in Staub, sobald man sie be- 
rlihrte und abnehmen wollte. An sonnigen Stellen zeigte 
sich eine Grasart, ganz frei auf den Blocken, und auch 
nur da, wachst dagegen die prachtige Gynura batorensis, 
R. Z. Eben so auffallend ist an ahnlichen Stellen das 
Vbrkommen der merkwiirdigen Horsfieldia aculeata, Benn., 
hier Tunjung langit genannt, d. h. das Nelumbium, das gen 
Himmel gerichtet ist. Eine prachtige Wendlandia strdmte 
siisse Wohlgeriiche aus. Nicht selten war auch eine kleine 
Zornia. In den schattigen Hdhlungen zeigten sich Adian- 
tum- und Oleandra-Arten, die Dianella montana, Bl. In 
sandigen Becken wuchsen eine Eriosolena (Wickstrdmia), 
die Dodonaea triquetra, eine Hymenaehne und eine Nephro- 
lepis („Paku pidpid rambat” der Balier) mit essbaren Knol- 
len, die jedoch selbst gebraten noch herb sauerlieh schmeck- 
ten. Das ist Alles, was ioh von Pflanzen auf dieser Wiiste 
entdecken konnte.

Das TVasser im Gebirge. — leh erzahlte schon, dass 
wir zu Bator Miihe batten, geniigendes Wasser zu erhalten. 
Im Dorfe ist auch kein Tropfen, die Leute holen ihr Trink- 
wasser von einem bis 1 Pal entfernten, am Wege nach 
dem See gelegenen Punkt, wo es an einzelnen Stellen aus der 
Tuffwand hervortraufelt und sich in ausgehbhlten Ldchern 
Oder in Bambu-Eohren, aus denen es aufgefangen wird, 
sammelt. Die Frauen bringen es dann in mittelgrossen 
rundbauchigen Tbpfen nach Hause. Man sieht sie schon 
am friihen Morgen in Reihen bei den Briinnlein sitzen 
und ihre Folge abwarten. Das dauert lange, denn es be- 
darf 1 bis Stunden, um einen Topf voll Wasser zu 
sammeln. Diese Stellen sind griiner als der R est. des 
Thales und einzelne gar lieblich gelegen. Es wachsen dabei 
frcudig griine Moose, Adiantum, ferner Galium und Plan- 
tago und mehrere Ficus-.A.rtcn gewahren reichlichen Schat- 
ten. Eine Erhdhung dabei ist ein beliebter Platz fiir 
Habnenkampfe. Das Wasser hat eine Temperatur von 16° C., 
ist krystallhell und kommt sicher hdher herunter. Schon 
eim Herniedersteigen vom Kamme nach Bator fanden wir in 
a er Ilohe eine Stelle, wo ebenfalls Wasser durchsiokerte, 

Mchtgenug, um es sammeln zu kdnnen. Aus dem 
oicht wohl kommen,, da die Stellen, wo es ge- 
, alle noch hdher liegen als der Spiegel des See’s-.

Den 9. September besuchten wir diesen letzteren. Nach- 
dem wir iiber das Lava-Labyrinth gezogen waren, gelang- 
ten wir in ein Thai, welches sich da ins Gebirge einsenkt, 
wo die obere Staffel ihr ostliehes Ende erreicht und die 
hohen Wande des Aussenringes hoeh emporsteigen. Am 
Ufer des See’s entlang ziehen sich Felder, weiter einwarts 
Gebiische, besonders viele Vitex-Striiucher. Um 9 Uhr 
langten wir im Dorfe Kadissan an, wo wir am See Halt 
machten und einige Aussichtspunkte aufnahmen und zeich- 
neten, besonders den gerade gegeniiber liegenden Bator. 
Eine sandige, sanft geneigte Flache fiihrte zum See hin- 
unter, der um 9 j  Uhr eine Temperatur von 17° C. besass. 
Seine Tiefe haben wir nicht gemessen, denn die kleinen 
ausgehbhlten und morschen Baumstamme, auf denen die 
Umwohner ihn befahren, vermochten uns nicht zu einer 
Fahrt zu verlocken. Die Eingebornen behaupten, sie be- 
trage 100 Fa'den. Wer aber hier je ein Senkblei in die 
Tiefe hatte niederlassen kbnnen, weiss ich nicht und vor- 
laufig scheint mir jene Angabe mehr ein Ausdruck fiir: 
Der See ist sehr tief. Als Bewohner hat er ausser zah- 
men Enten und Strandreihern auch zwei wilde Enten- 
Arten, eine kleinere (Melibis) und eine grbssere (Majong). 
Von Fischen hrachte man uns eine Art von Silurus (Kujuch), 
die ziemlich gross wird. Mollusken, die den See in Menge 
bewohnen, sind kleine bekannte Arten von Planqrbis, Lim- 
naeus und Melonia in grosser Menge. An Pflanzen fanden 
sich vor: 2 bis 3 Algen, ein hoher nackter Seirpus, die 
Typha angustifolia, R. Br., 1 iSTstella, 1 Ceratophyllum (.̂ ) 
und 1 Potamogeton. Die Dbrfer haben am See eine aus- 
serst liebliehe Lage, sind aber leider verunstaltet durch 
Unmaasen von herumliegendem thierischen Koth und die 
vielen hbllischen ISfesseln, die iiberall den Durehgang ver- 
wehren. Zu den krautartigen gesellt sich auch noch eine 
baumartige, die um I7ichts besser ist als die anderen. Sie 
wird Latung njin, die Kokosnessel, genannt. Das herrliche 
Clerodendron odoratum (Kumbang bans), das hier in iippig- 
ster Fiille gedeiht, vermag fiir Jene Unannehmliehkeiten 
nicht zu ehtsehadigen.

Um 10|- Uhr langten wir im Dorfe Abang an. Der 
Weg dahin fiihrt erst langs des niedrigen Gestades, dann 
liber grosse, wild durch einander geworfene Blbcke von 
Trachyt-Lava. Der Fusspfad stieg hie und da bis zu 50 Fuss 
liber den See und reehts erhoben sich die 1000 und mehr 
Fuss hohen Gebirgswande. Abang liegt auf einer kleinen 
Flache etwas landeinwarts und haft am Fusse des Tuluk 
biu, der dann nach dem Dorfe Gunung Abang genannt 
wird. Gerade dem Dorfe gegeniiber endet der mittlere der 
neuen Lava-Strbme, der nach der Behauptung der Einwoli- 
ner ebenfalls im J. 1849 entstanden sein soli. Der See 
muss je nach den yerschiedenen Jahreszeiten einen ver- 
schiedenen Wasserstand haben. Das war jetzt beim nie
drigen Wasserstande deutlich zu beobachten. Zwischen 
Abang und Kadissan waren an stellen, aber doch an- 
gespiilten Uferstellen deutliehe Banke von todten Siisswasser- 
Mollusken zu sehen, dergleiehen jetzt seine Gewasser be- 
vdlkern. Es waren lauter Schalen der schon genannten Ge- 
schlechter. Vermuthlich sammelt sich zur Regen zeit mehr 
W’̂ asser im Becken, als verdunstet, wiibrend in der trocke- 
nen Jahreszeit das Umgekehrte Statt findet. Dass sich aber 
das Niveau im Laufe der Zeiten im .\llgemeinen gesenkt
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hatte, davon fand ich keine Spuren. Ich glaube mit den 
Umwohnern, dass die ungeheueren Dampfwolken, welche 
die Krater fortwahrend ausstossen, aus dem Wasser des 
See’s gebildet werden, das dureh das Innere in die Sehldte 
der Krater durchsickert, Tielleicht gar bis zum Heerde des 
Feuers durchdringt. Die Balier halten den Berg fiir die 
Behausung des Gottes (Dewa) Bator, den See aber fiir die 
Wohnung von dessen Gemahlin, der Dewi Bator. Fine 
halbe Stunde weiter naeh Osten liegt das Dorf Truni-jan 
und am ndrdlichen Ende Soogan. Wir kehrten aber von 
Abang desselben Weges nach Bator zurtick.

Ausflug nach dem Gunung Abang. — Den 10. Septbr. 
wollten wir diesen Gipfel besteigen, um von ihm aus 
bessere Einsicht in den Ban der ndrdlichen und dstlichen 
Theile des Gebirges und seiner Aussengehange zu erhalten. 
Friihe braohen wir auf und ritten gerade naeh Siiden im 
Zickzack einen steilen Pfad bis auf die erste Staffel hinauf. 
Der Weg war mit grossen Trachyt-Platten wie belegt, wie 
ich es schon vom Hohlwege bei Kotta dalam erwahnte. 
Ich vermuthe, es sei diess Naehhiilfe von Menschenhand, 
um die Passage iiber die lose Asche zu erleichtern, denn 
rundum zeigt es sich, dass der Tuff die Gebirgsmasse bil- 
det. Oben auf der Staffel sah es viel freundlicher aus, als 
ich mir gedacht hatte. Es waren Hiitten und Felder da 
und ziemlieh viele Kaffee-Baume unter schon bliihenden 
Erythrinen. Bald erreichten wir nahe am Kamme das 
Ddrfoheil Panolokkan (was nach Herrn Waanders „schbne 
Aussicht” bedeuten soli), umgeben von tiefen Graben, Palli- 
saden und Hecken aus Bambu und Kesseln, einer Wehr 
gegen menschliche Feinde und Tiger. Das Ddrfchen ver- 
dient seinen Namen, denn hier ist einer der herrlichsten 
Punkte fiir den Gesammtanbliok des Bator-Gebirges und 
auf dem nahen Kamme geniesst man auch die Aussicht 
auf das herrliche Tiefland in Osten und Siiden bis zum 
blauen Ocean. Wer aber von Siiden, von Bangli kommt, 
den erwartet beim Austritt aus dem oberen Hohlweg eben- 
falls die Uberraschung, welche der pldtzliche Cberblick des 
Inneren hervorruft. Wir jedoeh genossen von Allem Nichts, 
weil der Siidostwind schwere Wolken iiber das Gebirge 
hereinwalzte, liessen den Weg nach Bangli zur Eechten 
und folgten nun einem schmalen Fusspfade, der mit ge- 
ringen Ausnahmen der Hdhe des Kammes folgt. Hohe nasse 
Graser schlugen iiber uns zusammen und durchniissten uns 
mehr, als Regen gethan haben wiirde. In grosser Menge 
erblickten wir auf dem Pfade frischen Tigerkoth, wie ich 
auf meinen Ziigen nie so viel beisammen gesehen. Das 
stimmte auch nicht besonders frohlich, um so weniger, als 
uns ein. Blick in die Tiefe, sobald niimlich der Wolken- 
schleier auch nur ein wenig sich liiftete, den Abgrund schauen 
Hess, iiber dem wir schwebten. Ein ungliicklicher Seiten- 
sprung eines Pferdes hiitte den Reiter in mehr als 1000 Fuss 
Tiefe stiirzen und ihm Tod und Grab zugleich bereiten 
kdnnen. Kuppe um Kuppe umgingen oder iiberritten wir, 
immer in der Hoffnung, es werde endlich die Steile des 
Berges selbst vor uns sein, und immer und immer folgten 
sich im Wolkenspiel neue Kuppen, die Enden der Riicken, 
die am Aussenabhange sich verlaufen. Da fanden wir die 
Haut eines ganz friseh zerrissenen Stachelschweines; es 
scheint, dass es ein Tiger in der Nacht verzehrt hatte. 
Weiter unten auf einem kahlen Vorhiigel stand ein junger

Hirsch, den der Ruf eines Bauern bald verscheuchte. Auch 
Eichhbrnchen kamen uns zu Gesicht, aber nur sehr wenig 
Affen, welche doch auf Java noch in 8000 Fuss Hdhe zu 
finden sind. Der Grat wurde nun so- schmal und steil, 
dass wir um 9 TJhr die Pferde verlassen mussten und zu 
Fuss durch Gras und Gestriipp weiter emporstiegen. Der 
steile Aussenhang war mit Wald bekleidet, der dichter war 
als die unteren Waldungen und dessen Flechten, Moose, 
Fame und Orchideen grdssere Feuchtigkeit andeuteten. 
Die letzteren waren sammt und senders in Friichten.

Bald wurde mir das Steigen beschwerlich, die kranke 
Leber erschwerte mir das Athemholen und zuletzt musste 
ich nach je 4 bis 5 Minuten und noch bfter anhalten oder 
mich niedersetzen, um Athem zu schdpfen. Herr Waanders 
sah es meinem Ausseren an , dass meine Krafte erschbpft 
seien und weiteres Steigen mir TJngliick drohe. Er drang 
in mich zuriickzukehren und erbot sich zur Begleitung, 
wenn ich es nicht allein vermoge. Ich iibergab ihm das 

I Barometer, ruhte aus und trat dann langsam den Riickweg 
j  an, indem ich hie und da einige Pflanzen sammelte. Auf 
I der ersten einigermaassen grasfreien Kuppe streckte ich 
' mich nieder und bald erquickten und trockneten mich ei

nige Sonnenstrahlen, zuweilen auch erfreute mich die 
Aussicht auf die herrliche Scene vor und unter mir, denn 
es fing an, wolkenloser zu werden, nur der Berg blieb in 
Wolken gehullt. Nachdem ich mich am Anblicke des Bator- 
Gebirges gesattigt, ritt ich noch etwas tiefer nach einer 
Hiitte auf einem Acker am ausseren Abhang des Berges. 
Sie erwies sich als Viehstall, der Treilich auch Spuren 
zeigte, dass Menschen da gehaust hatten. Ein Bischen 
Eegenwasser in einem hdlzernen Troge unter der Traufe 
des Strohdaches erlaubte mir wenigstens, mich zu waschen 
und zu kiihlen. Die Riinder des Ackers lieferten mir eine 
Equisetum-Art und um die Hiitte wuchs ein Chenopodium, 
das als Gemiise dient. Bald aber gab ich mich dem dolce 
far niente hin und ruhte an der Sonne, bis Herr Waanders 
zurtick war. Sein Zug war sehr miihsam und wenig fruehtbar 
an Belehrung gewesen. Der Berg wurde hdher hinauf sehr 
steil und die Wolken hiillten ihn vollstandig ein, gingen 
selbst halb und halb in Eegen iiber; In 6708 Fuss fand 
er eine dampat dewa (ein Gotterhauschen), auf dem Gipfel 
gleichfalls, aber leider hatte er auch dort keinen Augenblick 
freie Aussicht. Er brachte mir verschiedene Pflanzen zuriicjr, 
darunter einen herrlichen Fund, eine jener festonartig 
herunterhangenden Cystandraceen (ehemals Bignonia), die 
fiir die Indischen Inseln so eharakteristisch sind. Schon 
auf dem Rindjani auf Lombok hatte ich ein Exemplar ge- 
funden, jetzt brachte mir Herr Waanders zwei weitere 
mit ihren dunkel blutrothen Bltithen. Die Pfianze ist neu 
und ich nannte sie ihrem Wiederauffinder zu Ehren Agal- 
myla Waandersiana, R. Z.

Wir schlugen einen anderen Riickweg ein und eilten 
iiber .den Felsabhang hinunter, der zwisehen den Ddrfern 
Abang und Kadissan sich erhebt. So halsbrechend der 
Pfad von unten erschien, so war er es doch nicht, denn meist 
lag er in die Tuffmassen eingesenkt und zweckmassig im 
Zickzaek gezogen. Wir waren gegen Abend zu Hause, unser 
Fiihrer aber, Dewa Hokka, der stets zuriickgeblieben war 
kam erst in der Nacht. Er hatte oben lange gebetet, g'eopfert, 
geruht und den Riickweg iiber das Dorf Abang genommen.
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Bemdh auf dem Sukawana. — Um mit dem Bator- 
Gebirge zu schliessen, reihe ich hier noch den Besuch auf 
dem Sukawana an, den wir auf der Heimreise bestiegen. 
Von Kotta dalam ist es ein Leichtes, den nahen Gipfel zu 
Fuss Oder zu Pferd zu erreichen, obwohl der letzte Theil 
durch Wall und Graben vom Abhang geschieden ist; solche 
Griiben finden sich haufig hier im Gebirge quer iiber die 
Wege, —  ein sprechendes Zeugniss der traurigen politischen 
und socialen Zustande des Landes. Eigentlich sind es zwei 
grasige Gipfel, die den Namen Sukawana tragen, wenig 
verschieden in Hbhe. Der westliche allein ist Gebetsstatte 
(dampat dewa) geworden. Es standen gar hiibsche Bilder 
umher, wie ich sie auf Bali selten kiinstleriseh besser ge- 
sehen. Einige hatten Insehriften am Fussgestell, andere 
waren umgestiirzt oder verstiimmelt, was uns sehr ver- 
wunderte, da eine solche Schandung des Heiligthums nicht 
in den Sitten des Volkes liegt. Kriegsgreuel allein in 
einer Art Grenzbefestigung lassen die Sache erklaren, um 
so mehr, als Bangli und Buleling in alter Feindsehaft stehen. 
Die Aussicht ist priichtig und ausser dem Inneren des Ge- 
birges bietet sich auch das ganze Nordgehange dem Blicke 
dar; das Land bis zur Sudkiiste, das Gebirge in Westen 
bis zu den Bergen von Banjuwangie war uns dagegen ver- 
hiillt. In Osten erblickten wir noch deutlieh den Eindjani 
auf Lombok. Es war der Abschiedsgruss, den wir von 
hier aus dem wundervollen Gelande zuriefen.

Letzter Aufenthalt. Landhau. — Ehe wir ganzlich sehei- 
den, muss ich noch das Eine und Andere von dem mitthei- 
len , was wir beobaehteten. Die Bevblkerung von Bator, 
wenigstens ihr jiingerer Theil, fiel uns nur durch Neugierde 
lastig, die ausserhalb auf der Strasse einige Mai in ziem- 
liche Unanstandigkeit ausartete, welcher etwas unhbflieh 
gesteuert werden musste. Sonst scheinen die Leute fried- 
lich und vertraglich, mehr aus Indolenz als guter Sitte. 
Den Weibern muss ich das Zeugniss abschreckender Hass- 
lichkeit geben, fast durchweg durchs ganze Gebirge, wie 
denn auch die Weiber des Tengger-Gebirges zu den hass- 
lichsten und dunkelsten Java’s gehdren. Ich erinnere mich 
nicht, auf unserem Zuge hier oben auch nur Ein hiibsches 
Gesicht bemerkt zu haben. Armlich und schmutzig sehen 
Leute und Hauser fast iiberall aus, allein leider tragt dazu

der Opium-Genuss, Eegierungsart und Faulheit mehr bei 
als Arkadischer Sinn. Die Landwirthsehaft, welche im 
Thale getrieben wird, beruht vorziiglich auf der Zucht von 
Pferden, Eindvieh, Ziegen und Schweinen, auf dem Anbau 
von Zwiebeln und Mais. Die kleinen weissen und rothen 
Timoresischen Zwiebeln (Allium ascalonicum) dienen als 
erstes Tauschmittel fiir die Bediirfnisse, welche die Leute 
heraufbringen. Zwei Zwiebeln kosten Deut, eine Kokos- 
nuss 6 Deut (3|  ̂ Kreuzer) und so werden 24 Zwiebeln 
gegen eine Kokosnuss getauscht. Gesucht sind ferner Eeis, 
Baumwollenwaaren, Opium, Tbpfer-,- Eisen- und Messing- 
waaren. In geringerer Menge findet man Tabak, Eicinus 
(2 Arten), Bohnen, Gurken, Coriander, Kaffee und den 
mit grosser Sorgfalt gepflanzten unentbehrliehen Bambu, 
der im Bator - Gebirge nicht wild vorzukommen scheint. 
Die haufigsten Friiehte sind die Manga (Mangifera indiea 
und foetida), Pisang, Papaya, Gujaven, Granaten, Pompelnuss 
und Apfelsinen. Jedoch sind manche der letzten 4 Arten 
kaum mehr geniessbar; der Betelpfeifer kommt auch hier 
vor. Das Paritium tiliaceum liefert grobes Tauwerk. Als 
Zierpflanzen sind wohl zu betrachten der sehdne Hibiscus 
venustus (Kumbang pidhmo der Balier), die Plumiena obtusi- 
folia bei Grabern, Morus nigra, Eosa indiea und centifolia, 
die weisse Varietat. Mehrere dieser Pflanzen sind wohl 
durch Indische Priester hierher gebracht, wie in der Tiefe 
die Nymphaea lotos und Cochlospermum gossypium, DC.

Das Klima des Thalkessels mag nicht gerade eiri freund- 
liches sein und sicher hangen in der Eegenzeit die Wolken 
oft-Wochen lang in dem Kessel, ohne dass die Sonne 
durchscheint. Hatten wir doch selten eine Stiinde, wo 
nach alien Seiten hin die Aussicht frei war, und die Dampf- 
wolken des Kraters verhiillen oft wunderbar schnell das 
ganze Thai oder walzen sich in ungeheueren Saulen iiber 
den Band hinaus. Der Krater begniigte sich wahrend un
seres Aufenthaltes, nachtlicher Weile einige Mai dumpf 
zu rollen. Der tiefste Thermometerstand, den ich beob- 
achtete, war 16° C., der hdchste 24° C ., beides wohl in 
Folge der bestandigen Bewblkung. Die Winde waren sehr 
unstet, doch meist SO., im Thalgrunde hat man sie indess 
selten heftig zu gewartigen.

Neue Karte Yom MittelMndisclien Meer ii. Nord-Afrika (dstl. Blatt), von A. Petermann').

Haaptkarte im Maassstabe von 1; 7.500.000.
Nebenkarte; Das Nil-Delta und der Isthmus von Sues, lis t. 1:1.500.000 

(filnf Mai so gross als der der Hauptkarte).

1. Inhalt.
Das vorliegende Blatt enthalt mehr, als der Titel be- 

sagt, indem es bis zum Asow’sehen, Kaspischen und Per- 
sischen Meere reicht und so einen bedeutenden Theil West-

erschienenen 28. (Schluss-)-Lieferung der neuen 
®ti®ler’s Hand-Atlas, Gotha, Justus Perthes, 1864. Die

Kartenblattor B la t t’s. Heft V, SS. 182 f i t .  (Beide
sind auch einzeln zu haben, kolorirt zusammen 10 Sgr.)

Asiens, namlich vorzugsweise die Lander des Osmanischen 
Eeiches umfasst. Das politische Kolorit unterscheidet:
in Europa: Kaiserthum Osterreich;

Europaische TUrkei;
Tributare Donau-Piirstenthumer Moldau und Walachei (Ru- 

manien),
Tributares Furstenthum Serbien,
Furstenthum Montenegro (unter Tiirkischer .H oheit); 

Konigreich Griechenland (mit den lonischen Inseln);
Kaiserthum Eussland (Kaukasien u. s. w.); 

in Asien: Tiirkisches Reich in Asien;
Klein-Asien, .
Ejalet Ersirum (mehr oder iveniger identisch m it Turkisch- 

Armenien), •
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Ujalets Charput, Diarbekr, Wan (mehr oder weniger identisch 
mit Tiirkisch-Kurdistan),

Ejalets Haleb, Saida, Scbam (Syrien und Palastina),
Ejalet Baghdad (mehr oder weniger identiseh mit Mesopota- 

mien und Babylonien),
Freistaat Kueit (unter Tiirkischer Hoheit),
Turkiseh-Arabien;

Arabien (Wababiteu-lteich;;
in Afrika; ' Tiirkisches Vicekonigreich Agypten (eingetheilt in Unter-,

Mittel- und Ober-Agypten);
Agyptische Prorinz Nubien;

'rarkischesBasehiilik Tripolitanien (Liwa Bengasi und Derna u. s. w.).

2. Quellen.
Das Osmanische Eeich zahlt nach dem Gothaischen 

Hofkalender iiber 86.000 Deutsche Quadrat - Meilen der 
reichsten Gegenden der Erde zu seinem Gebiet, also bei- 
nahe halb so viel als ganz Europa, und es ist ihm in der 
Aufnahme eines so weiten und geographisch so interessan- 
ten Territoriums eine grosse und lohnende Aufgabe ge- 
stellt, um die das Russische Nachbarland neidisch sein 
kdnnte, wenn es bei seinen grossartigen Aufnahmen eigene 
Schwierigkeiten in der Naturbeschaffenheit seiner Gebiete 
vorfindet, — in den baumlosen, moosbedeckten Eiswiisten der 
Tundren eben so sehr als in den weiten Urwaldern, in 
denen Theodolite und Messtische gar nicht zur Anwendung 
kommen und nur astronomisehe Beobachtungen die ndthig- 
sten Fixpunkte zur Kartirung des Landes bieten kbnnen, 
oder in den See-Labyrinthen Einnlands, wo die Vermes- 
sungs-Corps jede einzelne trigonometrische Station mit 
ausserordentlicher Miihe aus und auf Felsentriimmern er- 
bauen miissen. Und doch hat Russland ausgezeichnete, 
wahrhaft musterhatte und hdchst umfangreiche Aufnahmen 
alter Art ausgefiihrt. Aber nicht Russland allein, jedes 
auch nur erst yon der Kultur beleckte Land der Erde hat 
seine Aufnahmen, in der heissen und in der kalten Zone; 
welche vortrefflichen Aufnahmen giebt es von Indien, von 
den West - Indischen und Ost-Indischen Inseln, von dem 
Eranzbsisehen Hinter-Indien, von Brasilisehen, Peruanisehen, 
Mexikanischen und anderen Landen, von Sibirien und Is
land-, ja selbst von Grdnland, wo eingeborne Eskimo-Geo- 
graphen sich Verdienste erwarben um die Bereicherung der 
Erdkunde. Das Osmanische Reich unter alien der Erde 
allein besitzt keine eigenen Landesaufnahmen; Chinesen 
und Japanesen haben vortreffliche Karten, nur allein die 
Tiirken und die „Wilden” der Erdbewohner haben keine. 
Australien und Tasmanien haben sechs den Europaischen 
Generalstiiben entsprechende Aufnahme-Bureaux, Jl^eu-See- 
land mit seinem Fliicheninhalt von nur 4700 Deutschen 
Quadrat-Meilen hat eben so viel Surveyor Generals und 
Surveyor Offices, als es Provinzen hat, namlich neun; aber 
das grosse Osmanische Reich hat gar Nichts der Art. Der 
Sultan besitzt eine Masse Muschirs, Muftis, Eunuchen und 
andere W iirdentrager, aber Xiemanden, der sich um die 
Landeskunde des Reiches bekiimmert. Es ist das nicht das 
geringste der kranken Symptome der Tiirkenwirthsehaft. 
Fremde Kationen haben daher zum Theil gethan, was der 
Turkischen Regierung zu thun obliegt, und es haben sich 
in dieser Richtung hauptsachlich die Englander, Russen, 
Franzosep und Deutschen grosse Verdienste erworben. Das 
Litoral der Osmanischen Gebiete ist vorzugsweise von den 
Englandern sehr genau aufgenommen und in einer Reihe

vorziiglicher und gediegener Seekarten niedergelegt; fiir die 
Erforschung und Aufnahme des Inneren haben wohl die 
Russen am meisten gethan.

Viele einzelne Reisende haben sich durch ihre Auf
nahmen iind Erforschungen des Osmanischen Reiches in 
hohem Grade verdient gemacht, aber wir miissen hier vor- 
nehmlich eines Mannes gedenken, der weniger durcli, seine 
eigenen Reisen in diesen Gebieten als durch seine unaus- 
gesetzten kartographischen Arbeiten iiber dieselben unter 
alien lebenden Geographen die erste Autoritiit bildet fiir 
die vergleichende Erdkunde der Osmanischen Lander und 
der gewissermaassen den leider nicht vorhandenen Tiirki- 
schen Generalstab repriisentirt und vertritt, so gut als 
diess ein einzelner Gelehrter und Privatmann zu thun im 
Stande ist, — Dr. H. Kiepert. Seit 20 Jahren hat der- 
selbe unablassig die Kartographie des Osmanischen Reiches 
durch vortreffliche Karten der Tiirkei, von Klein-Asien, 
Armenien und Kurdistan u. s. w. bereichert, welche die 
besten Gesammt-Darstellungen dieser Lander enthalten; wir 
erwahnen hier nur seiner drei Hauptarbeiten *) so wie 
der betreffenden Blatter in seinem ,,j?leuen Hand-Atlas” )̂, 
von denen wir die neuesten Abdriicke zu Rathe zogen.

Ausser den Kiepert’schen Karten benutzten wir fiir die 
Tiirkei das fleissig gezeichnete Blatt der Osmanischen Halb- 
insel von P. Friederichsen in v. Sydow’s Methodischem 
Hand-Atlas ®), die neuesten Aufnahmen des Donau-Delta *), 
die Englischen Kiistenaufnahmen iiberhaupt, die aus der 
Grenzregulirungs - Kommission Montenegro’s hervorgegan- 
genen offiziellen Karten dieses Landes und die kritische 
Verwerthung derselben und anderen Materials durch 
Dr. Kiepert®), die neuen Darstellungen der Herzegowina 
von Blau und Beaumont , die Reise von Kanitz in Ser-

’) Kiepert, Generalkarte von der Europaischen Tiirkei, nach alien 
vorhandenen Originalkarten und itinerarischen Hiilfsmitteln bearbeitet 
und gezeichnet. Mst. 1:1.000.000, 4 Bl. Berlin 1853.

Karte von Klein-Asien, entworfen und gezeichnet nach den neue
sten,und zuverlassigsten Quellen, hauptsachlich nach den in den Jahren 
1838 bis 1839 von v. Yincke, Fischer und v. Moltke und 1841 bis 
1843 von H. Kiepert, A. Schonborn und K. Koch ausgefiihrten Re- 
kognoscirungen so wie nach den besten neueren Reiseroute'n, vorziiglich 
der Englander. Mst. 1:1.000.000. 6 Bl. jSerlin 1844.'

Karte von Armenien, Kurdistan und Azerbeidschan , im Anschluss 
an die Karte von Klein-Asien entworfen und bearbeitet 18'52 bis 1855. 
Mst. 1:1.000.000. 4 Bl. Berlin 1858.

Kiepert, Keuer Hand-Atlas, Berlin, I). Reimer, Bl. 25: Tiirkei 
und Griechenland, Mst. 1:3.000.000; Bl. 27: Klein-Asien und Syrien, 
Mst. 1:3.000.000; Bl. 28: Vorder-Asien, Mst. 1:8.000.000.

Nr. X I I I : Osmanische Halbinsel (Tiirkei und Griechenland), 
Mst. 1:4.00.0000. Gotha, J. Perthes, 1861.

Delta of the Danube, surveyed by Capt. Spratt 1856 and 1857. 
Mst. 1:166.400. London, Admiralty, 1861.

)̂ James, Map of Montenegro, from a copy by Lieut. Sitwell, R. E,, 
attache^d to Major Cox, British Commissioner for the Demarcation of 
the Boundaries of Montenegro in 1859— 60. Mst. 1:200.000. London, 
Topogr. Dep* of the War Office, 1860.

Paulini, Carta di Montenegro etc. Mst. 1:300.000. Wien, Artaria 
& Co., 1861.

®) K iepert, das Fiirstenthum Zrnagora oder Montenegro. Mst. 
1:500.000. (Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde, Neue Folge, Bd. 13.) 
Berlin 1862.

') Karte der Herzegowina, im J. ffi61 entworfen und gezeichnet. 
Mst. 1:500.000. (Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde, N F Bd 11 i 
Berlin 1861. ' ''

Beaumont & Boue, Esquisse de I’Herzegovine et du Montenegro 
Mst. 1:1.750.000. (Mem. de la Soc. de Qeogr. de GenJve vol p i  
Genf 1861. ’ ‘
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biea •)> endlich die Ergebnisse der wichtigen Reise v. Hahn’s 
von Belgrad nach Salonik )̂. Dieser trefFliche Forscher hat 
ira Herbst 1863 abermals eine interessante Reise im west- 
lichen Theile der Tiirkei ausgefiihrt und den Albanesischen 
Drin besueht, von dem er unter Anderem berichtet, dass 
er bereits vor vier Jahren wieder in sein altes Flussbett 
in dec, Jfahe der Stadt Scutari eingebrochen sei )̂. Von 
neuen Karten Tiirkischer Inseln sei als besonders wichtig 
erwahnt die Englische, in zwei grossen Bliittern publicirte 
Aufnahme der Insel Kreta oder Candia *).

Bei der Zeichnung von Klein - Asien warden fiir eine 
mdglichst korrekte Darstellung der topographischen Grund- 
ziige und Hdhenverhaltnisse die zahlreichen von P. v. Tsehi- 
hatscheff®) u. A. gemessenen und die aus den Englischen 
Kiistenaufnahmen hervorgegangenen genanen Hohen-Bestim- 
mungen, so wie Carl Ritter’s klassische Schilderung der 
Bodenplastik Klein-Asiens®) zu Grunde gelegt. Die Kotsehy’- 
schen Messungen im Bulghar Dagh,- welche dessen Kulmi- 
nationspunkt Metdesis (11.000 Par. Fuss hoch) zum zweit- 
hdchsten Gipfel ’’) ganz Klein-Asiens erhoben haben, wurden 
nebst anderen neueren, bier nicht weiter spe'cificirten Ar- 
beiten der Art nicht unbenutzt gelassen.

Wie den Lesern dieser Zeitschrift bekannt ist ®), batten 
wir das Gliick, den hdchst verdienten Reisenden P. v. Tschi- 
hatscheff zu veranlassen, seine unedirten umfangreichen topo- 
graphisehen Angaben und Itinerarien von Klein-Asien zur 
Publikation in den „Geogr. Mitth.” zusammenzustellen; die 
Kpnstruktion dieses grossartigen Routennetzes, einschliesslich 
der letzten Reise des unermiidlichen Forschers im J. 1863, 
hatte Herr Dr. Kiepert die Giite zu iibernehmen und 
vor Kurzem in einer hdchst werthvollen und wichtigen 
Karte von ganz Klein-Asien niederzulegen, die sich gegen- 
wartig im Stich beflndet, um nebst dem dazu gehdrigen 
Text in dem demnachst ersoheinenden 15. Erganzungsheft 
dieser Zeitschrift verdffentlicht zu werden. Wir konnten 
diese Manuskript-Karte noch bei der letzten Revision des 
vorliegenden Kartenblattes benutzen.

Fiir Kaukasien konnten wir eine grdssere, von uns 
gegenwiirtig bearbeitete Karte von Ost - Europa , bei der 
wichtige noch unpublicirte Original - Aufnahmen benutzt 
sind, ausbeuten.

Fiir Persian, dessen Westgrenze nach den Bestimmungen 
der Britisch-Russischen Kommission eingetragen ist, wurde

*) Kanitz, Eeiserouten in Serbien, 1859 bis 1861. Mst. 1:840.000. 
(Sitzungs-Beriobte der Kaiserl. Akademie der Wissenscbaften, math. Kl. 
XLVII. Bd., 1. Abth.) Wien 1863.

V. Hahn und Zach, Croquis des westlichen Gebiets der Bulga- 
risphen Morava, Mst. 1:375.000; v. Hahn, Croquis der westlichen Zu- 
flusse des oberen Wardar, Mst. 1 :325.000. (Denkschriften der Kaiserl. 
Akademie der Wissensch., philosoph.-histor. Kl; 11. Bd.) Wien 1861.

V. Hahn’s Expedition nach dem Albanesischen Drin, 1863. 
(Osterr. Wochenschrift, 9. Januar 1864.)

*) Candia or Crete, surveyed by Capt. Spratt, Mansell, etc. 1852. 
Mst. 1:150.000. London 1858 und 1862. (Engl. Admiralitats - Karten 
Nr. 2536 und 2536*.)

°) Tchihatcheff, Asie Mineure, vol. I .
) „Geogr. Mitth.” 1860, SS. 316 ff.

T .n i^°* 'Schy , Keise in den Cilicischen Taurus, S. 154. Gotha, 
J- Perthes, 1858.

81 SS. 73 ff.
Schweden Ost-Europa in 6 Blattern, enthaltend: Norwegen,
(Im StichO i = 3.700.000!

benutzt die sehcine Karte von Khanikof und Kiepert von 
Aderbeijan ’), die Karte von Persien zu Brugsch’s Reise- 
werke^), die Buhse’sche Karte®); fiir die Euphrat - Lander 
die interessante Aufnahme von Selby nnd Colling wood *); 
fiir Syrien und besonders die Syrisch - Arabisehe Wiiste 
zwischen dem Dschebel Hauran und dem Euphrat, — 
welche in den Karten meist als ganz weisse Flache er- 
seheint, — die Forschungen Wetzstein’s, wie dieselben in 
den neuesten Kiepert’schen Karten niedergelegt sind.^Von 
dem zu friih verstorbenen eifrigen und kenntnissreiehen 
Schweizer, Reisenden Dr. Schlafli erhielten wir interessante 
Kachrichten iiber das Liindchen Kue'it am Persischen 
Golf®), welches noch in den Bereich unserer Karte fallt. 
Das Litoral des Persischen Golfes ist nach der neuen aus- 
gezeichneten Englischen Admiralitats - Karte ®) eingetragen; 
bei der S3̂ rischen Kiiste konnte die gegenwartige Englische 
Aufnahme beriicksiehtigt werden, besonders der vollstandig 
publicirte nordliche Theil )̂.

Die Afrikanischen Lander der Karte wurden haupt- 
sachlich nach nnserer grossen 10-Blatt - Karte gezeichnet 
und nach den sich derselben anschliessenden und sie in 
den betreffenden Theilen erganzenden und berichtigenden 
Karten M. v. Beurmann’s ®). Es sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, wie das Innere von Afrika dicht an Agj'pten, 
der Theil der grossen Wiiste westlich vom Nil, zu den 
unbekanntesten Gebieten ganz Afrika’s gehdrt; nur sehr 
wenige Reisende, unter ihnen hauptsachlich Calliaud vor 
beinahe 50 Jahren, haben die Flusslinie Agyptens verlassen 
und die weiten Gebiete im Westen in  Augenschein ge- 
nommen; es ist diess freiiich Alles Wiiste, allein auch die 
Wiiste bietet Stoff genug zur Erforschung ; wir wissen noch 
nicht einmal, wie weit ungefiihr das Koptisch - Arabisehe 
Element nach Westen und Siidwesten reicht und wo etwa 
die schwarze Bevolkerung der Tebu beginnt.

Mochten sich Reisende und Gelehrte- in Agj'pten an- 
geregt fiihlen, iiber die .westlich von den Agyptischen Oasen 
gegen die Tebu-Lander sich' erstreckenden vollkommenen 
terrm incognitae wenigstens Erkundigungen einzuziehen, 
wozu sie ohne Zweifel vielfaeh Gelegenheit haben konnen!

Wie Gibraltar das westliche Eingangsthor zum Mittel- 
meer, die Maltesischen Inseln die Centrahvacht und -Station 
bezeichnen, so bildet der Isthmus von Sues und das Nil-

)̂ Khanikof, Map of Aderbeijan, drawn and engraved under the 
direction of H. Kiepert. M st.-1:800.000. Berlin, D. Heiraer, 1862.

8) Kiepert, Ubersichtskarte der Reise der Kbnigl. Preuss. Gesandt- 
schaft in Persien 1860 nnd 1861, nach den Angaben von Dr. H. Brugsch 
entworfen. Mst. 1:2.000.000. (Brugsch, Reise u. s. w ) Leipzig, Hin- 
richs, 1862.

3) Karte zu E. Buhse’s Reise in Persien, Mst. 1:2.000.000. (Auf- 
zahlnng der auf einer Reise durch Trans-Kaukasien und Persien ge- 
sammelten Pflanzen.) Moskau I860.,

)̂ Selby nnd Collingwood, Originalkarte vom Thai des Euphrat 
und einem Theile des alien Babylonien. Mst. 1:585.-000. („Geogr. Mit- 
theilungen” 1862, Tafel 16, s. auch Jahrg. 1863, S. 155.)

8) Schlafli, Skizze der politisch-territorialen Verhaltnisse der Gestade- 
lander des Persischen Golfes.. (,,Geogr. Mitth.”  1863, SS. 210 ff.)

®) Constable & Stiffe, Persian Gulf, 1860; Mst. 1:900.000. Engl. 
Admiralitats-Karte Hr. 2837“ und 2837‘. London 1862.

b Gulf of Iskanderuu to Markbab, surveyed by Brooker, Skead 
& Blarney under the dir. of Comm. Mansell, 1858. Mst. 1 : 220.000. 
Engl. Admiralitiits-Karte Nr. 2632. London 1861.

®) „Geogr. Mitth.” , Erganzungsband II  (1862/63).
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Delta das Ausgangsthor im Osten, und wenn auch der 
maritinae Kanal, welcher das Mittelmeer mit dem Kothen 
Meer verbinden soil, noeh nicht vollendet 1st und seine Wich- 
tigkeit fiir den Weltverkehr, wenn vollendet, noeh nicht 
abgemessen werden kann, so ist doch schon jetzt die Strasse 
und der Schienenweg von Alexandria liber Kairo nach 
Sues einer der wichtigsten der Erde; Grund genug, um 
von diesem Gebiete eine Nebenkarte in grdsserem Maass- 
stabe zu geben, bei deren Zeichnung wir ausser den grossen 
Franzdsischen und Englischen Aufnahinen dieses Gebiets 
eine Manuskript-Karte des Siisswasser-Kanals vom Divisions- 
Chef M. Casaux zu Grunde legen konnten, welche uns durch 
die giitige Vermittelung des Afrika-Eeisenden Dr. Schwein- 
furth unliingst zugegangen war ’).

3. Topographie des M ittellandisehen M eeres (Osthalfte).
1. NonienTilatur. —̂ "Wenn man, wie wir es gethan haben, 

die Westhalfte des Mittelmeeres in fiinf Doppelbeeken glie- 
dert, so kann man die Osthalfte in zwei Becken einthei- 
len, das Schwarze und das Weisse Meer. Zu dem Schwarzen 
Meere gehdrt das Asow’sche und das Marmara-Meer. Das 
Weisse Meer, wie die ganze Osthalfte des Mittelmeeres bei 
seinen Anwohnern, den Grieehen und Tiirken )̂, heisst, er- 
streckt sich im weiteren Sinne vom lonischen und Syrten- 
Meere im Westen bis zur Syrischen Kiiste im Osten, von 
den Dardanellen im Norden bis zur Afrikanischen Kiiste 
im Siiden, im engeren Sinne aber hauptsaehlich nur zwi- 
schen Kreta uild Agypten; bei der Fahrt von Tri'est nach 
Alexandria heisst es gewohnlich bei Sichtung jener Insel: 
,,Jetzt sind wir im Weissen Meere”. Der dreieckige, die 
Insel Cypern umfassende Theil des Meeres norddstlich 
vom eigentlichen Weissen Meere tragt vorwiegend den 
Namen Levantisches Meer, das zwischen der Insel Kreta 
und den siidlichen Inseln des Griechischen Archipels: Meer 
von Candia, und das den Griechischen Archipel umfassende 
und bis zu den Dardanellen reiehende: das Agaische Meer.

2. Tiefen. — Die Tiefenverhiiltnisse des Schwarzen 
Meeres' sind schon bei der geringen Kenntniss, die wir 
gegenwartig von ihnen besitzen, von einigem Interesse. 
In seiner nordwestlichen Hiilfte, vom Bosporus bis zur 
Strasse von Kertsch, sich ganz allmahlich abdachend fallt 
der Seeboden an der entgegengesetzten siiddstlichen Halfte 
langs der Klein Asiatischen und Kaukasischen Kiisten schon 
unmittelbar an der Kiiste tief ab ; dort erreicht er z. B. 
siiddstlich von Odessa erst 30 Meilen von der Kiiste, 
hier oft schon in der Entfernung von einer Meile oder 
noeh weniger die 100-Faden-Linie. Zwischen der Krym 
und den Donau-Miindungen betriigt die durehschnittliehe 
Tiefe 10 bis SO F. und nimmt dann am meisten in siiddst- 
licher Eichtung z u , und wenn es von Odessa in siidsiid- 
dstlicher Eichtung 30 Meilen bedurfte, um die 100-Faden- 
Tiefe zu erreichen, so ist in derselben Eichtung weiter 
von da schon in 18 Meilen 1070 Eaden gelothet. So weit 
das Becken des Schwarzen Meeres einigermaassen bekannt

') „Qeogr. M irth.” 1864, Heft VI, SS. 220 ff.
Aspri Tiialassa bei den Grieehen, zum Gegensatz von Mavri 

Thalassa, Schwarzes Meer; Ak Denis oder Bahr Sefid bei den Tiirken, 
zum Gegensatz von Kara Denis oder Bahr-i'Sija, Sebwarzes Meer.

Bs sind bier iramer Deutsche Meilen, 15 ~  1 , gemeint.

ist — und das b'eschriinkt sich auf seine westliche Halfte —, 
bildet es eine deutlich ausgepragte und iiberall konsequente 
Trogform; bis zur 100-Faden-Linie ist eine wenig geneigte, 
gewissermaassen noeh zum Festland gehdrige Terrassen- 
fliiche, bei 100 Faden senken sich die Wande des Troges 
zur Tiefe ab, erreichen in durchschnittlich 2 bis 3 Meilen 
500 Faden und gehen hier wieder in eine allmahlichere 
Abdachung. iiber, welche den Boden des Troges vorstellt; 
dieser Trog erstreckt sich in einer nordost-siidwestlichen 
Eichtung und eine Linie vom Bosporus nach Sebastopol 
bildet die Axe des Trogbodens und schneidet die beidpn 
grdssten bisher im Schwarzen Meere gelotheten Tiefen von 
1000 und 1070 Faden. Diese Linie bildet gleichzeitig die 
Grenze unserer Kenntniss der unterseeischen Topographie 
des Schwarzen Meeres, der untersuchte Theil liegt nord- 
westlich, der fast vdllig unbekannte siidostlich davon. In 
diesem letzteren sind die wichtigsten Sondirungen noeh die 
von dem Franzdsischen Kapitan Gauttier vom Jahre 1820 '); 
derselbe fand an vielen Stellen 1 bis 2 Meilen von der 
Slid- und Ostkiiste des Schwarzen Meeres mit 200 Franz, 
brasses ( =  178 Faden) noeh keinen Grund. Wie es so oft 
bei Behandlung geographischer Gegenstande zu gehen pflegt, 
dass oberflachliche Autoren nur die neuesten Forsehungen 
benutzen und die alteren ganz 'unberiicksichtigt lassen, so 
sind auch diese Gauttier’sehen Messungen fast ganz in Ver- 
gessenheit gerathen, weil bei der neueren Aufnahme des 
Schwarzen'Meeres durch die Eussen im J. 1836 iiberhaupt 
nur bis zur Tiefe von 20 bis 30, in seltenen Fallen bis 
40 und 50 Faden gelothet wurde.

Der Bosporus hat eine durehschnittliehe Tiefe von 30 
bis 40 und an einigen Stellen 60 bis 70 Faden, letztere 
grdsste Sondirung in der Nahe von Bujukdere.

Das Marmara-Meer ist besonders in seinem ndrdliehen 
Theile iiberall von betrachtlicher Tiefe, welche ihr Maximum 
mit 735 Faden 3 Meilen siiddstlich von Eregli erreicht.

Die Dardanellen haben eine iihnliche Durchschnittszahl 
wie der Bosporus, erreichen aber an der tiefsten Stelle bei 
Tsehanak Kalessi (zugleich die schmalste der Strasse) nur 
57, Faden.

Das Agaische Meer hat ebenfalls eine betrachtliche 
Tiefe, die im Allgemeinen nach Siiden hin zunimmt; im 
jSTorden, wo grdssere Fliisse als im Siiden einmiinden,. ist 
es seiehter. . Es wiirde den Umfang dieser kurzen Bemer- 
kungen weit iibersteigen, wollten wir die Topographie des 
Seebodens in dieser komplicirten Abtheilung in alien Ein- 
zelnheiten zergliedern; zudem sind die Sondirungen bis auf' 
wenige Theile nur in der Nahe der Kiisten ganz vollstan- 
dig abgeschlossen. Es geniige daher, nur einzelne Haupt- 
daten anzudeuten. Der Golf von Saloniki und der von 
Eendina sind seiehter als die dazwischen liegenden von Kas- 
sandra und Monte Santo, erstere erreichen nicht 100 Faden, 
letztere weisen 156 und 207 auf und sind wahrscheinlieh 
noeh tiefer, der Golf von Saros hat mehr als 350 Faden, 
doch ist eben dieser ndrdliche Theil des Agaisehen Meeres 
am wenigsten bekannt. Zwischen der Insel Limno und 
den Dardanellen ist die Tiefe iiberall unter 100 Faden; 
zwischen Euboa und der Insel Ohio sind Tiefen bis zu

1) Gauttier, Carte reduite de la Mer Moire, 1820. Mst. 1:1.250.000. 
Paris, Depot-general de la Marine, 1822.
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570 Faden, letztere unweit der Insel Psara; noch grdssere 
Tiefen, namlich bis 670, giebt es ein Paar Meilen nord- 
westlieh von der Insel Samo; siidlieh derselben und bis 
zum Meer von Candia, wo die vielen dicht gelegenen In- 
seln die Bildung einer grosseren Meeresfliiche hindern, sind 
bis jetzt nur Tiefen von 200 bis 300, ein Mai, westlich 
der Insel Ko, 351 Faden sondirt, wahrend siidlieh davon, 
in dem grosseren Meere von Candia, die Tiefen wieder raseh 
zunehmen. Die tiefste Stelle im Agiiischen Meere beflndet 
sich daher, nach den bisherigen Lothungen, zwischen den 
Inseln Samo, Ohio und 'Andro und erreicht dort ihr Maxi
mum mit 670 Faden.

Das Meer von Candia hat eine grdssere allgemeine und 
Maximal-Tiefe als das Schwarze, Marmara- und Agaische 
Meer, schon 5 Meilen ndrdlich von de. Kiiste des OstendeS 
der Insel hat es 1200 Faden. ,

Das Weisse Meer, das ausgedehnteste Becken des Mittel
landischen Meeres, hat auch — nach den bisherigen Beob- 
achtungen zu urtheilen — die grdsste Tiefe. Wir haben 
bereits bei den Bemerkungen zum westlichen Blatt der 
Karte ') gesehen, wie das Meer dstlich von Malta rSsch an 
Tiefe zunimmt und dort 2150 Faden hat; diese Tiefe be- 
hauptet sich auf einer Strecke von iiber 22 Meilen und 
erreicht in 35° 32' K. Br., 16° 20 ' Ostl. L. v. Paris, 
etwa halben Weges zwischen Otranto und Bengasi, 2170 Fa
den, die absolut grdsste Tiefe, die bis jetzt im Mittelmeere 
sondirt wurde. tlberall in diesem Theile des Meeres, an 
den Kiisten von Afrika, Griechenland, Candia, Klein-Asien, 
Cypern, Syrien und Palastina, fallt der Seeboden rasch ab, 
am Kap Krio, dem sudwestlichen Kap Candia’s, sind 2 Mei
len vom Ufer schon 1680 F ., 2000 Fuss mehr, als der 
Ida, der Kulminationspunkt der Insel, hoch ist. Unsere 
Karte enthalt alle einzelnen, auf der hohen See bisher

•) „Geogr. Mitth.” 1864, Heft Y, S. 189.

gemachten Lothungen, die durchsehnittlich zwischen 1000 
I und 2000 F. betragen; wir miissen' in Bezug auf Detail 

auf 'sie verweisen.
Die einzige sehr betrachtliche und ausserordentlich mar- 

kirte seichte Stelle in dieser ganzen dstlichen Halfte des 
Mittelmeer-Beckens ist die den Nil-Miindungen vorliegende. 
Wie bekanntlich das Kil-Delta ein in das Meer hinaus- 

i gewachsenes Stiick Land, die Ablagerung der Sedimente 
seiner Flussarme, ist, so lehrt ein Blick auf die Karte, dass 
der dem Nil-Delta vorliegende Seeboden in einem von 
Alexandria bis El Arisch reichenden grossen Kreisbogen 
eine Fortsetzung dieser unausgesetzt wachsenden Landzunge 
ist und einen weiten Vorsprung nach Nor den bildet, der 
schon jetzt andeutet, in welcher Weise und Eichtung das 
Nil-Delta im Laufe der Zeit weiter ins Meer gewachsen 
sein wird. Die sehr genaue, in den Jahren 1856 und 1857 
von Mansell, Brooker, Skead und Blarney ausgefiihrte Eng- 
lische Aufnahme des Litorals und Seebodens von Alexan
dria bis El Arisch *) und andere neuere Sondirungen 
zeigen, dass nach Nordosten zu, vor dem Mensaleh-See 
und der Bai von Pelusium, diese Versandung und Ver- 
flachung des Seebodens am starksten is t , dass dort das 
Meer am seichtesten, nach Westen zu, bei Alexandria, am 
tiefsten ist; 9 nautische Meilen nordnordwestlich von diesem 
Hafen sind schon 110 Faden Tiefe, bei der Rosetta-Miin- 
dung und 18 nautische Meilen nordwestlich von ihr 128 Fa
den, bei der Damietta-Miindung sind noch 30 nautische 
Meilen ndrdlich nur 90 Faden. .Aber absolut am seichtesten 
ist der Meeresboden vor Port Said, dem ndrdlichen Hafen 
des projektirten Sues-Kanals: 37 nautische Meilen nordnord- 
westlich von ihm wurden nur 32, 31 nautische Meilen 
nordnorddstlich von ihm nur 52 Faden gelothet.

’) Englische Adrairalitats-Karteji Nr. 2573 und 2630. London 1859.
2) Engl. Admiralitats-Karte Nr. 2158, Mediterranean Sea. Ausgabe 

vom Dezember 1863.

Geographische Literatur.
EtTKOPA.

Alphen, Jhr. Mr. D. F. van; Door Zwitserland, Savoye en bet noorden 
van Italie, langs de Middellandsche zee en door Provence. Eeisver- 
balen en indrukken. Eeen dagboek met aanteekeningen enz. 8°,' 
265 pp. Leiden, v. d. Heuvell & v. Santen, 1864. 2J fl.

D iinenwelt, Die Europaisebe --— —. (Das Ausland 1864, Nr. 10, 
SS. 222— 229.)

Besebreibung d e r  Diinen im Allgemeinen und der Franzosiseben, Hollandi- 
seben, Deutseben und Daniseben insbesondere.

Morel, A.; De Paris a Cologne, a Bruxelles, a Senlis, h Laon, a Di- 
nant, a Givet, a Luxembourg, a Treves, a Maestriebt. Itineraire de- 
scriptif et bistorique. 18°, 483 pp. mit 1 Karte und 90 Yignetten. 
Paris, Hacbette, 1864. (Collection des Guides-Joanne.) 3 fr.

Kartexi.
Baezko, Hauptm. H. v .; libersicbts-Handkarte des Systems der Central- 

Europaiseben Alpen fiir ' den Scbul-Gebraueb. 1:2.500.000. Litb.
_ Mit 6 SS. Text in 4 “. Glogau, Flemming, 1864. '

Al.: Atlas politique de TEurope, 1814—1864, exposant le 
eveloppement des principes de 89 , I’esprit des traites de 1814 et 

tendances des peuples, etc. 22 cartes dres- 
partie. Fol. 25 pp. et 10 cartes. Paris,Dentu, 1864. 

Europe, Carte de 1’ . 1; 6.000.000. Brussel 1864. 1 |  Tblr.,
autograpbirt 22 Sgt.

: Hermann, M .: Eisenbabn-Karte von M ittel- Europa mit Angabe der
! Babnstationen und Postverbindungen. Litb. Glogau, Flemming, 1864.

Tblr.T
D eu tsch lan d , P reu ssen  u n d  fls ter re ich .

A lpen-V erein, Verbandlungen des Osterreiebiseben ......... Eedigirt
von P. Grobmann und E. v.-Mojsisovics. 1. Heft. 8“ , 126 SS. 
Wien, Braumiiller, 1864. l fl.

Bavaria, Landes- und Volkskunde des Konigreiebs Bayern, bearbeitet 
von einem Kreise Bayeriseber Gelebrten. 3. Bd. Oberfranken, Mittel- 
franken. 1. Abtb. 8®. Muneben, Liter.-artist. Anstalt, 1864. 2 Tblr.

BerQhaus, Dr. H .; Landbucb des Herzogtbums Pommern und des 
Fiirstentbums Hiigen in der Mitto des 19. Jabrb. 2. Bd., 10. und 
11. Lfg., 3. Bd., 6. und 7. Lfg. Anclam, Dietze, 4864. a 5 Tblr.

Dechen, Dr. H. v . : Geognostiseber Fiibrer zu dem Laacber See und 
seiner vulkaniscben Umgebung. 8”, 596 SS. Bonn, Coben, 1864.

l i  Tblr.
F ils , Major A. W .; Hobenmessungen von dem Kreise Weissensee im 

Kgl. Eegierungs-Bezirk Erfurt. 8“, 28 SS. mit 1 Tabelle. Ilmenau, 
Banse, 1864. * |  Tblr.

Die im Jahre 1863 publicirte Schrift des Landraths v. Hagke uHistorisch-sta- 
tistisch-topographisclie Besclireibung des Weissenseer Kreises” hat Veranias- 
sung gegeben, dass Major Fils seine in den 40er Jahren in dem genannten 
Kreise ausgefiihrten Hbhenmessungen gesammelt und gleichsam als Nachtrag 
zu jener Schrift veroffentiicht hat. Die Messungen betreffen 99 Punkte, ein
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abermaliges Zeugniss fur den unermiidlichen Eifer, mit welchem Major Fils die 
Hypsoraetrie TliUringens seit einer langen Reihe 7on Jahren gepflegt hat. Zur 
Vergleichung sind ferner eine Anzahl von Hdhenangaben iiber andere Theile 
ThUringens beigeaetzt und in einem Sclilusskapitel wird mit Bezug auf die bei- 
gegebene Tafel, welche in graphischer Darstellung die Hbhenlage der Orte des 
Kreises Weiasensee sowohl wie des Kreises Schleiisingen anschaulich vorfiihrt, 
Einiges iiber die Produktlon beider Kreise gesagt und das Terrain-Bild ganz 
ThUringens kurz charakterisirt. Ein alphabetisches Namenregister kommt der 
Benutzung des fiir die speziellere Topographic selir dankenswerthen Schrift- 
cUens zu Hulfe. (Ueber die fruheren hypsometrischen Arbeiten des Verfassers 
siehe „Geogr. Mitth.” 185D, SS. 259—271; 1861, S. 313; 1863, S. 114.)

Gilbert, J., and G. C. Cliurcliill: The" Dolomite Mountains; excursions 
through Tyrol, Carinthia, Carniola and Friuli, in 1861, 1862 and 
1863. With a geological chapter. 8“, mit 2 ICarten^u. Illustr. Lon
don, Longman, 1864. 21 s.

Hartmann, E.: Geographisch-statistisches Orts- und Fost-Lexikou fiir 
Ober-Bayern. 8". Augsburg, Schmid, 1863. 1 Thlr.

H ero ld , Br. E. F. Cr.: Statistik des Kreises Schleusingen im Kdnigl. 
Preuss. Regierungs-Bezirk Erfurt. 4^, 209 SS. und 60 Tabellen. 
Schleusingen 1864.

Es ist bekanntlich vom Preiissischen Ministerium des Inneren die allgemeine 
' Anordnung ausgegangen, zufolge welcher fur alle landratblicben Kreise der 

Monarcbie das vorhandene statistische Material von Zeit zu Zeit zusaramen- 
gestellt und veroffentlicht werden soli. Diese Kreisstatistik soil in bestiramten 
Zeitraumen, vielleicht alle sechs Jahre, erneuert werden. Mit dieser nach- 
ahmungswerthen Arbeit ist bereiis in der Provinz Sachsen mit dem Kreise 
Schleusingen hcgonnen diirch das oben angezeigte Werk. Zuerst erkennen 
wir dankbar die angeordnete Arbeit an , denn sie wird kUnftighin fur die 
verschiedenen Verwaltungszweige im Staate einen sicheren Fuhrer geben uber 
die Beschaflfenlieit und Kultur des Bodens, den Gewerbfleiss der Einwohner 
und den Gang ihres Handels u. s. w. Der Verfasser, zugleich der betreffende 
Kreis-Landrath, hat diese Aufgabe mit voller Sachkenntniss und mit be- 
sonderem Fleisse gelbst, die unsere ganze Anerkennung verdienen. Sie ist in 
Wahrheit eine vergleichende Statistik, ganz im Sinne Carl Ritter’s. Die dazu 
gegebenen 60 Tabellen sind zweckmassig geordnet, so dass alle Verhaltnisse 
iibersichtlich und mit Klarheit hervortreten. Mogen seine Herren Kollegen mit 
gleicher Urasicht und mit gleichem Eifer in ihrem Kreise an dasselbe Werk 
gehen. ( A .  F i l s . )

Hessen, Alphabetisches Verzeichniss der Wohnplatze im Grossherzog- 
thum - mit Aiigabe der Zahlen der Be-wohner und der be*
wohnten Gebaude, so wie der Gemarkungen und Geraeinden. 4®. 
Darmstadt, Jonghaus, 1863. Thlr.

Hessen, Beitrage zur Statistik des Grossherzogthums . Hrsg.
Ton der Grosshcrzogl. Centralstelle fur die Landesstatistik. 2. Bd. 
4®. Darmstadt, Jonghaus, 1863. I f  Thlr.

Hessen, Positions-Yerzeiclmiss aus der topographischen Aufnahme Tom 
Kurfurstenthum 1857. Fol. Cassel 1864. 1 Thlr.

Hunfaivy, J.: A magyar birodalom termeszeti viszonyainak leirasa. 
(Physikalische Geographie von Ungarn und seinen Kebenlandern.) 
2.— 7. Heft. 8^ Pesth, Emich, 1864. a 1 fl.

Siehe «Geogr. Mittli.” 1863, S. 393.
Huyssen, Dr. A.: Die allgemeinen Verhaltnisse des Preussischen Berg- 

wesens mit Rlicksicht auf ihre Entwickelung. 8® mit 4 Kartcn. Essen, 
Baedeker, 1864. § Thlr.

Die Karten sind folgende: 1. Uebersicht der Bergrechts-Gebiete; 2. Ueber- 
sicht der Bergbaupunkte; 3. Relative Verbreitung des Bergbaues; 4. Relative 
Verbreitnng des Hiittenbetriebs.

Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichs - Anstalt. X III, 1863, Xr. 4, 
Oktober bis Dezember, und XIV, 1864, Xr. 1, Januar bis Marz. 
Mit 1 Tafel. Wien, Braumiillef.

Auch die beiden letzterschienenen Hefte d»s Jahrbuches der K. K. Geolo
gischen Reichs-Anstalt bringen uns in schon gewohnter Weise eine reiche Zahl 
von grosseren und kleineren Abhandlungen des mannigfaltigsten Inhaltes 
neben den stets an interessanten Mittlieilungen so reichen Sitzungs-Berichten, 
dera Verzeichniss der im Chemischen Laboratoriura geraachten Untersuchungen 
und den eingelangten Einsendungen. Im letzten Hefte des XIIL Bandes ist 
eine Abhandlung yon Dr. Stur: Bericht iiber die geologische Uebersichtsaufnahrae 
im mittleren Kroatien , welche die geologischen Verhaltnisse eines grosseren 
geographischen Gebiets bespricht und in einzelnen Kapitein zunachst die aus 
alteren sekundaren Formationen aufgebauten Gebirgsgruppen, dann die eocenen 
Gebilde und sclWiesslich das Hiigelland der neogenen Ablagernngen, welche das 
Tiefland sudwestlich von der Save von ihrer Einmiindung in Kroatien bis an 
die Unna begrenzen, betrachtet. Wicbtig und interessant sind besonders die 
in diesem l e t z t e n  Kapitel gegebenen Beobachtungen iiber die Analogien mit 
den Tertiar-Ablagerungen am Rande des Wiener Beckens und iiber die aus- 
gedehnte Verbreitung der Congerienschichten. Die iibrigen kleineren Abhand
lungen in diesem Hefte sind sammtHch von zu lokalem Interesse, als dass wir 
bei der Beschranktheit des Ranmes auf sie naher eingehen konnten. In glei
cher Weise finden wir auch im ersten Hefte des XIV. Bandes neben kleineren 
Abhandlnngen auch eine grossere von Dr. G. Stache, die Fortsetzung seiner 
schon im X. Bande des Jalirbuclies begonnenen Darstellung »der Eocen-Gebiete 
von Inner-Krain und Istrien”, welche uns im Anschluss an jenen alteren ersten 
Theil eine (lurch zahlreiche, theils in den Text eingesebaltete, theils auf einer 
Tafel geographisch znsammengestellte geologische Profile erlauterte, sehr 
detaillirte Spezial-Beschreibiing der eocenen Ablagernngen 1) der Gebirgsspalte 
von Buccari 2) def Terrassenlandschaft der sudwestlichen Tschitscherei, 3) der 
Doppelmulde von Triest-Pisino und 4) des Karstes von Albona giebt. Obgleich 
zunachst eine geologische Abhandlung, bietet dieselbe doch namentlich durch 
die beigegebenen bildlicheri Darstellnngen der Verhaltnisse auch von geogra- 
phischem Standpunkte, welchem auch im Texte Hechnung getragen ist, so viel 
Interesse dar, dass wir den nocli fernerhin zugesagten weiteren Fortsetzungen
Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft VII.

Uber die betreffenden Gebilde auf den Quaruerischen Inseln und der Istrischen 
Halbinsel, so wie den allgemeineren Resultaten und'*veri»leichenden Betrach- 
tungen, welche den Schlusa des Ganzen bilden sollen, mit Verlangen entgegen- 
sehen.

Jokely, J . : FEne erlauternde orographische Skizze zur Hohenschichten- 
karte des Bohmisclien Eiesengebirges. Mit 1 Karte. (Mittkeilungeii 
der K. K. Geogr. Gesellschaft, 1862, Abhandlungen, SS. 247—2,62.)

Eine auch in technischer Beziehnng gut gelungene Karte des Bohmisclien 
Eiesengebirges in 1; 144.000 und mit Hdhenschichten von .50 zu 50 Wiener 
Klaftern, ausgedriickt durch Gradulrung derselben Farbe, begleitet der Verfasser 
mit einer knrzen Beschreibnng des Gebirges.

Kerner, Dr. A.; Studien iiber die oberen Grenzen der Holzpflanzeii in 
den Ostcrreichischen Alpen. (Osterreichische Revue 1864, Bd. 2 
und 3.)

Mit vielen speziellen Kachweisen und Hohenangaben.
Krause, Dr. P . : Die Ergebnisse der Volkszahlungen im Grossberzog- 

thum Sachsen-Weimar-Eisenacb in deij Jahren 1816 bis 1861. 4“, 
98 SS. Weimar, Boblau, 1864. |  Thlr.

Offiziell vora Grossherzogl. Staats-Ministerium herausgegeben.
Kiihnast: Statistische Mittheilungen fiber Lit.tauen nnd Masuron. 3. Bd. 

8°. Gumbinnen, Sterzel, 1863. 2 Thlr.
Grnndbesitz, Viehstand, Bevolkernng und offentliche Abgaben der Ortschafteu 

in Littauen.
Littrow, C. V., und C. Hornstein: Meteorologiscbe Beobachtungen an 

der K. K. Sternwarte in Wien von 1775 bis 1853. Bd. 4. (1823—38). 
S", 391 SS. Wien, Wallishaussor, 1863. 4 fl.

Ludwig, R .; Die warmen Mineralquellen zu Bad Ems. Mit 1 geolog. 
Plan und 1 Hobenprofil der Quellen. (Bulletin de la Soc. imper. des 
naturalistes de Moscou, 1863, Nr. XV, pp. 327—371.)

Speziellste Nacbweise fiber geologische Verhaltnisse, Temperatur, cbeinische 
Zusammensetzung, Geschiebte, wahrscheinlicben Ursprung u. s. w.

Meier, H .: Die Kfistenlandschaft Ost-lfrieslands nnd deren Bewobner. 
(Gmbus, 5. Bd., SS. 343—346, 367— 370.)

Erortert besonders die Bodenarten, die Zerstorungen durch die Flntlien und 
den Schutz dagegen und schildert die Marschbauern, ihre Eigenthiimlichkeiten, 
Wohnungen u. s. w.

Meier, II.; Die Nordsee-Insel Borkum. (Globus, 5. Bd., SS. 139—'142, 
173—176.)

Verbreitet sich hanptsachlich fiber die Eigenthiimlichkeiten der Bewobner, 
Fauna und Flora.

Meyn, L .; Zur Geologie der Inscl Helgoland. S". Kiel, Akademische 
Buchhandlung, 1864. jS Thlr.

Mittheilungen aus dem Gcbiete der Statistik. Herausgegeben von der 
K. K. Statistiseben Ceutral-Kommission. X. Jahrg. 3. Heft. 4”, 157 SS. 
(Verhandlungen der Central - Kommission im J. 1863) 1 fl. 20 k r .; 
4. Heft. 4", 166 SS. (Der Bergwerksbetrieb im Kaiserthum Oster- 
reicb 1862) 1 fl. 60 kr. Wien, Prandel & Ewald, 1864.

Nassau, Die Landesvermessung des Herzogthnms , insbesondere
die als Grundlage derselben festgestellteu Resultate der Trianguli- 
rung. 8”, 540 SS. Wiesbaden, Stein, 1863.

Preuss. Statistik. Herausgegeben in zwanglosen Heften vom Konigl. 
Statist. Bureau. Heft V. Die Ergebnisse der Yolkszablung und Volks- 
beschreibung nach den Anfnahmen vom 3. Dezember 1861, resp. 
Anfang 1862. i° ,  273 SS. Berlin, Geh. Ober-Hofbucbdrnckerei, 1864.

l |  Thlr.
Prohle, H .: Wegweiser durch den Harz. 16“ mit 1 tibersichts- nnd 

1 Routenkarte. Hildburgbausen, Bibliogr. Institut, 1864. ^ Thlr.
Reinsberg-Diiringsfeld, 0. Frhr. v .: Von der Ostkfiste des Adriati- 

seben Meeres.— Ragusa in Dalmatien. (Globus, 5. Bd., SS. 321—329;
6. Bd., SS. 10—16, 43—49.)

Schildeningen von Land und Lenten mit Zeichnungen von Kanitz.
Ruthner, Dr. A. v .; Aus dem Osterreichiseben Hochgebirge. Erstei- 

gung der Hohen Wildspitze im Oetz-Thale. (Mittheilungen der K. K. 
Geogr. Gesellschaft, 1862, Abhandlungen, SS. 216—243.)

So viel uns bekannt, nicht anderweitig pnblicirt und nicht minder interessant 
und belehrend als seine anderen Gebirgsfaiirten.

SchmidI, Prof. Dr.: Die Abaligether Hohle. 8“ , 15 SS. mit 1 Tafel. 
(Aus "den Sitzungs-Berichten der K. K. Akademie der Wissenschaften.) 
Wien, Gerold, 1864. 30 kr.

Schwerdt, H ., und Alex. Ziegler; Neuestes Reisebandbuch fiir Tiifi- 
ringen. 8", 793 SS. mit 6 Karten, 3 Stadleplanen, 18 Illustrationen 
und 3 Gebirgspanoramen. Hildbtirghausen, Biblio'gr. Institut, 1864.

2 Thlr!
Die ausserordentliche Zunahme des Fremdenverkehrs auf dem Tliuringer 

Walde bat in nenester Zeit eine betrachtliche Anzahl von oFiihrern” und Kar
ten hervorgernfen — wir nennen nur die Eeisehandbiiciier von Anding nnd 
Eadefeld, Grieben und Groning, Humbert, Kronfeld, Muller v. d. Werra Polack 
Vocke nnd die Karten von F ils, Graf, Kaupert, Vogel — and den gewobn-
lichen Anspriicben der Tonristen diirfte das Vorhandene sclion genngen, aber
ein reebt vollstiindiges, die vielseitigsten Interessen beriicksiclitivendes Reise 
taschenbuch erholit unstreitig den Genuss des Reisens bedeutend” Wir ratben 
deshalb alien Fremden, die ihren Anfentlialt in Thuringen ancli zlir Kenntniss 
nahme von Land und Lenten benutzen woileu, den im Verhaltniss zum Gebo
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tenen geringen Preis des bier angezeigten Buches nicht zu scheuen, sie werden 
in dieBem eine ungleich grossere Stlitze finden als in irgend einem der friiher 
erschienenen. In Format und Ausstattung rait treflflich geetochenen Gebirgs- 
panoraraen,-hubschen Ansichten, zuverlfissigen Stadteplanen und brauchbaren, 
wenn auch bescheidenen Karteri dem Reisehandbuch fur die Schweiz von Ber- 
lepsch ahnlich, hat es zwei Manner zu Verfassern, die in Thuringen einhei- 
misch und wie Wenige bewandert schon in frUheren Publikationen ihren Beruf 
zu treuen Beschreibungen des ThUringer Waldes bewiesen haben, und dass sie 
roit grosser Sorgfalt auch die neuesten Verhaltnisse erkundet haben, ersahen 
wir aus den verschiedenen Abschnitten, Uber die wir bei genauer Kenntniss 
der betreifenden Ort- und Landscbaften ein Urtheil haben konnten. Einzelne 
Ungenauigkeiten komraen allerdings vor, doch sind solche schwerlich bei einem 
Buche zu vermeiden, welches Tausende und Tausende von speziellen Angaben 
in sich schliesst und dabei rascb wechselnde Verhaltnisse, Personlichkeiten 
u. s. w. auffuhrt. Fortgesetzte Berichtigungen sind bereits in Aussicht gestellt 
und so werden sich jene Ungenauigkeiten bei ausreichender Unterstutzung 
auch mehr und mehr verlieren. Einen Wunsch aber erlauben wir uns noch 
auszusprechen. Die Listen der bemerkenswertheren und seltenen Pflanzen fUr 
verschiedene Abschnitte des Gebiets sind zwar eine ganz schatzbare Zugabe, 
sie werden aber einem Touristen gar Nichts, einem Botaniker nicht viel helfen; 
will man einmal Etwas geben , so scheue man nicht die MUhe, auf spezielle 
Standorter seltener Pflanzen bei den einzelnen an diesen Standortern voruber- 
fUhrenden Touren aufmerksam zu machen. In gleicher Weise konnte auf 
interessantere raineralogische Vorkommnisse Riicksicht genommen werden, wo- 
gegen die dahin einschlagenden, doch gewiss Niemanden genugenden Bemer- 
kungen in dem allgemeinen Abschnitt wegfallen konnten, und sollte der Raum 
auch dann nicht hinreichen, so wurden mit Vortheil die schwiilstigen Lobprei- 
sungen in diesem allgemeinen Abschnitt so wie gar viele schildernde Stellen, 
die unndthig und nicht iinmer geschmackvoll sind, gestrichen werden.

So lobenswerth die technische Ausstattung des Buches ini Allgemeinen ist, so 
sehr muss man sich iiber die Art und Weise der Buchbinder-Arbeit in der 
Einklebiing der Kartchen chokirt fUhlen ; dieselben werden dadurch in der Mitte 
des Bruches vollstandig verdorben und unbrauchbar. W ir finden diesen Uebel- 
stand auch bei anderii Meyer’schen Reisebiichern, und denken, die Verlags- 
handlung wird es mis Dank wissen, seiner erwahnt zu haben.

Stache, Dr. G .: Geologisches Landschaftsbild des Istrischen Kiisten- 
landes. Mit 1 geol. Karte. 1. PLysiognomik und Plastik. (Osterrei- 
chische Revue 1864, Bd. 2, SS. 192—210.) #

Temple, R .: liber die Polniscbe ICation in der Osterreicbiscben Monar- 
cbie. (Mittbeilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft, 1862, Abband- 
lungen, SS. 154— 178.)

Auf eine historische Einleitung und kui'ze statistische Angaben foigt eine 
Schilderung des Volkscharakters, der kdrperlichen BeschafFenheit, der Kleider- 
tracht, der Sitten und Gebrauche nach der allgemein angenommenen Unter- 
scheidung der Polnischen Bevolkerung in A del, Geistlichkeit, Burger- und 
Bauernstand.

Triest, F . : Topt)grapbiscbes Handbucb von Ober-Scblesien. 1. Halfte. 
8°. Breslau, Korn, 1864. kplt. 5 Tblr.

Ungarn, Ortslexikon des Konigreichs . Von B. R. A. P . 8̂ *.
(Scbluss.) Pest, Ratb, 1864. 3 Tblr.

Ungarn’s landwirthscbaftlicbe Produktion. (Austria 1863, Nr. 52, und 
Preuss. Handels-Arcbiv 1864, Xr, 7, SS. 132—134.)

Auszuge aus dem Jahresbericht der Pesth-Ofener Handels- und Gewerbe- 
kammer.

Urban!, H .: Orograpbiscbes Gemalde des Milescbauer oder Donners- 
berges im Bobmiscben Mittelgebirge in statistischer und pittoresker 
Beziebung. 16®, 79 SS. Prag, Silber & Schenk, 1864. 2^ Sgr.

Urban!, H .: Teplitz-Scbonau und Umgebung in bistoriscber, topogra- 
pbischer, mediciniscber und pittoresker Beziebung. 16®, 215' SS. 
Prag, Silber & Schenk, 1864. 8 .Sgr.

Woldrich , Prof. Dr. J. N .: Die Mineralquellen ira Saroser Koniitate, 
in cbemiscber, pbysikaliscber und topograpbischer Beziebung, nebst 
einigen Temperatur-Bestimnmngen an einer indifferenten kalten Trink- 
quelle bei Eperies. (Mittbeilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft, 
1862, Abbandiungen, SS. 64— 79.)

W oldrich, Dr. J. N .; Beitrage zur Geograpiiie des Saroser Komitats. 
(Mitthe.ilungen der K. K. Geogr. Gesellschaft, 1862, Abhandlungen, 
SS. 185—216.)

Der Verfasser stand in den Jahren 1859 und 1860 der Meteorologischen Station 
in Eperies vor und giebt bier ausser den Resultaten seiner klimatischen Beob- 
acbtungen einen Ueberblick der physikalischen Geograpbie, der Bodenkultnr und 
der ethnographischen und socialen Verhaltnisse jener Karpatiien-Landschaft.

Wolff, C. E .; Hypsometrie des Kegierungshezirks Frankfurt. 8“. Frank
furt a. d. 0., Harnecker, 1864. • 1 Thlr.

Z itte l, Prof. D r.; Die Morlackei und ihre Bewohner. (Osterreichische 
Eevue 1864, Bd. 2, SS. .225—246.)

Zollikofer, Th. y., und Dr. J. Gohanz; Hohen-Bestimmungen in Steier- 
mark. 8®, 78 SS. Herausgegeben von der Direktion des geognost.- 
montanistischen Vereins fiir Steiermark. Graz 1864.

ICarten.
B^hmann, F.: Eisenbabn-, Post- und Reisekarte von Deutschland, den 

INiederlanden, Belgien u. der Schweiz. Kpfrst. Eurnberg, Korn, 1864.
Badpn’soho- Leinwand 27^ Sgr.

UnurehiiTi Topographische Karte von Mannheim und
Umeebunf 1 25.000. — Togographische Karte der

g g von Rastatt. 4 Bl. Chromolith. 1:25.000. Carlsruhe 1864.

Berghaus, v. Stulpnagel und A. Petermann ; Der Osterreichische Kaiser- 
staat. 2 Bl. 1:1.850.000. Kpfrst. Mit 9 Cartons und einem Plan von 
Wien. Gotha, J. Perthes, 1864. I j  Thlr., auf Leinwand 2 Thlr. 

Berlin, Topographische Karte der Gegend um ------- . Pol. Lith. Ber
lin, Schropp, 1864.------------------------------------------------------------- Thlr.

Burchard’s, A., Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westphalen.
Sekt. V: Trier. Lith. Berlin, Schropp, 1864. 1 Thlr.

V. Dechen: Geognostische Karte von Rheinland und Westphalen. Sekt. 
Saarlouis, Coblenz und Laasphe. Chromolith. Berlin, Schropp, 1864.

a 1 Thhtv
Dewald, G. A. ; Wandkarte von Mittel-Pranken. 4 Bl. Lith. Niirnberg, 

Korn, 1864. , 24 Sgr.
Engelhard!, B. P.: Karte der Provinz Brandenburg. Fob Lith. Berlin,

Schropp, 1864. Thlr.
Fix, W.: Wandkarte von Rheinland und Westphalen. 9 Bl. Chromolith. 

Leipzig, Amelang, 1864. 2J Thlr.
Graf, C.: Die Markgrafschaft Mahren und das Herzogfhum Ober- und 

Nieder-Schlesien nach ihren oro - hydrographischen Verhaltnissen. 
Lith. Weimar, Geogr. Institut, 1864. J Thlr.

Graf, A. ; Das Kaiserthnm Osterreich. Fol. Kpfrst. W eimar, Geogr. 
Institut, 1864. |  Thlr.

Hammer, A. M.: Die K. Preuss. Provinz Westfalen und Rheinland, 
Kurfiirstenthum und Grossherzogthum Hessen, Nassau, Waldeck und 
Frankfurt. Fol. Stahlstich. Nurnberg, Serz, 1864. Thlr.

Karten von Freienwalde a. d. 0., voni Grunewald, der Jungfernheide, 
der Muggelsberge, vou Neustadt-Eberswalde, der Eiidersdorfer Kalk- 
berge, der Markischen Schweiz (Buckow). Fol. Lith. Berlin, Schropp, 
1864. 21, kolorirt 3^, topogr. kolorirt 5 Sgi’.

Kaupert, J. A.: Der ThiiringerWald. BlattIV: Ohrdruif, Georgenthal, 
Tambaeh, Oberhof, Scbwarzwalder- und Schmalwassergrund, Donners- 
hauk. 1:60.000. 4“. Kpfrst. Gotha, J. Perthes, 1864. -J Thlr.

Die hierzu gehorigen, bereits friiher erschienenen 3 Kartchen haben neuer* 
dings folgende, den Anschluss berucksichtigende, veranderte Numerirung erhal- 
ten: C. Vogel, Blatt II (friiher IV); Bad Liebenstein, Immelborn, Ruhla, Brotte- 
rode, W indsberg, Gerberstein, Inselsberg, Tnisenthal. — Major A. W. Fils 
&  C. Vogel, Blatt III (friiher If): Waltershausen, Friedrichroda, Spiessberg, 
Kleinschmalkalden, Inselsberg. — Major A. W. Fils, Blatt V (friiher I); lime- 
nau, Oberhof, Grosser Beerberg und Schmucke. Mit Blatt I ; Eisenach, welches 
noch nicht erschienen ist, wird die Reihenfolge ihren Abschl'uss finden.

Kiepert, H .: Wandkarte von Deutschland mit Ausschluss der Alpen- 
Lander, vorziiglich zum Schulgebrauch. 9 Bl. 1; 750.000. Lith. Ber
lin, D. Reimer, 1864. 3^ Thlr.

Radefeld: Neueste Karte von Bayern in 4 Bl. Kpfrst. Ilildburghausen, 
Bibliogr. Institut, 1864. 1 Thlr.

Ravenstein, L.; Hbhenschichten-Karte von Deutschland in 4 Bl. Kpfrst. 
Hildburghausen, Bibliogr. Institut, 1864. 1 Thlr.

Reymann’s Spezialkarte von Deutschland u. s. w. 1:200.000. Sekt. 8"; 
Tondern, 9*: Flensburg, 9’’: Apenrade. Glogau, Flemming, 1864.

a i  Thlr.
Roost, J. B.: Reisekarte von Sud-Bayern und den angrenzenden Thei- 

len von Tyrol und Salzburg. Kpfrst. Niirnberg, Serz, 1864. Auf
Leinw. 3 Thlr. 12 Sgr.

Schmidt, jr. M. F .: Postkarte vou Deutschland und den angrenzenden 
Staaten in 4 Bl. Kpfrst. Berlin, Schropp, 1864. 2 Thlr.

Stolp, Karte des Kreises Eegierungs-Bezirk Coslin. 4 Bl. Lith.
.. Stolp, Schrader, 1864. 1^ Thlr.
Ubersichtskarte der Strassen und Eisenbahnen der Osterreicbiscben 

Monarchie. Wien, Prandel & Ewald, 1864. 1 fl.
Uhlmann, E . : Spezialkarte von Meissen nnd Umgegend. 1:12.000.

Dresden, Wienecke, 1864. Thlr.
Vogel, C.: Der Thiiringer Wald. 1:150.000. Sekt. 1. Kpfrst. Gotha, 

J. Perthes, 1864. J  Thlr.
Von dieser aus 4 Blatt bestehenden Karte ist fruher Sekt. I l l  aiisgegeben 

worden.
Volz, E .: Eisenbahhkarte von Deutschland und Frankreich, 1 T hlr.— 

Generalkarte der Eisenbahnen Deutschlands, ^ Tblr. — Spezialkarte 
der Eisenbahnen Deutschlands, ^ Thlr. Lith. Berlin, Grieben, 1864.

Schw eiz.
Lacroix, J .: Nouveau guide general du voyageur en Suisse, suivi du 

Tour du mont Blanc. 18°, 418 pp. mit 1 Karte, 8 Planen und 
60 Ansichten. Paris, Gamier, 1864. 10 fr.

Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem 
Jahre 1863. 8°. Bern, Huber, 1864. f  Thlr.

Kartell.
Keller’s zweite Karte der Schweiz, gr. Fol, Kpfrst. Zurich, Keller, 1864.

Auf Leinwand und in Carton 1 Thlr. 18 Sgr.
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D a n em a rk , Schw eden und N orw egen.

Dalarne, Beskrifning ofver Provinsen I. Nedan Siljaus fogderi.
1. llattviks socken; 2. Leksands socken; 3. ll ils  socken; 4. Ore 
socken; 5. Biursas socken. 8°, 75, 68, 38, 48 und 31 pp. Falun, 
Schmidt, 1863.

Fano, Die West-Jiltische Insel - . (Das Ausland 1864, Nr. 4,
SS. 81—84.)

AusfUhrliche SchilderunK der an der Nordwe.stkuste von Jutland gelegenen, 
von Jiiten und Friesen hewohnten, durch bedeutende Rhederei bekannten Insel 
Fano so wie der Eebcnsweise, Sitten und Gebrauche ihrer Bewohner.

M aurer, F r.; Jutland und die Jiiten. (Das Ausland 1864, Nr. 17, 
SS. 385—389.)

Kurze Bescbrelbunpr.
Olbers, E. W .: Upplysningar till geologisk karta ofver Lane harad, 

jemte Uddevalla stads omrjde, och n5gra Oroust tillhorande oar uti 
Boiius Ian. 8“, 22 pp. Ooteborg, Bonnier, 1863.

Brughat, F.-Challeton de; Carte geographique, physique et hydrogra- 
phiqno du Danemark et des duches de Slesvig, d’Holstein et Lauem- 
bonrg. Paris, Andrivnau-Goujon, 1864.

Domming, Major F. v .: Spezialkarte der Gegend zwischen kolding, Veile, 
Fredericia in 1: 75.000 und Plan der Festung Friedericia in 1: 25.000. 
Berlin, Neumann, 1864. ^  Thlr.

Dufour, A.-H.: Danemark avee le midi de la Suede et de la Norvege. 
Paris, Barba, 1864.

Friedericia, Gmgebung von — . Wien, Dirnboek, 1864. 20 kr.
Liebenow, Lieut.: Plan der Gegend von Friedericia. 1:50.000. Lith.

Berlin, Schropp, 1864. ^ Thlr.
Meyer, Ad.: Die Insel Fiinen. 1:100.000. Berlin, Abelsdorff, 1864. 
Scholz, R. A.: Jutland und die Danisehen Inseln. Chromolith. Wien, 

Leohner, 1864. 9 Sgr.
Sweden, Sheet Y. Gottland, from the Swedish survey of 1858. 

1:200.000. London, Hydrogr. Office, 1864. (Nr. 2250.) 2^ s.
Cartons: Slite Hamn; Faro-Simd.

Topografiska Corpsens: Karta ofver Sverige. Mst. 1:100.000. Sekt. 
Goteborg und Saro. Stockholm, Bonnier, 1863.

S chlesw ig, H o ls te in  u n d  Lauenburg.
Conrad, F.-W.: Rapport sur le projet d’un canal de grande navigation 

entre la mer du Nord et la mer Baltique. 4°, 35 pp. mit 1 Karte.
U fl.La Haye, van Langenhuysen, 1864.

StrefTleur, V.: Notizen fiber die Herzogthfimer Schleswig, Holstein und 
Lauenburg. Jlit 3 Karten. (Osterr. Militar. Zeitschrift 1864, 1. Bd. 
SS. 3 3 -4 4 , 79—90, 177—184, 385—391.)

Eine auf giiten Quellen beruhende gedWingte und doch reichhaltige Beschrei- 
bung der Herzogthiimer nach Bevolkerung, Bodenbeschaffenheit, Bodengestal- 
tung, Waldbedeckung, hydrograpbischen und klimatischen Verhaltniseen, Land- 
wirthschaft, administrativer Eintheilung und den einzelnen Wohnplatzen. Die 
beigegebenen kleinen Karten sind: 1) eine graphische Darstellung der Volks- 
dichtigkeit, Ravn’s jjPopnlations-Kaart over det Danske Monarki” nachgebildet, 
2) eine Hobenschichtenkarte, 3) eine Karte der administrativen Eintheilung.

ICarten.

Biernatzki, H .: Nationalitateu- und Spracheukarte des Herzogthums 
Schleswig. Neue Ausgabe. Lith. Hamburg, Berendsohn, 1864. 9 Sgr.

BuroWj'A.: Spezialplan der Dfippeler Schanzen und ihrer nachsten 
TJmgebung. 1:37.500. Lith. Berlin, Bath, 1864.

Burow, A.: Plan der Festung Rendshurg nebst der Inondation nnd der 
nachsten Umgegend. Lith. Berlin, Schropp, 1864. ^ Thlr.

Dannewerks-Stellung, Die ------. Spezialkarte in 1:40.000.-3 Sek-
tionen: Friedrichstadt, Schleswig, Missunde. Flensburg, Schleswig- 
Holstein’sche Verlagsbuchhandlung, 1864. a Bl. 3 Sgr.

Dlippel-Stellung, Plan der . 1:33.000. Lith. Berlin, Schropp,
1864. i  Thlr.

Dijppel, IJmgebung von und den Dfippeler Schanzen in Schles- '
wig. Wien, Dirnboek, 1864. 20 kr.

Geissler, Dr. R .: Die Dfippeler Schanzen nebst Umgebung. 1:10.000. 
Bremen, Kuhtmann, 1864. |  Thlr.

Graf, C.: Der Kriegsschauplatz zwischen Flensburg, Apenrade, Dfippel 
und der Insel Alsen. 1:100,000. Lith. Weimar, Geogr. Institut, 1864.

Graf, C.; Die Ostkiiste des Herzogthums Schleswig und Jutlands bis 
Veile, zum Studium der Deutsch-Danischen Kriege der Neuzeit. Lfg. 1. 
und 2. Weimar, Geogr. Institu t, 1864. 1^ Thlr.

Inhalt: 1. Uebersichtsbiatt in 1:860 000 ; 2. Renrisbtirg, Schleswic, Eckern- 
forde, Friedrichstadt, 1:100.000; 5. Koldin?, Veile, Fredericia, 1 : 100.000.

Handtke, F .: Topographische K arte der Gegend um Dfippel, nebst den

Schanzen und Gravenstein, mit Operationskarte vom Sundewitt und 
Alsen in 1:200.000. Lith. Glogau, Flemming, 1864. ^ Thlr.

Peterm ann , A.: Spezialkarte von Jutland. Lith. 1:400.000. Gotha, 
J. Perthes, 1864. |  Thlr.

Preuss. G eneralstab: Topographische Karte vom sfidlichen Theile des 
Herzogthums Schleswig. 4 Bl. 1; 100.000. Chromolith. Berlin, Schropp, 
1864. a Bl. 1 Thlr.

Preuss. G eneralstab: Plan des Schlachtfeldes von Schleswig, unter 
Zugrundelegung des von Major Vogel v. Falkenstein 1848 aufgcnom- 
meneu Planes, erweitert und berichtigt 1863. 1 Bl. 1:15.000. Ber
lin,. Schropp, 1864.

Schleswig, Skizze des Kriegsschauplatzes in ---------. 2 Bl. Wien,
Dirnboek, 1864. 20 kf.

Sommer, A.: Spezialkarte von Schleswig-Holstein. Wien, Holder, 1864.
45 kr.

Sommer, A.: Spezialkarte der Insel Alsen und des Sundewitt nebst 
einem ganz spezialen Plan der Umgebung DflppeTs nnd Sonderburg’s. 
Wien, Hoder, 1864. 30 kr.

Spezialkarte des Terrains der Dfippel-Alsen-Stellung der Danen mit 
Angabe der neuen Befestigungswerke und Schanzen. 1:40.000. 
Chromolith. Hamburg, Fuchs, 1864. 12 Sgr.

Sundewitt, Spezialkarte von —  und der Insel Alsen in 1:40.000. 
Autographirt. Flensburg, Schleswig - Holstein’sche Verlagsbuohhand- 
lung, 1864. ^ Thlr.

Sundewitt, Spezialkarte des Kriegsschauplatzes mit den ge-
nauesten Angaben der Dfippeler Schanzen. Haarbnrg, Boyes & Geis-

ler, 1864. ^  Thlr.
Worl, Dr. J. E .: Spezialkarte von Schleswig-Holstein. 1 Bl. 1: 500.000. 

Freiburg, Herder, 1864. 9 Sgr.

N iederlande und B elgien.
Auriac, E. d’ : Nouveau guide general du voyageur en-Belgique. 18", 

309 pp. mit 1 Karte, Stadtepliinen u. Ansichten. Paris, Gamier, 1864. 
Auriac, E. d’: Nouveau guide- general du voyageur en Hollande. 18", 

242 pp. mit 1 Karte, Stadteplanen u. .Ansichten. Paris, Gamier, 1864. 
Cardon, E .: La Hollande et ses colonies. (Revue du m'oude colonial, 

April, Juli, Oktober, November 1863, Januar 1864.)
Krecke,.-Dr. F. W. C.: Het klimaat van Nederland. 6. u. 7. Lfg., 

pp. 81—208. (Schluss.) Haarlem, Kmseman, 1863. 1 11. 35 c.
Damit ist zngleich die aus 17 Theilen bestehende »NatuurIijke historie van 

Nederland” abgeschlossen.
Tarlier, J., et A. Wauters; La Belgique ancienne et moderne. Geo

graphic et histoire des communes beiges. 4. Lfg. Canton de Wa-vre. 
8", 283 pp. mit 1 Karte. Brfissel, Decq, 1863. 9J fr.

Der Muth, mit welchem dieses Riesenwerk fortgesetzt -wird, verdient alle 
Bewunderung, um so mehr, als die auf die Details verwendete Sorgfalt sich 
gleich bleibt, aber freilich ist sebwer abzusehen, wie bei dem langsaraen Fort- 
schreiten der Arbeit das Ganze einen endlichen Abschluss erlangen soil, ohne 
dass die ersten Theile in den statistischen Daten ganz veralten. Die erste, von 
uns ausfiihriicher besprochene Lieferung is. jjGeogr. Mittheil.” 1860, S. 163, 
Nr. 10) erschien 18.59, die zweite (Canton de Nivelles) im November I860, die 
dritte (Ville de Nivelles) im Mai 1862 und die vorliegende vierte im Dezem- 
ber. 1863, und doch erfordert die Provinz Brabant allein 23 Lieferungen.

Kartell.

Baarsel en Tuyn: Kaart van het koningrijk der Nederlanden en het 
groothertogdom Lu.xemburg, naar aanleiding van de gesehiedeii aar- 
drijkskundige beschrijving van dat rijk door J. C. Beijer. Pol. De
venter, A. ter Gunne, 1864. 1 11.

Belgique, Carte de la ---- , de la Hollande et d ek P ru sse  Rhenane.
6 Bl. 1:500.000. Brfissel 1864. ' 4 Thlr. 8 Sgr.

Gelderlarid, Kaart van de provincie - -, verdeeld in arrondisse- 
menten en rogterlijke kantons, volgens de nieuwste bronnen zamen- 
gesteld. Pol. Lith. Arnhem, Nijhoff, 1864. l l  fl.

Staring, W. C. H .: Geologische kaart van Nederland. 1:200.000.
Bl. 16; Twenthe. Haarlem, Kmseman, 1864. l  fl.*

Topographische en militaire kaart van het koningrijk der Nederlanden.
1:50.000. Nr. 6: Leeuwarden, 7 u. 8; Groningen und Nieuwer 
Schans, 10: Sneck, 11: Heerenveen, 19: Alkmaar, 47 und 48: 
Kadzand und Aliddelburg. ’s Gravenhage 1864. ig" fl

Es fehlen nur nooh die vier letzten Sektionen 59, 60, 61 nn-1 62 ziir Voll- 
endnng dieses grossen Kartenwerkes.

G ross-B ritannien  und Irland.
Armstrong, Sir W. G., J. L. Bell, J. Taylor and Dr. Richardson: The 

industrial resources of the district of the three northern rivers the 
Tyne, Wear and Tees. Prom the original manuscripts, read before

35*
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the British Association, including the reports of the committee of 
local industry, together with notes and appendices. 8°, 350 pp. mit 
Kartcn und Ahbildungen. London, Longman, 1864. 21 s.

Birch, A. N., and W. Eobinson; The colonial office list for 1864; or, 
general register of the colonial dependencies of Great Britain, com
piled from official records. 8® m itlK arte. London, Stanford, 1864. 7 s.

Bray, Caroline: The British Empire, a sketch of geography, ^ow th , 
natural and political features of the United Kingdom, its colonies and 
dependencies. 12°, 562 pp. London 1864. s.

Coke: Population Gazetteer ofEngland and Wales. 4®. Londonl864. 2 |s .
James, Col. H .: Extension of the triangulation of the ordnance survey 

into Prance and Belgium with the measurement of an arc of parallel 
in latitude 52° N. from Valentia in Ireland to Mount Vremmel in 
Belgium. 4®. London 1863.

JCarten.

Scotland, West Coast. Continuation of Lochs Etive and Creran, surv. 
by Comm' Bedford, 1861. 1:24.320. London, Hydrogr. Office, 1863. 
(Nr. 2814*'.) 3 s.

F rankreich .
Cesena, A. d e ; Environs de Paris, guide pratique, historique, descrip- 

tif et pittoresque. 18®, 324 pp. mit 1 Karte, 3 Planen und 75 Ab- 
bildungen. Paris, Gamier, 1864. 5J fr.

Deloche, M.-. Etudes sur la geographic historique de la Gaule et 
specialement sur les divisions territoriales du Limousin au moyen 
age. 4°, 215— 541 pp. et 1 carte. Paris, irapr. imper., 1864.

Fournet: Details concernant I’orographie et la gdologie de la partie 
des Alpes comprise entre la Suisse et le comte de Nice. 8®, 111 pp. 
Lyon, impr. Bey et Sezanne, 1863.

Maury, A lfr.; Carte de la Gaule, de Peutinger, avec de nouvelles ob
servations critiques. 8®, 4 pp. mit 1 Karte. (Extrait de la Eevue 
archeologique.) Paris, Didier, 1864.

Nivellement general de la France. Eesultats des operations executees 
pour I’etablissement du reseau des lignes de base. Ministere de 
Tagriculture, du commerce et des travaux publics. 3 vol. 8®, 2087 pp. 
Bourges, impr. Pigelet, 1864.

Pol de Courcy: De Rennes a Brest et a Saint-Malo, itinqraire de- 
scriptif et historique. 18®, 429 pp. Paris, Hachette, 1864. 3 fr.

Reclus, E.: Les villes d’hiver de la Mqditerranee et les Alpes-Mariti- 
mes. Itineraire deseriptif et historique. 18®, 513 pp. mit 4 Karten 
und 1 Plan. Paris, Hachette, 1864. 6 fr.

Teissier, 0 .: Geographic historique, biographique et statistique du de- 
partement du Var. Commune de Frejns. Notice. 8®, 15 pp. Toulon, 
Vincent, 1864.

Karten,

Baur, C. F., und L. Ravenstein-. Neueste Karte von Frankreich in 4 Bl. 
Kpfrst. Hildburghausen, Bibliogr. Institut, 1864. 1 Thlr.

Boyer et Eesal: Carte geologique du Doubs. 6 BI. Atlas - Format. 
Paris 1864.

Depot de la guerre; Carte de France au 1:80.000. 2 7 'livr. Nr. 197:
1’Argentiere, Nr. 219: Alby, Nr. 252: Bagn6res. Paris, Dumaine, 
1864. ' 21 fr.

Depot de la guerre: Carte de France au 1:320.000. 8 ' livr. Nr. 22: 
Clermont. Paris, Dumaine, 1864. 7 fr.

Fourcault, J. B .: Carte routiere statistique et administrative du d6pt. 
de Maine-et-Loire. Angers, Barasse, 1863.

Gras, Scipion: Carte geologique et agronomique du departement de 
Tlsere. 4 Bl. 1:250.000. 1. B l.: Terrains geologiques ; 2. B l.: Ter
rains agricoles; 3. B l.: Regions agricoles altitudinales; 4. B l.: Grou- 
pes des cultures. Paris 1863.

tLabessiere, L.-F.: Souvenirs historiques sur 1’Anjou. Carte pubWe par 
la commission archeologique de Maine-et-Loire. Angers, Barasse, 1863.

Manes; Carte geologique du departement de la Charente- Inferieure. 
Chromolith. Paris, impr. Janson, 1864.

Paris, Plan de ^ —  -  d’apres les travaux de I’enquete, 1860. Paris, 
Andriveau-Goujon, 1864.
oeyrolles, J. de: La France des touristes et commer^ants, carte 
rou lore; chemins de fer, routes, cananx, fleuves, rivieres navigables,

RoHm-P ®tc. Paris, impr. Lemercier, 1864.
TTnvro oP*’ 1’embouchure de la Seine, environs du

R .? h S o S s  “ " y  («.'• " “ ‘• J  * »-
' cliurp flp i?>. particTiliere des cotes de France, embou-

(Nr. 2088.) Paris, Depot de la marine, 1864. 2 fr.

' S p a n ien  und P ortu ga l.
Bover, J. M.: Noticias historico - topograficas de la isla de Mallorca 

estadistica general de ella y periodos memorables de su historia. 
2. ed. 8®, 400 pp. Palma, Guasp y Barberi, 1864.

Censo de la poblacion de Espana, segun el recuento verificado en 25 de 
diciembre de 1860 por la junta general de estadistica. Fol., 930 pp. 
mit 1 Karte. Madrid, impr. Nacional, 1863.

Ibanez, D. F. Bl. de: Ilspana en el bolsillo. Manual del viajero. Con- 
tiene el almanaque general de Espana, una resena historica de Espana 
y Portugal, descripcion de sus principales monumentos, noticias geo- 
graficas, estadistica administrativa y eclesiastica del pais, carreteras 
generales y trasversalesj ferro-carriles, estaciones telegraficas y otras 
noticias de interes. 8®, 188 pp. mit 1 Karte. Madrid, Moya, 1864. 5 r.

Kiepert, Dr. H .: Beitrag zur alten Ethnographic der Iberischen Halb- 
insel. Mit 1 Karte. (Monatsbericht der Kgl. Preuss. Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, Marz 1864, SS. 143— 165.)

Mit Benutzung neuerer, namentlich aneh der E. Hubner’sehen Forschungen 
hat Pro/. Kiepert die W. v. Humboldt’schen und andere Arbeiten zni' Zeich- 
nung einer Karte von Spanien und Portugal au.sgebeutet, auf weiclier aile aus 
dera Alterthiim iiberiieferten Kamen eingetragen, die Iberischen und Keltischen 
Mamen durch besondere Schrift, die Gebiete Keltischer Volker dutch Kolorit 
ausgezeichnet sind.

Lannau-Rolland, A.: Nouveau guide general du voyageur en Espagne 
et en Portugal. 18®, 528 pp. mit 2 Strassenkarten, Stadteplanen und 
Ansichten. Paris, Gamier, 1864.

Moral, D. Mar. Gonz.: El indicador de Valladolid, o sea resena de 
todo lo mas notable que contieiie esta ciudad. 8®, 242 pp. mit 1 Plan. 
Madrid, Rodriguez, 1864. 5 r.

Packe, Ch.: A guide to the Pyrenees, especially intended for the use 
of mountaineers, with the addition of an Appendix, March 1864. 
12®, 144 pp. mit Karten u. s. w. London 1864. 6 s.

Prado, D. Casiano de: Los terremotos de la proviucia de Almeria. 
4®, 54 pp. Madrid, Bailly-Bailliere, 1863. 4 rs .

K a i  t e  11.
Losada, D. Josd Maria: Plano de la ria de Pontevedra. Madrid, Direc- 

cion de Hidrografia, 1862. (Nr. 75.)
Urzaiz: Barre et entree de la riviere de San-Martin de la Arena, cote 

Nord d’Espagne. (Nr. 2042.) Paris, Depot de la marine, 1864. fr.
Vuillemin ; Carte physique et politique du Portugal. Paris, Gamier, 1864.
Vuillemin: Nouvelle carte de TEspagne et du Portugal et de lenrs 

voies de communication. Paris, Gamier, 1864.

Italien.
Acqua, A. Dell’: Annuario statistico del Regno d’lta lia  con particolari 

notizie sulle provincie di Lombardia pel 1864, compilato su dati uffi- 
ciali. Anno V. 8®, 800 pp. Milano 1864. 7 iijg_

Amati, Prof. Amato: Dizionario dei comuni italiani compilato sulle 
tabelle degli ultimi censimenti generale della popolazione dei varii 
stati italiani. 18®. Milano 1863. jj^e,

Angelucci, A.: Le stazioni laouali del lago di Varese. Como tip 
Giorgetti, 1864. ‘ ’

Die Pfabibauten, welche in der neuesten Zeit die Aufm erksam keit auf sich 
gezogen haben und ausser der Schweiz auch bei Parm a in solcher Menge ge- 
funden worden sind, dass die Ausbeute derselben in dem dortigen Univeiui 
tats-Museum bereits mehrere Sale fUIlt, sind kiirzlich auch in dem See von 
ta re se  gefunden und von dem Hauptmann Angelucci aus Rom. geeenwiirtig 
Direktor des Artillerie-Museums zu Turin, welcher vielfach in Itklien Uber dif 
in der Vorzeit iiblicimn Waffen Forschungen angestellt b a t, genah untosucht 
worden. Kaura hatte er erfahren , dass in dem See alte Pfahlbauten entdeckt 
worden, so e.lte er an Ort und Stelle und fand an dem U fer sechs verschiedene 
Stahonen, deren Lage und Bescliaffenheit er bier genau besclireiht 
tigen Pfahle sind von Tannenholz nnd deren Kopfe befinden s?d /b is  6 F us; 
nnter dem Wassenspregei; da, nach deren Bescliaffenheit zu schliessen dV fru“ 
here.. Wohnungen unmUtelbar auf diesen Kopfen der Pfahle gestLden L hen  
mussen, so me.nt der Verfasser, dass der See friiher nicht .so hoch angefUIlt 
gewesen w .e je tz t; auch w..d erwiihnt, dass bereits Ermittelungen v S a s s t  
worden, das A.veau w.eder zu e. niedrigen/wodurch grosse Strecken des f r u S  
barsten Bodens gewonnen werden konnten. Die vielen auf dem G r u n d r g l  
fundenen Gerathe ruhren aus der Zeit, wo man nur Gerathschaften von S tlin  
und nocb ke.ne Metalle kannte. Re.cb war die Ausbeute an Pfeilspitzen Mes 
sern und selbst an Sagen aus Stein, die hier wegen ihrer sorgfaltigen A rbS t 
einer besonders genauen Besfbreibung gewUrdigt werden. Aifsserdem ftnden 
sich auch Gerathe von veischiedenen Knochen, Geweihen und Ziihne”  so wde 
auch Scherben von roben Tongefassen. Auffallend war dabei, d a s rs R h  unter 
dem dort untersuchten Schutt und Sohlamm auch 128 Komische Miin?en mefst 
Konsular-Munzen, vorfanden, so wie auch einige vom Kaiser A ugustuI ’ ‘

. . . (Geheimrath N e t g e O a u r . )

Annali di agncultura, mdustria e commercio del Regno d’lta lia  
cura del Ministero di agricultura, industria e commercio Vol ir  
Torino, tip. Dalmazzo, 1864. ’

Das Italienische M inisterium  des Ackerbaues, der In d u s tr ie  und  des Handels
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nnter dem NeapoJitaner Herrn Manna peb t hier nicht nur alle Verfiigungen 
dieses Ministeriums, aondei’n auch die uber die einschlagenden Gegenstande an 
den Konig erstatteten Berichte, die Statuten der Kredit-Anstalten n. s. w., 
ferner auch sehr wichtige statistische Nacbrichten, z. B. uber die Seidenkultur 
in Ober-Italien, iiber die Eisenerzeugnng auf derinsel Elba, iiber die Fischerei, 
besonders der Korallen und Austern. Beachtenswerth ist in diesem Bande 
namentlich eine Abbandlnng iiber die der Gesundheit schadlichen Ausdiinstun- 
gen in den Maremmen von Toscana und auf der Insel Sardinien, bo wie eine 
andere iiber die Ausdehnnng des Baumwollenbaues in I ta lian , welcher bereits 
im Neapolitanischen friiher betrieben wurde, aber nie zu einiger Bedeutung 
kommen konnte, wahrend er sich jetzt auch in Ober-Italien einbilrgert. In der 
Lombardei sind bereits in der letzten Zeit sehr gelungene Versuche damit ge- 
macht worden und in dem Pieniontesischen hat der Baumwollenbau schon 
so bedeutende Fortschritte gemacht, dass kurzlich eine Ausstellung von in die- 
sen Gegenden erzeugter Baumwolle zu Turin Statt gefunden h a t, welche zu 
den besten-Hoffnungen berechtigt. Ueberhaiipt steht die Bodenkultur in Ita- 
lien auf einer hoheren Stufe, als man gewohnlich glaubt.

(Geheirarath N e i g e b a u r . )

Annuario del Ministero di agricultura, industria e cominercio del Regno 
d’italia, pel 1863. Anno I. 8*̂ , 929 pp. Torino, tip. Dalmazzo, 1863.

Seit dem Jahre 1847 ist in dem friiheren Konigreiche Sardinien ein beson- 
deres Ministerium fUr die bflfentlichen Arbeiten und den Handel von dem Mini- 
sterium des Inneren abgetrennt worden. Das erste Jahrbuch dieses Ministe
riums fangt mit den Gesetzen an, welche die Einrichtung und den Wirkungs- 
kreis desselben enthalten. D arauf folgt das Budget fur 1863, welches mit
3.400.000 Francs ordentlichen und 3.400.000 Francs ausserordentlichen Ausgaben 
abschliesst, dann die seit 1860 von diesem Ministerium erlassenen Verordnungen 
im Ausziige so wie die Aufziihlung der seit 1861 mit fremden Miichten ab- 
geschlossenen llandelsvertrage, als mit der Turkei, Sclnveden und Norwegen, 
Frankreich. Belgien'und England. Einige statistische Abschnitte sind sehr 
ausfiihrlich bearbeitet, so die beachfbnswerthen Zusammenstellungen uber die 
Mineralindustrie und der das Forstwesen betreffende Theil, aus dem wir einige 
Zahlen entnehmen wollen. Das mit Wald bestandeiie Areal des Konigreichs 
betragt 4.21)7.000 Hektaren bei einem Gesammtflachen-Inhalt des Reiches von 
2n.700.000 Hektaren, wobei zur Vergleichung beraerkt ist, dass Frankreich bei 
53.000.000 Hektaren 8.900.000 Hektaren Wald hat, Preussen bei 28 Millionen 
Hektaren 6.500.000 Hektaren W ald , Bayern bei 4 Millionen Hektaren 2 Mill. 
Hektaren Wald, Belgien bei 3 Millionen nur 483.000 Hektaren Wald. Von den 
Waldern in Italien gehoren 2.300.000 Hektaren dem Staate und 1.800.000 Pri- 
vaten, in Frankreich 2 Millionen dem Staate und 6 Millionen Privaten, in 
Preussen 2.900.000 dem Staate und 3.500.000 Hektaren den Privaten. In Ita- 
lien sind 744 Beamte fur das Forstwesen angeatellt, in Preussen 2877 und in 
Frankreich 4891, Die Verwaltungskosten in Italien sind hier angegeben mit
760.000 Francs, in Frankreich mit 20.300.000 Francs und in Preussen mit 
11.832.525 Francs, wahrend die Staats-Domainen-Waldungen 36 Millionen, in 
Preussen 24 Millionen Francs eintragen. In Italien kommen auf jeden Eiuwoh- 
ner 20 Are W ald, in Frankreich 24, in Preussen 35, in Bayern 52 und in 
Belgien 10 Are^Im  Konigreich Italien hat das Neapolitanische mit 8 Millionen 
Hektaren nur ^26.000 Hektaren W ald , dagegen i die alten Provinzen mit
5.800.000 Hektaren 1.600.000 Hektaren Wald. Die Angaben fur das Konigreich
Italien gehen dergestalt in die Einzelheiten e in , dass die 193 Kreise in den 
59 Provinzen oder Prafektnren besonders anfgefiihrt sind. So hat z. B. der 
Kreis Pavia 3145 Hektaren Wald; davon gehoren 672 Hochwald und 1770 Schlag- 
hblz an Privat-Personen, unter Staats-Verwaltung stehen 405 Hektaren Hoch
wald und 297 Hektaren Xiederwald. (Geheirarath N e i g e b a u r . )

Bertocchi, A.; Della statistica del Fiume Tevere nel quarantennio dal 
1° Gennajo 1822 al 31 Dicembre 1861. Discorso academico. 4*̂ , 
12 pp. Roma, tip. delle Belle Arti, 1863.

Campanl, Giov.: Notizie sulla costituzione geologica e sulla ricchezza 
mineraria della proTineia di Siena. , Siena 1863.

Carina, A.: Delle condizioni fisiche, meteorologiclie ed igieniche del 
territorio dei Bagni di Lucca. 8°. Firenze 1863.

Correnti, C., e P. Maestri: Annnario statistico Italiano, Anno II. 16°, 
751 pp. mit 2 Karten. Torino, tip. letteraria, 1864. lire.

Der erste Band dieses Statistischen Jahrbuches, welcher 1858 erschien (siehe 
wGeogr. Mitth. 1859, S. 116, wo der Name des Verfassers irrthumlich Correati 
gedruckt ist), hat zwar lange auf die jetzt vorlieg^ende Fortsetznng warten 
miissen, dafur haben wir aber hier das jetzt vereinigte Italien als die fiinfte Euro- 
paische Grossmacht, wie in der Vorrede dargethan ist, in welcher statistische 
Tabellen aller Europaischen Staaten mitgetheilt werden. Hieranf folgt der Be- 
richt, welchen der Staatsrath Correnti, der als Bevollmachtigter des Konig- 
reichs Italien zu dem Berliner Statistischen Kongresse gesohickt worden war, 
an das Ministerium des Ackerhanes, der Industrie und des Handels iiber diese 
gelehrte Versammlung erstattet hat; er klagt darin, dass Italien im Aiislande 
wenig gekannt und, was noch schlimmer ist, mehrfach verkannt ist, da man 
auf den vorhergehenden Kongressen nie von dem wahren Italien gesprochen 
babe. H err Correnti hat Recht , denn wenn auch uber kein Land so viele 
Biicher geschrieben worden als iiber Italien, so herrschen doch jenseit der Alpen 
noch arge Voimrtheile in Bezug auf dasselbe. Man darf nur an eine Deutsche 
Recension einer'S tatistik  des Kirchenstaates erinnern, worin dieselbe ein ge- 
schmackloses Buch genannt wird, weil darin alle Zollamter des Landes aufgefUhrt 
worden w a r e n .  S o  wie Voltaire bei Holland von Nichts reden konnte als von 
caneaux, canards, canaille, so wollten Viele von Italien nur Kunstberichte lesen. 
Zu den vielen falschen Ansichfen iiber Italien tragen besonders die Zeitungs- 
Redactionen bei, denen recht lange Berichte tiber jede in Italien vorgefallene 
Hnbill willkommen sind und die jede vortheilhafte Darstellung der jetaigen Ver- 
haltnisse entweder als parteiisch verwerfen oder den Lesern, welche nurNach- 
theiliges lesen wollen, vorenthalten. Dagegen zeigen sich die Verfasser dieses 
Werkes mit der Deiitscben L iteratur sehr vertrant und haben selbst Deutsche 
Mottos angefiihrt Dem Abschnitt iiber die Bevblkenmg Italiens ist eineKarte 
beigegeben anf welcher die Dichtigkeit dieser Bevblkernng in acht verschie- 
denen Stufen dargestellt wird. In der Lombardei kommen auf 1 Quadrat-Kflo- 
meter 134 Einwohner in Piem ont und Ligurien (Genua) 103, in Toscana 85, im 
Nespolitanischen 80, in Sicilien 89, in Sardinien 24, im jetzigen Konigreich 
Italien 81 Seelen wahrend Frankreich nur 68, England aber 93 und Belgien 158 
aufweist. Die Zunahme der Bevolfcerung ist am starksten in Sicilien, am

schwachsten in Parma gewesen. Ueberall in Italien sind die Kirchenbucher die 
Quellen der Angaben iiber die Bevblkerung, ausgenoihmen in den Landern, wo 
das Gesetzbneh Napoleon’s nach der Restauration beibehalten worden, als in 
den Beiden Sicilien und im Parmesanischen. Dem Abschnitte iiber die Topo- 
graphie mit einem Verzeichnisse der seit 1859, der Bekanntmachnng des ersten 
Bandes, erschienenen Italienischen Karten ist eine treffliche Karte der Juli- 
schen Alpen beigefiigt, von den Quellen des Tagliamento und Isonzo an bis 
nach Fiume. Bei dem genauen Nachweise der Komraunikations - Mittel zeigt 
sich, dass das alte Piemont die meisten, Sicilien aber die wenigsten Strassen 
besitzt. Die Unterhaltung der grossen Verbindungsstrassen erfordert einen jahr- 
lichen Aufwand von 8|- Millionen Francs. Das Konigreich Italien besitzt jetzt 
schon 3446 Kilometer Eisenbahnen im Betriebe und in vier Jahren werden 
die jetzt schon im Bau begriffenen Eisenbahnen 8057 Kilometer betragen, d. i. 
ein Drittel mehr, als Frankreich und Oesterreieh besitzen. Sicilien hat jetzt 
bereits 13 Kilometer im Gebrauche und in di’ei Jahren wird diese gauze Insel, 
so wie Sardinien mit Eisenbahnen durchschnitten sein, denn man lasst Gesell- 
schaften arbeiten, welche selbst den grbssten Vortheil von der Beschleunigung 
haben, Italien besitzt jetzt 12.302 Kilometer Telegraphen-Linien, beinahe halb 
so viel als ganz Frankreich; die 428 Telegraphen-Aemter kosten uber 3 | Mil
lionen Francs bei einem Ertrage von 2 | Millionen. Durch die Posten warden 
im Jahre 1862 an 134.000.000 Briefe befordert, was dera Staate 10.500.000 Francs 
eintrng, die 41.000.000 verkauften Briefmarken brachten allein an 4^ Millionen 
Francs ein. — Sehr beachtenswerth ist der Abschnitt iiber die politische Bildung 
Italiens. (Geheimrath N e i g e b a u r . )

Dionisotti, C.: Memorie storiche della Citta di Vercelli. 8°, 334 pp. 
Biella, tip'. Amasso, 1864.

Nach dem Titel sollte man eigentlich eine Geschichte der Kreisstadt Vercelli 
erwarten, allein es-ist das mit vielera Fleisse gearbeitete "Werk eigentlich eine 
Statistik und genaue topographische Beschreibung dieser Kreisstadt mit 20.500, 
Einwohnern und der hier befindlichen Bauwerke, bffentlichen Anstalten u. s. w. 
Auch die Umgebung der Stadt ist mit hinzngezogen worden, so dass man iiber 
den bier mit dera grbssten Erfolge betriebenen Reisbau genaue Aufschlusse 
erhalt. Bei der Beschreibung der Bibliotheken dieser alten Stadt kann man sich 
davon Uberzeugen, dass man in Italien der Deutschen Literatur Aufmerksamkeit 
schenkt, da ein Bericht dariiber aus dem in Leipzig erschienenen »Serapeum” 
hier in Uebersetzung (S. 305) abgedruckt is t, welche Uebersetzung auch die 
jjRevista contemporanea”, Tom. XVIT, pp. 119 f., aufgenommen hat (s. die Be
schreibung der Bibliothek und des Archivs der erzbischbflichen Kirche zu Ver
celli von dem Geheimrath Neigebaur). Herr Dionisotti, der Verfasser dieser 
genauen Beschreibung von Vercelli und Umgegend, hat somit die in Italien so 
schatzbare Literatur solcher lokalen Monographien auf die schatzbarste Weise 
bereichert, da er, statt ganze Seiten mit kleinlichen Beschreibungen, wie ein 
Bauer seinen Pflug schnitzt oder dessen Frau die Bander ihrer Haube bindet, 
zu fulleii, wichtige geographisch-statistische Nachrichten mittheilt.

(Geheimrath N e i g e b a u r . )

Dizionario dei comuni del Regno dTtalia, compilato per cura della 
Divisione di Statistica del Ministero d’agricultura, industria e com-
mercio. 8°, 208 pp. Torino, Dalmazzo, 1863. 14 lire.

Alpiiabetisches Verzeichniss der Gemeinden des Konigreichs Italien mit An- 
’ gabe des Oircondario und der Provinz , zu welchen sie gehbi’en , und der Ein- 

wohnerzahl nach der Zahlung vom 31. Dezember 1861; ferner Verzeichnisse 
der Circondarj und Provinzen mit Angabe der Zahl der zu ihnen gehbrigen Ge- 

’ meinden und der Bevblkerung. Das Konigreich hat hiernach 59 Provinzen,
i 193 Circondarj, 7720 Gemeiden und 21.776,953 Bewohner. 
i Duprat, P,, e A. Gicca: Annuario di econoinia sociale e di statistica 
: del Regno dTtalia. Torino, tip. Dalmazzo, 1863.
[ Die vorliegende Statistik des jetzigen Konigreichs Italien ist besonders dem

Handel und dem Ackerbau so wie der Industrie gewidraet und beruht auf amt- 1 lichen Quellen. Die Bevplkerung ist hiernach in fortwahrendem Steigen be- 
griffen, Auswaiiderungen wie in Deutschland finden hier nicht Statt, obwohl 
viele Italiener sich in SUd-Amerika sehr wohl befinden und durch deu See- 
handel von Genua aus stets vielfache Verbindung dorthin besteht. Bemerkens- 
werth ist die Statistik der Vertheilung des Grundes und Bodens. Die Zahl der 
Grundeigenthiimer, der Ertrag des Bodens nach den verschiedenen Provinzen 
ist hier ermittelt und auch angegeben, wie viel davon dem Staate, den Gemein
den, der Geistlichkeit und den milden Stiftungen gehbrt. Bei der Statistik der 
Industrie ist angegeben, wie Italien in der Industrie friiher das Vorbild fur 
Andere war, wie z. B. Lucca in der Seidenweberei, Brescia in der Fertighng 
der Waffen u. s. w., durch wessen Schuld die Industrie in Italien verfiel und 
welchen erfreulichen Aufschwung sie eben jetzt wieder aufs Neue nimmt.

* (Gelieimrath N e i g e b a u r . )

Ehrenberg: liber die bei Sicilien sich neuerlich wieder hebende, 
1831 zuerst als thatiger Vnlkan erschienenc rind bald wieder zuriick- 
gesunkene Ferdinands- oder Grahams-Insel. (Monatsbericht der Kgl. 
Preuss. Akademie der Wissensebaften zu Berlin, Kovember 1863, 
SS. 486—489.)

A'on Capt. Spratt, Chef der Englischen hydrographisohen Aufnahmen im 
Jlittelliindischen Meer, wurde durch Vermittelung des beknnnten Eiissischen 
Astronomen O. v. Struye an Prof. Ehrenberg die Nacliricht mitgetheilt, dass 
die Graham-Insel wieder im Aufsteigen begriffen sei, dass die Erhebung be- 
reits his etwa 10 Fuss unter der Meeresflache yorgeschritten ') und cs der Ge- 
fahr fiir die Scliifl'fahrt wegen schon nothig geworden sei, Signale anzubringen. 
Zugleich erhielt Prof. Elirenherg von Capt. Spratt Grundproben der Graham- 
Insel aus 114 Fuss Tiefe und berichtet iiber deren Untersuchung, welche 
zeigte, dass nur sparlich und wohl nur in den letzten von deu 32 Jahren seit 
Verschwinden der Insel organisohes Leben in mikroskopischen Formen sammt 
einigen Annulaten angefangen hat, auf den Rapillen der Tiefbank wieder Fuss 
zu fassen, wiibrend auf frischen, der Luft und dem Licbt ausgesetzten Laven 
mikroskopisches Leben bisweilen schon nach 3, Flechten nach 10 bis 20 Jahren 
und nach 100 Jahren auch grbssere Pflanzen sich ansiedein.

') Capt. Lord Kerr sagt in einem Briefe an das uNantical Magazine” fNovem- 
ber 1863, p. 615), dass schon 1851 die ehemalige Insei nur 10 Fuss miter der 
Oberflache des Wassers sich befand.
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Fornari, Dr. JF.; Prospetto generate statistico delle provincie e comuni 

d’ltalia coi loro reparti territoriali; amministrativo, militare, giudi- 
ziario ed ufficj relativi, nuovo censimento di popolazione, etc. Opera 
coropilata sopra dati piii recenti e desunti dai regi Ministeri. Mai- 
land 1863. 20 lire.

Grondona, N .: Manuale geografico del Regno d’ltalia. i ° ,  140 pp. 
Genova, tip. degli Artisti, 1864. lire.

Jacini, Dr. Stefano: L’ltalia e la Svizzera nella questione della ferro- 
via deir Alpi Elveticlie. Hit 1 Karte. Milano, tipografia di A. Lom
bardi, 1863.

Eine auch fiir Deutschland sehr wichtijfe Angelegeubeifc beschaftigt je tzt die 
Italienischen Staats- und Geschaftsmanner, namlich die Eisenbahnverbindung 
mit Deutschland uber die Alpen. Bis jetzt findet nnr von Venedig aus iiber 
den Sdramering uniinterbrochene Verbindiing mit Deutschland mittelst der 
Eisenbahn S tatt, es ist daher schon seit Jahren im Werke, eine unraittelbare 
Verbindung von Genua mit dem Bodensee und Deutschland herzustellen, 
wozu die Uebergange iiber den Gotthard, den Lukmanier und den Septimer in 
Aussicht genommen wurden. Der letztere Pass ware fUr Mailand am wichtig- 
sten, die anderen fiir Turin. Am raeisten hat man sich bisher mit dem Luk
manier beschaftigt, indem man aus dem Thale des Tessin oberhalb BelMnzona 
nach dem Rhein-Thale bis Dissentis die wenigste Steigung ermittelt hat. Nun- 
mehr hat der Verfasser dieses mit einer treffiichen Karte ausgestatteten Buches 
sich fiir den Uebergang iiber den Gotthard entschieden. Der Verfasser, Herr 
Oomraandeur Jacini, ist derselbe, welcher, durch sehr geachtete geographisch- 
statistische Arbeiten ausgezeichnet, noch sehr jung zum Mitgliede des Lorn- 
bardischen Instituts ernannt und mit der Deutschen Sprache und Literatur 
genau bekannt, auf dem Statistischen Kongress zu Wien thatig war. Seit der 
Neugestaltung Italiens wiirde er durch das Vertrauen seiner Mitblirger zum 
Abgeordneten des Parlaraents zu Turin erwahJt und war einige Zeit Minister 
der oflfentlichen Arbeiten. Es ist daher ein Mann , dem man ein Urtheil in 
dieser Angelegenheit einraumen muss. (Geheimrath N e i g e b a u r . )

Manuale alfabetico dei comuni del Regno d’ita lia , ripubblicato coir 
aggiunta del nuovo censimento della popolazione, approvato con de- 
creto reale del 10 Maggio 1863. 8̂ *, 244 pp. Milano, tip. Pirola, 1863.

2 lire.
Modena, Notizie agrarie, climatologicbe e statistiche della provincia 

di - . 8®. Modena, tip. Vincenzi, 1863.
Murray’s Handbook for Sicily. 8°, 580 pp. mit Karten und Planen. 

London, Murray, 1864. 12 s.
Navigazione (La) Italiana ed il commercio estero. Fol., 151 x>P- To

rino, tip. letteraria, 1863.
Die Statistik der Italienischen SchifFfahrt und des auswartigen Handels ver- 

dankeii wir dem Ministerium des Jetzigen Konigreichs Italien und man kann 
schon daraus- die Wichtjgkeit dieses Gegenstandes entnehmen, dass Italien eine 
Kiistenstrecke von 5400 Kilometer mehr umfasst als Frankreich und die Zalil 
der Seeleute mit den Fischern eine Seelenzahl von 158.692 erreicht. Von dieser 
Zahl kommen auf das jetzige Konigreich Italien 137.360 Mann, 20.4.55 leben ira 
Venetianischen und in Istrien, im Kirchenstaate 877. Im Ganzen zahlt Italien 
20.656 Handelsschiife mit einer Tragfahigkeit von 982.962 Tonnen. Davon ent- 
fallen auf das Patrimonium Petri 298, auf das Oesterreichische Italien 3858 und 
auf das jetzige Konigreich Italien 16.500 mit einer Tragkraft von 666.024 Ton- , 
nen, wahrend Frankreich nur 14.557 Handelsschiffe zahlt und hierin noch von 
Spanien (mit 17.825 Schiffen) ubertroffen wird. Die Tragfahigkeit der Italieni- ; 
schen Schiffe betragt im Durcbschnitt 46 Tonnen, die der Franzosischen iiber- 
steigt die der Italienischen, bleibt aber gegen die der Spanier zuriick. An '
Dampfschiffen zahlt das Konigreich Italien je tzt 50 mit 16.887 Tonnen und I
5815 Pferdekraft, ohne die Flussdampfer und die auf den Landsee’n zu rechnen. !
Auf jede Tonne wird der Werth der Einfuhr und Ansfuhr aus dem Konig- i
reich Italien auf 1724 Francs gerechnet; dasselbe besitzt 13.465 Schififs-Kapitane, ;
Steuerleute und Schiffs-Patrone, 322 Schiffsbauer, 86.644 Matrosen und Schiffs- i
jungen , 5864 Schiffs - Zimmerleute und K alfaterer, 5799 Bootsleute und
25.275 Fischer. Mit dem Fischfange waren beschafti^ 327 Schiffe mit einer j 
Tragfahigkeit von 2554 Tonnen, mit Korallen-Fischerei zu Bona, Bonifacio, i 
La Calle, San Tropez und Isola Rossa 196 Schiffe. Nach auswartigen Hafen ; 
gingen 9754 Italienische Schiffe, dagegen kamen 5447 fremde Schiffe in l^alie- I 
nischen Hafen an , darunter 2323 Franzdsische, 12,55 Engliscbe, 1020 Oester
reichische, 396 Spanische, 75 Russische, 74 vom Rio de la Plata, 30 Griechische ;
u. s. w. Gebant wurden in dem Konigreich Italien ira Jahre 1861 im Ganzen ,
215 neue Schiffe von 24.575 Tonnen, die meisten uberhaupt zu Genua und i
Neapel. Italien ist reich an dem besten Schiffsbauholz, im Inneien von Sardi- i
nien und Sicilien, besonders aber am treffiiclisten Hanfe.

(Geheimrath N e i g e b a u r . )

Navigazione, Movimento della---------  nei port! del Regno, navigazione
internazionale e di Cabotaggio. Pol., 195 pp. Torino, tip. lette
raria, 1863,

Dieses von dem Ministerium des Seewesens des Konigreichs Italien heraus- 
gegebene W erk ist gewissermaassen eine Fortsetznng von dem Bericht des- 
selben Ministeriuras «La navigazione italiana nel 1860. Torino 1863” und ent- 
halt die Nachweise, iiber den Verkehr in den Seehafen des jetzigen Konig- 
m chs Italien wahrend des Jahres 1862, mit Angabe der aus- und eingehenden 
Handelsschiffe, Tragfahigkeit, Mannschaft u. s. w. Es geht daraus unter An- 
• ''on der Franzosischen Grenze anfangend Porto Maurizio

von'Nizza der erste Italienische Hafen ist, welchem Savona folgt, 
sDrinp'nn®^^’ Chiavari, Spezia, Livorno, Porto S. Stefano, ferner mit Ueber- 
Salerno p; Kirchenstaats Gaeta, Pozzuoli, Neapel, Castelamare bei Stabia, 
Ancona’ Taranto, Brindisi, Bari, Barletta, Manfredonia, Pescara,
schliessen ■ Hafen des Konigreichs im Adriatischen Meere
Siracusa Girtranti^*' Sicilien aind aufgefuhrt: Palermo, Messina, Catania,
nach denen von der Insel Elba der dortige Hafen, welcher
Sardinien sind • Brindisi am wenigsten besucht w af; auf der Insel

ur Laghan und Alghero aufgefuhrt. Der von den Italieni-

schen Schiffen am meisten besuchte Hafen war Ancona, worauf erst Genua und 
Neapel folgten. Von Schiffen unter auslandiscber Flagge war am meisten be- 
nutzt worden der Hafen von Livorno, worauf Genua folgte, dann Ancona und 
Ravenna, so dass auf Neapel nur halb so viel kommen als auf die letzten 
beiden Seehafen. Von den Seehafen, wo Dampfschiffe einlaufen, sind am meisten 
besucht; Genua, dann Livorno und Porto Maurizio, so dass Neapel kaum die 
Halfte erreicht. In  Bezug auf die Kiistenfahrt ist Livorno der am meisten 
benutzte Hafen, worauf Genua folgt, wahrend Neapel und Palermo nur die 
Halfte erreichten. (Geheimrath N e i g e b a u r . )

Nobile, G.: Un mese a Napoli. Descrizione della citta di Napoli e 
delle sue vicinanze divisa in XXX giornate. 3 Vol. 12°. Napoli 1864.

25 lire.
Paleocapa, Comm. P . : Memoria suUa ferrovia attraverso le Alpi Elve- 

tiche e sul tracciato raigliore delle linee subalpine per congiungere la 
rete svizzera colla italiana. Torino, tipogr. Favale, 1863.

Perforo delle Alpi tra Bardoneche e Modane, relazione della Direzione 
tecnica. 4°, 113pp. mit 10 grossen Planen. Torino, tip. Ceresole, 1863.

Nachdem die Piemontesische Regierung die Eisenbahn von Turin nach Genna 
mittelst eines langen Tunnels durch die Apenninen gefUhrt, war sie darauf 
bedacht, einen noch langeren Tunnel durch den Mont-Cenis zu fiihren, um die 
Verbindung des Mittelroeeres iiber Turin mit dem Genfer See nach Deutsch
land und Uber Lyon und Paris ebenfalls mit der Nordsee herzustellen. Bisher 
hatte man solche Arbeiten nur fur moglich gehnlten, wenn die unterirdischen 
Baiiwerke durch senkj’echte Schachte mit der Oberwelt in Verbindung gesetzt 
wUrden. Die diessfallsigen Schwierigkeiten hat eine Erfindung des Piemonte- 
sischen Ingehieurs Sommellier beseitigt, indem durch Maschinen kompriroirte 
Luft nicht nur die fiir die Arbeiter nothwendige Luft in das Innere des Berges 
fuhrt, Hondern auch die Stahlmeissel in Bewegung se tz t, welche die Felsen 
durchbohren. Die Lange dieses Tunnels betj'agt iiber 12.000 M eter, mehr 
als 1 | Deutsche Mellen, anfangend bei Bardoneche und endigend bei Modane, 
die von Napoleon iiber den Mont-Cenis gebaute Strasse nordlich lassend. Die 
auf 25 Jahre veranschlagte Arbeitsdauer und die grossen Kosten schreckten 
das damalige noch kleine Konigreich Sardinien nicht ab und die Arbeit ward 
1859 begonnen. Da brach der Krieg aus, welcher zwar das Reich in das Kdnig- 
reich Italien verwandelte, aber die Halfte des Tunnels mit Savoyen an Frank- 
reicb gelangen Hess. Nach einem zwiscben beiden Machten 1862 abgeschlo.sse- 
nen Vertrage tragt jede die Halfte der Kosten, aber den Bau fuliren die Italie
nischen Ingenieure aiis. Nach dem von den Ingenieuren Sommellier, Grandis 
und Grattoni im April 1863 erstatteten Bericht sind bereits 4000 Meter, mithin 
Va beendet, so dass man in sechs Jahren diess grosse W erk hergestellt seiien 
diirfte, da von beiden Seiten Tag und Nacht gearbeitet und taglich 12 Fuss 
weit fortgeschritten wird. (Geheimrath N e i g e b a u r . )

Pozzi, Alfeo: Geografia politics e statistics dell’ Italia. Trattato  ove 
le divisioni amministrative trovansi combinate colle fisiche ed etuo- 
grafiche. Mailand, TJfficio del Giro del Mondo, 1864. lire.

Prospetto della divisione territoriale del Regno d’lta lia , per provincie, 
mandamenti e comuni. 8°, 183 pp. Firenze, tip . della societa edi- 
trice, 1863.

Herr Attilio Zucchagni-Orlandini hatte im Jah re  1861 ein Dizionario topogra- 
fico dei comuni, ein Verzeichniss aller Italienischen Gemeinden mit topographi- 
scher Beschreibung, herausgegeben, da aber seit der E intheilung des Konig- 
reichs Italien ah 700 Gemeinden ihren Namen ver£indert haben, so hat er hier 
eine hochst zweckmassig geordnete Uebersicht der Italienischen Gemeinden 
gegeben, die nach den 59 Provinzen und deren Kreisen geordnet sind. Eine 
Zeile der halb gespaltenen Koluranen zeigt die E inw ohnerzahl, das Post- und 
Telegraphen-Amt, ob die Gemeinde zugleich Sitz der Kantonal-Behorde eines 
Erzbischofs, Bischofs, einer Universitat, eines Gymnasiums, Lyceums u. s. w, 
jst. Die Gemeinden sind nach den Kreisen abgetheilt, welche auch Unter- 
Prafekturen genannt werden. Zur Erleichterung des Nachschlagens ist noch 
ein alphabetisches Verzeichniss der einzelnen Kreise und der betreffenden 
Nachweisungen beigefiigt und endlich ein alphabetisches Verzeichniss alien 
Gemeinden des Reiches, die samratlich eine freie Gemeindeverwaltung geniessen^ 
wahrend in Deutschland mitunter der Kaufer eines Gutes auch die Polizei iiber 

.das ganze Dorf besitzt. (Geheimrath N e i g e b a u r . )

Renaudin, Edih.: Nouveau guide general du voyageur en Italie 18° 
486 pp. mit 1 Karte und 40 Planen. Paris, Gamier, 1864. ' *

Sella, Quint.; Sul modo di fare la carta geologica del Regno d’ltalia. 
Mailand 1863.

Sella, Quintino; XJna salita al Monviso. 8®, 63 pp. Torino tip dell’ 
Opiuione, 1863. ■ ’

In emem Biiefe an B Ga.staldi, der in der „Opinione” verHffentlicht und 
auch als bonder-Alidruck au.SBeKeben worden i s t ,  bescbreibt Sella die erste 
von Itabenern ausgefubrte Besteigung des Monte-Viao. Den Gipfel dieses 1 ^ ^  
fur unersteiglicb gebaltenen Berges betrat auerst W illiam Mathews a m % 0  A n  

gust 1861, danuTuckett am 4. Ju li 1862 ; beide gelangtera.^dir^tir^^^^^^ 
der Erstere dann anch auf die westliche, welcbe durch einen 300 Fuss langen’, 
sehr aclimalen 7>n jener getrennt nnd um ein sehr Geringes niedriger

Eifolge angeregt unternahmen Quintino Sella, der Graf 
St.-Robert nnd dessen Bruder nnd der Parlaments-Deputirte Barrocco aus Cala- 
brien im August 1863 eine Besteigung des Berges und erreichten am 12. die 
westbcbe Spitze. Sie l.atten drei Fortin’sche Barometer bei sich und in Ver-
zuolo eine Station zu koriespondirenden Beobacbtnngen eingericbtet. So fanden
sie tm> die Holie des westlichen Gipfels den W erth von 38,57 Meter. Die frli 
heren Mes.siingen ergaben 3836 Meter nach Cnraboeiif (trigon.), 384(1 Meter'nach 
der Generalstabsaiifnalinie (irigon.), 3861 Meter nach Mathews’ Barometcr-Mea- 
siing, 38o0 Meter nacli I nckett s Barometer-Mesanng, so dass als Mittel sanimt 
licber Bestimmungen 3849 Meter resultirt. Aiisserdem konnten die R e is e X n  
die Sardimsche Generalstabskarte in einigen Punkten berichtigen nnd 
Anzahl Hobenmessiingen an wiclitigeren Stellen des W eges luisfiihr.n n  
Beispiel folgten am 2o. August Luigi und Giovanni di Roasendo 
W .  aiif dem ostliclien Gipfel die von Mathews nnd T iickeu z i tru c k g e W n e n
Thermometer fanden und aus ibnen ersahen, dass Temperat7r.Mi„i^^^^^^ 

■15 bis — 17“, das Maximum -1-lo ,5» c. geweseu(unter Steinen und Schnee)
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war. (Einen Auszug in Deutscher Sprache siehe in ^ZeitBchrift fUr Allgem. 
Erdkunde”, Marz 1864, SS. 225—232.)

Statistica del Regno d’ltalia. Popolazione. Censimento degli anticM 
stati Sardi, 1858, e censimenti di Lombardia, di Parma e di Modena, 
1857, 1858. 3 yols. 4», 379, 700 u. 791 pp. Turin, Bocca, 1863.

40 fr,
Diese Arbeit uber dieBevblkerungs-Statistik derfriiheren Sardiniscben, Parme- 

sanischen und Modenesisclien Staaten so wie der Lombardei bis zum 1. Ja- 
nuar 1858 wurde im Oktober 1862 beendet, wahrend der M arkgraf Joachim 
Pepoli Minister des Ackerbaues, der Industrie und des Handels war. Der erste 
Band wurde von dem Deputirten zum Hause der Abgeordneten Dr. Castig- 
lioni, einem ausgezeichneten Statistiker und Publicisten, bearbeitet und ent- 
halt eine geschichtliche Einleitung iiber die A rt, wie seit den altesten Zeiten 
in Italien verfahren worden is t, um die Einwohnerzahl anszumitteln. Herr 
Castiglioni schreibt den Italienern die Ehre zu, diesen Theil der Statistik zu- 
erst ansgebildet zu hahen, und es hat besonders das freie Italienische Gemeinde- 
wesen am meisten dazu beigetragen, wahrend noch lange jehseit der Alpen 
die Despotic und das Feudalwesen solche dem ungeschlachten Ritterthnme sehr 
gleichgliltige Dinge nicht bedurfte. Es wird der erste Geschichtschreiber der 
gtatistiscben Wissenschaften, Moreaii de Jonnes, angefiihrt, nach welchem vor 
Ludwig XIV. in dem iibrigen Europa von der statistischen Ermittelung der 
Einwohnerzahl eines Landes nicht die Rede gewesen ist, wahrend die Italiener 
schon langst ihre Anagrafi (Steuerrollen) batten. In dem alien Rom hatte 
schon Servitis Tullius eine solche Volkszahlung angeordnet. In Venedig, Flo- 
renz und auf den Inseln Sicilien und Sardinien fanden solche Steuerrollen schon 
seit dem 14. Jahrhundert Statt. Die Besteuerung nach den Personen wurde 
im Jahre 1836 in Prankreich als eine neiie Erfindung anspos^iunt, w'ahrend in 
Italien dieselbe schon seit 1500 Statt fand und aus der klassisclien Zeit her- 
riihrt, wie wir aus dem .Xeuen Testamente wissen, auch warden die tabulae 
censuales bis Justinian fortgesetzt. Castiglioni fuhrt die Bevolkerung -Italicns 
und besonders der Stadt Rom von der Erbauung derselben an nach den ver- 
schiedenen Jahrhunderten auf, wonach sie mit 8000 Seelen anfing und zur Zeit 
des Augustus auf 450.000 Seelen gestiegen war, aber bis auf 35.000 Seelen sank, 
nachdem die Deutsche Frommigkeit den Papst auf Kosten des Kaisers roachtig 
gemacht hatte, bis er von den Franzosen im 14. Jahrhundert nach Avignon 
gefiihrt werden konnte. Je tzt ist die Bevolkerung wieder auf 197.000 Seelen 
gestiegen. (Geheimrath N e i g e b a u r . )

Tassi, A.: Sulla flora della provincia senese e Maremma toscana. 
Siena 1863.

Vegezzi-Ruscalla, Giovenale : Le colonie Serbo-Dalraate del Circondario 
di Larino, provincia di Molise. 8®, 38 pp. Torino, Botta, 1864.

Der Verfasser, Ritter Vegezzi-Kuscalla in Turin, einer der glucklichen Man
ner, welche fur die Wissenschaft leben konnen, aber diess auch im vollsten 
Sinne wirklich thun, hat sich vielfach mit den neuen, weniger bekannten Spra- 
chen beschaftigt. Wohlbewandert in der Slavischen Literatur iibergieht er 
bier die Friichte seiner ethnographiscben Studien iiber die Serbo-Dalniatischen 
Kolonien, welche sich im Neapolitanischen neben den Albanesischen befinden. 
Nachdem er kurz die Literatur erwabnt hat, welche sich mit den freraden Kolo
nien in Italien beschiiftigt, komint er auf die Slavischen Einwanderungen, an- 
fangcnd mit der Benifnng der Bulgaren durcli Grimoald Herzog von Benevent 
im Jahre 667, welche Paiilus Diaconiis erwalm t; von diesen ist aber eben so 
wenig eine Spur gebliehen wie von dem Einfalle der w'irklichen Slaven ira 
Jahre 926 in Apulien (Romuald, de Slavorum irrnptione). Erst als 1348 Konig 
Ludwig von Ungarn nach Italien zog, am den Mord seines Brnders Andreas, 
des Gemahla der bekannten Konigin Johanna, zu rachen, finden sich Spuren 
von Slavischen Niederlassungen zu Vasto in den Abruzzen, so dass im J. 1522 
noch 50 Slavonische Familien daselbst waren. Doch fanden die eigentlichen 
Einwanderungen erst unter Skanderbeck S ta tt, welcher dem Kbnige Ferrante 
gegen die Franzosen zu Hulfe kam, die Pius II. herbeigerufen hatte. Als 1467 
Skanderbeck, dieser tapfcre Albanese, gestorben war, welcher es allein noch wagte, 
sich den Turken entgegenzustellen, nachdem die Bliithe der Ritterschaft von 
ganz Europa dazu nicht hingereichh hatte, erfolgten die grossen Auswanderun- 
gen der Albaneseii nach dem Neapolitanischen und nach Sicilien. Unter diesen 
befanden sich auch viele Slaven, die Grander der in der Provinz Molise und 
dem Kreise Larino befindlichen Slavischen Kolonien Montelongo, Castelluccio 
degli Schiavi, Cologna, Tavenna, Ripalda, San Biase, San Felice, Ac<iuaviva, 
Corritello, Montepagano und Montemitro; auch in Vasto liessen sich Viele nieder 
und zu Palata erbauten sie zuerst eine eigene Kirche , wie folgende Inschrift 
nachweist: »Hoc primum Dalmatlae gentes castrnm incoluere ac templum a fun- 
damentis erexere anno MDXXXI.” Jetzt hat sich bei diesen Kolonisten die 
Slavische Muttersprache dergestalt verloren, dass sie gewohnlich nur in der 
Predigt und im Beichtstuhl gehdrt wird; nur in Acquaviva und Montemitro 
haben sich bei der Aufnahrae der Bevolkerung 3971 Slaven gefunden, die An- 
deren sind Italiener geworden , allein sie haben noch den (5eist der Ordnung 
und des kriegeriscben Sinnes beibehalten, so dass bei der letzten Aushebung 
kein Rekrut fehite und die beiden letztgenannten Gemeinden am 15. Juli 1861 
durch iliJ'e National-Garde 300 von Rom aus unterstutzte Briganten vertrieben. 
Den geschichtlichen Nachweisen schliessen sich sehr grlindliche linguistische 
Untersuchungen an, welche den grossten Theil des Schriftchens fullen.

(Geheimrath N e i g e b a u r . )

Karten.
Lanzone, V itt.; Carta topografica della Citta di Torino. Torino, lith. 

Garino, 1863.
Malta and Gozzo Islands, Capt. Spratt 1863. 1:62.000. London, 

Hydrogr. Office, 1864. (Hr. 194.) 2^ s.
Strade ferrate , Carta completa delle e della navigazione del

Eegno d'ltalia. Turin 1864. 60 c.

Griechenland, T iir k ise h e s  R eich  in  E u rop a und Asien.
Allard, Dr. C .: Souvenirs d’Orient. La Bulgarie orientale, siiiyie 

d’une notice sur le Danube par M. J. Michel, ingenieur des ponts et 
chanss^es, et de I’explication des inscriptions par M. Ldon Eenier,

membre de ITnstitut. 18®, 301 pp. mit 2 Karten u. 7 lllnstrationen. 
Paris, Dillet, 1864. 2 fr.

Bianchi: Bibliographie ottomane ou notice des onvrages publies dans 
les impriraeries turques de Constantinople et en partie dans celles 
de Boulac, en Egypte, depuis les derniers mois do 1856 jusqu’a ce 
moment. No. I. 8®, 125 pp. Paris, Impr. imper., 1863.

Aus dem i,Journal asiatique" besonders abgedrucktes Verzeichniss mit InhaltS' 
angabe und sonstigen Notizen, fiir die Kenntniss der neuesten Tiirkischen Lite
ratur von grossem Worth.

Bluhm, Oberst J . ; Eouten im Tiirkischen Armenien. Mit 2 Karten. 
(Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde, April 1864, SS. 346—357.)

Die beiden Routen-Karten: jiBergweg zwischen dem oberen Tliale des Murad 
(ostiichen Enphrat-Arms) und dem Araxes bei Kagisman” und jjRouten in 
Hocb-Armenien”, sind nach den Original-Anfnahmen von J. Bluhm, Oberst in 
Turkisehen Diensten, von Prof. Dr. Kiepert gezeichnet, welciier auch die zu- 
geborigen bescbreibenden Notizen, welche sich auf die Route von Erzingjan 
iiber Erzernm und Kars nach Olti und auf die Uebersteigung des Schahjol Dagh 
zwischen dem Araxes und dem Queilgebiet des Murad (1858—59) beziehen, 
fiir den Drnck vorbereitet hat.

Cadiou, Capit. E . ; Les principautes roumaiiies et le commerce du Bas- 
Danube. Mit 1 Karte. (Revue maritime et coloniale, Mai 1864,
pp. 66—82.)

Der von einer Kartenskizze der Donan-Furstenthumer begleitete Aufsatz 
geiit nacii einem kurzen geographisclien Ueberbllck spezieller auf das Donan- 
Delta und die Arbeiten der Commission enrope'enne dn Danube ein.

Cooke, Chr.; A journey due East; being the journal of a five months’ 
trip to Lower Egypt, Palestine and Turkey in the winther of 
1862—63; returning by Athens and Rome to London. 8®, 296 pp. 
mit Karten und lllustrationcn. London, Hall, 1864. 6.| s.

Doren, J. B. J. van; Beknopte geographische beschrijving van Ond en 
Nieuw Griekenland, met karakterschetsen zijner bevolking. 8®, 171 pp. 
mit 1 Karte. Amsterdam, Sybrandi, 1864. 2 i  fi.

Guys, H .; La Nation druse, son histoire, sa religion, ses raoeurs et 
son etat politique. 8®, 258 pp. Marseille, Olive, 1864.

Moustier, Comte A. de: Voyage de Constantinople a Ephese, par 
I’interieur de I’Asie Mineure, 1862. (Le Tour du Monde, 1864, 
I "  semestre, pp. 225—272.)

AusfUhrlicher, mit vielen lllnstrationen gezierter Bericht. Der Reisende be- 
riihrte Iskmid, Sabandscha, Ak-SeraV, Isnik, Jeni-Schehr, Brnssa , den Olymp, 
Ulnbad, Kassaba, Adranas, Harmandschik, Tanschanlu, Aizani, Gediz, Uschak, 
Takraak, Knla, Saiikli, Sart, Kassaba, Nymphy und Smyrna.

Palestine and its population. (Church Missionary Intelligencer, Fe- 
bruar 1864, pp. 25—-37.)

Die Entvblkerung des heutigen Paiastina ist das Thema dieses aus verschie- 
denen Sciiriften korapilirten Artikels, dem die Beschreibung einer Reise des 
Missionars Zeller zu den Drnsen des Hauran angehangt ist. Diesem Artikel 
folgt ein zweiter iiber die Transjordan-Lander, den wir nur als Beispiel an- 
fUhren, wie Journal-Aufsatze oft die sonderbarsten Wanderungen machen. Er 
ist ndralich die Uebersetzung eines Tlieiles von Dr. Wetzstein’s unubertretf- 
lichem Bericht Uber seine Reise in die beiden Trachonen und um das Hauran- 
Gebirge in der oZeitschrift fiir Allgem. Erdkunde” von 1859. Fur den „New 
York Observer” ins Englische ubersetzt, ist er von diesem in den nCaicutta 
Christian Observer” und darans wieder in den aCbnrch Missionary Intelligencer” 
ubergegangen, hat also die ganze Erde umkreist, um von Berlin nach London 
zu gelangen. ’

P errot, G .; L’ile de Crete, souvenirs de voyage. (Revue des Deux- 
Mondes, la . Februar u. 15. Marz 1864.)

Peters, Prof. Dr. K .: Bemerkungen uber die Bedeutung der Balkan- 
Halbinsel als Festland in der Lias-Feriode. 8°, 9 SS. (Aus den 
Sitzungs-Berichten der K. K. Akademie der Wissenschaften.) Wien, 
Gerold, 1864. 10 kr.

Reinsberg-Diiringsfeld, Frhr. v .: Bemerkungen fiber Montenegro und 
die Montenegrincr. (Globus, 5. Bd., SS. 196—201.)

Mit Zeichnnngen von F. Kanitz.
Robiou, Dr. F .: Etendue et topographie de la Galatie. (Nouv. Annales 

des voyages, Februar 1864, pp. 135— 181.)
Eingehende Studien uber die alte Geographie Galatiens, ans einem uMemoire 

sur les invasions des Gaulois en Orient et leurs etablissements dans I’Asie 
Mineure”, welclies von der Pariser Akademie im Juli 1863 gekront worden ist.

Sandie, G .; Horeb and Jerusalem. 8®, mit Karten und lllnstrationen. 
London, Hamilton, 1864. 10^ s.

Beschreibung einer Reise im Jahre 1860.
Schillbach, Dr. R .; Streifzfige in Megaris, August 1858. (Zeitschrift 

fiir Allgem. Erdkunde, ila i 1864, SS. 423—443.)
llanptsachlich auf alte Geographie bezuglich.

Schmidt, J. F. Ju l.: Beitrage zur physikalischen Geographie von Grie
chenland. 2. Bd. (Publications de I’observatoire d’Atbenes, 2“ serie, 
T. II.) 4®. AtJ^en, Wilberg, 1864. 4 Thir.

Syria. Rambles in the Syrian deserts and among the Turkomans and
Bedaweens. 8®, 340 pp. London, Murray, 1864. 104

Thomas, G. M.; Der Periplus des Pontus Euxinus. Nach Munchener 
Handschriften. Mit 1 Karte. Ingleichen der Paraplus von Syrion 
und Paiastina und der Paraplus von Armenien (des Mittelalters). 4®. 
Mfinchen, Franz, 1864.
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Tilley, H. A.; Eastern Europe and Western Asia, political and social 
sketches on Knssia, Greece and Syria in 1861—63. 8“. London, 
Longman, 1864. lOJ s.

Wetzstein, J. G .-. Ausgewiihlte Griechische und Lateinische Inschriftcn, 
gesammelt auf Eeisen in den Trachonen und urn das Hauran-Gehirge. 
4®. Berlin, Duramler, 1864. I5  Thlr.

Ka-rleii.

Baur, C.: Palaestina. Kach iilteren Quellen (Flav. Josephus), so wie 
nach den Ergebnissen neuester Forschungen und Mappirungen (Kie- 
pert, V. Rauraer, van de Velde u. s. w.) gezeichnet und bearbeitet. 
Foi. Chromolith. Stuttgart, Steinkopf, 1864. 8 Sgr.

Syria, Plans on the coast of ......... , sury. under the direction of
Cornin’̂ A. L. Mansell 1862. Athlit, ancient Castellum Peregrinorum, 
surv. by F. B. Christian. — Kaisariyeh, ancient Caesarea, surv. by 
F. J. Gray. — Yafa, ancient Joppa or Japho, surv. by Lieut. Bed
ford. — Probable site of the Port of Tebnah, surv. by Lieut. Bedford. 
London, Hydrogr. Office, 1863. (Nr. 1847.) 1^ s.

B -ussisehes R eich  in  E u rop a  u nd  A sien .
Amur. Wissenschaftliche Expedition nach dem Amur - Gebiet. (Das 

Auslandl864, N r . 'l l ,  SS. 262—263, Nr. 12, SS. 275—278, Nr. 13, 
SS. 302—305.)

Aus Maak’s Russischem W erke, seine Reise aiif dem Amur vom Chlngan- 
Gebirge bis Mariinsk betreffend. '

Compte-rendu de la Societe imper. geographique de Russie, pour 
I’annee 1863. Redige par M. V. BesobrasofF, secretaire de la So
ciete. Traduit du Russe. 8*̂ , 173 pp. St. Petersburg 1864.

Mit unverkennbarem Erfolge ist Herr Besobrasoff, Sekretar der Kaiserl. 
Russischen Gesellschaft zu St. Petersburg, beraiilit, seine Jahresberichte zu 
vervollkommnen. Es kommt ihm zu Statten, dass er sich auf die geographi- 
schen Leistungen innerhalb des Russischen Reiches beschrankt, dieses aber 
doch in seiner weiten Ausdehnung liber drei ErdtheiJe ein hinreicbendes Feld 
fiir prossartige und die interessantesten Resnltate zu Tage fordernde Arbeiten 
bietet, er hat nicht mit einer solch’unubersebbaren Mas.se des Materials zu 
kampfen wie z. B. V. de Saint-Martin bei Bearbcitung seiner »Annee geogra
phique” und kann Wichtiges ausfUhrlicber besprecben, ohne den Bericht iiber 
das Maass anzuschwellen, aber auch seine Aufgabe ist eine sehr bedeutende, 
denn die Erforschung des eigenen Landes wird kaum irgendwo mit solcher 
Energie und in so vielseitiger Weise betrieben wie in Russland und es erfor- 
dert daher nicht geringe Anstrengung und Umsicbt, den rascben Fort.schritten 
zu folgen. Schon jetzt kann dieser geographische Jaliresbericht als Muster 
gelten und er wird die.ss nocb in erhohtei'n Maasse, wenn es der Redaktion 
gelingt, auch die private Thatigkeit noch mehr als bis jetzt zu berucksichtigen. 
FUr das Ausland ist er ganz iinentbebrlich, zumal in der Franzbsischen Aus- 
gabe, die mehr als irgend eine andere nicht Russische Publikation Aufschluss 
Uber das Fortscbreiten unserer Wissenscliaft in Russland giebt. Die so viel 
grbssere Ausfuhrlicbkeit und VoUstandigkeit, welobe sich in den letzten Jahr- 
gangen zeigt, erfullt uns daher mit anerkennender Dankbarkeit. Einiges von 
dem reichen Inhalt des vorliegenden Bericbtes haben wir in den »Geogr. Mitth.” 
bereits wiedergegeben oder beriihrt (s. Heft VI, SS. 226, 227, 234), ausserdem 
machen wir noch besonders aufmerksam aiif den eingehenden Abschnitt iiber 
die hydrograpbischen Arbeiten Iwaschinzow’s auf dem Kaspischen Meer im 
Jahre 1863, wo unter Anderem von der hochst interessanten allmahlichen Ab- 
trennung der Bekturli-Ischam-Bucht von dem Kaspischen Meer die Rede ist, 
ferner auf die lehrreichen Nachweise iiber die Forschungen im Kaukasus, auf 
die Uebersichten der statistischen und ethnographischen Arbeiten und die 
mancherlei Nachrichten iiber die dem ubrigen Europa selten zugangliche Rus
sische geographische Literatur.

Deutsche Kolonien uin St. Petersburg. (Magazin fur die Literatur des 
Auslandes, 1864, ?Tr. 8, 9, 10.)

Die unter Katharina II. 1765 begonnenen Deutschen Ackerbau-Kolonien bei 
St. Petersburg, die etwa 3000 Seelen zahlen , werden hier nach Geschichte, 
Statistik, Verwaltung, agrarischen VerbSItnissen, Sitten und hauslichem Leben, 
Sommerleben lind Volksleben ausfuhrlich beschrieben.

Hansteen, Prof. Christ., und Lieut. Due: Eesultate magnetischer, astro- 
nomisoher und meteorologischer Beobachtungen auf einer Eeise nach 
dem ostiichen Sibirien in d. J. 1828 bis 1830. 4®. Christiania 1863.

Japan. Ports of the West and North. (Nautical Magazine, April 1864, 
pp. 179—187.)

Beschreibung einer Falirt von Nagasaki nach Tsu-sima, dem Hafen Wiadi- 
wostock an der Sudkiisfe der Mandschurei, wo seit 1861 in 9 bolzernen Hansern 
2 Offiziere und 66 Mann Soidaten (Russen) stationirt sind, und_ nach der Olga- 
Bai Oder Port Michael Seymour, wo 'schon seit 1858 ein Militarposten von 
2 Offizferen und 43 Mann in 4 Hausern stationirt is t, wie solche Posten auch 
in der Castries- und Imperator-Bai seit 1854, zu Dili auf Sachalin seit 1856, zu 
Kussunai seit 1857 und im Possiet-Hafen seit 1860 hestehen.

Kalender fur das Jahr 1864. 8®, 370 SS. St. Petersburg, Eggers, 
1864. 80 Kop. S.

Die statistischen Abschnitte dieses Jahrganges smd fas# durchweg berichtigt 
Stadte-Bevolkerung des Russischen Reichs, die Tahellen 

iihpr w Areal der Goiivernements und Hanptgebiete de.sselben,
dnktion Pevdlkerung, iiber die Lehranstalten, Uber die Pro-
ZusammpTiQf^n meist auf 1861 beziehen, auch haben die
Staaten der .f'iacbeninbalt und Bevolkerung der wicbtigeren

e und die uber Munzen, Maasse und Gewichte Erneuernngen

erfahren. Zum ersten Mai aufgenomraen ist das Reichs-Budget fUr 1863. In 
den Beilagen findet sich neben der Nekrologie fiir 1862 und 1863 eine Abhand- 
lung des Akademikers v. Baer iiber die friihesten Zustande der Menschen in 
Europa, worin in lichtvoller, popularer Weise das A lter des Menschengeschlechts, 
die Steinzeit, die Pfahlbauten u. s. w. besprocben werden. ,

Kehiberg, P .: Tagebuch fiber die Erdbfeben, welche in der Stadt Sse- 
lenginsk (Trans-Baikalien) vom 30. Dezember 1861 bis zum 24. Fe- 
bruar 1862 beobachtet worden. (Bulletin de la Soc. imper. des natu- 
ralistes de Moscou, 1863, Nr. I l l ,  pp. 247— 266.)

Sehr vollstandige und genane Aufzeichnungen mit Angabe der Barometer- 
und Thermometerstande, der W irkungen auf die Magnetnadel, der Starke und 
Richtung der Sto.sse und der begleitenden Erscheinungen. D ie RichtnijS^ wurde 
durch zwei mit Stiften auf einer Unterlage selbst aufzeichnende Pendel regi- 
strirt.

Petzholdt, A. : Eeise im we'stlichen und siidlichen Europaischen Euss- 
land im J. 1855. 8®. Leipzig, Fries, 1864. 4 Thlr.

Radde, G.: Eeisen im Siidon von O st-Sibirien in den Jahren 1855 
bis 1859. Bd. II. Die Pestlands-Ornis des sudostlichen Sibiriens. 4®, 
392 SS. mit 15 Tafeln in Parbendruck. St. Petersburg, Issakoff, 1864.

51 Thlr.
Radloff, Dr. W . : Observations sur les Kirgbis. (Journal asiatique, 

Octobre 1863, pp. 309—328.)
Name, Geschichte, Abtheilungen, Charakter, Lebensweise. Deutsch in «Geogr. 

Mittheilungen” 1864, Heft V, S. 163.
Ruprecht, F. J . : Barometrischo Hobenbestimmungen im Kaukasus, aus- 

geffihrt in den Jabren 1860 und 1861 fiir pflanzen-geographiscbe 
Zwecke, nebst Betracbtungen fiber die obere Grcnze der Kultur- 
pflanzen. (Memoires de I’academie imperiale des sciences de St.-Peters- 
bourg. 7® sorie, T. V ll, Nr. 1.) St. Petersburg 1863. Thlr.

Schnltzler, J. H .: L’Empire des tsars au point actuel de la science. 
T. I l l ,  Section 1. L’E tat et TEglise. S*’, 219 pp. Strassburg, Berger- 
Levrault, 1864. 8 fr.

Tichmenieff, G .: Historische Ubersicht der Russiscb-Amerikaniscben 
Kompagnie. 2 Thle. Mit Karten. St. Petersburg 1861 — 63. (In 
Russischer Sprache.)

Dieses grosse W erk entbalt ausser vollstandigen, aus Original-Quellen ge- 
schbpfren historischen Nachweisen iiber die Operationen der Russisch-Ameri- 
kanischen Kompagnie auch eine Menge statistischer und ethnographi.scber Nach
richten Uber die Russischen Besitzungen in A nierika, die angrenzenden und 
auf der Asiatischen Seite des Grossen Oceans gegentiberliegenden Lander und 
Volker. Eine der Karten zeigt die Vertheilung der Sprachen auf den Aleuten 
und der NordwestkUste von Amerika.

Vogel und Yogelfang am 'VVeissen Meer. (Erm an’s Archiv fiir wissen- 
scbaftliche Kunde von Russland, 1863, SS. 557— 570.)

Aus dem »Morskoi Sbornik” iibersetzt. Das H auptrevier des Vogelfangs ist 
der Mesen’sche K reis, doch ist aus Mangel an Unternehm ungsgeist die Aus- 
beute gering; zwei- bis'dreitausend Pud Federn und E iderdnnen, einige Hun- 
dert Schwanenbalge und zwei bis drei Dutzend schlecht gesalzene Ganse von 
Kolgujew’ Oder Taucherenten aus Nowaja-Semlja, das ist Alles, was alljahrlich 
nach Archangel zu Markte gebracht wird, und der E xport von Produkten des 
Vogelfanges aus Archangel betrug in den sieben Jahren  von 1845 bis 1851 im 
Ganzen nicht mehr als 36.327 Silber-Rubel.

Ivarten.

Batiuschkow und v. Ritticb; Atlas der Bevolkerung der westlichen Pro- 
yinzen Russlands nacb den Religionsbekenntnissen. 10 Karten. 
Cbromolith. Moskau 1864.

Ueber die Entstehung dieses Kartenwerkes belehrt uns ein Artikel des ?>Jour- 
nal de St.-Petersbourg”. Im Jahre 1857 wurden m ehrere Beamte nach Weiss- 
Russland geschickt, um die dortigen griechisch-katholischen Kirchen mit Riick- 
sicht auf ihre Re.stauration und Organisation zu inspiciren und Uber die Ver- 
haltnisse der Gemeinden Nachrichten zu sammeln. Die statistischen und 
ethnographischen Daten, welcbe man bierdurch erhielt, waren im Vergleich mit 
den beim Ministerium des Inneren bereits vorliandcnen von solchem Interesse 
und so neu, dass der wirklicbe Staatsrath Batiuschkow sie benutzte um Spezial- 
karten der Gouvernements Witebsk, Mohilew und M insk, auf de’nen die Ver- 
theiliing der Bevolkerung nach den Religionsbekenntnissen dargestellt war 
anzufertigen. Diese im Jahre 1861 fertig gewordenen K arten gaben die Ver- 
anlassung, ahnliche Ermittelnngen in alien westlichen Provinzen anzustellen 
es kam nach und nach ein bedeutendes Material zusammen und der OberstUeut’ 
V . Riitich vom Generalstab stellte dasselbe zu einem Atlas zusammen welcher 
im November 1863 beendet wurde, aber nicht in den Handel kam. E rst kUrz- 
lich ist eine zweite verbesserte Ausgabe vom Ministerium zur Verdffentlichunff 
bestiramt worden. Der Atlas besteht aus einer Uebersicbts- und 9 Gouverne- 
ments-Karten, der Maassstab fur die erstere ist 1 :1.680.000, der von der K arte 
des Gouvernements Minsk 1:840.000, der der Ubrigen Karten 1:6.30.000 Es 
werden unterschieden die griechiscb-katUoHsche Bevolkerung durch GrUn* die 
Katholiken durch Rosa, die Protesranteu durch Blau, die Mohammedaner durch 
Braun, die Orte, wo Israeliten wobnen, durch Unterstreichung. Die detaillirten 
Zahlenangaben finden sich auf den Randern zusamraengestellt und ausserdem 
unterscheidet die Uebersichtskarte noch die Hauptnationalitaten und wird von 
einem geschichtlichen Tableau begleitet. Das Ganze ist in Russischer Sprache 
doch hat man von der Uebersichtskarte nebst ihren Erklarungen und dem̂  
Tableau so wie von der kurzen Vorrede zum Atlas auch eine FranyK«i«/'Ki> 
Uebersetziing veranstaltet.

Russ. Generalstab: Karte von Polen, 4 Bl. 1:504.000. (In  Polnischer 
Sprache.) 1864.

Vorlaufig nicht im HandeL

(Gescblossen am 28. Ju li 1864.)
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(j. Radde’s Forschungen im Kaukasus.

Wie uns Herr Dr. Radde aus Tiflis schreibt, wollte er 
am 3. Juni seine Reise von dort naeh Mingrelien antreten 
und er hoffte von Sugdidi durch die Ratscha nach Ossetien 
zu gelangen und langere Zeit im Hochgebirge zu ver- 
weilen. Uber die grosse, eines Radde vollkommen wiirdige 
Aufgabe, die er sich im Kaukasus gestellt, gab er uns 
scbon in einem friiberen Briefe einige Andeutungen (siebe 
„Geogr. Mittb.” 1864, Heft VI, S. 223), kiirzlicb scbickte 
er uns aber das dort erwabnte Programm, welcbes ausfiibr- 
licher den allgemeinen Gang der projektirten Forscbungen 
und die dabei in Betracbt kommenden GesicbtspuUkte be- 
leuchtet, — ein lebendiges Zeugniss, in welcb’ grossartiger 
Weise Radde seine Aufgabe auffasst.

Allgemeines P rogram m , nach welohem  die bio- 
logiseh-geographischen U ntersuchungen der Kau- 

kasus-Lander ausgefiihrt werden sollen.
Der Kaukasiscbe Isthmus bietet in den Landern, welcbei

nord- und siidwarts von der ibn durcbsetzenden Gebirgs- 
kette gelegen sind, zwei Gebiete von ganz verscbiedener 
Plastik. Die von NW. nach SO. ziehende Kaukasus-Kette 
Bcheidet die im Niveau des Meeres gelegenen Pontisch- 
Kaspisehen Tieflander von den Armenisch-Persischen Hoch- 
landern. Sind hierin -die extremen Terrain - Diiferenzen, 
welcbe ndrdlich und sudlich vom Hauptgebirge vorhanden, 
angedeutet, so bilden die Vorberge zu beiden Seiten der 
Hauptkette die vprmittelnden Ubergange zu diesen in viel- 
fach variabler Weise. Hier, an der Nordseite, treten die 
Vorberge des Kaukasus am weitesten nach Norden zwischen 
dem Oberlaufe des Kuban und Terek vor, bleiben jedoch 
dem unteren Laufe dieser Strbme und selbst einem be- 
trachtlichen Theile ihres mittleren Laufes fern. Es sind 
bier die schilf- und robrbestandenen flachen Hferebenen, 
welcbe sich weithin landwarts dehnen, und erst in den 
Miindungslandern beider Strbme treten Salzauswitterungen 
auf. Dieselben nehmen nordwarts zum Don im gesammten 
Manytsch-Gebiete an Grosse und Haufigkeit zu. — Dort, 
im Siiden, entwickelt sich zunachst das Hochthal der Kura 
gegen O^en, dem v.'ir kein voiles Aquivalent im Westen 
zur Seite stellen kbnnen; Angedeutet wird ein solches 
durch den Rion, welcher jedoch in seinem gesammten Laufe 
den Charakter eines echten Bergflusses behauptet. Die 

Petennaim’s Geogr. M ittheilungen. 1864, H eft V III.

rapiden und nahe tretenden Abstiirze des westlichen Kau
kasus zum Meere bedingen diesen Charakter. Auch steht 
Trans-Kaukasien mit Ausnahme der beiden Kiistengebiete 
(Scbirwan bstlicb und Colchis westlich) unter dem klima- 
tischen Einflusse der sudlich sich ausdehnenden Hochlander. 
Das wenigstens deutet schon ein Blick auf die Vegetation 
selbst im mittleren Kura-Gebiete an. Im weiteren Ver- 
folge nach Siiden treten grosse Binnensee’n in bedeutender 
Hbhe iiber dem Meere (circa 5000 Fuss) in den Hochlan- 
dern auf und einzelne weit vorgeschobene Gebirge, welcbe 
die Schneelinie iibersteigen, bilden auf dem Araxes-Plateau 
die eminenten Vorposten des Kaukasus.

Es ist natiirlich, dass nach dieser, hier nur in wenigen 
Worten angedeuteten Eigenthiimlichkeit der Cis- und Trans- 
Kaukasischen Lander sich deren gesammte organische 
Schbpfungen bilden mussten. Diese sind nur der indirekte 
Ausdruck fiir jene physikalischen Differenzen beider Lan
der, sie wurden durch dieselben bedingt. Es ist eben so 
natiirlich, dass zur zweckmassigen Verwendung dieser Ge- 

I biete fur die Kultur ein Augenmerk auf die angedeuteten 
i  physikalischen Differenzen erfordert wird. Es wird sich 
I das Leben und Treiben der Vblker im Norden und Siiden 
I des Kaukasus mehr oder weniger modificiren miissen nach 
I den unterscheidenden Grundziigen der von ihnen bewohn- 
j ten Lander. Wie machtig auch immer die socialen und 

politischen Zustande dieser Vblker seit historiscber tlber- 
lieferung erschiittert wurden, in den Momenten der Rube 

' entwickelte sich der Grad ibrer Kultur und Civilisation 
: jenen Basen gemiiss, welcbe die Natur selbst gelegt hatte.

Von gleichem Gesichtspunkte auszugehen wird, wie es 
scheint, am zweckmassigsten sein, wenn man den Kaukasus- 
Landern ein ernstes Studium in biologisch-geographischer 
Hinsicht zuwenden will. Dieses Studium muss ein ver- 
gleichendes werden. Eine grosse Anzahl einzelner Beob- 
achtungen sollen mit Kritik und iibersicbtlichem Blicke 
an einander gereiht werden, um aus diesen Einzelnheiten 
zu allgemeinen Schliissen zu gelangen. Fur den Biologen 
werden daher oft die anscheinend geringfugigsten Einzeln
heiten von Bedeutung. Er betracbtet das Individuum nieht 
mehr als solches, sondern als im ^usammenhange mit dem 
Naturganzen stehend. Es ist fur ihn nicht Hauptsache, • 
ein Maximum von Thier- und Pflanzenarten nach ihren
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282 G. Kadde’s Forschimgen im Kaukasus.

systematisehea Charakteren zu kennen, sondern vielmehr 
die Abanderung der Arten and ihre Abhangigkeit vom 
Klima und Boden zu studiren.

Demnach ist es nothig, um zur Erkenntniss der 
frappanten Gegensatze von Cis- und Trans - Kaukasien im 
biologisch - geographischen Sinne zu gelangen, die darauf 
projektirten Keisen nach festem Prinzipe zu machen. Am 
besten wird es sein, die Untersuchungen nach den vier 
Hauptstrdmen anzubahnen. Wir setzen der Kura den Terek 
gegeniiber. In wie fern bieten die Lander beider Strom- 
gebiete Gleiches, Verwandtes oder Verschiedenartiges und 
■welche Griinde bedingen die Identitat oder DifiPerenz ? Wir 
setzen ferner dem Kuban den Rion gegeniiber und stellen 
uns dieselben Fragen. Ganz von selbst treten dann andere 
Vergleichungspunkte auf. Wie verhalten sich z. B. die 
bstlichen Abfiiisse vom Kaukasus zu den westlichen und 
■welche Ver'wandtschaften bietet das Kaspische Meer und 
das Schwarze?

Fine eigene, ganz unabhangige Untersuchung erfordern 
die Quelllander, so 'weit sie auf Eussisehem Boden liegen, 
dieser Strdme. Hier ist nothgedrungen die Kura auszu- 
schliessen. Die anderen drei Strdme fiihren uns in eine 
eigene grossartige Welt. Wir treten mit ihren Quell- 
gebieten in die gletschergekrdnte Kaukasische Centralkette. 
Das Hochgebirge ist unerschdpflich fiir den Beobachter. 
Wurden friiher die biologisch-geographischen Untersuchun
gen namentlich auf die Horizontal-Ebene bezogen, so miissen 
wir nun im Hochgebirge die Vertikal-Ebene zur Basis aller 
Forschungen machen. Gletscher-, Schnee- und Baumgrenze 
bilden hier in den hoehalpinen Revieren die Fundamente 
der Untersuchungen; in den breiten Rahmen, den sie um 
die Alpen-W elt schliessen, tragt man sorgsam die sub- 
ordinirten Beobachtungen ein. So die spezielle Yerbrei- 
tung der phanerogamen und eryptogamen Gewachse; die 
letzten Spuren animalen Lebens auf den Eismeeren; die 
zeitweise unwillkiirliche Uberfiihrung leiehter Thiere aus 
niederen Regionen in die hdhere dureh den aufsteigenden 
Luftstrom; endlich die regularen und zufalligen Wande- 
rungen gewisser Thiere. — Das Kaukasische Hochgebirge 
in seiner grossartigen Entwickelung bietet allein sehon 
dem angestrengten Fleisse eines Menschenlebens den loh- 
nendsten Stoff. Wie viel wissen wir denn von ihm? 
Selbst die Riesenthiere dieser Region sind noch nicht alle 
wissenschaftlich placirt. Die Steinbockfrage ist noch nicht 
mit Scharfe entschieden. Das Endresultat der Arbeiten 
im Hochgebirge wird darauf hinzielen miissen, die Breite 
gewisser Vegetations- und Faunenzonen zu bestimmen und 
die Schwankungen dieser Breite aus lokalen EinfLiissen z u . 
definiren.  ̂ Dergleichen typisch gebildete Vegetations-Giirtel 
miissen bis zum beiderseitigen Meeresgestade verfolgt und

in Schrift und Bild geschildert werden. Stellen sich hier 
amNord- und Siidabhange auch Differenzen heraus? ^  ist 
wohl sehr wahrscheinlich. Wie verhalten sich in dieser 
Beziehung die Colchis’schen Lander zu denen von Lenkoran? 
Schon das Vorkommen des Tigers in Osten deutet auch 
hier auf Verschiedenheiten.

Jedenfalls muss alien diesen Untersuchungen eine solide 
geographische Basis zu Grunde gelegt werden. Die topo- 
graphische Abtheilung des Kaukasischen Generalstahes wird 
oft zu Rathe gezogen werden miissen. In  liebenswiirdiger 
Weise wurde die fernere Unterstiitzung Seitens des Chefs 
dieser Abtheilung, des Generals Chodzko, zugesagt. Ohne ein 
richtiges Verstandniss der Relief - Bildungen ist die ver- 
gleichende Biologie unmoglich. Der Reisende muss wissen, 
in welcher Hohe iiber dem Meere er sich befindet und in 
welchem topographischen Zusammenhange der Ort seiner 
Arbeiten zum Ganzen steht. Sehr viele auffallende Er- 
scheinungen im Pflanzen- und Thierreiche lassen sich nur 
durch ganz lokale Bedingungen erklaren. Diese muss man 
zuerst zu erkennen streben. Fiir die Untersuchungen der 
Hochgebirge werden Profile und Durchschnitte von grosster 
Wichtigkeit; in sie tragt man graphisch einen grossen 
Theil der Beobachtungen zum iibersichtlichen Verstandnisse 
ein. Eine hochst lohnende Erweiterung dieser Studien 
wiirden die Persischen Grenzliinder ermoglichen. Hier steht 
das iippige Massenderan in Wichtigkeit obenan.

Hatten die bis dahin erwahnten Aufgaben, zu deren 
Losung die Regierung ja stets so freigiebig die Mittel an- 
weist, ein rein wissensehaftliches Interesse, so diirfte in 
Hachstehendem doch auch einige Erwahnung von solchen 
Aufgaben geschehen, die einen praktiscken W erth besitzen 
und deren Losung den betreffendan Behorden erwiinscht 
sein konnte. In erster Eeihe muss hier der Fischereien 
gedacht werden, welche, wie hekannt, in grossartigster 
Weise in den Miindungslanden der drei grossen Kaukasi
schen Strdme betrieben werden. Zwar liegen uns dariiber 
schon bedeutende, gediegene Arbeiten vor und zum Theil 
sind dieselben (im Asow’schen Meere) noch nicht beendet, 
jedoch diirfte jenen Arbeiten auch jetzt noch manche Er
weiterung hinzuzufugen und manche Erfahrung aus jiingster 
Zeit noch nachzutragen sein. Die Seidenbau-Frage wiirde 
ebenfalls hohes Interesse bieten und,  so weit diess von 
naturwissenschaftlicher Seite geschehen muss, einer spe- 
zielleren Erdrterung bediirfen. Man sucht im Westen und 
Siiden Europa’s andere Bombyx-Arten zum Seidenbau 
anzuziehen. Die Ailanthus - Raupe scheint gute Eigen- 
schaften und Garantien fiir ergiebige Seidenzucht zu bieten. 
Die Grenzen, in denen sich die reinen Haturwissenschaften 
mit den angewandten verschmelzen, sind nirgends genau zu 
bestimmen. Eine Anzahl Beobachtungen fiber die Kultur
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verschiedener Gewachse sollen gemacht werden. Dahin 
warden auch die Hdhenbestinimungen der Kulturgrenzen zu 
rechnen sein, also die Nachweise iiber das Gedeihen der 
Cerealien, des Weinstoeks, der Siid-Europaischen Kultur- 
pflanzen u. s. w. Ferner leitet das Stadium der Insekten- 
welt ganz von selbst zu den schadlichen Insekten fiir die 
Agrikultur und Forstwirthschaft.

Dass nun endlich neben diesen Hauptzwecken der 
angeordneten TJntersuchungen auch den ethnographischen 
Grundziigen der Vblker und ferner den wechselvollen ge- 
schichtlichen Entwickelungen der Bewohner des Kaukasus 
in so weit Eechnung getragen werden muss, als diess zur 
Scbilderung des Ganzen nbthig, versteht sich wohl von 
selbst. Die Gegenwart entwickelt sich aus der Vergangen- 
heit. Wer die Gegenwart richtig beurtheilen will, muss

zumal in Landern, die im.Verlaufe so vieler Jahrhunderte 
in bestandigen Umwandlungen ihrer Volkselemente sich 
befanden, die Hauptmomente dieser geschichtlichen Evolutio- 
nen kennen. Auf dem ruhigen Fond eines reiehen, viel- 
gestalteten Naturlebens, das in vielen seiner Scenerien 
kaum durch den Willen des Menschen beeintrachtigt wurde, 
muss sich bei einer Scbilderung der Kaukasus-Lander das 
kraftvolle geschichtliche Bild seiner Vblker malen, um sich 
im Hintergrunde in den leisen TJmrissen undeutlicher Sage 
zu verlieren.

In  dieser "Weise gedenkt der Unterzeichnete die ihm 
gewordenen Auftrage zu erfiillen. Am Schlusse eines jeden 
Jahres reicht er seinen illustrirten Jabresbericht ein, den 
die Eegierung nach geneigtem Gutdiinken verwenden mag. 
Die erste Eeise gilt dem Eion-Thale.

Der Lofau-Berg in China.
Vom Missionar R . K ro n e .

Die Chinesen pflegen zu sagen: „Unter den Bergen der 
Welt nimmt der Lofau den siebenten Platz ein, aber in der 
Canton-Provinz ist er der erste aller Berge.” Es ist diess 
nicht so zu verstehen, als zeichnete sich der Lofau durch 
Hbhe Oder Naturschbnheiten und Produkte so vof alien 
anderen Bergen der Provinz aus, dass ihm unbestreitbar der 
Vorzug gebuhre. Es giebt hbhere und schbnere Berge, 
allein keiner geniesst den Euhm und die Auszeichnung, 
welche man dem Lofau zollt. Seit mehr als tausend Jah- 
ren bewohnen Toisten und Buddhisten seine Schluchten und 
Thaler; Eremiten so wie Gelehrte haben hier in Stille und 
Zuriickgezogenheit ein beschauliches Leben gefiihrt. So 
ist es gekommen, dass sich an den Berg viele historische 
Erinnerungen kniipfen und man durch eine Menge Fa- 
beln und Legenden seine Geschichte ausgeschmiickt hat. 
Besonders haben die Toisten den Lofau zu einem Haupt- 
stiitzpunkte fiir ihre Sekte gemacht. Ferner hat der Euf 
des Lofau seit vielen Jahrhunderten Jleisende angetrieben, 
den Berg zu besuchen. In jenen Zeiten, z. B. wahrend 
der Sung-Dynastie, als der Toismus und Buddhismus beson
ders bliihten, wurde der Lofau freilich mehr besucht als 
jetzt, wo jene beiden Sekten wenigstens im Siiden sehr 
heruntergekommen sind. Dennoch fehlt es auch jetzt nicht 
an Besuchern aus naherer und weiterer Feme. Das will 
in China schon Etwas sagen, da der Chinese, wie er jetzt ist, 
bekanntlich wenig Trieb hat, Vergniigungsreisen zu machen 
und Berge zu erklettern. Nach der Meinung des Volkes 
gehbrt nicht bloss ein fester Wille dazu, um wirklich nach

dem Lofau zu kommen, der Eeisende muss ausserdem 
auch sin kwat, d. h. Knochen der Unsterblichen, in sich 
haben oder, mit anderen Worten, eine gewisse Wahlver- 
wandtschaft zu den Feen und Geistern besitzen, wenn es 
ihm gelingen soil, einen durch die Unsterblichen und Halb- 
gbtter so ausgezeichneten Platz zu erreichen. Ich selbst 
habe zwei Mai vergebens versucht, nach dem Lofau zu 
kommen, doch endlich haben die sin kwat alle Hindernisse 
iiberwunden.

Der Lofau liegt im Kreise Poklo und ist von Canton 
etwa 14 Meilen entfernt. Die Distriktsstadt Poklo ist etwa

Meilen ostlich und der Markt Schak lung eben so weit 
siidlich gelegen. Die Distriktsstadt Zang schlng ist etwas 
naher westlich. Bis zur Bocca tigris rechnet man etwa 
10 Meilen. Natiirlich kommt es bei alien diesen Orts- 
bestimmungen sehr darauf an, bis zu welchem Punkte des 
Gebirges man misst. Ich habe nach dem Wong lung- 
Kloster, welches so ziemlich der Mittelpunkt des Lofau 
ist, die Entfernungen berechnet. Man hat sich namlich 
unter dem Lofau nicht einen einzelnen, allein stehenden 
Berg zu denken, sondern einen Gebirgszug mit vielen Berg- 
spitzen. Der bstliche Theil wird vorzugsweise Lo-Berg ge- 
nannt, der Westen des Gebirges tragt dagegen den Namen 
Fau-Berg und eine siidliche kleinere Gebirgskette heisst der 
Kleine Lofau. Der Kollektiv-Name Lofau ist also jedenfalls 
durch Zusammensetzung der Wbrter lo und fau entstanden. 
Lo heisst ausbriiten, fau schwimmen. Das erste Wort Lo 
hangt ohne Zweifel mit Poklo, dem Namen des Distrikts,
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zusammen, in welchem der Berg liegt, sei es nun,  dass 
der Kreis dem Berge oder — was wahrscheinlicher ist — 
der Berg dem Kreise den Namen gegeben hat. Uber die 
Entstehung des Namens Eau weiss man Nichts. Die Toisten 
haben jedoch eine Fabel erdacht, um den Namen zu erklaren. 
Zur Zeit der Siindfluth, heisst es, kam aus dem Feen-Lande 
ein Berg hergeschwommen und vereinigte sich mit dem 
Lo-Berge. Seitdem erhielt das ganze Gebirge den Namen 
Lofau. Die Chinesen behaupten, dass die Pflanzen und 
Thiere auf dem Fau-Berge anderer Art sind als die auf 
dem Lo-Berge, und wollen dadurch unwidersprechlich die 
Abstammung des ersteren aus der Feen-W elt beweisen. 
Nach der Mythe befindet sich zwischen beiden Bergen eine 
thit khiu Oder eiserne Briicke. Dieselbe gehdrt jedoch 
ebenfalls ins Feenreich und ist den meisten Besuchern 
unsichtbar. In der Beschreibung des Lofau heisst es: Auf 
dem Gipfel des Lo sind eine Anzahl Zimmetbaume und auf 
dem Fau ein ansehnlicher Teich. Diess ist der Aufent- 
haltsort der Genien. Menschen haben hier Nichts 'zu thun, 
sondern Wolken und Nebel thronen daselbst. Mir scheint 
es wahrscheinlich, dass zwischen beiden Bergen sich eine 
machtige briickenartige Felsenwand befindet. Ich selbst 
konnte jedoch den Gipfel nicht besuchen und die Chinesen 
wussten dariiber keine Auskunft zu' geben. Der Gipfel 
wird jetzt nur sehr selten erstiege'n. Die Zimmetbaume 
und der Geistersee werden wohl ganz ins Eeich der Mythe 
gehiiren.

Wenn man sich vom Lofau in einer Entfernung von 
15 bis 20 Meilen befindet, so erscheint er ziemlich allein 
stehend, als ein grosser Berg in einer weiten Ebene. Nahert 
man sich aber, so bemerkt man freilich, dass er ostlich 
durch Hiigelketten mit entfernten ansehnlichen Gebirgsziigen 
zusammenhangt und westlich sich in die Zang schinger- 
Berge verlauft. Nach Chinesischer Angabe ist der Berg
36.000 Fuss hoch. Diese Hohe soli herauskommen, wenn 
man vom Fusse an die ganze Lange des Bodens bis zum 
Gipfel misst. Nach meiner Ansicht betragt die wirkliche 
Hohe zwischen 4- und 5000 Fuss. Der Umkreis des gan- 
zen Berges soil 24 Meilen betragen. Man wird wahr
scheinlich nicht den reinen Umkreis gemessen haben, son
dern alle die Auslaufer umgangen sein. Die Lange des 
Berges schatze ich auf 2 bis 4 Meilen. Das Gebirge, be- 
sonders die Spitze desselben, ist kahl, nur mit Gras und 
Gestriipp bedeckt. Es bietet darum einen ahnlichen Anblick 
dar wie alle die hoheren Berge hiesiger Gegend. Viele der 
Thaler sind jedoch mit ansehnlichem Buschwerk, ja selbst 
mit Waldern ausgefiillt. Diese bewaldeten Theile reichen 
bis auf die halbe Hohe des Berges. Der Pflanzenwuchs 
ist an vielen Pliitzen sehr iippig und an ungebahnten Stel- 
len kann man nur mit grosser Anstrengung durchkommen.

Zahllose Bache und Fliisschen entspringen auf dem Gebirge 
und stiirzen sich fiber die Felsen hinab. Die Chinesen 
haben 980 Wasserfalle gezahlt. Einzelne sind 30 bis 
40 Fuss hoch und bieten einen malerischen Anblick. Ei- 
nige der Bache sieht man schon aus weiter Feme sich 
nahe dem Gipfel fiber die Felsblocke stiirzen. Der Lofau 
zahlt 430 bedeutendere Gipfel und eine Menge Thaler mit 
wunderlichen Namen. Da giebt es z. B. den Gipfel der 
fliegenden Wolken, der Tiger und Drachen, der "Weissen 
Storche, der alten Leute, der W olkenmutter, der Priester- 
schussel, der edelsteinernen Ganse, der hellen Sehafe. Unter 
den Thalern werden gerfihmt: das der Schmetterlinge, des 
gelben Drachen, der 5 Genien, der Gesiinge, der niichtlichen 
Musik, der feenhaften Platze. Die Felsen gehoren dem 
Urgebirge an. Es ist meist eine Art Granit mit einem 
silberartigen Schimmer, wodureh die Scenerie einen eigen- 
thumlichen, ich miichte .sagen magischen Eindruck macht. 
Die Felsen bilden zum Theil schrotfe Felswande, zum 
Theil hiingen sie in grossen Massen fiber die Abgrfinde 
und bilden allerlei wunderliche Formen. Auch einige Hoh- 
len finden sich. Die Toisten und Buddhisten haben nicht 
verfehlt, solche interessante Punkte mit ihren Legenden 
und Mythen auszuschmficken.

Was nun die Flora und Fauna des Lofau betrifft, so 
kann ich leider dariiber nur wenig sagen. Die Zeit meines 
Aufentbaltes war nur kurz und die Aufregung unter den 
Bewohnern der Umgegend wegen dieses unerwarteten Be- 
suches der noch nie dort gesebenen Fremden ziemlich be- 
deutend. Da das Volk nun auch m eint, dass die Geister 
auf dem Lofau allerlei Schatze hfiten, so mochte ich nicht 
durch Sammeln von Mineralien und Pfl.anzen ihren Ver- 
dacht reizen und habe nur Weniges mitgebracht, doch be- 
merke ich, dass ich viele Species sah, die mir noch nie 
vorgekommen sind, besonders auch unter den Moosen und 
Farnkrautern.

Die Chinesische Topographie widmet einen ganzen Band 
den Thieren und Pflanzen des Lofau, es ist aber ausserst 
schwer, aus der unvollkommenen Beschreibung auch nur 
mit Annaherung auf den Gegenstand selbst zu schliessen. 
Das Wicbtigste will ich jedoch noch kurz erwahnen.

Der Elephant wird ziemlich gut beschrieben und als 
auf dem Lofau frfiher einheimisch genannt, seit etwa 
1000 Jahren habe er sich aber in die entfernten grossen 
Walder zurfickgezogen. Ferner werden unter den vier- 
ffissigen Thieren genannt: der Stumme Tiger, der sich an 
einsamen Orten aufhalte und nie Menschen beschadige, 
eine Art Leopard, der Ameisenfresser und mehrere Arten 
Affen. Unter den Vbgeln ruhmt man besonders einen 
ffinffarbigen Vogel und das funfbeinige Huhn. Beide sind 
ausserst selten und man hat sie in Mythen gehullt. Ferner
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findet sich ein Eeiher mit einem so grossen Schnabel, dass 
man Trinkgefasse daraus fertigt. Die Sehmetterlinge sollen 
ausgezeiehnet sein. Das Thai, wo sie besonders vorkom- 
men, nennt man Sehmetterlings-Thal. Eine Art soil von 
sonst nie gesehener Grdsse und wunderbarer Farbenpracht 
sein und die Toisten behaupten, dass dieselbe nur auf dem 
Lofau sich finde. Diese merkwiirdigen Sehmetterlinge seien 
namlich aus Kleidern des Kot sin, eines toistischen Heiligen, 
entstanden. Ich bin nicht in das Schmetterlings-Thal ge- 
kommen, babe aber einzelne Species gesehen, die mir sonst 
nicht vorgekommen sind.

Was die Flora betrifft, so habe ich schon erwahnt, 
dass die Chinesen einen Unterschied zwischen der des Fo
und des Fau-Berges finden. Worin derselbe besteht, kann 
ich nicht sagen. Viele der arzneilichen Krauter, welche 
in den Apotheken durchs Land hin gebraucht werden, 
kommen vom Lofau. E r soil eine wahre Fundgrube fiir 
Krautersammler sein, besonders schreibt man den selteneren 
Moosen und Farnkrautern ubernatiirliche Wirkungen zu. 
So giebt es welche, deren Genuss ein langes Leben be- 
wirkt, das Gesicht verjiingt, unsichtbar oder gar unsterb- 
lich macht. Unter den Fruchtbaumen sollen besonders die 
kam, d. h. Orangen, am Fusse des Berges gedeihen. Zur 
Zeit der Sung-Dynastie kamen sie .in solcher Fiille vor, 
dass die Priester selbst dem Kaiser Kbrbe mit Orangen 
als Geschenk iiberreichten. Auch wird viel Thee ge- 
baut, so dass man am Berge nur selbstgezogenen trinkt 
und erhalt. Eine besondere Merkwiirdigkeit sind einige 
Indisohe Baume, welche durch von Indien kommende 
Buddhisten in den Klostergarten angepflanzt wurden. Unter 
den Mineralien erwahne ich eine Erdart, die essbar 
sein soil. Zur Zeit einer Hungersnoth soil ein Geist 
einem armen Wanderer erschienen sein und ihn aufgefor- 
dert haben, die vor ihm liegenden Steine mitzunehmen 
und zu kochen. Da sich dieselben essbar und sehmackhaft 
erfanden, so kamen ganze Schaaren, um solche Steine einzu- 
sammeln. Mit Zucker und Mehl bereitete man Kldse aus 
denselben. Noch jetzt gabe es diese Steine, sie waren aber 
nicht mehr so wohlschmeckend wie friiher und etwas sehwer 
zu  verdauen.

Bei dieser Gelegenheit bemerke ich, dass in der Be- 
schreibung des Lofau mehrfach Bergstiirze erwahnt werden, 
die durch Erdbeben und ungeheuere Fluthen verursacht 
wurden. Einige Mai kamen bei diesen Ereignissen viele 
Mensehen ums Leben.

Wie schon erwahnt, ist der Lofau besonders durch die 
Toisten und ihre Legenden beriihmt geworden. Nach der 
Yorstellung derselben ist der Berg, vor Allem der Gipfel, der 
Tummelplatz der Unsterblichen, die von hier aus zum 
Juk sheangtei, d. h. edelsteinernem Gott, dem toistischen

Herrn des Weltalls, emporsteigen. Goldene und silberne 
Palaste, dem sterblichen Auge verdeckt, finden sich in den 
einsamen Schluchten des Gebirges. Dann und wann sind 
sie so wie die Geister selbst den Mensehen sichtbar. Die 
Geister erscheinen meist in der Kleidung der To-Priester 
und bringen den Mensehen oft Hiilfe in Ncithen und Krank- 
heiten, nie Schaden und Verderben. Ein Holzhauer erstieg 
einst den Gipfel und sah die eiserne Briicke. Er schreitet 
liber dieselbe und sieht zwei Priester an einem steinernen 
Tische sitzen und Schach spielen. Zur Seite steht ein 
Diener und wartet mit Speisen und Friichten auf. Der 
Holzhauer erschriekt, lauft eilig nach Haus und erziihlt die 
wunderbare Begebenheit seinen Kachbarn. Man macht sich 
auf, sucht aber natiirlich vergebens. Briicke und Tisch, 
Priester und Speisen, Alles war verschwunden.

Ein ander Mai wird ein Bauer von dem Wong ja jan, 
einem toistischen Heiligen, von dem spater noch mehr die 
Eede sein wird, in seine Hiitte gefiihrt und bewirthet. 
Zuletzt giebt der vermeintliche Priester dem Bauer eine 
Kuh und ein Gefass mit Keis zum Futter. Der Bauer hat 
mit dem Fiihren der Kuh genug zu thun und wirft das 
Kiirbchen mit Reis weg. Als er in der Kahe seines Dor- 
fes angekommen, bemerkt er, dass aus einigen iibrig ge- 
bliebenen Reiskornern Gold geworden ist. Er kehrt um, 
sucht die weggeworfenen Kiirner, dann spater die Hiitte 
und den Priester, aber Alles ist verschwunden. Die Kuh 
ist ihm aber geblieben und von ihr stammen die Kiihe 
des Dorfes Luklon her, welche sich durch Grbsse und 
Schonheit bis heute auszeichnen.

Ahnliche Sagen giebt es nun viele. Bald sieht der 
einsame Arbeiter Felswiinde sich offnen oder schliessen 
und toistische Priester durch dieselben schreiten, bald 
zeigt sich einem ermiideten Wanderer ein Feuer, genahrt 
durch nasses Holz, auf dem ein Topf mit Speisen steht, 
was den Ermatteten sattigt; bald zeigen sich einem Holz
hauer eine Menge Silbertafeln und andere Schatze, von 
denen er Mchts nehmen darf; bald finden Kranke und 
Gebrechliche wunderbare plotzliche Heilung. Manehe Sagen 
sind sehr abgeschmackt wie man es bei Heiden nicht an- 
ders erwarten kann. Ein Madchen in einer Theebude sieht 
oft einen Priester vorbeigehen und wartet ihm gutwillig 
mit Thee und Brodchen auf. Eines Tags kommt der Priester 
zum letzten Mai und reicht dem Madchen aus Dankbarkeit 
eine Pille mit der Anweisung, sie vor der Hochzeit zu 
essen. Sie thut es, als sie in der Siinfte sitzt und man 
sie zu ihrem Briiutigam bringt, und wird dadurch in einen 
Mann verwandelt. Der betrogene Briiutigam geht mit sei
ner ' vermeintlichen Frau zum Mandarin. Dieser ahnt so- 
gleich, dass ein Geist dabei im Spiel ist, und da er zwei 
Tochter ha t, so sehliesst er die Sache zur allseitigen ■
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Zufriedenheit damit, dass er sie dem Brautigam und seiner 
vermeinten Frau zur Ehe giebt.

Wir miissen jedoch iiber die To-Priester, die sich am 
Lofau niederliessen, so wie iiber die Entstehung der ein- 
zelnen Klbster etwas eingehender reden. Der erste Toist, 
weleher als Einsiedler aiif dem Lofau erwiihnt wird, lebte 
zur Zeit der Chan-Dynastie (400 v. Chr.). Wahrend der 
Hon-Dynastie kam der Toismus schon mehr in Aufnahme, 
besonders bliihte aber derselbe daselbst wahrend, der 
Thong- und Sung-Dynastie. Die ersten Toisten lebten in 
sehr einfachen, armlichen Hiitten und fiihrten ein streng 
ascetisches Leben. Spater entstanden kleinere und grbs- 
sere Klbster, besonders an solchen Platzen, die durch frii- 
here Toisten beriihmt geworden waren. Die Gebaude waren 
meist recht ansehnlich und die Priester fuhrten ein be- 
hagliches Leben. Je nachdem ein Kloster Baum und Ein- 
kiinfte hatte, wurde eine grbssere oder kleinere Anzahl 
Priester in demselben erhalten. An der Spitze stand ein 
Abt und zur Landarbeit und anderen iiusseren Geschaften 
hatte man eine Anzahl Arbeitsleute mit ihren Familien um 
sich.

Der beriihmteste unter alien Toisten, die je den Lofau 
bewohnten, dessen Namen man dort noch jetzt am moi
sten hbrt, war Kot hung. Sein literarischer Name ist 
Chi chun und sein Geburtsort liegt in der Kong nam-Pro- 
vinz, Er lebte um die Zeit des Kaisers Hamwo \:on 
der Tsun-Dynastie (circa 300 n. Chr.). Als Knabe zeigte 
Kot hung viel Neigung zum Studiren. Da er aber sehr 
arm war, so wurde es ihm nicht leicht, seine Wissbegierde 
zu befriedigen. Durch Holzsammeln verdieute er sich etVas 
Geld und schaffte sich dafur Papier, Pinsel und Bucher an; 
Seine Zeit kaufte er sehr aus und 6ft blieb ihm nur die 
Nacht zum Studium iibrig. Als er etwas herangewachsen 
war, suchte er nach Wahrheit und Gerechtigkeit und ware 
gern 1000 Meilen weit gegangen, um den rechten Weg 
kennen zu lernen. Endlich traf er mit einem To-Priester 
zusammen und erhielt von ihm einige Unsterblichkeitspillen. 
Seitdem suchte Kot hung auf dem Wege des Toismus 
Gluck und Euhe. Er ging nach dem Lofau und lebte als 
Einsiedler in einem der Thaler am Fusse des Berges auf 
der bstlichen Seite. Ilm dieselbe Zeit, als Kot hung 
nach dem Lofau kam, war ein merkwurdiger Mann Kreis- 
Mandarin von Nam hoi, wohnte also in Canton. Von Ju- 
gend auf hatte sich derselbe durch seltene Tugendhaftigkeit 
nnd Gereclitigkeitsliebe ausgezeichnet. Man sagt, er sei 
oft sehr bbse geworden, wenn er von schlechten Menschen 
gehbrt. Seine Neigung zur Astronomie und dergleichen 
Sachen hatte ihn in Bekanntschaft mit Toisten gebracht. 
Nachdem er  ̂ als Distrikts-Mandarin nach Canton gekommen,

te er sich sehr zum Lofau hingezogen und besuchte

ihn oft. Kot hung hatte sich eben hier niedergelassen und 
der Mandarin wurde bald sein intimer Freund, ja sogar durch 
Bande des Blutes mit ihm verwandt. Kot hung heirathete die 
Tochter seines Freundes und diese wurde bald ebenfalls 
eine gelehrige Schiilerin der Toisten. Kot hung starb auf 
dem Lofau in einem Alter von 81 Jahren oder vielmehr 
er wurde ein sin und stieg in den Himmel hinauf. Zum 
Beweise des Letzteren dient, dass sein zuriickgelassener 
Leichnam leicht wie leere Kleider war und seine Augen 
wie lebendig erschienen. Der Schwiegervater starb als ein 
lOOjahriger Greis. Als man spater seinen Sarg bffnete, 
fand man keinen Leichnam darin, sondern nur ein Schwert. 
Die Umstehenden wollten dasselbe wegnehmen, allein es 
warden kriegerische Stimmen in der Luft laut und sie 
liefen erschreckt davon. Die Frau Kot hung’s lebte eben
falls eine Zeit lang als Einsiedlerin am Lofau, starb da
selbst und ihr Grab ist noch heute bekannt. Um Kot hung 
hatten sich eine Menge Schuler gesammelt. Dor bedeu- 
tendste unter ihnen ist Wong ja jan. Dieser war gerade in 
ein benachbartes Dorf gegangen, wahrend sein Meister starb. 
Bei seiner Zuriiekkunft fand er auf dem Heerde, welchen 
Kot hung zum Brauen des goldenen Elixirs benutzte, einige 
Pillen. Er genoss dieselben und wurde dadurch ein Erd- 
Halbgott. Als solcher wandert er noch immer auf dem 
Lofau umher, zeigt sich bald hier, bald dort und setzt die 
Wanderer in Erstaunen, hilft wohl auch Kranken und Be- 
drangten. Die zahlreichen Schiiler und Anhiinger des Kot 
hung erbauten vier Klbster. 1. Das alteste wurde Tuhii ge- 
nannt. Bald jedoch veriinderte man den Namen in, Chung hii, 
d. h. tiefe Leere, den es noch gegenwartig fiihrt. Schon 
zur Zeit des Kaisers Thinpo von der Thong-Dynastie lebten 
in demselben 13 Priester und 10 Familien waren mit den 
ausseren Arbeiten beschaftigt. Das Kloster ist noch jetzt 
eins der angesehensten auf dem Lofau und liegt in einem 
hiibschen Thale. Dasselbe hat freilich in den letzten Jah
ren etwas an Anmuth verloren, weil die Bewohner der 
Umgegend die riesigen Baume mit roher Hand umgohauen 
haben. Dio Haupthalle des Klosters ist ein ansehnliches 
Gebaude und den drei Reinen gewidmot. Die kolos^alen 
Gbtzcnbilder stammon aus der Zeit der Nam Hon-Dynastie. 
Besonders, merkwiirdig ist der P la tz , wo Kot hung’s 
Laboratorium gestanden hat, wo er niimlich das goldene 
Elixir zu koehen versuchte. Es ist hier eine Art Altar 
errichtet, an welchem mit grossen Buchstaben steht: „Chi 
chhun’s Heerd”. Diese Inschrift ist fiir sich selbst bemer- 
kenswerth. Die Zeichen sollen namlich urspriinglich von 
Tung po, einem der ersten Gelehrten und Staatsmanner 
China’s wahrend der Sung-Dynastie geschrieben und nach 
dem Original angefertigt sein. Die ganze Gegend um den 
Altar steht im Rufe einer gewissen Heiligkeit und man
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bereitet aus der Erde Pillen, die gegen alle Krankheiten 
and Schaden gut sein sollen. Ein Mandarin hat vor ei- 
nigen Jahren nahe dem Altar einen Pavilion erbaut. Ferner 
befindet sieh in diesem Thai ein Platz, woselbst man die 
Kleider des Kot hung begraben hat. Es ist das Grabdenk- 
mal noch zu sehen. Aus anderen Kleidern des Heiligen 
sind, wie schon erwahnt, Schmetterlinge geworden, die 
sieh durch ihre Grdsse und Farbenpraeht vor alien anderen 
auszeichnen. Zu den Merkwiirdigkeiten des Klosters Chung 
hii gehoren sechs metallene Drachen und ein metallener 
Fisch etwa von Fingerlange, die zur Zeit der Sung-Dynastie 
in der Nahe des Klosters ausgegraben wurden und seitdem 
als der kdstlichste Schatz aufbewahrt werden. Ich habe 
dieselben nicht. zu pehen bekommen. Die Monche sind 
etwas zuriickhaltend damit, besonders gegen Fremde. Die 
Drachen sollen 4 Fiisse und Schuppen haben, der Fisch 
keine Augen und hohl sein. Sie seien nicht von Gold, 
nicht von Erz, Stein oder Eisen, sehr test und doch leicht, 
in der That iiberirdische Gegenstande, shan mat. leh fand 
in dem Kloster Chung hii eine gar freundliche Aufnahme. 
Kachdem ich eine Weile in dem Visitenzimmer gewartet, 
erschien der alte Abt mit ehrwiirdigem Aussehen und auf 
seinen Stock gelehnt. Er war ungemein freundlich und 
nicht bloss hoflich, wie die Ghinesen gewbhnlich sind, son- 
dern herzlich. Er ausserte, dass es seine Pflicht sei, 
Fremde zu bewirthen, und durch den Besuch zweier Frera- 
den aus so weiter Feme sei sein Kloster wie der ganze 
Lofau geehrt, wir mbchten doch einige Tage bei ihm bleiben. 
Als wir ihm antworteten, dass unser Gepack bereits in 
einem anderen Kloster sei, wo wir ebenfalls gastliche Auf
nahme geftinden, wollte er es durchaus von dort holen lassen. 
W ir konnten jedoch diess Mai nicht darauf eingehen, haben 
es aber spater bedau'ert, dass wir nicht zuerst zu dem 
freundlichen Alten gegangen waren.

2. Das zweite durch Kot hung’s Schuler gegriindete 
Kloster heisst Cheong zhun, ewiger Friihling. Spater ver- 
anderte man denNamen in Cheong sau, ewigesLeben. In den 
Unruhen, welche am Ende der Sung-Dynastie ausbrachen, 
wurde es total zerstbrt. Um den Namen zu erhalten, 
nannte man spater ein Toisten-Kloster in der Distriktsstadt 
Poklo ebenfalls Cheong sau. Allein auch diess \wllte nicht 
recht aufkommen und man war genothigt, dasselbe' spater 
mit Chung hii zu vereinigen.

3. Das So lin-Kloster. Die Legende erzahlt, dass ein 
Priester in dem Thale, wo jenes Kloster liegt, des Besuchs

P'00 gewiirdigt gevvescn ware. Beide hatten zusammen 
gedichtet «nd Eeishranntwein getrunken. Der Priester sei 
endlich griindlich besolFen eingeschlafen. Zur Erinnerung 
an diese Begebenheit habe man spater dort ein Kloster 
erbaut und ihm den Xiamen ,,Weinkloster” , So lin kun,

beigelegt. In der Nahe desselben sei dann spater ein Dorf 
entstanden, welches auf Grand dieser Legende einen profi- 
tablen Handel mit Reisbranntwein getrieben habe und darum 
Weindorf genannt worden sei. Andere sagen, das Dorf habe 
vom Weinverkauf denNamen erhalten und das Kloster spater 
vom Dorfe, und umgehen ganz diese Legende. In Gedichten 
wird aber viel auf die Legende angespielt. So lin liegt 
auf der Nordseite des Lofau und ich habe es nicht besucht, 
es gehbrt aber zu den bedeutenderen Klostern.

4. Das Pak hok- oder Storch-Kloster. Der Storch ist 
bekanntlich bei den Toisten ein sehr geachteter, heiliger 
Vogel. Die Priester reiten, wenn gestorben, auf demselben 
in den Himmel und manchem begiinstigten Einsiedler er- 
scheint ein Storch. Ob irgend eine Legende mit dem 
Namen verkniipft ist, habe ich nicht erfahren konnen. Aber 
das kann ich bezeugen, dass Pak hok kun ein reizend gele- 
gener Ort ist und recht ansehnliche Gebaude hat. An In- 
schriften und Hallen fehlt es nicht. Von dem Kloster aus 
zieht sieh ein Thai den Berg hinauf. Dasselbe ist mit 
machtigen Baumen und allerlei Buschwerk geschmiickt. Ein 
krystallheller Bach stiirzt sieh iiber die Felsbldcke. Be
sonders Ein Punkt des Thales gewiihrt einen imposanten 

' Anblick durch , die Felsmassen und Wasserfalle und hat 
zugleich eine entziickende Fernsicht in das mit Ortschaften 
bedeckte flache Land. Ein Pavilion mit Tischen und Ban- 
ken, sehr gut erhalten, ist hier errichtet und ein halb- 
stiindiges Ausruhen in demselben ist in der That erquickend. 
Die feierliehe Stille weit umher, nur durch das Rauschen 
des Wassers und den Gesang der Vogel unterbrochen, ist 
besonders in dem bevblkerten China wohlthuend. Auch den 
Chinesischen Reisenden gefallt dieser Punkt besonders. Das 
bezeugen mehrere Inschriften, in die Felsen gehauen, in 
riesiger Grdsse. Damit der Mythe auch ihr Recht bleibe, 
erzahlt man von Drachen, die hier gehaust und durch die 
Priester ins Wasser gebannt sind. Zwei gekriimmte schwarz- 
liche Felsen unter der Oberflache des Wasser^ werden als 
die ehemaligen Drachen gezeigt. Das Kloster Pak hok hat 
iibrigens gegenwartig den Ruf, der Sitz der Gelehrsamkeit, 
so weit sie noch auf dem Lofau zu finden ist, zu sein. 
Gelehrte, die die untersten Examina absolvirt haben, setzen 
hier ihre Studien fort. Im letzten Sommer ist jedoch das 
Studium etwas gestdrt worden. Es brach eine ansteckende 
Krankheit aus, an der mehrere -Gelehrte starben; die anderen 
gingen darauf in die Heimath zuriick. Es verrath iibrigens 
keinen iiblen Geschmack, wenn man sieh Pak hok aus- 
wahlt, um hier in stiller Zuriiekgezogenheit zu studiren.

Ausser diesen vier Klostern, die urspriinglich durch 
Schiiler des Kot hung gegrundet sein sollen, giebt es nun 
noch andere. Das grdsste und ansehnlichste unter alien 
tragt den Namen Wong lung. Es liegt auf der Sudseite
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des Gebirges und zwar etwa in der Mitte desselben. Wiih- 
rend die anderen Toisten - Klbster nahe dem Fusse des 
Lofau liegen, ist Wong lung ein gut Stiick den Berg 
hinauf geriickt. Ein romantisches Thai mit einem klaren 
Gebirgsstrom zieht sich von dem Kloster abwarts nach 
dem Fusse des Gebirges hin. Dasselbe ist an einer beson- 
ders hiibschen Stelle durch einen Pavilion geschmiickt. 
Nahe dem Kloster selbst werden die Felsen immer gro- 
tesker und Inschriften flnden sich in dieselben eingehauen. 
Auch die Mythe ist geschaftig. Eine Inschrift an einem 
ungeheueren Felsblocke soil von Tung pan, einem der acht 
Genien, herstammen und unvertilgbar sein. Nicht weit 
davon sind einige Vertiefungen in Felsen zu sehen, die in 
Etwas Fusstapfen gleichen. Ein Sin soli diese Eindriicke 
bei seiner Erscheinung im Wong lung-Thal zuriiekgelassen 
haben. Endlich fiihrt eine Briicke vollends iiber eine 
Schlucht in das Kloster hinein. Dasselbe gewahrt einen 
burgahnlichen Anblick und wird gegen Rauberbanden und 
dergleichen Uberfalle leicht zu vertheidigen sein Der Abt 
des Klosters lag gerade krank. Ein Priester bevrillkomm- 
nete uns im Sprechsaal und war recht freundlich, doch 
fehlte jene Herzliehkeit, die uns in Chung hii entgegen- 
getreten war. Die Priester haben eine Nebeneinnahme 
durch Verkauf von Arzneien, die in der Nahe des Klosters 
gesammelt werden, so wie von Stdcken an die Eeisenden. 
Das ganze Thai, in welchem Wong lung liegt, wurde friiher 
das Goldene Sandthal genannt. Der Kaiser (um 940), 
welcher die Nam hon-Dynastie griinden wollte und in 
Canton residirte, hatte einst einen Traum. Ein iiberirdi- 
scher Mann zeigte auf ein Thai am Lofau. Der Herrscher 
liess das Thai aufsuchen (es war das Goldene Sandthal) 
und dort einen Palast so wie ein Kloster bauen. Da der 
Monarch spater einen anderen Traum hatte, nach welchem 
in jenem Thai ein gelber Drache erschienen war, so liess 
er es von nun an Thai des gelben Drachen nennen und 
das Klosterttdas des gelben Drachen. Der arme Nam hon- 
Kaiser verier jedoch sehr an Ansehen, als die Sung-Dynastie 
machtig wurde, und floh nach dem Lofau. Hier bewohnte 
er mehrere Jahre den von ihm gebauten Palast nahe dem 
Wong lung-Kloster, bis er.sich den Sung-Kaisern unterwarf. 
Aus dem Palast wurde darauf eine Ahnenhalle fiir vier 
Heilige gemacht, deren Zahl man im Laufe der Jahrhun- 
derte vermehrte. Sie ist nocb jetzt vorhanden.

Sammtliche Toisten - Kloster haben viel von dem Eufe 
vferloren, den sie friiher hatten. Die Einnahmen sind schma- 
ler geworden und in Folge dessen leben jetzt in den Kldstern 
viel weniger Priester als friiher. Selbst vor Raubern und 
anderem losen Gesindel ist der Priester jetzt auf dem Lofau 
nicht mehr sieher. Die Toisten stehen iibrigens nicht so 

g sondert da wie die Buddhisten, sondern leben noch in

einiger Verbindung mit den Dorfern und Stammen, welchen 
sie urspriinglich angehdren. So sind die Abte sowohl iih 
Kloster Chung hu als auch in Wong lung Manner aus 
machtigen Ortschaften am Fusse des Lofau. Dadurch kommt 
der Schutz der Dorfbewohner den einsamen Kldstern so 
wie der ganzen Priesterschaft zu Gute und die Toisten 
leben in ziemlicher Sicherheit. Ohne solchen Schutz wiirden 
sie kaum eine Nacht vor Eauberhanden sieher sein.

Wenn gleich nun auch die Bliithe des Toismus auf dem 
Lofau vorbei zu sein scheint, so hat die Sekte doch immer 
noch viel Einfluss. Als einen Beweis davon erwahne ich, 
dass gerade jetzt ein neues Kloster gebaut wird. Die Ver- 
anlassung zu diesem Bau ist nicht ohne Interesse. Im 
Mittelalter lag am Fusse des Lofau ein Dorf, Mui fa zhun 
genannt, d. h. Dorf der Aprikosenbliithen. Der Ort zeich- 
nete sich durch seine schdne Lage, seine herrlichen Frucht- 
baume so wie den poetischen Sinn seiner Bewohner aus. 
In Gedichten aus jener Zeit wird das Dorf viel erwahnt. 
Nun ist der Ort aber ganz vom Erdboden verschwunden, 
man kennt nicht einmal mit Gewissheit die Statte, wo er 
einst gelegen. „Man weiss nicht, wo der Ort hingekom- 
men, er ist plbtzlich verschwunden” , so erzahlte ein 
Buddhisten-Priester. Der Lofau ist nicht vollstandig, so 
lange Mui fa zhun fehlt. Dieser Mangel ist den Gelehrten 
und angesehenen Leuten der Gegend zu Herzen gegangen. 
Man hat Sammlungen durch das ganze Land angestellt und 
eine ansehnliche Summe zusammengebracht. Fiir dieselbe 
wird nun das Mui fa, d. h. Aprikosenbliithen-Kloster, ge
baut. Man hat aber fiir dasselbe keins der romantischen 
Thaler gewahlt, sondern eine ziemlich ebene Gegend eine 
halbe Stunde von Wong lung, am Fusse des Lofau. Die 
Yorbereitungen fiir den Bau waren hier nicht so kost- 
spielig. Lberhaupt scheinen mir die Dimensionen des neuen 
Klosters ziemlich armlich.

Ausser den eigentlichen Klostern giebt es nun auch 
auf dem Lofau noch toistische Eremitagen und Altare. 
Yon ersteren werden in der Beschreibung des Berges etwa 
zehn erwahnt. Ich glaube aber, dieselben sind jetzt alle 
unbewohnt und liegen meist in Euinen. Es gab eine Ere- 
mkage, wo Frau Kot hung gelebt, ferner wo Kot hung’s 
Schuler Wong ja jan gewohnt, wo einst ein hoher Mandarin 
mit Toisten das Elixir gekocht, wo ein Priester mit lan- 
gem goldenen Bart gewohnt, der 37 Jahre lang nie vom 
Berge gekommen, u. dgl. Besonders spricht man von einer 
Eremitage, die nahe dem Gipfel des Berges gestanden habe 
und Kin jat am genannt worden sen. Man erzahlt sich nam- 
lich, dass man von dort schon um Mitternacht die Sonne habe 
sehen kbnnen. Die Altare in einzelnen Theilen des Lofau 
erinnern meist an beriihmte Toisten oder an historische 
Oder mythische Ereignisse. Ein Regenaltar ist da errichtet,
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wo einst ein Kaiser der Thong-Dynastie durch Beamte zur 
Zeit einer grossen Diirre opfern, Hess. Das Volk fuhr dann 
fort, an diesem Platze um Eegen zu beten. Ein anderer 
Altar nahe der Spitze ist alien Genien zusammen gewid- 
met, weil sie alle da vorbei miissen, wenn sie zum edel- 
steinernen Herrn des Wei tails heraufsteigen.

In der Beschreibung des Lofau ist nun noch. von vielen 
toistischen Heiligen die Bede, welche in irgend einer 
Weise mit dem Berge in Verbindung gekommen. Eine 
Aufzahlung der Kamen aller dieser Manner wiirde sebr 
langweilig sein. Ihre Zahl betragt 57 Personen, wovon 32 
auf die Thong- und Sung-Dynastie komnaen. Um die Ger 
schichten wichtiger und -glaubwiirdiger zu machen, hat man 
die Priester mit Gelehrten und Staatsmannern yon anerkann- 
tem Kufe in Verbindung gebracht. Die- Heiligen theilen 
sich in zwei Arten: Die einen haben wirklich am Lofau 
gewohnt, dort Kranke geheilt, Gutes gethan, das Elixir 
gekocht, die anderen sind an* anderen Orten Heilige ge- 
worden und dann als seiche ein Mai auf dem Lofau ge- 
sehen. Um dem Leser einen Begriff von den Biographien 
dieser Sin zu geben, erzahle ich die Lebensgeschichte eines 
einzigen naher. Eine Frau aus einem der Ddrfer am Lofau 
betet auf dem Berge und wird sehwanger. Einige Zeit 
spater traumt ihr, dass ein Toist auf einem Storch zu ihr 
geritten komint, und am nachsten Abend wird dann von 
ihr ein Kind geboren, wahrend ein wunderbares Lieht das 
Zimmer erfiillt. Im .Alter von 12 Jahren konnte der Knabe 
schon dichten und Aufsiitze schreiben. Ein Gesichtsseher 
ausserte: „Der Sohn hat sin kwat, d. h. Wahlverwandt- 
schaft mit den Unsterblichen. Widmet er sieh dem Staats- 
dienste, so wir5 er Minister, wendet er sich dem Toismus 
zu, so wird er ein Sin.” Dem Knaben ist die Aussicht, 
Minister zu werden, nieht lockend genug, er wird Toist. 
E r verlasst darauf seine Mutter, wandert nach der Haupt- 
stadt und lebt dort 7 Jahre. Die Sehnsucht nach seiner 
Mutter und der Heimath treibt ihn endlich zuriiek. Nach- 
dem er sich wieder ein Jahr bei der Mutter aufgehalten, 
verlasst er sie aufs Heue, doch hinterliisst er ihr einige 
Pillen zur iJewirkung eines langen Lebens und. einige 
Pfund Gold aus atmospharischer Luft zusammengekocht. 
Ein Bekannter aus der Heimath triift den Priester spater 
in der Hauptstadt. Beide gehen zusammen aus am Ufer 
eines Flusses. Es ist sehr heiss und der Priester schliigt 
vor, einige Melonen zu essen, dieselben seien aber unrein 
und er miisse sie reinigen, be vor er sie genbsse. Naehdem 
der Priester das gesagt, springt er in den Fluss und taucht 
unter. Der Freund oben hdrt mit Verwunderung unten 
im Wasser Ziihne knirschen und sieht, wie die Melonen- 
schalen eine nach der acideren in die Hdhe kommen. Der 
Freund wartet lange, geht endlich nach Haus und sieht den 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft VIII.

Priester bereits im Bett liegen und ruhig schlafen. Natiir- 
lich wurde er ein Heiliger und spater als solcher auf dem 
Lofau gesehen.

Was man sonst von den Heiligen des Lofau erzahlt, 
beschriinkt sich auf Folgendes:

• Sie verliessen ein sorgenfreies Leben, einen hohen 
Mandarin-Posten, ihre Familie und lebten in einer elenden 
Hiitte von ordinarer Kost und mit geringer Kleidung. Wind, 
Wolken und Gewitter. Tiger, Drachen und Vogel,so wie 
die Geister folgen und dienen ihnen. Sie legen Thee- 
pflanzungen an, bauen Acker, heilen allerlei Kranke wun- 
derbar. Einige kdnnen taglich neun Mai essen, dann lange 
Zeit ohne Speise auskommen, taglich 400 Meilen (li) gehen, 
sich unsichtbar machen, im Monde spazieren gehen. Wieder 
andere haben Jahrzehnte auf dem Berge gelebt, ohne je 
herab zu kommen, auf Stdrehen geritten, haben Auferste- 
hungs- und Langlebenspillen ausgetheilt und sind end
lich am heilen Tage in den Himmel gestiegen. Ein Priester 
wird vom Kaiser vergebens an den Hof gerufen. Endlich 
muss er hingehen und schreibt 400 Mai „dann komm” an 
die Thiir des Palastes. Von einem anderen wird erzahlt, 
dass er einem schleehten Schuler das goldene Elixir wieder 
genommen, weil er fiirehtete, derselbe werde damit Miss- 
brauch treiben. Auch seehs Frauen werden unter den 
toistischen Heiligen aufgefiihrt. Frau Kot hung ist bereits 
erwahnt. Ho sin Ku scheint unter alien die bemerkens- 
wertheste. Sie wurde in der Distriktsstadt Zang sching ge
boren und lief ihren Eltern davon, als -sie eben Hochzeit 
haben sollte. Sie trieb sieh in den Waldern und<K16stern 
am Lofau umher, fand auf wunderbare Weise ihre Nahrung 
und blieb immer gleich jugendlich. Sowohl auf dem Lofau 
als auch in ihrer Geburtsstadt wurde ihr Name und An- 
denken durch Tempel erhalten.

Auch die Buddhisten fanden sich am Lofau ein, griin- 
deten daselbst ihre Kldster und schmiickten ihn mit ihren 
Sagen aus. Sie haben jedoch nie den Euf genossen, wel- 
cher den Toisten geworden. Etwa 20 namhafte Buddhisten 
werden erwahnt, darunter zwei Indier, die Gotzenbilder 
aus ihrer Heimath mitbrachten und auf dem Lofau auf- 
stellten. Der erste Buddhist, welcher erwahnt wird, lebte 
um die Zeit des Kaisers Mu tai von der Leong-Dynastie 
(502 n. Chr.). - Aus der Lebensbeschreibung der einzelnen 
Priester ist Weniges erwahnenswerth. Besonders wird 
an einigen die Herrschaft geriihmt, welche sie liber die 
Thiere ausgeiibt. Tiger hdren mit Aufmerksamkeit ihren 
Vortragen zu, stossen zum Zeichen der Unterwiirfigkeit 
mit dem Kopf auf die Erde und gehen ruhig fort. Ei
nige werden w%gen ihrer barmherzigen Liebe genannt 
und wegen der vielen Wohlthaten, die sie dem Volke 
erwiesen. Wiederum andere kdnnen auf dem Meere
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gehen, zukiinftige Dinge vorhersagen und allerlei Wunder 
thun.

Nur Einen Namens King thai mdchte ich besonders 
hervorheben. Er kam ums Jahr 600 — man weiss nicht, 
von woher — nach dem Lofau und baute eich eine Hiitte 
an einer sehr romantiscben bewaldeten Stelle in der Nahe 
der Mitte des Berges. Er hatte sich einen sehr sehdnen 
Platz ausgesucht, allein es fehlte das Wasser. Seine Schuler 
machten ihn auf diesen Mangel aufmerksam. Der Meister 
lachelte, stiess mit seinem Stock auf die Erde und alsbald 
entstand ein Brunneu des kdstlichsten Trinkwassers. Ferner 
hatte King thai Besuche vom Draehen, Tiger folgten ihm 
wie Hunde gezahmt und noch jetzt zeigt man ein Thai, 
wo er gelehrt und auch Tiger sich unter seinen Zuhdrern 
eingefunden. Auch eine Pagode wurde am Fusse des Ber
ges von ihm gebaut und noch lange nach seinem Tode 
sah man ihn auf dem Gipfel des Berges.

Der Platz, wo des King thai Hiitte gestanden und wo 
er den Brunnen gemacht, wurde nun der Mittelpunkt der 
Buddhisten-Ansiedelungen am Lofau. Der PriesterWai tik 
iibersetzte zur Zeit der Thong-Dynastie einige Indische 
buddhistische Schriften ins ChinesiscHe und bat den Kai
ser, zur Belohnung der Arbeit am Brunnen King thai’s ein 
Kloster zu griinden. Das geschah denn auch und der Kai
ser schenkte selbst eine Tafel mit dem Kamen des Klo- 
sters: Po z ik, d. h. Aufhiiufung von Schiitzen. Dasselbe 
wurde bald sehr beriihmt. In einem besonderen Neben- 
gebaude wurden eine Menge wichtiger Schriften und Do- 
kumente aufbewahrt, ja es befand sich daselbst lange ein 
Kleid Buddha’s, von King thai zuruekgelassen. Auch zur 
Zeit der Sung-Dynastie wurde Po zik dureh eine. Ehren- 
tafel ausgezeichnet. Das Kloster besteht noch jetzt. Die 
Lage und Umgebung desselj^en ist sehr reizend. Fels- 
gruppen und riesige Baume laden zu einem langeren 
Aufenthalte ein und die Aussicht in die zu den Fiissen 
liegende weite Ebene ist herrlieh. Der Ort liegt aber sehr 
einsam. Vor einigen Jahren, zur Zeit der ilebellion, wurde 
das Kloster ganzlich gepliindert, der kleine, aber hiibsche 
Garten verwiistet. Seitdem ist die innere Ausstattung des 
Klosters armlich. Man wagt es nicht, ordentliche Tische, 
Stiihle u. s. w. herauf zu bringen. Nur Ein Priester lebt 
in den weitlaufigen Gebauden und pflegt des Dienstes. 
Unmittelbar hinter dem Kloster ist des King thai Brunnen. 
Derselbe ist der Sage' nach unausschdpflich und das Wasser 
gut gegen alle Krankheiten. Die Monche des Pakwan- 
Klosters bei Canton sind friiher durch magische Kiinste alle 
Morgen nach dem Lofau gekommen, um sich an dem 
M asser zu laben. So erzahlte mir der Prielter, welcher mich 
in Po zik umherfiihrte. Zu den Merkwiirdigkeiten von Po zik 
gchdren ferner ein aus Indien gebrachtes Gdtzenbild, eine

Quelle, an der ein beriihmter Buddhist seine Arznei-Krauter 
gewaschen, eine Hdhle, jn  welcher ein anderer gelehrt. 
Am Fusse des Lofau,. unterhalb Po zik, liegt ein anderes 
Kloster Namens Jin cheong, d. h. weit verbreitete Gliick- 
s^igkeit. Dasselbe wurde unter einem anderen Namen zur 
Zeit des Kaisers Leong schuk (circa 600) gegriindet. Die 
Priester besehaftigten sich viel mit Gartenbau und Erzie- 
lung von Friichten. Dem Kaiser Thin po von der Thong- 
Dynastie brachten sie ein Geschenk von wunderschdnen 
Orangen an seinen Hof. ‘̂ Darauf schrieb der Kaiser dem 
Kloster eine Ehrentafel und veranderte seinen Namen in 
Jin cheong. Auch zur Zeit der Sung-Dynastie war es aip 
Hofe .in gutem Rufe.. Wir brachten eine Nacht in dem 
Kloster zu. Die Baulichkeiten sind ziemlich weitlaufig, 
wenigstens geraumiger als die zu Po zik. Allein auch Jin 
cheong ist vor einigen Jahren ansgepliinderPTind die schutz- 
losen Buddhisten waren in soleher A ngst, dass man uns 
in ihrem Kloster Etwas thun wiirde und sie nachher in 
Strafe fielen, dass sie uns am anderen Tage ersuchten, Weiter 
zu reisen. Es leben etwa 20 Monche im Kloster. Sie 
waren im Ganzen freundlich, allein es zeigte sich doch 
bei ihnen mehr eifie Abneigung gegen uns als christliche 
Lehrer, wie sie uns bei den Toisten nicht vorgekommen 
ist. Wir wurden iibrigens im Kloster sogar mit Fleisch- 
speisen traktirt und der Priester, welcher den Wirth 
machte, ass aus Hofliehkeit einige Bissen mit. Bedeutender 
als diese bei den Kloster ist Wa schau thoi, d. h. Tribune 
fiir die erste der Blumen, nicht weit von dem Platze, wo 
gegenwartig das toistische Muifa-Kloster gebaut wird. Im 
Mittelalter sollen in jenem Thale einst 500 Buddhisten er- 
schienen sein und diess die Veranlassung zur Griindung 
des Klosters gegeben haben. Zur Zeit der Thong-Dynastie 
Hess ein Kaiser vor dem Kloster einst ein glanzendes 
Gdtzenfest feiern. — Die Gebaude und Anlagen von Wa 
schau thoi sind sehr ansehnlich und das Ganze in gutem 
Zustande erhalten, da es aber fast ganz anj Fusse liegt, so 
sind die Naturschonheiten nicht so besonders. Die Monche 
haben ein gutes Auskommen und sind gegen Besucher 
etwas stolz.

Nicht V eit vom toistischen Chung h i i , also an der 
Ostseite des Lofau, liegt mitten im J'elde, also ebenfalls 
ohne Naturschonheiten, ein weiteres Buddhisten-Kloster. Ein 
Priester errichtete hjer einst einen grossen Holzstoss und 
verbrannte sich auf demselben nach einem feierlichen Ab- 
schiede im Angesichte einer grossen Volksmenge. An diesem 
so beriihmt gewordenen Platze wurde nun zur Zeit der Nam 
hon-Dynastie. ein Kloster Namens Ming fuk, d. h. klares 
Gluck, gegriindet. Ein Sung-Kaiser schrieb eine Tafel fiirs 
Kloster und veranderte den Namen in Kau thin, d. h. neun 
Himmel. Ich bin nicht in das Kloster gekommen.

    
 



D ei’ Lofau-Berg in China. 291

Zuletzt ist noch ein Kloster auf dem Kleinen Lofau zu 
erwahnen. Dasselbe ist neueren Ursprungs und ich kann 
Niehts weiter iiber dasselbe sagen.

Auch einige Pagoden werden in der Beschreibung des 
Lofau erwahnt. Die Fliegende Wolken-Pagode soli zur Zeit 
der Sung-Dynastie nahe dem Gipfel des Berges gestanden 
haben. Es ist mir iibrigens nicht gang klar, ob es wirklich 
eine Pagode gewesen ist. Nach einigen Stellen scheint ein 
thurmartiger Felsen in der Nahe des Gipfels Fliegende 
Wolken-Pagode genannt gewesen zu sein und am Fusse des- 
selben sich eine buddhistische Einsiedelei befunden zu haben; 
dagegen hat die Ojuk-Pagode wirklich am siidliehen Fusse 
des Lofau gestanden. Die buddhistische Legende erzahlt, 
dass der Thit lun wong, einer der Kbnige der' Unterwelt, 
beim Tode Buddha’s in einer Nacht und einem Tage 84.000 
Pagoden anfertigen liess. Der Kaiser Leong mu hielt sich 
nun fiir eine Menschwerdung des Thit lun wong und baute 
zum Beweise dessen eine Menge Pagoden. Eine derselben 
war die Ojuk-Pagode. Ein Sohn des Kaisers, wurde Priester 
und soil am Lofau die Geltibde abgelegt haben. Gegen- 
wartig ist von der Pagode keine Spur mehr vorhanden.

Der Ruf und die Einsamkeit des Lofau zogen nun auch 
Gelehrte an, die eine langere oder kiirzere -Zeit oder wohl 
gar den Abend ihres Lebens dort zubrachten. Theils waren 
es Eremiten, die, ohne sich geradezu der einen oder ân- 
deren Sekte ganz anzuschliessen, in Stille und Beschau- 
lichkeit ihr Leben hinbrachten, theils Gelehrte, die des 
Studirens oder Unterrichtens wegen ihren Aufenthalt auf 
dem Lofau genommen. -Der Eremiten werden etwa 20 be- 
sonders namhaft gemaeht. Enter ihnen ist ejn hoher 
Beamter, der wahrend seiner Amtsfiihrung 500 Gdtzen- 
tempel als falsch zerstdrt hatte und nun nach dem Lofau 
sich zuriickzog. Angehende Gelehrte hielten es, wie schon 
gesagt, ebenfalls fiir einen geeigneten Ort, hier ihren Studien 
obzuliegen. Einzelne derselben machten glanzende Examina 
und gelangten zu hohen Ehrenstellen. Hierdurch kam es, 
dass nach der Chinesischen Wind- und Wasserlehre dem 
Lofau selbst eine magische Kraft zugeschrieben wurde, 
durch welche die dort Studirenden bei den Examina mehr 
Gliick hatten als andere Kandidaten. So gab es zu der 
Zeit des grossten Rufes des Lofau etwa 12 Kollegien da- 
selbst, natiirlich nicht fiir Kinder, sondern fiir Praparanden 
zu den Staats-Examina. An 80 namhafte Gelehrte, die 
entweder auf dem Lofau lernend oder lehrend gelebt oder ' 
ihn doch besucht haben, werden erwahnt. Enter ihnen 
ist der schon genannte Tung po der wichtigste. Er war 
urspriinglich ein Zun si, erhielt dann aber hohe Staats- 
amter^und war unter Anderem auch Prafekt von Wai chau. 
Das war urns Jahr 1080. Von dort aus besuchte er den 
Lofau und es gefiel ihm dort so wohl, dass er im folgenden

Jahre wieder hinging. Als Tung po beim Thronwechsel 
in Engnade fiel und verbannt wurde, liess er seine Familie 
fiir einige Zeit am Lofau. Von Tung po soil, wie bereits 
erwahnt, die Inschrift am Denksteine fiir das Laboratorium 
des Kot hung herriihren. Gegenwartig ist das Pak hok- 
Kloster der Ort, wo die meisten angehenden Gelehrten 
sich aufhalten. Zuweilen fallt es auch vor, dass Leute, 
die durchs Examen fallen, sich nach dem Lofau zuriick'- 
ziehen, um so Beschamungen im Kreise ihrer Freunde und 
Angehdrigen zu entgehen. In China ist es bekanntlich 
gebrauchlich, dass Gelehrte und Gebildete Gedichte machen. 
Es ist nun leicht zu denken, dass der Lofau m it\ seinen 
Thalern und Sehluehten, Kldstern und Hohlen, Legenden 
und historischen Eberlieferungen reichen Stoff zu Ge- 
dichten geliefert hat. Leute, die auf langere oder kiirzere 
Zeit den Lofau besucht, haben dann Gedichte hinterlassen 
und die besten derselben hat man seit 1000 Jahren ge- 
sammelt. Ich besitze sechs ziemlich dicke Bande soleher 
Arbeiten. Es sind das Gedichte oder auch in eleganter 
Prosa geschriebene Aufsatze, von Gelehrten, Mandarinen 
und Priestern verfertigt. Da sind die verschiedenen Kloster 
und Merkwiirdigkeiten, die Sehluehten und Thaler, die 
Schulen, die merkwiirdigen Thiere und Pflanzen besch^ie- 
ben und besungen. Die Mythen und Legenden, welBhe 
iiber den Lofau unter dem Volke leben und die auch in 
diesem Aufsatze kurz angedeutet sind, liefern natiirlieh 
auch reichen Stoff zu zahlreichen Gedichten und Aufsatzen. 
Die Inschriften des Lofau sind auch schon erwahnt. Ich 
meine nicht die Tafeln und Schriftrbllen, welche die Wande 
in den Kldstern zieren oder iiber den Thiiren und Hallen 
angebfacht sind. Auch diese bieten manohes Interessante 
dar. Dem Reisenden fallen die in die Felsen eingehauenen 
Inschriften, oft von riesiger Grdsse, weit mehr auf. In 
der Beschreibung des Lofau werden sie haarklein aufgezahlt. 
Da dieselben aber fiir Europaer wenig von Interesse sind, 
so beriihre ich sie nur kurz. Es sind namlieh keinesfalls 
Inschriften, die etwa historische Data enthalten, sondern 
es ist gewdhnlich nur der Name des PlatzCs, den man ein- 
gehauen hat. Einige soleher Inschriften sind: Lofau-Berg, 
Gelbes Draehen - Thai, Drachen-Pforten-Teich, Fliegender 
Wolkengipfel, Langes-Lebensthal, Teich wo Arznei ge- 
waschen ist, u. s. w. ^Zuweilen haben Besuchende ihre 
Namen einhauen lassen, und wenn es Mandarine waren, 
so fehlt der lange amtliche Titel und eine Aufzahlung aller 
Wiirden nicht. Nur ein Paar Inschriften, die kurze Ge
dichte enthalten, bieten etwas mehr Interesse.

Es bleibt nun noch iibrig, einige Notizen aus der 
allgemeinen Geschichte des Lofau zu geben. Schon zu 
den Zeiten Jan’s soil er beVohnt gewesen sein. Die 
Ereinwohner auf dem Gebirge sind von den Chinesen
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Jiu jan genannt. Es ist etwa derselbe Ausdruek, den 
sie fiir die Ureinwohner auf Hainan und in anderen 
Gebirgsgegenden China’s gebrauchen. Noeh zur Zeit der 
Sung-Dynastie wird ein Beamter am Lofau erwahnt, dem 
die Regierung der Ureinwohner oblag. In der Beschreibung 
des Lofau, die vor etwa 200 Jahren geschrieben ist, wer- 
den drei Dbrfer der Jiu jan erwahnt, so wie fiinf Familien- 
namen. Sie werden als friedlich und leicht zu regieren 
besehrieben. Aueh jetzt findet man noch Uberbleibsel der 
Ureinwohner, wiewohl ihre Zahl sehr abgenommen hat. 
Ich habe leider an Ort und Stelle keine Untersuchungen 
iiber sie angestellt, da ich von der Existenz dieser Leute 
erst spater horte. Die Chinesen behaupten, dass die Jiu 
ihre eigene Spraehe haben und auch durch die Sitten sich 
streng von den Chinesen als ein eigenes Volk unterscheiden. 
Sie heirathen ntfr unter einander und haben ihre eigen- 
thiimliohen Gotzen, darunter einen mit einem Hundskopf, 
von dem die Chinesen behaupten, dass sie ihn fiir ihren 
Stammvater hielten. Die Gebrauche bei der Hochzeit sol- 
len sich besonders von denen der umwohnendeu Chinesen 
unterscheiden. So soil z. B. der Brautigam, wenn er arm 
ist, sehr haufig im Hause des Schwiegervaters um seine 
Brapt arbeiten.

'\Ausser diesen Jiu finden sich im Gebirge viele Fukkien- 
Leute. Es sind diess Einwanderer, die am Lofau in den 
Bergwerken arbeiten oder durch Kohlenbrennen ihren Unter- 
halt verdienen. In friiheren Jahrhunderten muss der Bergbau 
in den Bleigruben sehr bedeutend gewesen sein. Es werden 
zuweilen 6-bis 700 Bergleute erwahnt. Jetzt scheint erziem- 
lich eingegangen zu sein. Die Kohlenbrennerei hat natiirlich 
noch ihren Fortgang. Auch sollen die Lam-Pflanzungen am 
Lofau sehr bedeutend und meist in den Handen von Fukkien- 
Leuten gewesen sein. Diese Einwanderer haben nun oft 
allerlei Unruhen verursacht und Kriege gegen die umlie- 
gen'den Ortschaften gefiihrt. Am Schluss der Ming-Dynastie 
scheint der Aufruhr sehr bedeutend gewesen zu sein. Die 
Rebellen batten mehrefe befestigte Lager aufgeschlagen 
und konnten er^t nach langerer Zeit iiberwunden und zer- 
streut werden. Auch 1854, als die Eebellen Canton neh- 
men wollten,- war die Gegend am Lofau in grosser Auf- 
regung. Raub und Pliinderung waren an der Tagesordnung. 
Um jene Zeit war es, als mehrere ,Buddhisten-Klbster 
vollig ausgepliindert und viele Baume in den schattigen 
Hainen bei den Klcistern umgehauen Wurden.

An der Siidseite des Lofau zieht sich ein langer unbe- 
bauter Plan hin. Es ist in China auffall'end, so viel Land 
unbenutzt liegen zu sehen; die Einwohner sagen aber, 
dass die Ebene im Sommer zu nass ware, zu grossen und 
plotzliohen Uberschwemmungen ausgesetzt sei, um bebaut 
werden zu konnen. An beiden Seiten dieser Ebene liegen 
Ortschaften, die theils von Punti, theils aber auch von 
Hakkas bewohnt werden. Siidostlich liegt der Ort Schak 
lung, woselbst alle 3 Tage fiir die Hakka-Bevblkerung 
Markt gehalten wird. Der Ort ist ijur klein, allein an 
Markttagen ist der Zulauf sehr bedeutend. Etwa 6 Meilen 
siidlich von hier liegt der Markt Kau zei tham. Es ist 
ein Punti-Platz, allein aueh Hakka mit vermischt. Die 
etwa 100 Laden sind ziemlich armlich. Der Ort hat sei- 
nen Namen von einem ^'eiche empfangen, iiber den eine 
hohe steinerne Briicke fiihrt. Neun Kinder sollen einst 
auf derselben gespielt haben, dabei in das Wasser herunter- 
gefallen und ertrunken sein. Von Kau zei tham fiihrt ein 
nur mit kleinen Booten passirbarer Fluss nach dem 9 Meilen 
entfernten Schak lung. Hier vereinigt sibh dieser Fluss 
mit dem Tung kong oder Ostflusse. Derselbe bildet die 
Grenze zwischen zwei Distrikten, indem das siidliche Ufer 
bereits zu Tung kun gehort. Siidwestlich vom Lofau lie
gen ebenfalls Hakka-Dorfer so wie bedeutende Punti-Ort- 
schaften. Der Boden ist dort an mehreren Stellen sandig. 
Unter den Marktflecken in jener Gegend mbchte ich den 
kleinen, aber freundlichen Scha thong-Markt nennen. Die 
Herberge ist ziemlich gut, die Polizei des Ortes wachsam, 
so dass der Fremde wenig zu befiirchten hat. Dazu kommt, 
dass das Volk sehr gut gesinnt scheint und die Einwohner- 
zahl nur gering ist, so dass der Fremde von Neugierigen 
nicht allzu sehr belastigt wird. Scha thong liegt bereits 
im Kreise Zang aching und nur 1 Meile von der Distrikts- 
stadt entfernt. Die Gegend ist eine sehr liebliche. Bambus- 
Gebiich wechselt mit anderen Waldungen. Die Wege sind 
meist mit Fruchtbaumen bepflanzt. Die Nordseite des 
Lofau soil sehr hiigelig sein, ich kenne sie aber nicht aus 
eigener Anschauung.

Einem Besucher des Lofau w'iirde ich anrathen, von 
Scha thong aus den Berg zu ersteigen, dann das Gebirge 
bis zum Chung hii-Kloster zu durchziehen und von hier 
aus entweder uber Kan zei tham oder iiber die Distrikts- 
stadt Pok lo die Heimreise anzutreten.    
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H. M. Lefroy!5 Reise in das Innere von W est-Anstralien, 1863.
(Mit Karte, s. Tafel 10.)

Die Geschiehte der geographischen Entdeckungen lehrt, 
dass nur selten grdssere Theile der Er,^e auf Ein Mai dem 
Blicke dfer gebildeten Welt sich erschlossen, dass vielmehr 
gewohnlich erst wiederholte Versuehe, ein allmahliches 
Vordringen, indem jeder folgende Entdecker die Erfahrun- 
gen seiner Vorganger benutzte, neue Gebiete eroberten. 
Ein reeht auffallendes B.eispiel fiir diesen Vorgang bieten. 
die Erforschungsreisen, welche im siidwestlichen Australien 
von Perth ostwarts naoh dem Inneren des Landes gerichtet 
waren. Zuerst gelangte im Oktober 18.30 der Fahnrich 
E.. Dale 45 Engl. Meilen weit iiber das Thai des Avon 
hinaus bis zu den Bergen Stirling, Caroline und. Baring ’). 
Sechs Jahre spater drang John Septimus Roe, -welcher seit 
der Griindung der Niederlassung am Swan River im J. 1829 
bis jetzt als Chef des Landesvermessung bei weitem das 
Meiste zur geographischen Kenntniss der Kolonie bei- 
getragen hat., ein betraohtliches Stiick weiter nach Osten 
vor, in gerader Richtung etwa 120 Engl. Meilen von York, 
und ihm verdankt man die einzigen Hbhenmessungen wie 
iiberhaupt die einzigen genaueren Aufnahmen in diesem 
Theil des Landes )̂. Er nahm seinen Riickweg ndrdlich 
iiber den Browne-See durch eine Gegend, welche nach ihm 
von A. Hillman (Juli 1846)3), p^ank Gregory und Lieut. 
Helpman (August 1846) und Robert Austin (Juli und 
August 1854)5) durchzogen worden ist; aber im Osten 
von York iiberholten seinen fernsten Punkt erst 1861 
C. und A. Dempster, Clarkson und Harper, die bis zum 
120. Meridian oder ungefahr 200 Engl. Meilen iiber York 
hinaus kamen ®). Rasch ist nun die Lefroy’sche Expedition 
der Dempster’sehen gefolgt und bis zum 122. Meridian, 
350 Engl. Meilen von York, vorgedrungen, so dass sich 
die Routiers der sammtlichen Reisenden von Dale bis 
Lefroy auf der Karte gleichsam wie die Theile eines Fern- 
rohrs aus einander vorschieben.

Henry Maxwell Lefroy, Superintendent of convicts in 
Wesf-Australien, ein erfahrener Mann, der schon im Ja-

') Journal of the E . Geogr. Soc. of London, I ,  1863, p. 15 und 
Karte.

2) The Colony of Western Australia; from the surveys of John 
Septimus Eoe E sq ., Surveyor General, and from other official docu
ments in the Colonial Office and Admiralty. Compiled by John Arrow- 
smith. London 1856.

3) Von H illman’s Eeise siidlich von Lake Moore ist leider weder 
Karte noch Bericht vorhanden, sie ist nur auf dem Kartchen zu Austin’s 
Eeise in derselben Weise wie auf unserer Tafel 10 angedeutet.

Journal of the E . Geogr. Soc. of London, XVIII, 1848, pp. 26, 
74 und Karte.

*) Ebenda XXVI, 1856, p. 235 und Karte.
')  Siehe „Geogr. M itth .”  1863, S. 95 und Tafel 4.

nuar 1842 mit Dr. Landor die See’n im Quellgebiet des 
Blackwood,' Hotham und Williams zuerst besuchte ') und 
im Jahre 1860 mit Edward Robinson dem Williams-Fluss 
durch die Darling-Berge zur Kiiste folgte, wurde zu An- 
fang des Jahres 1863 von der Ackerbau-Gesellschaft zu 
York zum Leiter einer Expedition ernannt, welche von 
der Gesellschaft und der Kolonial-Regierung gemeinschaft- 
lieh organisirt die Gegenden im Osten von York in Bezug 
auf ihre Nutzbarkeit untersuchen sollte. Seine Begleiter 
waren Edward Robinson, Thomas Edwards von der reiten- 
den Gendarmerie, der Deportirte Frank Hall und Kowitch, 
ein Eingeborner des York-Distrikts; die auf 120 Tage 
berechneten reichlichen Provisionen wurden auf 16 Pferde 
vertheilt und auch an Instrumenten zu Positions-Bestim- 
mungen und Routen-Aufnahmen fehlte es nicht, denn es 
wurden ein Sextant, ein kiinstlicher Horizont, 2 Azimuth- 
Kompasse, ein Chronometer, ein Fernrohr, der Nautical 
Almanak u. s. w. mitgenommen. Die Expedition verliess 
York am 7. Mai und die letzte Ansiedelung, Narimbeen 
oder Smith’s Station, am 13. Mai, kam ohne iibermassige 
Beschwerden ein gutes Stiick iiber das friiher bekannte 
Gebiet hinaus, musste jedoch gl^ich so vielen anderen 
wegen Wassermangels umkehren und traf am 31. Juli wie- 
der in York ein. Was sie erlebt und gesehen, ist des 
Ausfuhrlichsten in Lefroy’s offiziellem Bericht )̂ nieder- 
gelegt, der unter Anderem das vollstandige Itinerar enthalt 
und uns dadurch die Aufzeichnung des Reisewegs mdglich 
gemacht hat.

Diese Konstruktion der Route war indessen mit Schwie- 
rigkeiten verbunden und .ist keine ganz sichere. Beim Auf- 
tragen der im Text enthaltenen Richtungs- und Entfernungs- 
Angaben erhielt der Endpunkt der Riickreise eine viel 
ndrdlichere Lage als der Ausgangspunkt, obwohl beide 
identisch sind (Smith’s Station), jene Angaben differiren 
aber auch zum Theil bedeutend von denen des tabellen- 
formigen Itinerars, welches dem Berichte angehiingt ist 
und ausser Richtung und Entfernung fiir jede Station die 
aus dem Itinerar abgeleitete Position )̂ giebt. Als wir nun 
diese Positionen auftrugen und das so gewonnene Routier 
mit dem vorher erhaltenen verglichen, so zeigten sich 
wieder neue wesentliche Verschiedenheiten sowohl mit den

’) Journal of the E. Geogr. Soc. of London, X III, 1843, p. 189.
2) H. M. Lefroy, Memoir and Journal of an Expedition etc. Fol.'

38 pp. Printed for the Government 1863. ’
3) Ob auch astronomische Ortsbestimmungen gemacht rtvorden sind 

konnen wir aus dem Journal nicht ersehen, wenigstens sind unseres 
Wissens die Eesultate nicht verotfentlichj worden.
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ira Journal "wie mit den in der Tabelle angegebenen Rich- 
tungen und Entfernungen. Da keiji Anhalt zur Beurthei- 
lung der Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit der einen wie 
der anderen vorhanden ist, es aber wiinschenswerth er- 
schien, unsere Karte mdglichst in tlbereinstimmung mit 
Lefroy’s Bositionen zu bringen, weil diese jedenfalls auch 
einer von Lefroy entworfenen Karte zu Grunde liegen 
wiirden, entschlossen wir uns zur Annahme der Positionen 
folgender vier Hauptpunkte der Route:
Y o r k ................................................. 31°52 'S .B r., 116»46'0.L. v. Gr.
Narimbeen (Roe’s ,,Emu Hill”)
Das L'ager am 8. Juni

118 7121 20 
122 3

32 4 ,
30 5 ,

Der am l4. Juni erreichte fem stePunkt 29 50 ,

Aus unserer eigenen Konstruktion der Route wurde 
sodann der einzige Kreuzungspunkt der Hin- und Riick- 
reise (am 19. Mai und 19. Juli) bestimmt und auf Grund 
dieser fiinf Punkte die Konstruktion eingetragen, wobei 
jedoch im Detail ziemlich viele Abweichungen von dem 
naeh den Positionen gezeichneten Routier sicb ergaben. 
Die magnetische Variation fanden wir dabei zu circa 
5° West.

Die Routen von Roe, Gregory, Dale, Austin haben nur 
eine geringe Veranderung dadurch erfahren, dass York 
nach Leffoy’s Positions - Angabe, die doch wahrscheinlich 
auf den neuesten Resultaten der Landesvermessung beruht, 
um 5 ' westlicher zu liegen kommt als auf Arrowsmith’s 
Karten; dagegen musstc^ die Route der Dempster’schen Ex
pedition um etwa V3, also sehr bedeutend verkiirzt werden. 
Ausser zu Smith’s Station und zu Tampin (Dambin Demp
ster’s) beriihren sich die Routen beider Expeditionen auch 
bei Borayukkin (Borolokine Dempster’s), wie nach Ver- 
gleichung der beziiglichen Angaben nicht zweifelhaft sein 
kann. Diese drei Punkte bildeten denn auch die Grund- 
lage fiir Einzeichnung der Dempster’schen Route auf unsere 
Karte und bestimmten die Verkiirzung derselben. Zwar 
harrt das richtige Verhaltniss beider Routen zu einander 
noch der Feststellung und ist namentlich die Identitiit von 
Dempster’s M‘ JStumbinsburn mit Lefroy’s M* Hampton 
so wie die von Lake Grace und den benaehbarten See’n 
mit Lefroy’s „Main chain of lakes” (28. Mai) noch zweifel
haft, doch ist jedenfalls gewiss, dass Dempster’s Route viel 
zu ausgedehnt gezeichnet war, und diess kam daher, dass 
in dem Dempster’schen Journal die wirklich begangenen 
Wegestrecken aufgefiihrt sind, wahrend Lefroy die direkte, 
geradlinige Entfernung zwischen den einzelnen Stationen, 
die oft betrachtlich kiirzer ist, angiebt.

Der ziemlich grosse Maassstab unserer Karte erlaubte, 
alle Namen und die wesentlichsten beschreibenden Notizen 
aufzutragen, so dass ein grosser Theil der Reisebeschreibung 
dadurch uberfliissig gemacht wird; wir entnehmen daher 
dem Journal im Folgenden nur das Land im Allgemeinen

I -iund seine hervorragenden Eigenthijmlichkeiten charakteri- 
sirende Angaben.

Die Grundlage des ganzen, von Lefroy bereisten Land- 
striches bildet, wie diess auch der Geolog Hargraves 1862 
fiir das westlich anstossende Gebiet konstatirte, der primi
tive Granit, der nur jn  wenigen Linien gespalten und nir- 
gends massenhaft gehoben ist, ausser in geringem Maasse 
an der Westseite der Darling-Berge, der ferner nirgends 
von Eruptiv-Gesteinen durchbrochen wird, es sei denn, dass 
man Quarzgange zu diesen rechnete, und auf dem eine 
*sehr diinne Schicht sedimentaren Gesteins aufliegt, dessen 
mittlere Machtigkeit wahrscheinlich nicht iiber 100 Fuss 
betragt. Die hauptsiiohlichste der Spalten in dieser aue- 
gedehnten Granitkruste befindet sich liiugs des Westabhangs 
der Darling-Berge, wo der Ostrand der Spalte leicht ge
hoben wurde und den kahlen, 1200 bis 1400 Fuss hohen 
Strich Landes bildet, den man Darling-Berge nennt. Keben- 
spalten laufen durch diesen gehobenen Rand bis auf 
100 Engl. Meilen Entfernung, so 4iie Thaler des Avon, 
des Moore, des Murray und ihrer Zufliisse. Durch diese 
Spalten sind jedoch keine Eruptiv - Gesteine,, wie Basalt, 
Serpentin, Porphyr oder dergleiohen, a*a die OberBache ge- 
kommen und die- bessere Beschaffenheit des Ackerbodens 
an vielen Stellen der Thaler riihrt nur davon her, dass 
die daselbst blossgelegten tieferen Theile des Granits bei 
der Verwitterung eine weit fruchtbarere Erde liefern als 
die oberen Theile. Vielleicht liisst sich dieses Verbal ten 
in keinem anderen Theile der Erde auf so weite Strecken 
hin verfolgen wie hier.

Da die Nebenspalten sich nur eiile kurze Strecke dst- 
lich iiber das Avon-Thal hinaus erstrecken, namlich langs 
des unteren Laufes des Toodyay, des Salt River, des 
Mackie, des Dale u. s. w., so ist das Land bstlich vom 
Avon sehr Bach, steigt aber bis zur Wasserscheide dieses 
Flussgebiets, d. h. bis 118° 30' Ostl. L., um etwa 2 Fuss 
auf die Engl. Meile gegen Kordosten an. Die wenigen 
niedrigen und wohl abgerundeten Hiigel und kurzen Reihen 
solcher Hiigel, welche iiber dieses Land zerstreut sind, ver- 
danken ihre Entstehung lokalen Erhebungen des Granits, 
die wahrscheinlich bei der urspriiriglichen Konsolidirung 
der Kruste sich bildeten. Ih ihrer Vertheilung liisst sich 
durchaus keine Regelmassigkeit erkenuen, auch wenn sie 
in Reihen zusammentreten, sind deren Achsen nach alien 
Himmelsgegenden gerichtet. Wie die l&reiten Flachen, aus 
denen sie aufsteigen, ein gleichmassiges Kiveau haben, so 
sind auch die Hiigel selbst in ihrer Hdhe wenig verschie- 
den, selten betragt dieselbe mehr als 250 Fuss, nur Mount 
Burges erhebt sich etwa 600 Fuss iiber die Ebene.

Die Herren Dempster sahen eine dunkelfarbige bitumi- 
ndse Fliissigkeit aus einem der Hiigel hervorsickern und
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es wurden daraus Schliisse auf das Vorhandensein von^ 
Kohlenlagern gezogen. Lefroy hat etwas Ahnliches nicht 
bemerkt und spricht seine tJberzeugung aus, dass Kohlen- 
lager in diesen Gegenden unmdglich existiren kdnnen.

Die breiten Thalliachen oder Ebenen zwischen den 
meist nackten Granithiigeln bedeckt ein feinkorniger, barter 
weisser Sandstein, der im dstlichsten Theil des von Lefroy 
bereisteii Gebiets in einen sehr harten Mergel iibergeht.
In den Darling - Bergen vermisst man dieses Sediment- 
gestein, dagegen haben dort metamorphische Schiefer und 
eisenhaltige Konglomerate eine viel grdssere Ausdehnung 
und Machtigkeit als dstlich vom Avon. Unmittelbar auf 
dem Sedimentgestein ruht der rothe Alluvial-Boden.

Nicht weniger charakteristisch als die Granithiigel sind 
die in Eeihen geordneten ^ahlreichen See’n. Die erste 
dieser Eeihen iiberschritt Lefroy am 9. Mai unter 117^° 
Ostl. L. „Lm die Mitte der heutigen Tagereise” , erziihlt 
er, „erreichten wir die Westseite einer Kette sehr seichter 
See’n oder Sandpfannen, die in der jetzigen Jahreszeit 
vollkommen trocken sind, aber im Winter den Abfluss eines 
ausgedehnten Landstriches ndrdlich und dstlich vom Mount 
Stirling aufnehmen. Am Stirling geht die Kette westlich 
vorbei, nimmt dann eine sudsudwestliche Eichtung und 
erreicht den Ostarm des Avon ungefahr 10 Engl. Min. 
oberhalb Jurakin Pool oder 40 Meilen siidsiiddstlich von 
York. Die See’n fiiessen nur in sehr nassen Wintern einer 
zum anderen iiber, wie im letzten W inter, wo durch den 
Abfluss der See’n der Avon in alien Theilen mehr oder 
weniger brackisch wurde und den Sommer hindurch so 
blieb, da das uberfliessende Wasser alles wahrend der 10 
bis 12 vorausgegangenen Jahre in den Betten der See’n | 
angehaufte Salz dem Avon zufiihrte. Das flache, 3 bis 
4 Engl. Meilen breite Thai, welches die See’n enthalt, j 
muss einen sehr geringen Fall haben, denn obwohl im 
letzten Winter ein Wasserstrom von 3 Fuss Tiefe die 
ganze,Breite einuahm, haben sich doch wenige oder keine 
Yerbindungskanale zwischen den See’n eingerissen, so sanft 
war die Strbmung. Meine spateren Beobachtungen iiber- 
zeugten mich, dass der Distrikt, welcjier freilich sehr un- 
vollkoramen durch diese Kette seichter Wintersee’n ent- 
wiissert w ird, sich wenig oder gar nicht dstlich iiber den 
118. Meridian erstreckt und dieser Meridian siidlich vom
25. Parallel als die ausserste Grenze des Gebiets betrachtet 
werden kann, welches irgend Abfluss naeh der Westkiiste 
oder iiberhaupt nach dem Ocean hat.

Nachdem es in  der Mitte des Mai stark geregnet hatte, 
fand Lefroy am 27. dieses Monafs eine Reihe von See’n, 
welche 2 bis 3 Zoll Wasser enthielten, aber keine Spur 
einer Yerbindung unter einander zeigten. Sie liegen nach 
unserer Karte in der Nahe das von Dempster entdeckten

Lake Grace, der nebst den benachbarten Salzsee’n und 
Siimpfen im Juli 1861 zum Theil ausgetrocknet war, und 
gehdren nach Lefroy’s Ansicht zu einer langeren, von 
NTordost nach Siidwest verlaufenden Kette. Etwa % des 
3 bis 5 Engl. Meilen breiten Thales ist wenige Zoll iiber 
dem jetzigen Wasserspiegel mit Samphir. (Salicornia) be- 
wachsen, aber das Thai ist so flach, dass eine Erhdhung 
des Wasserspiegels um 2 Fuss dasselbe ganz und gar unter 
Wasser setzen wiirde, wie auch Dempster in Bezug auf 
den Lace Grace und die benachbarten See’n bemerkt. Die 
Thalseiten haben eine sehr geringe Neigung und die Sohle 
besteht aus Lehm, Then oder Sand von intensiv rother 
Farbe und anscheinend betraohtlicher Fruchtbarkeit. Ob- 
gleich nur zwischen dem Samphir kurzes Gras wachst, 
bezeichnet Lefroy diese See-Thaler doch als sehr geeignet 
fiir Schafweiden, auch wiirde der Ackerbau hier mit Vor- 
theil betrieben werden kiJnnen, wenn Kapital und Arbeit 
in grossem Maassstab angewendet werden.

Am 1. und 2. Juni beriihrte Lefroy dieselbe See’nreihe 
an mehreren anderen Punkten und fand auch einige Neben- 
reihen. Er war trotz sorgfaltiger tJntersuchung nicht im 
Stande zu bestimmen, nach welcher Seite das flache Thai 
sich neigt, ob nach Nordost oder nach Siidwest, vielmehr 
erscheint es ganz horizontal und wahrsch.einlich haben diese 
Seethiiler keinen Ausfluss nach dem Ocean, sondern bilden 
ein Netz unter einander iiber einen grossen Theil des 
siidwestlichen Australien. Spuren verbindender Kaniile zwi
schen den See’n waren nicht zu entdecken, eben so wenig 
Anzeichen, dass das Wasser jemals auch nur 1 Fuss hoch 
in ihnen gestanden habe; seit vielen Jahren, vielleicht seit 
Jahrhunderten scheint daher ein Uberfliessen des Wassers 
yon' einem See in den anderen nicht Statt gefunden zu 
haben. Der Umstand jedoch, dass die Salicornia stellen- 
weis 9 bis 10 Fuss iiber dem jetzigen Spiegel der See’n 
angetroffen wird, liisst vermuthen, dass dieselben in frii- 
heren Zeiten eine weit grdssere Ausdehnung gehabt haben 
mdgen. Dafiir sprechen auch noch andere Beobachtungen. 
Viele Seebetten sind ganz oder zum Theil mit Salicornia iiber- 
wachsen und viele scheinen oft das ganze Jahr hindurch kein 
Wasser zu enthalten; wo nackter Granitfels an ihrenEan- 
dern zu Tage tritt, sieht man an ihm seichte Vertiefungen 
und Aushdhlungen verschiedener Form, welche zeigen, dass 
das Wasser eine Tiefe von 7 bis 8 Fuss gehabt haben 
muss, wahrend nach der Vertheilung des Samphir und 
dem Zeugniss der Eingebornen unter -den jetzigen Bedin- 
gungen niemals mehr als 8 bis 10 Zoll Wasser in den 
Seebetten steht.

Die siidlichere See’nreihe, welche sich ndrdlich und 
siidlich vom Ldke Munberry erstreckt, lasst eine ziemlich 
Starke Neigung des Landes von Nord nach Slid erkennen,
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well die ndrdlichen lliinder aller See’n holier sind als die 
siidlichen, aber aueh hier fehlen verbindende Graben zwi- 
schen den Seebetten. Walirscheinlich hat der Mangel an 
Fliissen, Wasserrinnen und anderen natiirlieheu Wasser- 
kanalen nicht seinen Grund in dem Fehlen einer Neigung 
der Bodenoberllache, sondern in dem sehr geringen Kegenfall. ,

Einen ganz vei;schiedenen Charakter haben die nord- 
ostlichsten von Lefroy besuohten See’nreihen. Sie liegen 
in Kegenbetten von starkem Fall, sind durch 4 bis 5 Fuss 
tiefe Rinnen mit einander verbunden und die betracht- 
lichen Wassermassen, welche diese Schluchten bisweilen 
durehstrdmen miissen, haben den Alluvial-Bo den und den 
unterliegenden Sandstein so tief eingerissen, dass man an 
manchen Stellen 20 Fuss hohe Steilwande sieht.

Natiirliche Uuellen sind auf den Ebenen Australiens 
ausserordentlich selten und Lefroy hat keine einzige, viel 
■weniger noch das geringste fiiessende Wasserchen auf- 
gefunden. In jenem Gebiete zu, reisen- oder zu leben, wird 
nur dadurch mdglich, dass sich in den Vertiefungen der 
Granitfelsen Regenwasser sammelt, und zwar hie und da 
in nicht unbedeutender Menge. Lefroy’s Pferde waren ein 
Mai 4 Tage und 3 Nachte, drei andere Male liber 30 Stun- 
den ohne WassSr und Wassermangel zwang auch zuletzt 
zur Umkehr, aber bei genauerer Bekanntschaft mit dem 
Lande und' den einzelnen Wasserreservoirs diirfte es im 
Winter und Friihjahr nicht schwer halten, jeden Tag Wasser 
zu linden. Selbst fiir Schafheerden und standige Nieder- 
lassungen geniigt in der genannten Jahreszeit der Wasser- 
vorrath an vielen Stellen und es ist ein giinstiger TJmstand, 
dass gerade in nachster Umgebung der Granitfelsen das 
Gras am reichlichsten sprosst; wahrend der 8 oder 9 iibri- 
gen Monate des Jahres wiirden dagegen Menschen und 
Thiere auf kiinstliche Brunnen ange'wiesen sein. Nun er- 
hiilt man aber beim Eingraben an den tiefsten Stellen des 
Landes nur stark salziges Wasser, es miisste daher ver- 
sjicht werden, an den Abhangen gegen die Granithiigel hin 
Brunnen zu graben. Ob diess gelingen wird, muss die„ 
Erfahrung lehren.

Ausschliesslich auf die Wintermonate ist jedoch der 
Regen in Siidwest-Australien nicht beschrankt. Schon Roe 
und spater Dempster berichten von Ge'witterregen im Som
mer und Lefroy halt es fiir 'wahrscheinlich, dass man auch 
in den Monaten September bis Januar Regenwasser in den 
Spalten und Vertiefungen des Granits finden werde, aber 
der Regenfall ist dort iiberhaupt ein sehr sparlicher. Lefroy 
aussert sich dariiber in folgenden ^ o r te n : „Der verwelkte 
Zustand des Grases in dem ganzen Distrikt, das Zuriicksein 
der Vegetation, wie man es an den Strauchern und Grasern 
sieht, verbunden mit dem Aussehen des Himmels und der 
Geringfiigigkeit der wenigen Regenschauer, welche *wir er-

.lebten'), denn sie sind mehr Nebel als Regen, driingen 
mir die Ansicht auf, dass der gesammte jahrliche Nieder- 
schlag hier ein viel geringerer ist als an dem Westabhang 
der Darling-Berge, wahrscheinlich nicht mehr als 25 Zoll 
gegen 40 an den genannten Bergen; dass von dem jahr- 
lichen Niederschlag ein ungewdhnlich grosser Theil auf 
den Sommer kommt, wo er in heftigen Gewitterregen 
herabkomrat; 'dass- sich der hiesige W inter vorzugsweise 
durch einen bewdlkten Himmel mit gelegentlichen nebel- 
artigen Regens'chauern und sehr wenig Wind charakteri- 
sirt. Sehr auffallend war mir die geringe horizontale Be- 
wegun^' der Luft und im Ganzen kann kein Winterklima 
angenehmer sein. Erinnert man sich, dass der mittlere 
jahrliche Regenfall in der Stadt Bedford nahe dem Centrum 
von England und in verhalthissmassig niedriger Lage we
niger als 'll von dem zu Braithwaite in Cumberland, hoch 
und unfern der Westkiiste gelegen, und nur etwa Vi von 
dem betragt, der im Allgemeinen an hoch gelegenen Grten 
nahe der Westkiiste von Gross-Britannien beobachtet wird, 
und dass dennoch dieselben -Pflanzen-Arten unter so ver- 
schiedenen hygrometrischen Bedingungen die Hauptprodukte 
des Ackerbaues bilden; bedenkt man ferner die Bemerkun- 
gen Darwin’s tiber die verschiedenen Wirkungen einer be- 
stimmten Regenmenge in den trockenen inneren Provinzen 
des ndrdlichen Chile und in den feuchten Kustendistrikten 
der siidlichen Provipzen jenes Landes, so wird man nicht 
befiirchten, dass der geringe jahrliche Niederschlag, der 
meiner Ansicht nach diesem Distrikt zu Theil wird, sich 
als ungeniigend fiir die Zwecke eines kiinftigen hoch pro- 
duktiven Ackerbaues und fiir die Bedurfnisse zahlloser 
Schaf- u-nd Rinderheerden erwei'sen werde.”

Die Expedition fand ziemlich viele, in den besiedelten 
Distrikten nicht vorkommende Piianzen, es war aber unter 
ihren Mitgliedern kein Botaniker, so dass aus diesen Fun- 
den der Wissenschaft kein Nutzen erwachsen ist. Von 
Interesse sind die Beobachtungen iiber» den Skrub. Es 
stellte sich heraus, dass man sich in  der Kolonie sehr 
iibertriebene Vorstellungen von der Ausdehnung und Un- 
durchdringlichkeit der Skrubgiirtel macht, Lefroy, wenigstens 
fand keinen Skrub, dessen Breite 1 Engl. Meile oder dcfsen 
Areal mehr als 5 bis 6 Engl. Quadrat-Meilen betragen batte, 
und er machte im Allgemeinen keine besondereii Sehwierig- 
keiten. Er unterscheidet folgende Arten des Skrub:

') Die in Lefroy’s Journal aufgezeichneten Regen sind folgende: 
29. April heftiger Kegen den Tag fiber und zwei liaclite, 15. Mai hef- 
tiger Eegen den ganzen Tag, 10. bis 11. Juni jVachts Regen, 13. bis
14. Juni Nachts sanfter Regen 1 Stunde lang, 19. Juni Mittags Regen,
15. bis 16. Juli und 16. bis 17. Juli Xachts Regen, 17. Ju li Nacb- 
mittags Eegen, 17. bis 18. Juli Nachts lt*gen, 22. Juli sanfter Eegen, 
28. Juli den ganzen Morgen heftiger Eegen, 29. bis 30. Ju li Nachts 
ziemlich starker Regen, 30. Juli den ganzen Tag heftiger Eegen. Der 
Boden war zeitwcis stark aufgeweicht und schwer zu begehen.
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1. Tammar, nach einer kleinen Kanguru - Art so be- 
nannt, welche haufig in diesen Diekichten vorkommt und 
auf welfihe die Eingebornen in gewissen Jabreszeiten ge- 
meinschaftlich Jagd machen, ein Verfahren, das sie sonst 
nicbt haufig befolgen. Dieser Skrub besteht aussehliesslich 
aus einer zwerghaften Eucalyptus-Art, die von unterirdi- 
schen Stammen in feinen Eeisern bis zu einer gleichfor- 
migen Hbhe von 15 oder 20 Fuss aufwaehst, wie das 
TJnterholz von Eschen oder Hasel. Man findet diese Dickichte 
stets auf hoherem, unfruchtbaren Boden.

2. Marloek, aus einer anderen, noch kleineren Zwergart 
von Eucalyptus bestehend, die selten fiber 6 oder 7 Fuss 
hoch wird. Er wiichst meist an dem unteren Abhang eines 
Hfigels auf feuchtem Sandboden und ist schwieriger zu 
durchdringen wie der Tammar.

3. Spearwood, auf Thalsohlen und den unteren Abhiin- 
gen der Hiigel, stets auf feuchtem Boden, der aber bald 
thonig, bald sandig ist.

4. Jam, eine zwerghafte Art, die sich schon nahe am 
Boden verzweigt. Auf sandigem, tief gelegenen, feuchten 
Boden.

5. Cedar (Melia oder Cedrela), eine verkruppelte Spe
cies, haufig mit Jam untermiseht. Auf sandigem, meist 
feuchten Boden.

6. Tea-tree (Melaleuca oder Leptospermum), ebenfalls 
eine zwerghafte Art, auf thonigem Boden, der aber Abfluss 
haben muss.

Thierreich und Menschheit sind in diesen Einoden 
hdehst sparlich vertreten. Von Smith’s Station an wurden 
von sammtlichen Mitgliedern der Expedition nur 2 Kan- 
gurus, 3 Emus und 5 Gnows gesehen, auf den wasserhal- 
tigen See’n ziihlten sie Alles in Allem nicht mehr als 
30 Enten, nur Opossums, Tammars, Kanguru-Eatten und 
kleinere Vogel waren hiiufiger. Eben so traf man erst am 
27. Juni und bei der Efickreise noch einige Mai auf ver- 
einzelte Eingeborne, die sich von Wurzeln und Opossums 
zu niihren seheinen.

Ist nun wohl dieses von Natur so ausserst wenig bie- 
tende Land zur Besiedelung geeignet?

Zunachst wfirde die an York angrenzende Gegend in 
Frage kommen. Hier zwischen dem Avon-Thal und dem 
118. Meridian sind etwa 30 Prozent des Areals fiberhaupt 
irgend nutzbar, furs Erste als Weideland, namlich wo ein 
leichter, ziemlich viel zersetzte vegetabilisebe Stoffe ent- 
haltender Boden mit Biiumen und armlichem Gras bestanden 
ist. In derselben Gegend sind 40 Prozent des Areals 
Sandebenen mit ausserst geringer Pflanzenbekleidung, 28 Pro
zent zaher braunlich-gelblicher Thonboden mit zahlreichen 
Baumen, aber so unfruchtbar, dass seine Benutzung nur 
bei einer diehten Bevolkerung versucht werden wiirde, 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft YIII.

1 Prozent Seebetten von weissem Sand und 1 Prozent 
nackter Fels. Jenseit des 118. Meridians bis zum Mount 
Hampton hin wfirden auf je 25.000 Acker Land etwa 
1000 Schafe Yahrung finden, was ffir West-Australien 
nicht unbedeutend ist.* Bei dieser Annahme wird aber 
vorausgesetzt, dass ’sich das sparliehe, grobe, mit den in 
den vorausgegangenen Jahren abgestorbenen Stengeln ver- 
misehte Gras durch das Abweiden bedeutend bessert und 
namentlich die Thalsohlen sich durch die Schafweide bald mit 
einer guten Grasdeeke Uberziehen. Die beste Weide findet 
sich in der Gegend um Mount Burges und Mount Eobin- 
son, ein fetter Alluvial-Boden erreicht dort eine bedeutende 
Machtigkeit und jene Gegend kdnnte einer der reichsten 
Ackerbau- und Weide-Distrikte Australiens werden, doch 
liegt sie fur jetzt sehr weit ab und gerade dort hatte 
Lefroy am meisten von Wassermangel zu leiden. Gegen 
Suden von Lefroy’s Eoute verschwinden, wie Eingeborne 
aussagten, schon nach zwei Tagereisen die kahlen Granit- 
felsen und es breitet sich von da bis^zur Kiiste eine ode 
Sandebene ohne Gras und See’n aus. Damit stimmen auch 
die neuesten Beriehte von Dempster und Lanarch, welche 
1863 vpn Point Malcom an der Sudkfiste landeinwarts 
gingen, aber kein brauchbares Land aufgefunden haben.

Trotz dieser wenig giinstigen Verhaltnisse ist es Lefroy 
nicht zweifelhaft, dass das Land fahig sei, eine ausser- 
ordentlich dichte Ackerbau-Bevolkerung und eine reiche 
Land-Aristokratie zu ernahren, er sieht bereits im Geiste 
■gchone wohlhabende Stadte auf den Gipfeln der Granit- 
hugel und reiche Transporte landlicher Produkte, die ihren 
Weg zunachst nach York nehmen wfirden. Wenn man 
sich vergegenwartigt, dass es an permanentem Wasser 
ganzlich fehlt, die Ansiedler und ihre Heerden deshalb 
einzig auf Brunnen angewiesen sein wurden und erst die 
Erfahrung lehren muss, ob und in welcher Zahl Brunnen 
sich herstellen lassen, so erscheinen solche Triiume etwas 
phantastisch. Die gegenwartige Generation wird es sehwer- 
lich erleben, dass jenes Land eine dichte Ackerbau-Bevol- 
kerung ernahrt, doch sind wir fiberzeugt, dass sich Vieh- 
zfichtereien daselbst ausbreiten werden, denn in Australien 
haben wir taglich das Beispiel vor Augen, dass friiher fur 
unnahbar gehaltene Wiisten sich rasch mit grossen Heerden 
beleben. In West-Australien selbst ist man derselben An- 
sicht, denn die „Australian Gazette” vom 11. Januar 1864 
berichtet: „John Cowan ist im Auftrag von Mssrs. J. H. 
Monger jun. & Co. zu York der Eoute Lefroy’s 60 Engl. 
Meilen weit gefolgt und hat Gtas und Wasser in Fiille 
gefunden; er wird noch ,ein Mai in dieser Eichtung vor- 
gehen, so dass man nicht alle Hoffnung aufgegeben zu 
haben seheint, die von Lefroy bereisten Gegenden fur die 
Viehzucht zu verwenden.”
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Einige Bedenken iiber die mittlere Windrichtimg nack der Lambert’schen Formel.
Von K a r l  Chop.

Schon friiher (Jahrgang 1861, S. 232, der „Geogr. Mit- 
theilungen”) hat Herr Dr. M. A. P. Prestel auf einige Miss- 
stande aufmerksam gemacht, welche sich aus der Benutzung 
der Lambert’schen Formel zur Bestimmung der mittleren 
Windrichtung ergeben sollen. Gleichwohl trifft wenigstens 
der erste und hauptsachlichste Vorwurf jene Formel nicht. 
Allerdings muss man es auf den ersten Blick auffallig fln- 
den, dass die Lambert’sche Formel die mittlere Windrieh- 
tung bis auf Minuten und Sekunden, also bis auf den 
3600. Theil eines Grades bestimmt, wahrend unsere Beob- 
achtungen nach gewdhnlichen Windfahnen Irrthiimer bis 
zu 2 2 | ganzen Bogengraden oder doch mindestens bis zu 
10 Graden beziiglich jeder einzelnen beobachteten Richtung 
umfassen. Es ist auch klar, dass die auf 8 oder 16 Himmels- 
gegenden vertheilten Beobachtungen eines Monats nicht 
ausreichen, um diese grossen Irrthiimer bis mindestens auf 
ihren 36000‘®“ Theil zu kompensiren. Aber dieSchuld dieses 
Missstandes liegt nicht in der Lambert’schen Formel, son- 
dern in den mangelhaften Beobachtungs - Instrumenten. 
Waren unsere Windfahnen so eingerichtet, dass sie die 
Richtung der Luftstrdmung bis auf einen Grad oder dessen 
Theile genau ungaben oder annahernd schatzen Lessen, so 
wiirden auch die Zweifel beseitigt, ob man West oder 
Siidwest in die Tabelle einzutragen babe. Ja, wer sich 
die weitere Miihe nehmen wollte, der kdnnte auch das 
fernerweite und allerdings begriindete Bedenken beseiti- 
gen, dass wir unter Einer Bezeicbnung der Bequemlichkeit 
willen verschiedene Windrichtungen, die bis zu 45° oder 
doch bis zu 22° 30'  ̂ unter einander differiren kdnnen, 
zusammenfassen. Man kdnnte dann z. B. eine Richtung, 
welche durcb 78° (von Siid zu West gezahlt) bezeichnet 
wiirde, von einer solchen unterscheiden, welche 22° (von 
West zu Nord gezahlt) umfasst, welche doch beide 
meisthin als Westwinde angegeben und als solche berechnet 
werden.

Es leuchtet indessen aus dem Nachfolgenden ein, dass 
man bei Anwendung dieser Maxime auf die Lambert’sche 
Formel zur Ermittelung des Werthes einen anderen Ansatz 
benutzen miisste. Im ersteren Falle ware z. B. sin 78° 
den Westwinden, cos 78° den Siidwinden, im letzteren 
Falle cos 22° den Westwinden, sin 22° den Nordwinden 
beizuzahlen. Da diess in ahnlicher Weise von jeder an
deren Richtung mit einziger Ausnahme der reinen Nord-, 
O st, Slid- nnd Westwinde galte, so waren fiir einen Monat 
von 30 Tagen bei taglieh dreimaliger Beobachtung 180 

ledene Werthe zu suchen. Die Langwierigkeit dieser

Rechnung ist also sicher nicht geeignet, diesen Reehnungs- 
modus zu empfehlen.

Weit wichtiger als diese blosse Schwierigkeit der Be- 
recbnung ist ein anderes Moment, welches gegen die Lam
bert’sche Formel selbst spricht. Da bekanntlich bei der 
Fahnendrehung von Nordost iiber Ost, Siidost, Siid bis 
Siidwest der Luftdruck sinkt, wahrend der Dunstdruck und 
die Warme zunebmen, bei der Fahnendrehung von Siid
west fiber West, Nord west, Nord bis Nordost dagegen der 
Luftdruck steigt, wahrend Dunstdruck und Warme sinken, 
so miisste die Lambert’sche Formel, wenn sie anders nicht 
bloss ein mathematiscbes Problem Ibsen, sondern ein meteoro- 
logischesResultat erzielen will, das Verhaltniss der entgegen- 
gesetzten Windrichtungen ausdriieken. In diesem Verhalt- 
nisse fande dann zugleich der Einfluss der wechselweise 
herrschenden polaren und aquatorialen Luftstrbmung auf 
das Elima des beziiglichen Zeitraums seinen Ausdruck.

Auf diese wicbtigen Proportionen nimmt aber die Lam
bert’sche Formel ausserst wenig Riicksicht. Die beiden 
Rechnungsfaktoren, aus denen die mittlere Windrichtung 
berechnet wird, entstehen nicht aus den Verhaltnissen der 
entgegengesetzten Windrichtungen, sondern sie sind die 
Reste zweier Subtraktions-Exempel.

Beobachtete man nur die vier Hauptwindrichtungen, 
so wiirde die Lambert’sche Formel in einfachster Form den 
gesuchten Tangentenwinkel aus

0 — W 
X — s .

finden. Sie ergiibe also, wenn folgende drei Beobachtungen 
vorlagen :

Xordwind. Ostwind. Sudwind. Westwind.
Fall-A . . 10 15 15 60
Fall B . . 3 ■22 8 57
Fall C . . 20 5 25 40,

fiir jeden der drei Falle das gleiche Resultat, d. h. eine 
mittlere Windrichtung von 261° 5 2 ' oder SW. 36° 52' W. 
Da nun aber die Proportionen der entgegengesetzten Wind- 
riehtungen in jedem der drei Falle vbllig verschieden sind, 
da sich verhalten

Nordwinde : Siidwinden 
im Fall A . . . 100 : 150,0
im .Fall B . .. . =  1 0 0 :  266,7
im Fall C . . . =  100 : 125,0

im Fall A . 
im Fall B . 
im Fall C .

Ostwinde : Westwinden 
. . =  100 ; 333,8
. . =  100 ; 259,1
. . =  100 : 800,O

so leuchtet e in , dass die so erhaltene mittlere Windrich
tung diese fiir die meteorologischen Erscheinungen hbchst 
wichtigen Verhaltnisse nicht ausdruckt. Eben so klar ist 
endlich, dass sich in derselben das Verhaltniss der einzel
nen beobachteten Richtungen zur Gesammtzahl nicht aus- 
spricht.
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Hieran wird^auch durch die Erstreckung der Formel 
auf die Nebenwindrichtungen Nichts geandert, denn 

0 — W +  (NO +  SO — SW — NW) sin 45 
, N — S +  (NO +  NW — SO — SW) cos 45

bezweckt und erreicht weiter Nichts, als dass die Summen 
der Nebenrichtungen auf ihre Werthe fiir die Tier Haupt- 
richtungen reducirt, resp. in dieselben zerlegt werden. 
Nordost z. B. enthalt einen W erth, welcher dem Nord, 
und einen, welcher dem Ost zuzurechnen ist; Siidost ent
halt einen Werth fiir Siid und einen fiir Ost u. s. w. Die 
Formel rechnet also diese zerlegten Werthe den beziig- 
lichen Hauptrichtungen zu und bewirkt, dass sie wie Ver- 
stiirkungen derselben wirken, so dass naan schliesslich auch 
wie in der friiheren einfacheren Form nur vier Haupt- 
grdssen zu beriicksichtigen hat.

Deshalb ist es nicht schwer, auch bei Beriioksichtigung 
Ton 8 Windrichtungen eine Eeihe Ton Fallen kiinstlich zu 
konstruiren, in denen trotz der verschiedensten Einzelyer- 
haltnisse die mittlere Windrichtung die gleiche bleibt. In 
folgenden 8 Fallen z. B.

Fall. Nord. iNordost.^ Ost. 'Siidost. Sud. ' Siidwest. West. Nordwest.

D . . 8 —
E .  . 15 11
F . . 18 ' 2
G . . 9 3
H . . 14 : 10
I  . . 20 3
K . . 12 5
L . . 15 7

15
8
4

15
7
1

14
3

14
15 
2 
3 
5 
3

4
1112

76
12

3 
14

4 
4

14
10

23 23
16 i  12
16 - I  20
19 18
e3 . 14
17 ’ 24
31 ■ 20
25 I 18

—  10 
5 3 5 12

ist die mittlere Windrichtung stets 296° 33 ' 50" oder 
W. 26° 33' 50" NW., obwohl stets dieselbe Gesammt- 
zahl Ton 90 Beobachtungen fiir denselben Zeitraum an- 
genommen ist. Allerdings giebt die aus der Formel 

l/-[(0-wy2-(-(N---Spj
gewonnene Zahl die Starke der Resultirenden aus den 
zusammengesetzten Kriiften, d. h. die Lange der Hypote
nuse eines rechtwinkligen Dreiecks an, dessen Katheten 
die Tereinfachten Grossen 0 — W und N — S bilden, man 
gewinnt aber durch Vergleichung der Starke zweier Eesul- 
tirenden Nichts weiter als die Erkenntniss, ob bei gleicher 
mittlerer Windrichtung die Dreieeke, deren Hypotenusen 
bestimmt wurden, unter sich gleich oder nur ahnlich sind.

So erhalt man in den eben aufgefiihrten acht Fallen 
folgende Grossen der Eesultirenden;

D E F G H I K L j

Eesaltirende . . 18,4.31 18,431 19,741 7,634 3 0,68!) 40,025 42,643 3 8,172 | 

Nach Kamtz (Lehrbuch der Meteorologie, Bd. I , S. 166) 
wurde hierdurch ausgedriickt werden, dass die Zahl siimmt- 
licher 90 W indrichtungen, welche in jedem dieser Falle 
angenommen wurde, stets eine mittlere Eichtung von 
W. 26° 33' 50" NW- angebe, aber in den moisten Fallen auf 
die Atmosphare eine andere Wirkung der Starke nach heryor-

bringe, z. B. im Falle D, als ob 18,431 Winde, im Falle K, 
als ob 42,643 Winde aus dieser Eichtung geweht hatten. 
Der Verfasser will hier dahin gestellt sein lassen, ob man 
Tom physikalisehen Gesichtspunkte aî s z. B. sagen diirfe: 
Gleich yiel Westwinde und Ostwinde bringen auf die 
Atmosphare dieselbe Wirkung heryor, als ob weder Ost- 
wind noch Westwind geweht habe. Es mag ferner der 
Zweifel unerledigt bleibeu, ob man z. B. behaupten diirfe: 
10 Nordostwinde sind ihrer Wirkung auf die Atmosphare 
nach gleich 7,07108 Ostwinden und eben so yiel Nord- 
winden, oder: 10 Slid winde lassen sich in 14,14214 Siidost- 
winde oder eben so yiel Siidwestwinde yerwandeln. Der 
Verfasser will hier endlich nicht erwahnen, dass die Ost- 
und Nordwinde zumeist auf die tieferen Theile der Atmo
sphare, der Westwind und Siidwind dagegen yorzugsweise 
auf die hoheren Luftschichten einwirken, dass man bei 
dem Vorherrschen der Sturme aus West wohl kaum der 
Starke nach einen Westwind gegen einen Ostwind kompen- 
siren diirfe und dass auch die Produkte aus Masse und 
Geschwindigkeit bei der yerschiedenen Luftschwere dieser 
beiden Winde und ihrer unbekannten Geschwindigkeit nicht 
ohne Weiteres gegen einander aufgerechnet werden diirfen. 
Unbekannt aber nenne ich diese Geschwindigkeit,' weil 
selbst die besten Anemometer, wie die yon Osier oder 
Whewell, auf yerschiedenen, mehr oder weniger willkiir- 
lichen Annahmen (so z. B. der Proportionalitiit) beruhen 
und die Resultate schliesslich mit der Newton’schen Formel 
nach den Ermittelungen Mariotte’s, Borda’s, Hutton’s, Wolt- 
mann’s und Anderer durchaus nicht genau iibereinstimmen.

Aber auch abgesehen yon diesen physikalisehen, zwar 
theoretisch yon Lambert yorgesehenen, aber praktiseh nicht 
zu beseitigenden Bedenken scheint mir mit der mittleren 
Windrichtung und der Grosse ihrer Resultirenden nicht 
yiel gewonnen zu sein. Die entgegengesetzten Windrich- 
tungen konnen in zwei Fallen in dem yerschiedensten 
Yerhaltnisse zu einander gestanden haben und doch die
selben Winkel und dieselbe Eesultirende heryor bringen.

So yerhalten sich die nordlichen und siidlichen Eich- 
tungen
im Falle D . N -1- NO -(- NW : S 4- SO -f- SW-!= 31:21 = 100 : 67,7
im Falle E . N 4- NO -|- NW : S 4- SO -|- SW = 38 : 28 = 100 ; 73,7
also ziemlich yerschieden. Ein iihnliches Schwanken der 
Yerhaltnisse findet bezuglich der dstlichen und westlichen 
Richtungen Statt, denn es yerhalten sich 
im Falle D 0 4- NO 4- SO ; W 4- NW 4- SW = 29 : 49 = 100; 168,9
im Falle E 0 4- NO 4- SO ; W 4- 3S'W 4- SVT = 22 : 42 = 100 : 190,9
Gleichwohl sind in beiden Fallen die mittlere Windrich
tung und die Starke der Eesultirenden beide gleich.

Treten aber solche Schwankungen ein, selbst wenn die 
oben erwahnten, den zusammengesetzten Kraften und der 
Eesultirenden entsprechenden Dreieeke yollig gleich sind,

38*

    
 



300 Einige Bedenken Tiber die mittlere Windrichtung nach der Lambert’schen Formel.
80 leuehtet aueh ein, wie wenig mau durch die Erkennt- 
niss gewinnen kann, dass zwei solcher Dreiecke nur unter 
sich ahnlieh seien.

Man findet leicht, unter welchen Umstanden hier 
Gleichheit und unter welchen Ahnliehkeit herrseht.

Bezeichnet man der Vereinfachung willen die maass- 
gebenden Krafte wie folgt: ’

0  — W =  A und (NO +  SO — NW — SW) sin 45° =  a,
ferner

N — S;=: B und (NO +  NW — SO — SW) cos 45° =  b, 
so tritt Gleichheit der mittleren Windrichtung und der 
Kesultirenden ein, wenn in zwei Fallen

B +  b =  B' +  b ' und A --j- a =  A' +  d 
ist, dagegen Gleichheit der mittleren Windrichtung und 
Ungleichheit der Kesultirenden, wenn

B b ; A -j- 8> — B b i A -j- & ,
Ersterer Bedingnng entsprechen die obigen Falle unter 

D und E , letzterer die iibrigen Falle, und zwar ist hier 
in den Fallen F und G

B : A =  B ': A'
und

b ; a =  b ' : a',
in den Fallen H und I

B =  B' und A =: A'
und

- b ; a ^  b ' : a',
in den Fallen K und L endlich

B : A =  B' : A'
und

b =  b' und a =  a'.
Trotz dieser Kegel ist aber das Kesultat fiir die meteoro- 

logisch wichtige Vertheilung der einzelnen Winde deshalb 
von geringer Bedeutung, weil sich fiir jeden dieser Falle 
andere einstellen lassen, in denen bei gleicher Grbsse des 
Winkels und der Kesultirenden gleiehwohl die Winde ganz 
verschieden vertheilt sind. Der Fall unter D ist z. B. den 
Fallen sub F bis L ahnlieh, man kann aber statt des 
Falles D auch den jenem gleichen unter E einstellen, 
wahrend doch hier die einzelnen Windrichtungen vdllig 
andere Verhaltnisse zeigen.

Es bedarf daher wohl kaum der Erwagung des, so 
viel ich weiss, zuerst von Schiibler geausserten Bedenkens, 
dass die nach der Lambert’sehen Formel berechnete m itt
lere Windrichtung in eine Gegend fallen kann, aus welcher 
in Wirklichkeit der Wind nicht oder nur sehr selten ge- 
weht hat, um zu dem Ziele zu gelangen, dass dieser Er- 
mittelung der mittleren Windrichtung und ihrer Kesultiren- 
den nur ein untergeordneter Werth beizulegen iat.

Will man gleiehwohl namentlich fiir graphische Dar- 
stellungen jene BerechmAig beibehalten, so empfahle sich

eicM eine Darstellungsweise, aus welcher man die ein- 
erthe wenigstens fiir die hauptsachlichen Grdssen

rekonstruiren und ihre Verhaltnisse e rk en ^ n  kbnnte. Diess 
ware auf die Weise mdglieh, dass man neben der mittle
ren Windrichtung und ihrer Kesultirenden anch noch den 
speziellen Quadranten beriieksichtigte, in welchen die mitt
lere Windrichtung durch jene F’ormel verlegt wird, und 
dass man auch hier fiir die beiden Grdssen, welche ihn 
zusammensetzen, die Richtung und Starke jener Resul- 
tirenden berechnete. In dem Grdssenverhaltnisse der beiden 
Winkel und ihrer Kesultirenden miisste sich dann wenig
stens das Verhaltniss der vier hauptsachlichen entgegen- 
gesetzten Windrichtungen aussprechen.

In den obigen Fallen D und E war z. B. die mittlere 
Windrichtung =  W. 26° 33' 50" NW. und die Starke 
der Kesultirenden =  18,431. Es galte also , fiir den 
vierten oder nordwestlichen Quadranten aus den beiden 
Kraften N und W die Richtung und Starke dieser Re- 
sultirenden zu berechnen. Diese erhielte man hier aus 

W +  (SW +  NW) sin45°
N +  (NO -f-^NW) cos45°'^’

indem man den dem Quotienten der Division entsprechen- 
den Kotangenten-Winkel aufsuchte,'jene dagegen aus

|^ [ ( W  +  (SW - f  NW) sin 45)^ .j. (jif +  (NO +  NW) cos 45°)2j-

Man erhalt also danach
1. fiir den Fall D: V

a. Richtung der Eesultirendcn des Quadranten 30° 22' 20",
b. Starke „  „ „ „  47,98

2. fiir den Fall E :
a. Richtung der Eesultirendcn des Quadranten 42° 16' 10",
b. Starke ,, ,, ,, ,, 46,47

Sonach folgt, dass die ausserhalb des fraglichen Qua
dranten liegenden Windrichtungen, welche in der Lam
bert’schen Formel ihre Geltung erlangen, im Falle D eine 
geringere Ablenkung ihrer Kesultirenden von Nord nacB 
West, aber eine etwas bedeutendere Abschwachung der 
Starke der Kesultirenden bewirkt haben als im Falle E.

Fasst man nun die nach der Lambert’schen Formel 
zusammengesetzten Grdssen fiir die Hauptwindrichtungen 
in die einfacheren Ausdrucke N , 0 , S und W zusammen, 
nennt den Theil des Winkels der mittleren Windrichtung, 
welcher in den entscheidenden Quadranten fallt, y  und 
seine Resultirende y, den fiir den maassgebenden isolirten 
Quadranten gefundenen Winkel x und seine Resultirende /?, 
so ergeben sich, falls die mittlere Windrichtung wie oben 
in den nordwestlichen Quadranten fallt, folgende Verhalt
nisse :

sich
Sind die Winkel x und y einander gleich, so verhalten

/? ; /? — y =  W : 0, fcTner 
— y =  N : S, endlich 

W ; 0  =  N : S.
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Sind die Winkel x und y dagegen ungleich, so ist 
auch jenes Verhaltniss gestort, daŝ  Maass und der Grand 
der Stdrung finden aber ihren Ausdruck in dem bekannten 
Yerhaltnisse der Sinus und Gosinus zur Grdsse der beziig- 
lichen Winkel.

In dem nordwestlichen Quadranten ist also
K =  sin X . /? und S =  sin x . ^  —  sin y . y,
W = : cos X . p  und O t=  c o s  x  . p  —  cos y . y.

Je grosser also der Winkel der mittleren Windrichtung 
iZ . y) im Verhaltniss zu Z  x , um so grosser wird auch
sin y, um so kleiner also die dem Reste der obigen Sub-
traktion beider Sinus entsprechende Grdsse fiir Siid im Ver
haltniss zu Nord; dagegen nimmt der Cosinus des Winkels 
y mit der waehsenden Grdsse dieses Winkels ab, es wird 
also der de™ Reste beider ^Cosinus entsprechende Werth 
fiir Ost immer grosser.

Die analoge Anwendung dieser Maxime auf die iibrigen 
Quadranten ist eine einfache.

Fallt die mittlere Windrichtung in den ersten (nord- 
dstliehen) Quadranten, so ist

N == cos X . /S -uud S  —  COS X . p  — cos y . y,
0 =  sin X . /? und W  —  s i n  x  . P  —  sin y . y ;

fallt sie in den zweiten (siiddstlichen) Quadranten, so ist 
S = ; sin  X . p  und N =  sin x . /? —  sin y . y,
0  =  cos X . p  und W  =  cos x  . p  —  cos y . y ; 

fallt sie endlich in den dritten (siidwestlichen) Quadranten, 
so ist

S = c o s  X . p  und N =  cos x . p  —  cos y . y,
W =  sin I  . /? und 0  =  sin x  . /? —  sin y . y.

Man vermag daher mittelst des oben angegebenen Zu- 
satzes zur Lambert’schen Formel, der begreiflich fiir jeden 
verschiedenen Quadranten sich entsprechend modiflcirt, nicht 
bloss die einzelnen Hauptwindrichtungen wieder zu ent- 
wickeln, soudern erkennt auch die Art und den Grad der 
Einwirkung und kennzeichnet den einzelnen Fall vdllig 
seharf.

In den Fallen D und E z. B., in denen mittlere Wind
richtung und Starke der Eesultirenden vdllig gleich waren, 
erhalt man bei Anwendung dieses Grundsatzes folgende 
Verschiedenheiten:

Fall D.
N ord =  sin 3 0 » 2 2 '2 0 ”. 47,98
Sud =  sin 30 22 20.. 47,98 — sin 26°33 '50 ''. 18,431
W est = r ;o s  30 22 20 . 47,98
Ost =  cos 30 22 20 . 47,98 — cos 26 33 50 . 18,431

, Fall E.
N ord =  sin  42»16 '10". 46,47
Sud « =  sin  42 16 10 . 46,47 — sin 2 6 » 3 3 '50". 18,431
West =  cos 42 16 10 . 46,47
Ost =  cos 42 16 10 . 46,47—  cos 26 33 50 . 18,431

Nur wenn in zwei Fallen beide entsprechende Winkel 
und beide entsprechende Besultirende einander gleich sind, 
nur dann herrscht auch in beiden Fallen ein vdllig gleiches

Verhaltniss zwischen Nord- und Siidwinden einerseits und 
Ost- und Westwinden andererseits.

Aber auch der Werth dieser Ermittelungen ist immerhin 
ein zweifelhafter. Da sich vier Zahlen,_ welche den Haupt- 
windrichtungen entsprechen, leichter libersehen und nach 
ihrem gegenseitigen Verhaltnisse abschatzen lassen als die 
vier Grdsseh, von denen so eben die Rede gewesen ist, 
wahrend sie den speziellen Fall eben so charakterisiren 
wie die letzteren, so haben die Ermittelungen der Winkel 
und ihrer Resultirenden jenen Werth vorzugsweise nur 
fiir graphische. Darstellungen, fiir welche sie oben vor- 
geschlagen warden.

Fiir sonstige meteorologische Aufzeichnungen schlagt 
sehon Dr. M. A. F. Prestel ein anderes Verfahren vor. 
Danach soil von je- zwei einander gegeniiberliegenden 
Punkten der Windrose nur die vorherrschende angegeben 
und dieser sollen dann die Zahlen der beiden betreffenden 
Windrichtungen als Koefficienten beigegeben werden, indem 
die kleinere mit der grdsseren durch ein Minuszeichen ver- 
bunden wiirde.

Hiernach wiirde die Prestel’sehe Formel fiir Fall D 
lauten:

N 8 — 4, SW 3 — 0, W 23 — 15, NW 23— 14.

Hierdurch erhielte man allerdings nur 4 im einzelnen 
Falle leicht iibersiehtliche Glieder der. Formel, es wird 
aber, sobald sich die Zahlenverhaltnisse andern, die Ver- 
gleichung der Formel fiir zwei verschiedene Fiille durch 
die Veranderung der Ordnung sehr erschwert, z. B. wenn 
man mit der obigen die Formel

NO 3 — 0, SO 23 — 14, S 8 — 4, W 23 — 15 

vergleicht, obwohl hier wie dort im Allgemeinen dieselben 
Zahlen fiir die diametral entgegengesetzten Richtungen 
gewiihlt und nur im entgegengesetzten Sinne vertheilt 
sind.

Dazu kommt noch, dass man die Grdssen fiir zwei 
verschiedene Monate, z. B. fiir Januar und Februar, iiber- 
haupt wegen ihres verschiedenen Werthes nicht unmittelbar 
vergleichen darf, da z. B. 1 Nordwind auf die Gesammt- 
zahl der Beobachtungen bezogen im Januar =  '/os im Febr. 
=  ys4 ist, eine Beobachtung im Februar also fiir das 
Monatsresultat mehr wiegt als eine Beobachtung im Januar. 
Es empfahle sich also zum Zwecke der numerischen Ver- 
gleichbarkeit der Rath, die gewonnenen Resultate aufPro- 
zente'^der Gesammtzahl zu bringen und dieselben, um sie 
zugleich graphisch iibersichtlich zu machen, ungefahr wie 
folgt zu ordnen:

Fall D. " Fall E.
25.66 I 8,89 j O,00 13,33 | 16,67 ) 12,22
25.66 I 1 16,67 fy T rj f i; 8 9

3,33 i 4,44 I 15,66 15,66 1 2,22 ! 3,33
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1st hier im Falle D die Grosse N =  8,89 Prozent, 
NO =  0,oo Prozent u. s. w., so ergiebt sich die Vergleieh- 
barkeit init dem zweiten Falle ganz von selbst. Will man 
noch einen Schritt ^Yeiter gehen, indem man jede einzelne 
Grosse auf den Werth bezieht; welcher sich fiir die be- 
ziigliche Windrichtung bei vdllig gleichmassiger Vertheilung 
der W^inde ergeben wiirde, also bei 8 Windrichtungen auf 
den Werth von 12,50 Prozent der Gesammtzahl, so -wiirde 
man die einzelnen Grdssen alsbald in positive und negative 
geschieden erhalten, z. B.

im Falle D
+  13,06 — 3,61 — 12,50
+ T 3 ,0 6  '____________ +  4,17
—  9,17 — 8,06 +  3,06

im Falle E
+  0,83 
+  5,28 
+  3,06

+  4,17 — 0,28
! — 3,61 

— 0,23 , — 9,17

Dieses Verfahren lasst sich schliesslich auch zu einer 
Berechnung der mittleren Windrichtung nach Lambert’scher 
Formel benutzen, indem man die Nebenwindrichtungen 
NO., SO., SW. und NW. in der oben angegebenen Weise 
in ihre beziiglichen Werthe fiir die Hauptwindrichtungen 
zerlegt und dieselben auf sin 45° . 12,50 Prozent, resp. 
cos 45° . 12,50 Proz. bezieht,- die erhaltenen +  oder — 
Grdssen aber den beziiglichen Grdssen der Hauptwindrich
tungen hinzurechnet. So erhall man fiir den Fall D

+  9,23 i 
— 3,61 
— 8,84 i

+  9,23 
+  13,06 
—  6,48

— 8,84 
+  4,17 
+  2,16

+  2,16 
— 8,06 
—  6,48

Oder vereinfacht

+  15,81
— 3,22

-12,38
— 2,51

Hieraus folgt, dass die siidlichen Kichtungen von den 
ndrdlichen um 9,16, die dstlichen von den westlichen um 

.18,32 iiberwogen werden, die mittlere Windrichtung dem- 
nach nach Nordwest fallt. Sucht man nun den Kotan- 
genten-Winkel fiir so erhalt man den oben ermit-
telten W. 26° 33 ' 50" NW.

Die Resultirende erhalt man fiir diesen Quadranten ein- 
facher aus gi„2^3^+ 5b" ~  20,48, was mit der friiher erhalte
nen Zahl 18,431 in so fern iibereinstimmt, als letztere Zahl 
nach Kamtz angeben wiirde, wie viel Winde unter 90’ 
erstere aber, wie viel unter 100 aus der angegebenen 
mittleren Richtung geweht haben miissten, um dasselbe 
Resultat als die Gesammtmenge zu erzielen.

Ein Zug nach dem Gebirge Bator auf der Insel Bali.
Von H . Z o llin g er .

III. A bsohnitt: Riiekreise fiber das H oehland von Tjator ').

Bei unserer Abreise hatten wir keinen Verdruss mit 
Abwarten der Kuli, sie waren schon am Vorabend bei- 
sammen. Wir hatten den 11. der Ruhe und dem Ein- 
packen gewidmet und den 12. friih traten wir die Riick- 
reise an. Freund Dewa Hokka begleitete uns bis auf die 
Hdhe und wir trennten uns dort mit dem Versprechen 
eines neuen Besuches.

Das Jlochland von Tjator. — In Kotta dalam wandten 
wir uns, nachdem wir den Sukawana besucht, nach SW., 
da wir noch das westliche Hoehland von Bangli durch- 
ziehen wollten. Der Weg stieg sanft abwarts durch Gras- 
fluren und umkreiste eine weite halb kesselfdrmige Ver- 
tiefung, aus deren Spalten und Wasserrinnen zur Regenzeit 
allmahlich der Grenzfluss von Buleling und Bangli sich 
entwickelt, der bei Kubuk Lod in die See fallt. Dann 
fiihrte der Weg wieder aufwarts und wir sahen je langer 
je mehr eine nach SO. und NW. sanft geneigte Fliiche 
sich vor uns ausbreiten. Sie war offen, fast iiberall be- 
baut, ziemlich baumlos, da Baume und Gestriiucher nur 
angs den Wegen und Hecken sich zeigten. Es muthete

uns Europaisches Landleben an, wirbelte doch hoch in den 
Liiften freudig eine Lerchen-Art (schon in Bator hatte mich 
alle Morgen fruh ein Finkenruf erfreut). Weithin dehnten 
sich Felder von Mais, Zwiebeln, Bataten und Reis, hier 
ganz gebaut wie die Europaischen Getreide-Arten, d. h. 
ohne Zuthun von Uberschwemmung. Unter dem Pliuge 
der Bauern wirbelte der Staub der rothen Ackererde auf. 
Wiewohl das Ganze ode schien, machte doch das Neue 
des Anblickes, das Heimische darin, das Friedliche einen 
wohlthuenden Eindruck. Das Dorf Blantih (Balischer Name 
des Homalonthus giganteus) Hessen wir zur Seite liegen 
und langten gegen Mittag in Tjator an , noch auf dem 
Grundgebiete von Bangli.

Das an sich sehr schmutzige Dorf war zur Zeit auch 
verflucht, weil ein Mann von einem Baume herunter ge- 
fallen war und den' Hals gebrochen hatte. ' Die nachste 
Umgebung war ein wahrer Wald von Nesseln, Hecken- 
Bambu (tijeng suda mala der Balier), einer iarten, dicht- 
buschigen Art, Himbeeren, Farnen u. s. w. Es war kaum 
durchzukommen. Mitten darin finden sich ehrwiirdige Reste 
der Walder, zwei ergraute Casuarinen, hier in 4315 Fuss 
Hdhe. Die Umgegend bot wenig Ausbeute, seltsam war 
jedoch der Fund einer winzigen kleinen Schnecken - Art
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(Succinea minuta Mss.) in den Spalten der Baumrinde. 
Um botanisehe Schatze zu holen, ware ein Zug nach den 
nahen Gebirgen nothig gewesen, wozu uns keine Zeit blieb. 
Tjator (das Sanskrit-Wort fiir vier) liegt am westlichen 
Ende des Hochlandes, am dstliehen Fusse des letzten Gipfels 
der centralen Gebirgsgruppe Bali’s, des Tapsai. An seinen 
Gehangen trefFen die Grenzen der Eeiche Buleling, Bangli, 
Mengui und Tabanan zusammen und in Bezug auf diese 
Gegend gerade sind alle Karten von Bali noch griindlieh 
falsch. Der Tapsai verlangert sich gegen Norden in eine 
Reihe von sieben an Hbhe abnehmenden Kuppen, an deren 
bstliehem Fuss eine tiefe Kluft ebenfalls einen Bach ent- 
halt, der sich mit dem oben erwahnten vereinigt und die 
Grenzscheide bildet. Riickwarts lehnt sich der Tapsai an 
den Parang bulia und den Tieng-tali an, ohne dass ich 
Sicheres iiber deren gegenseitige Lage zu sagen wiisste. 
Die Namenverwirrung in Betreif der Gipfel dieses Gebirgs- 
knotens ist sehr gross und erheischt ein genaueres Studium. 
Wir fragten, ob der Kame des Dorfes (Vier) von dem Zu- 
sammentrelfen der vier Reiche herriihrer Man verneinte 
es und erklarte, es komtne davon her, dass oft im Dorfe 
Leute aus den vier Reichen beisammen waren, da aus den 
anderen oft Fliichtlinge heriiber kamen und sich eine Zeit 
lang zu Tjator aufhielten.

Den 14. machten wir einen Ausflug gegen SW. Wir 
ritten am Fusse des Tapsai hin. Die Vegetation der Wal- 
der hatte einen ganz anderen Charakter als in den Gebir
gen des Bator; sie war dichter, mannigfaltiger und verrieth 
weit mehr Feuchtigkeit als dort. Die Casuarinen kommen 
am Tapsai auch noch vor, doch mit Laubholz vermischt 
und mehr an den steileren Abhangen. Grbssere Feuchtig
keit gab sich vorziiglich durch eine grbssere Zahl von Orchi- 
deen und von saftigen Urticaceen (Elatostemma u. s. w.) 
kund. Auch die im Westen Java’s so haufige Fagraea auri- 
culata BL,. die Hoya macrophylla sah ich hier. Der Rubus 
fraxiuifolius wuchs iiberall in so grosser Menge, dass wir 
unsere Hiite voll von seinen Friichten nach Hause brachten 
und sie, die ganz erdbeerenartig, 'aber fad von Geschmack 
sind, zu Hause mit Zimmt, Zucker und Wein zubereiteten. 
Wir stiegen durch eine steile und tiefe Kluft hindurch, 
in deren Grand ein herrliches Fliisschen die Grenze von 
Bangli und Mengui bildet. Eine ganz ahnliche Kluft mit 
Fluss bildet nach Siiden die Grenze zwischen Mengui und 
Tabanan.

Bald langten wir iin Weiler Bon (Balisch: Sehlingpflanze) 
an, der aus 6 bis 8 Hausern besteht und der hbchste 
Wohnort des Reiches Mengui ist (iiber 4000 Fuss), dabei 
iiber alle Beschreibung elend und schmutzig aussieht. Den- 
noch hat auch hier noch der Opium-Verkauf eine Statte 
aufgeschlagen. -Der Gebrauch dieses Giftes hat sich so ins 
Balische Volks- und Staatsleben eingefressen, dass er Land 
nnd Volk labgsam, aber sicher von innen herans zer- 
stbrt: Kraft, Gesundheit, Thatkraft, Ehrgefiihl und Wohl- 
fahrt.

Die otfenen Stellen boten eine herrliche Aussieht nach 
Siiden iiber die sanft abhangenden Gelande bis hin zum 
Meere. Das Tafelland von SO. und die Insel Pandita, mit 
ihren weissen Kalksaumen und dem Sehmueke der hohen 
Brandung, lagen scharf gezeichnet vor. Nach Osten sah 
man bis auf die Hiigel der Insel Lombok. Wohnlieh und

gastfreundlich sah es da nicht aus und wir eilten hinweg, 
sobald Herr Waanders seine Messungen beendigt hatte.

Das ’Aermometer stieg zu Tjator am 14. auf 22,3° C., 
am 15. Morgens 6 Uhr stand es auf 9,25° C. Jedenfalls 
hat das Plateau von Tjator ein viel kiihleres Klima. Die 
Baumlosigkeit befbrdert die Insolation, aber eben so sehr 
die Ausstrahlung. Dazu ist es den haufigsten nnd stark- 
sten Winden der Insel, denen von SO., ausgesetzt, daher 
auch die umherstehenden Biiume, meist Erythrina, fast alle 
eine leichte Neigung nach NW. zeigen. Eine heftige Ein- 
wirkung der Siidostwinde sieht man auch an den zer- 
zausten, ' kahlen, mit Usneen bewachsenen Kronen dieser 
BSume, auf denen sich die Vanda insignis in Unzahl an- 
gesiedelt hat (die Jungfrauen-Orchis, Angreq doo der Balier).

Weil das Dorf verfiucht war, mussten die Knli eben
falls anderswo zusammengerufen werden. Das Dorf-Ober- 
haupt wollte selbst ins Tiefland auf Besuch kommen und 
wir vertrauten ihm darum unser Gepiick an. Seine Frauen 
begliiclften wir mit leeren Flaschen und Hessen daher hier 
an den abgelegenen Bergen diese sichersten Zeichen der 
Europaischen Civilisation, wie sie Mill nennt, zuriick.

Den 15. wendeten wir uns nordwarts und ritten lange 
iiber einen grasbewachsenen Riicken hin neben dem be- 
festigten Grenzdorfe Pengadjaran voriiber. Der Riicken 
wurde nun schmiiler und waldbewachsen, beiderseits in 
der Tiefe floss ein Arm des Flusses von Bunkulan. Der 
Wald zeigte keine Casuarinen mehr, sondern einen sehr 
mannigfaltigen Baumschlag, allein ausser der schonen Spatho- 
dea sah ich nur noch eine Sauraja in Bliithe. In der Tiefe 
am Flusse, wo wir friihstuckten, zweigt sich eine Wasser- 
leitung nach Osten ab, welche die Felder des ersten Dorfes 
auf dem Boden von Buliling bewassert. Es ist diess Tagal, 
wo ich nicht ganz 2000 Fuss iiber dem Meere noch die 
letzten Dodonaea fand; nirgends noch habe ich diese Pflanze 
so tief gefunden. Auf Feldwegen und iiber eine zweite 
Wasserleitung hin gelangten wir um 12 Uhr bei Klampook 
auf den alten Weg. Wir fanden nun die Hitze auf den 
kahleren, niedrigeren Hiigeln schrecklich, obschon ein fri- 
scher Seewind Kiihlung brachte. Um 12^ Uhr waren wir 
in Tambany zuriick, um 2 Uhr in Kubuk Lod.

Im grossen Dorfe Bunkulan war grosses Gedrange um 
ein Hahnengefecht, dem auch der junge Fiirst nach Landes- 
sitte beiwohnte. Die Hahnengefechte spielen im Staats
leben die Rolle unseres Borsenwesens, nehmen unglaublich 
viel Zeit in Anspruch und sind das National-Vergniigen 
des ganzen Volkes. Es sind minutiose, verwickelte Gesetze, 
welche das Ganze regeln und die Veroffentlichung derselben 
gabe fiir sich schon eine sociale Charakteristik des Volkes.

Nachdem wir bei unserem Chinesischen Gastfreund den 
Thee genossen, kehrten wir denselben Abend bis Singaradja 
zuriick.

Den 17. September schiffte ich mich am Bord meines 
Kutters „Klara” ein und lichtete um 1 Uhr Nachts die 
Anker. Nachmittags beobachtete ich auf der See die fast 
totale Sonnenfinsterniss des 18. September. Die zweite 
Nacht erhoben sich heftige Landwinde aus SW. und wir 
kreuzten miihsam am Gunung Gundul und dem westlicheren 
Gunung Pelakkis ^orbei, an dessen Fuss, wie beim nahen 
Banju wedan ebenfalls warme Quellen hervorbrechen. Gegen 
2 Uhr Nachmittags war ich am Eingange der Strasse von
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Bali. Ein scharfer kalter Wind hinderte uns am Einlaufen 
und ich ging fiir einige Stunden bei dem an der Nordwest- 
ccke von Bali stationirten Lootsen vor Anker. D^lfte dieser 
kalte Siidsturm nicht eine Folge von Erkiiltung der siid- 
warts gelegenen Luftschichten durch die Sonnenfinsterniss 
gewesen sein?- Gerade iiber der Strasse Bali bewegte sieh 
den ganzen Tag in rasender Eile ein .schmaler Wolken- 
streif, der sich‘iiber den ndrdlicheren erwarmten Wasser- 
und Landflachen stets vollstandig aufloste, im Siiden am

Eingange der Strasse eben so beharrlich neu erzeugte. 
Sonst war der Himmel ringsum wolkenlos. Abends ver- 
suchte ich aufs Neue die Einfahrt. Strdmung und Wind 
bekampften sich heftig und meine Nussschale konnte nur 
ein kleines Segel am Buge fiihren. I^achts 9 Uhr Hessen 
wir in der Strasse dicht unter der Java-Kiiste den Anker 
fallen und erst Sonntag Morgen den 20. langte ich auf der 
Ehede von Banjuwangi nach einer Abwesenheit von 
23 Tagen an.

Geographische Notizen.
Die Landes-Vermessung des Herzogthums Nassau.
Kiirzlich hat ein 540 Seiten starkes Werk ') die Presse 

verlassen, welches die Ergebnisse einer in den letzten 
10 Jahren ausgefiihrten Triangulirung des Herzogthums 
Nassau enthiilt. Hit dieser interessanten Arbeit hat das 
Herzogthum Nassau, die grosse Wichtigkeit einer genauen 
Ermittelung und Feststellung der Grenzen und Grbssen des 
Areals zum Zwecke der gleichmassigen Vertheilung der 
Grundsteuer und der Sicherung des Grundeigenthums und 
Hypothekenwesens erkennend, den ersten bedeutenden 
Schritt zur Ausfiihrung dieser Maassregel durch Anordnung 
einer allgemeinen Landes-Vermessung gethan. Wir haben 
uns mit dem Inhalte der in dem angegebenen Werke im 
Detail verotfentlichten Resultate der Nassauischen Triangu
lirung bekannt gemacht und konstatiren hiermit gern, dass 
dieselben sowohl der Herzoglichen Regierung und den Lei- 
tern der eben so schwierigen als wichtigen Arbeit als auch 
insbesondere dem ausfiihrenden Personal alle Ehre machen. 
In richtiger Erkenntniss der Forderungen des heutigen 
Standes der Wissenschaft, welche langst das friihere System 
der Operation vom Kleinen ins Grosse als unzuverliissig 
und jeder Kontrole der Richtigkeit entbehrend verworfen 
hat, wurde die Festlegung einer entsprechenden Anzahl 
von Dreieckspunkten verschiedener Ordnung durch trigono- 
metrische Messungen, als die unbedingt nothwendigen Aus- 
gangs- und Anhaltpunkte fiir die kiinftige Detail-Vermes- 
sung, fiir die erste und Hauptaufgabe betrachtet. Die an 
und fiir sich schwierige Messung einer besonderen Basis 
zur Bereehnung der Dreiecke war hier nicht nothig, weil 
letztere unmittelbar an das vollendete Dreiecksnetz eines 
der angrenzenden Lander angeschlossen werden konnten, 
was auch wirklich geschehen ist, indem die zum Grossherzogl. 
Hessischen Dreiecksnetz ersten Ranges gehorende, auch bei 
der Bayerischen Triangulirung bestimmte Dreiecksseite 
Feldberg-Melibocus als Basis fiir die Nassauische Triangu
lirung angenommen wurde. Wenn nun auch durch diesen 
giinstigen TJmstand den geodatischen Operationen Nassau’s 
ein wesentlicher Vorschub geleistet war, so lag hierin doch 
zugleich die Aufforderung und Aufgabe, bei diesen Opera
tionen mit um so grosserer Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit 
zu verfahren, damit in denselben eine hinreichende Garantie

die ala p ’® des Herzogthums Nassau, insbesondere
Wiesbaden, Ad*^Ste1r**1863 Eesultate der Triangulation.

fiir einen genauen Anschluss an die umliegenden Triangu- 
lirungen der Nachbarlander gegeben werde.

Wie vollstandig diese Aufgabe geliist wurde, geht aus 
der Vergleichung der Anschlussseiten und einiger geogra- 
phischer Liingen- und Breitenbestimmungen mit den Re- 
sultaten der Nachbarstaaten auf SS. 36— 38 der Einleitung 
zu oben erwahntem Werke hervor und es kann hiernach 
die Nassauische Triangulirung den besten derartigen Arbei- 
ten auf dem Gebiete der hoheren Geodasie unbedenklich 
zur Seite gestellt werden.

Als einen besonderen Vorzug, welchen die geodatischen 
Operationen Nassau’s fiir sich in Anspruch nehmen kdnnen, 
miissen wir die ausgedehnten trigonometrischen Hbhen- 
bestimmungen bezeichnen. Mit Recht wird in den Motiven 
zu diesem Vorgange von dem Verfasser desW erks hervor- 
gehoben, „dass, um die physisch-geographischen Verhalt- 
nisse eines Landes vollstandig und mit Einem Blicke viber- 
schauen zu kdnnen, eine nur die horizontale Projektion 
desselben beriicksichtigende topographische Karte ein immer- 
hin unzureichendes Hiilfsmittel bleiben wiirde”. In gehd- 
riger Wiirdigung des grossen Vorzugs, welchen trigono- 
metrische Hdhenhestimmungen vor solchen mit Wasserwage 
Oder Barometer haben, wurde daher die gleichzeitig mit 
der Messung der Horizontalwinkel der Dreiecke dritter Ord
nung vorzunehmende Beobachtung der Hdhenwinkel an- 
geordnet. Auf diese Weise ward der Einfluss, welchen 
bekanntlich die Strahlenbrechung auf die Beobachtung der 
Vertikal-Winkel hat, wegen der verhiiltnissmassig kurzen 
Entfernung der Dreieekspunkte dritter Ordnung auf ein 
Minimum gebracht. Die Eesultate der Hdhenmessungen 
wurden an die Nivellements mehrerer das Land in ver- 
schiedenen Richtungen durchkreuzender Hbhenziige, die 
selbst wieder mit dem Coblenzer Pegel in Verbindung 
gebracht waren, angeschlossen. Die Ubereinstimmung der 
trigonometrischen Hohenbestimmungen unter sich und mit 
den eben gedachten Nivellements ist in der That eine 
liberrasehende und es haben sich unseres Erachtens die 
Nassauischen Trigonometer durch diese wohlgelungene Arbeit 
ein besonderes Yerdienst erworben.

Mit den vorstehend nur im Allgemeinen ^ngedeuteten 
geodatischen Operationen ist fiir das Herzogthum Nassau 
die sicherste Grundlage fiir die zur richtigen Grundsteuer- 
vertheilung und zur Sicherung des Grundeigenthums und 
des Hypothekenwesens unbedingt nothwendigen Detail- 
Vermessungen gewonnen; moge man sich daher an maass-
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gebender Stelle, dem guten Beispiele des benachbarten 
Grossherzogthums Hessen folgend, nicht beirren lassen, 
auf der betretenen Bahn fortzusohreiten, um endlich eine 
fiir das materielle Wohl des Volkes so wichtige Gesetz- 
gebung wie die mehr erwahnte zur allmahlichen Ausbil- 
dung und Ausfiibrung zu bringen.

Areal von E hstland.

Vom Ehstliindisohen Statistiscben Comite ist ein Auszug 
der von ihm gesammelten Materialien verdffentlicht wbr- 
den. Hiernach kommen auf die Ehstlandischen Grenzen 
1244  Worst und zwar auf die Wassergrenze 7&7,4, auf 
die Landgrenze 446,6 Worst. Der Flacheninhalt findet sieh 
angegeben mit 17.202,03 Q.-W. =  355,515 Q.-Meilen, und 
zwar (mit Ausschluss der Inseln) fiir Harrien mit 4931,09, 
Wierland 5603,02, Jerwen 2505,29 , die Wieek 3088,71 Q.-W., 
somit das gesammte Festland mit 16.128,11 Q.-W. =  
333,347 Q.-Mln. Dazu kommen die Inseln mit 1073,92 Q,.-W.. 
=  22,168 QMln. Der Flachenraum aller irgend erheblicher 
Landsee’n (mit Ausschluss des Peipus-Spiegels) betragt zu- 
sammen 20,70 Q.-Werst. (Dorpater Tageblatt 1864, Nr. 68.)

Erm ittelung der Strom ungen im  Schw arzen  Meer.

Die Odessaer Zeitung berichtet, dass die Kommission 
zur hydrographisehen Untersuchung des Odessaischen Meer- 
busens -neuerdings wieder einen Versuch zur Bestimmung 
der Stromungen im Schwarzen Meer gemacht habe, zu 
welchem Zweek alien deu Odessaischen Hafen verlassenden 
Schiffeii hermetisch verschlossene Flasehen gegeben war
den, mit dem ..\uftrag, djeselben an verschiedenen Stellen 
ins Meer zu werfen. Eine jede Flasche enthalt einen 
Zettel, auf welchem der Zweek in Russischer, Englischer 
und Franzosischer Sprache angegeben ist', nebst der Bitte 
an die Finder solcher Flasehen, Fundort und Zeit genau 
anzugeben. . (Dorpater Tageblatt 1864, Nr. 76.)

R egenm enge in  M ailand und  am  Comer See.
Von Bernhard Diirer (Villa Carlotta am Comer See).

* Mit dem Jahre 1863 ist ein Zeitraum von 100 Jahren 
abgeschlossen worden, wahrend dessen meteorologische Beob- 
achtungen auf der Sternwarte in Mailand gemacht warden. 
Aus den zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen 
Schrifteh veroffentliehten Resultaten habe ich nachverzeich- 
nete Mittelwerthe der Regenmenge berechnet. Theilt man 
die einzeluen Jahrgange (von 1764 an) in Perioden von 
mindestens 19 Jahren und.berechnet fiir dieselben die mitt- 
lere jahrliche Regenmenge, so ist eine stetige Zunahme der 
letzteren zu erkennen. Es erscheinen namlich als Mittel
werthe aus 20 Jahren

fur den Zeitraum von 1764 bis 1783 =  33" 4,17'" Par., ^
,, 1784 „ 1803 =  35 3,15 ,,

”  „  1804 „ 1823 38 0,50 ' „
” „ 1824 „ 1843 =: 3 8 4,34 „ .
’’ „  1844 „ 1863 =  39 2,73 „

und es -wird vielseitig die Ausdehnung der Bewasserungs- 
anlagen in der Lombardischen Ebene, resp. die dadurch ver- 
anlasste Dampfbereicherung der Atmosphere, als Grund der 
Regenvermehrun^ angesehen, obsehon Arago u. A. die Be- 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft V'lll.
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hauptung aufstellen, dass Menschenwerke nicht im Stande 
seien, auf die Beschaffenheit des Elima’s einzuwirken.

Aus den genannten 100 Jahren berechnet sich die 
mittlere Regenmenge auf 3 6 "  10,179”' Par. Die regen- 
reichsten Jahre waren 1814 mit 58" 11,58'" und 1851 
mit 50" 3,63 '"; am geringsten waren die ^tmospharisohen 
Mederschlage im J. 1861 mit 21" 7,29'" und 1817 mit 
24" 8,48'".

tiberhaupt hat die Regenmenge betragen 
zwischen 20—24" 1 Mai,

„ 24— 28 7 „
„ 28—32 13 „
„ 32—36 29 „
„ 36—40 20 „
„ 40—44 17 „
„ 44—48 6 „
„ 4 8 -5 2  6 „
,, 56—60 1 ,,

Die Vertheilung .der Begentnenge auf die einzeluen 
Monate des Jahres ist aus nachstehender Zusammenstellung 
ersichtlich, gleichzeitig daraus auch abzunehmen, dass 
„immer am haufigsten im Herbst das sternengezierte himm- 
lische Haus seine Schleusen offnet und wenn die holde 
Zeit des bliihenden Lenzes sich aufsehliesst”.
Januar .
Pebruar
Marz
April .
Mai
Juni

27,448"'
28,065
27,118
36,152
43,326
36,436

Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

32,319"
36,309
41,140
52,324
49,480
32,062

Die meteorologischen Beobachtungen in Mailand werden 
in der Hohe von 453 Par. Fuss uber dem Adriatischen 
Meer, 82 Fuss uber der Ebene des angrenzenden Botani- 
schen Gartens gemacht. Das Regengefass ist noch etwas 
hoher postirt.

Die Pariser Sternwarte hat einen Regenmesser auf der 
Terrasse, einen zweiten aber 86 Fuss tiefer und es ist 
daselbst eine Vermehrung der Regenmenge von 13 Prozent 
bei dem genannten Hohenunterschied ermittelt worden. 
In Mailand sind derartige Beobachtungen zur Erforschung 
des Zuwachses, der Vermehrung des Regens aus der Hohe 
zur Erdoberflache noch nicht angestellt worden.

Vom Comer See, dessen mildes Klima' und dem ent- 
sprechende sudliche Vegetation allgemein bekannt sind, 
fehlen bisher meteorologische Nachrichten. In Como, der 
Vaterstadt Volta’s, werden keine meteorologischen Beobach
tungen gemacht. In friiherer Zeit sind solche kaum ein 
Jahr lang ohne TJnterbrechung fortgesetzt worden, aber auch 
die wenigen hiernach veroffentliehten Hotizen lassen oh 
ihrer Genauigkeit Zweifel entstehen. Seit 6 Jahren habe 
ich hier eine meteorologische Station eingerichtet und ich 
theile zunachst die gefundenen Resultate fiber die Regen- 
verhaltnisse mit. Mein Regenmesser ist in der Meeres- 
hohe von 720 Fuss (110 Fuss iiber dem See, 54 Fuss 
iiber der anstossenden Gartenterrasse) aufgestellt. Die Villa 
Carlotta hat fast gleichen Meridian mit Mailand und liegt — 
in dem vom Klima besonders begiinstigten Theil am Comer 
See, der den Namen Tremezzina fiihrt — etwa '/2 Grad 
nordlicher als jene Stadt.

Aus der am Schluss beigefiigten Zusamjnenstellung ist 
die bedeutende Zunahme der Regenmenge ersichtlich, wenn 
wir aus der Ebene des Po in nordlicher Richtung ins Gebiet 
der Alpen eintreten. Ist die Reihe der Beobachtungsjahre
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auch noch zu klein, um ein Gesetz iiber die hier geltenden 
Eegenverhaltnisse aufstellen zu konnen, so geben sie dock 
schon eine Andeutung iiber die Vertheilung der Kegen 
nach den verschiedenen Jahreszeiten und in der Ver- 
gleichung mit den in Mailand gefundenen Resultaten findet 
sich eine gewisse tJbereinstimmung im Gang dieser Ver
theilung angezeigt.

Die bedeutendsten J?iederschlage finden sich aufgezeichnet 
am 17. August 1860, wo der Regenfall in ®/4 Stunden 
19,64"' betragen hat. Die grdssten Maasse fiir die Zeit 
eines Tages (24 Stunden) wurden am 5. September 1862 
mit 46,3i "' und am 16. Oktober 1863 mit 45,39"' Regen 
erhalten. Vom 15. Oktober 1863 Abends 4 Uhr bis 17. Ok
tober Morgens 8 Uhr wurden hier 71,2l'" Regen gemfessen. 
Dieser aussergewohnlich starke Regenfall verursachte den 
Bergrutsch bei Lemila, wodurch vier Hauser sammt deren 
Bewohnern verschiittet wurden.

In Mailand fielen in der Zeit vom 15. bis 17. Ok
tober 1863 63,53'". Als Maxima fur 24 Stunden wurden 
in dieser Stadt 46,99'" am'13. September 1862 und 37,5o'" 
am 30. August 1859 beobachtet.

Uberhaupt erscheinen in den Jahren 1858 bis 1863 
fiir Mailand 5 Tage, fur Villa Carlotta aber 21 Tage mit 
einem Regenfall von mehr als 2 Zoll.
Zusammenstellung Eegenmengen in Mailand und Villa Carlotta 

> vom 1. Januar 1858 bis 31. Dezember 1863.
Mailand:

Januar
Febr.
Marz
April
Mai
Juni
Juli
August
Septbr.
Oktbr.
Novbr.
Dezbr.

Pariser Linien.
Mittel. I Maxim. Jahr. ' Min. ; Jahr. 

18.082

Villa Carlotta. 
Pariser Linien.

16,860
^39,940
32,848,
51,732
40,942,
i29,193|
26,682|
45,383|
58,707|
46,262|
24,9191

62,90 1862 
45,66 1 861
74,08 
86,89 

127,70 
62,97 
81,05 
43,42 

104,20 
110,68 
80,68 
53,64

2,66 

0,00
1862 8,87 
I8 6 0 ' 5,99 
1859 6,43 
1859 29,57 
1858! 6,04 
1862: 3,02 
1862|13,30 
1863jl5 ,52 
1860:21,75 
I8 6 0 ' 0,00

1861
U858
(1863

1860
1861
1861
1863
1863
1863
1859
1860 
1859 
1861

Mittel. I Maxim. Jahr. [ Min. | Jahr. 

40,116 1 58,32 11863 1 0,48 1 861 
20,621 ! 61,03 jl86 1 0,00 1 863
44,260
46,618
84,881
76,068
59,270
57,836
91,277
79,132
53,193
29,765

i 92,44 
I 72,04 
137,76 
,100,22 
1110,04 
1138,20 
137,75 

:113,67 
1109,45 
I 68,94

1862
1860
1858
'1863
1858
1862
1860

,1863
1860
I860:

4,08*
12,91
11,97
24,16
17-,12

7,40
48,63
37,95
21,49

0,00

1860
1861
1861
1858
1862
1861
1858 
1860
1859 
1861

Summe der Regenmenge in den einzelnen Jahren.

1858
Mailand. 

. . 37" 6,48'"
Villa Carlotta 

56" 1,61"'
1859 . . 42 9,32 55 5,20
1860 . . 38 1,19 66 11,61
1861 . . 21 7,29 38 7,04
1862 . . 42 2,59 63 6,75
1863 . . 33 6,34 60 9,43

35"
Im Mittel: 
11,54"' 56" 10,92'"

D ie  W itteru n gs-V erh a ltn isse E u rop a’s im  J u li 1864.
Von Dr. Friedm ann  in Miinchen ').

Der Witterungs-Charakter in den Monaten Juni bis 
gegen Ende Juli d. J. zeigte sich in ganz Europa als ein

Zeitnn»’̂ '/ i  Aufsatz im „MorgenbIatt zur Bayerischen
auch fliA p II ’ 223), worin Dr. Friedmann unter Anderem
drangen zurii^t die Neigung der Luftstriimungen, nach rechts zu
die Vulkane mir^8 Rommunikation des Lnftmeeres durch
atmospharischen V o r g a n g e ^ ^ X n ' z d e r  g g in alien Zonen der Erde hinznstellen sucht.

derartiges Schwanken der Slid- und Mordstrdmung, dass, 
obgleieh die letztere in den meisten Landern ein tlber- 
gewicht hatte, dieselbe dennoch nie zum vollkommenen 
und dauernden Durehbruch kommen konnte. Deshalb konnte 
auch die Breite der Strdme, die bei ihrer vblligen Entfaltung 
in der Richtung von NO. nach SW. wenigstens 10 Breiten- 
grade und noch ein Mai so viel Langengrade umfasst, nie 
eine solche Ausdehnung erlangen. Das Angefiihrte wird 
durch Beispiele, bei welchen der Leser eine Karte von 
Europa zur Hand nehmen mdge, deutlicher werden.

Am 1. Juli sehen wir einen nordlichen Luftstrom iiber 
West-Europa ausgebreitet, der um so deutlicher sich zeigt, 
je mehr wir uns gegen Westen wenden, und der wahr- 
scheinlich in der Mitte des Atlantischen Oceans am stark- 
sten sich entfaltete. Gegen Osten hingegen wurde er 
schwacher, bis er dem Siidstrome in Deutschland und dem 
westliehen Russland Platz machen musste. Man ersieht 
diess deutlich aus folgender Tabelle:

W e s t.
Brest 766. NW. 
Lorient 766. 
Rochefort 766. 
Limoges 765. 
Bordeaux 764. 
Valencia 766. NNW. 
Penzance 765. NNW. 
Madrid 763. 0.

Luftdruck ’)■

Paris 762. 'WN'W. 
Strassburg 761. N. 
Mezieres 760. N. 
Dunkirchen 759. NW. 
Brussel 750. Stille.

O st.
Miinchen 755,4. SW. 
Wien 756. W. 
Groningen 755. SSW. 
Helder 756. Stille. 
Leipzig 757. WSW. 
Tnrin 757.
St. Petersburg 754,7. S. 
Riga 750. SO.

Zwischen dem 1. und 2. veriinderte sich aber die Scene. 
Es fiel namlich ein riickkehrender _ Passat von der Aquato- 
rial-Region und beriihrte die Erdoberflache im siidliohen 
Frankreich und wahrscheinlich schon jenseit der Pyrenaen. 
In Madrid sehen wir zwar den Luftdruck. sich vermindern, 
weil der Siidstrom in den hdheren Luftschichten herrschte, 
aber die Windfahne blieb Ost; hingegen war.der Luftdruck 
im westliehen Frankreich und im westliehen England so 
wie in Irland bedeutend vermindert, mit westlichem Winde 
und bei hie und da eintretendem Regen. Zugleich wurde 
die ndrdliche Strdmung in diesen Gegenden verdrangt, sie 
musste sich nach Osten entwickeln, obgleieh der Nordstrom 
eine Neigung hat, gegen Westen hin zu drangen. Wir 
bemerken unseren Lesern auch, dass die siidliche Luftsjxp- 
mung im Gegentheil bei ihrem Vorriicken nach Nor*n  
nicht bloss die Richtung nach Osten hin mehr und mehr 
annimmt. also als westliche Winde erscheint, sondern auch 
ihre Grenze nach Osten hin zu erweitern sucht, gleich 
einem Wasserstrome, der seine Richtung von Slid nach 
Nord nehmend sein Bett zu verlassen strebt und nach der 
rechten Seite hin die Ufer iiberschreitet. In der That tehen 
wir auch bei unserer Isar wie bei alien von Slid nach 
Nord fliessenden Gebirgsstrdmen, dass sie gegen .Osten hin 
drangt, wahrend die westliehen Ufer verlassen werden.

Wahrend am 1., wie wir gesehen, der Luftdruck um 
so niedriger wurde, je mehr wir uns nach Osten wendeten, 
stieg am 2; der Luftdruck in Folge des mehr passiven 
Nordstromes in den dstlicher gelegenen Landern, was wir 
wieder durch eine kleine Tabelle deutlicher machen wollen:

’) Der Luftdruck 1st in Millimetern ausgedriickt und wurde der 
besseren Ubersichtlichkeit wegen bei alien iiber dem Meere liegenden 
Orten auf das Niveau der Me'eresflachfe redueirt.
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Brest 762. SSW. 
Lorient 762. 
Rochefort 761. 
Limoges 764. 
Bordeaux 762. 
Valencia 732. WNW. 
Penzance 759. WSW. 
Madrid 760. 0. 
Livorno 759.
Paris 7«3. SSO.

Luftdruck.
W est.

Strassburg 764. S.
Mezieres 763. 0.
Biinkirchen 761. SIV.
Brussel 762. SSW.
Groningen 761. S.
Helder 760.

 ̂ Munchen 763. NW., spater NO. 
: Wien 761. NW.

Leipzig 763. W.

Die Dauer der westlichen Stromung, die ohnehin als 
keine sehr intensive sich zeigte, war von kurzer Zeit, 
indem die nach Osten sich ausbreitende Siidstromung bald 
auch im dstlichen Europa sich geltend machte.

Wir kdnnten von Tag zu Tag die atinospharischen Vor- 
gange und Zustande in Europa in einer geographischen 
tibersicht verfolgen, wodurch die Beobachtungen am hiesigen 
Orte, deren Bezeichnung durch blosse Zahlen besonders 
dem grdsseren Publikum weniger Interesse einfiosst, zum 
besseren Verstandniss kommen wiirden. Wir wiirden aber 
finden, dass bis gegen Ende des Monats (28.) keine durch- 
greifende Stromung in Europa Statt fand, sondern bald 
unterbrochene, theilweise zuriickgedrangte, zwei- oder mehr- 
fach getheilte Strdmungen Statt fanden.

Bemerkenswerthe Vorgange, ahnlieh-jenen am 1. und 2., 
njit dem TJnterschiede, dass die nordliche Stromung jetzt 
mehr Energie an den Tag legte, fanden am 9., 10. und 11. 
Statt. Am 9. Abends konnte man in Munchen durch das 
Steigen des Barometers und die von Osten kommenden 
Cirri eine Veranderung in der Witterung prognosticiren, die 
auch merklich am 10. eintrat, indem die grauen Haufen- 
Wolken allmahlich zu weissen sich gestalteten und endlich 
einem heiteren Himmel Platz machten. Im westlichen Eu
ropa trat die Siidstromung ein mit fallendem Barometer, 
in Mittel' und Ost-Europa zeigte sich die Nordstrdmung 
mit steigendem Luftdrucke, wie aus folgender Tabelle er- 
sichtlich is t :

W e s t. O st.
Am 9. Juli. Am 10. Juli. Am 9. Juli. Am 10. Juli. 

Paris 764. NO. Paris 761. Groningen 762. 766,4. NO.
Strassburg 764. Strassburg 763. Helder 763,3. 765,7. NO. .
Lliinkirchen 765. , NO. ; Brussel 764,6. | 764,7. NNO.
dherbourg 764. ; Hunkirchen 763., Helsingfors 759. ; 765,3. NO.
Brest 763. Cherbourg 760,6. i Petersburg 759,6. 760,2. NO.
Marseille 759,-5. 0. . Leipzig 761,7. N. 766,5. NO.

Brest 759,9. NO. Wien 759,3. ' 763,3. (den 11.
Marseille 759. 0 . ONO. 765). NO.

Munchen 755,4.. 763,4.W. (d. 11.
W . i  764,8. NO.)

Am 9. -wurde von Paris telegraphirt: „Ein neuer Wind- 
stoss (bourrasque) hat sich im siidwestlichen Europa ge- 
zeigt und sich iiber fast ganz Spanien und einen Theil 
der westlichen Kiisten Frankreichs verbreitet. Der Mittel- 
punkt dieser Bewegungen ist im Golfe von Gascognien und 
scheint sich ziemlich schnell nach Osten zu verbreiten, 
so dass in Mittel-Frankreich und im Mittellandischen Meere 
Stiirme zu befiirchten sind.” Es war dieser Windstoss 
nichts Anderes als der riickkehrende Passat, der in der 
bezeichneten Gegend die Erdoberfliiche beriihrte und um 
so mehr nach Osten drang, als er eine schnelle Eeise 
von der Aquatorial-Zone her gemacht zu haben schien. 
Die prognosticirten Stiirme wurden iibrigens, so viel ieh

weiss, nicht beobachtet und es kdmmt bei ankommenden 
heftigen Stromungen vorziiglieh auf den Widerstand an, 
den sie auf der Erdoberliaehe linden. Ist derselbe lebhaft, 
indem der zu iiberwindende Strom ein entgegengesetzter 
und intensiver ist, so wird die neue Stromung ihre ur- 
spriingliche Heftigkeit bald verlieren. Als ungeschwachter 
Sturm wird die Stromung aber auftreten, wenn sie auf 
verdiinnte Luftmassen von geringer Bewegung stdsst.

Das monatliche Mittel des Luftdruckes war in Munchen' 
(auf das Pflaster des Frauenplatzes reducirt) 318,04 Par. Lin. 
Oder 717,4 Millimeter. Die mittlere Monats - Temperatur 
war verhaltnissmassig sehr niedrig, namlich -f- 12,81° E., 
das Mittel des gefallenen Eegens das aus vieljahriger Beob- 
aehtung hervorgehende Mittel nicht bedeutend iibersteigend. 
Die dstlicher gelegenen Lander hatten eine noch geringere 
Eegenquantitat aufzuweisen, da die Entfernung von der 
Meereswestkiiste ohnehin eine geringere Eegenmenge zur 
Folge hat.

In Nord-Amerika herrschte im Gegensatz zu Europa 
ein anhaltender Nordstrom, was wenigstens aus einem Be- 
richte von Mitte Juli, in welchem iiber anhaltende Diirre 
geklagt wird, hervorzugehen scheint.

Betrachten wir den. Europaischen Witterungs-Charakter 
der Monate Juni und Juli in seiner Beziehung zum Men- 
schen, so kdnnen wir ihm trotz des Murrens vieler Per- 
sonen, die sich entweder in ihren Planen von zu unter- 
nehmenden Spaziergangen und Landpartien beeintrachtigt 
sehen oder denen die Witterung in ihren biirgerlichen 
Geschiiften Nachtheil bringt, nicht abhold sein. Was die 
Kulturgewiichse betrilft, so versprechen das Getreide und 
die Kartoffel, welche die vorziiglichste menschliche Nahrung 
bilden, eine vorziigliche Ernte, wogegen die Eebe und der 
Hopfen, welche eine hdhere Temperatur zu ihrer Eeifung 
nbthig haben, in den genannten beiden Monaten weniger 
fbrderten. Beztiglich des wichtigsten Einllusses auf den 
Mensehen, weshalb wir die atmosphiirischen Vorgange in 
den Bereich unserer Betraehtung ziehen, namlich jenes Ein- 
flusses, den sie auf die sanitatischen Verhaltnisse ausiiben, 
sind kiihle Sommer im Allgemeinen den heissen vorzuzie- 
hen, da sie jenen Krankheits-Charakter in geringerem Grade 
erzeugen, der sich in jedem Jahre in den Mohatpn August 
und September zeigt, dem tropischen Krankheits-Charakter 
ahnlich ist und durch die vorausgegangene hohe Temperatur 
bedingt wird. Epidemische Fieber zeigten sich bis jetzt 
nur im eiidlichen Europa, namlich in Murcia in Spanien, 
wo durch ausgesteckte Eisenbahnarbeiten, vielleicht in 
sumpfiger Gegend, eine bedeutende Strecke Landes der 
sehiitzenden Pflanzendecke beraubt wurde. Die aus der 
Zersetzung sich bildenden Gase Ibsten sich, begiinstigt 
durch die Juli-Temperatur Spaniens, in den unteren Luft- 
schichten auf und erzeugten verheerende Fieber, denen 
2000 Einwohner der Stadt zum Opfer flelen.

Es kann auch mit hoher Wahrscheinliehkeit angenom- 
men werden, dass die Asiatische Cholera, welche, wie wir 
nachgewiesen, ihre Polargrenze in der Isotherme von

10° E. hat, nach kiihlen Sommern, selbst wenn sie in 
anderen Landern sich zeigen sollte, ihren Einzug nicht 
halten wird.

39 ^
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W issen sch aftlieh e R eisen  im  S iid en  von  O st-S ib ir ien , im  
Sonxtner 1864.

Die Sibirische Sektion der Kaiserl. Russischen Geogr. 
Gesellschaft fahrt in ihrer rastlosen Thatigkeit fort. Ein Brief 
aus Irkutsk zahlt die Expeditionen und Exkursionen auf, 
welche wahrend des gegenwartigen Sommers Statt finden:

1. Der Fiirst Krapotkin ist voil Zuruchaitu am Argun 
iiber die Mandschurische Provinz Merghen nach Blagowest- 
schensk am Amur gereist. Er kommt somit durch sehr 
wenig bekannte Gegenden und soil hauptsachlich Nachfor- 
sehungfen fiir die Anlage eines direkten Fahrwegs von 
Zuruchaitu nach Blagowestschensk anstellen, da der Wasser- 
weg den Argun hinab wegen der vielen Stromschnellen, 
Untiefen und Felsen sehr beschwerlich ist.

2. Herr Schischmareff ist aus Urga in der Mongolei 
zu den Quellen des Onon gereist, um darauf diesen Fluss 
bis zu seiner Miindung in die Sehilka zu verfolgen. Nach 
den Aussagen der Eingebornen sollen die Quellen des Onon 
auf den Karten falseh angegeben sein.

3. Herr Ussolzeff ist nach dem, Amur-Lande gereist, 
um astronomische Beobachtungen anzustellen; er wird ins- 
besondere sein Augenmerk auf diejenigen Zufliisse des Amur 
richten, welche von friiheren Eeisenden wenig besucht 
worden sind.

4. Herr Lopatin ist fiir mineralogische Zweeke eben- 
falls nach dem Amur-Lande gegangen.

6. Herr Stukoff soil nach der Tunkin’schen Gegend 
(am Irkut-Fluss westlich vom Baikal) abreisen, um ethno- 
graphische Studien unter den Burjaten anzustellen.

E rklarung des E lu ssn am en s Obj.
Von Pastor Bruno Treu zu Oppekaln in Lierland.

Die verwittwete Frau Obrist v. Kiel, welche die Zeit 
ihrer Ehe in Sibirien, in der Stadt Biisk, zugebracht hat, 
wo ihr Mann ein Kosaken-Regiment kommandirte, erzahlte 
mir neulich aus eigener Anschauung Folgendes;

Die Katunja (der Name ist offenbar abzuleiten vom 
Russischen Worte katatj, wiilzen) entspringt aus den Aus- 
laufern des Altai und ist ein reisseijder Gebirgsstrom. Die 
Bija entspringt im Kusnetzkischen Kreise aus dem Teletzki- 
schen See in^ Siidosten von Biisk ’)• Zwolf Werst (circa 
3 Stunden Weges) unterhalb Biisk vereinigen sich diese 
beiden Fliisse in der Nahe der Stelle, an weleher fiir die 
Poststrasse eine Uberfahrt fiber den Fluss gemaeht ist, 
fliessen aber noch eine Werst hindurch, wenn auch schon 
in Einem Bett, doch mit fast unvermischtem Wasser neben 
einander her, die Katunja schaumend und milchig, die aus 
der Ebene kommende Bija klar und blaulich. Offenbar ist 
den anwohnenden Vblkerschaften difese Eigenthiirnlichkeit 
so auffallig gewesen, dass sie den ganzen, durch den Zu- 
sammenfluss dieser beiden Fliisse entstandenen Strom dar- 
nach Ob(i)e, „die Beiden”, nannten.

Auf den mir zu Gebote stehenden Karten finde ich den 
Namen Obj auch fiir den oberhalb des Zusammenflusses 

befindlichen Lauf angegeben. Daraus folgere
1C , ass obige Notiz fiir die Kartographie nieht iiberliiissig 
sein werde. ■

') s . „Geogr. Mitth.” 1863, S. 236.

D ie  E x p e d it io n e n  a u f  d er H in te r -In d isc h e n  .H albinsel.

Die Reise - Unternehmungen von Pegu und Burma aus, 
von denen im II. diessjahrigen Hefte der „Geogr. Mitth.” 
(S. 72) die Rede war, sind sammtlich gescheitert, wie die 
„Rangoon Times” berichten. Dr. Williams, weleher mit 
dem Bischof Bigandet nach Bamno gehen wollte, ist durch 
den Widerstand des Kbnigs von Burma gezwungen worden, 
zuriickzubleiben; der Bischof setzte seinen Weg allein fort, 
doch zweifelt man, ob er sein Projekt ausfiihren kann. 
Die Lieutenants Watson und Sconce, die den obereh Lauf 
des Salwin aufnehmen wollten, sind durch Burmanische 
Beamte zuriickgewiesen worden. Dr. Marfels, nach den 
Schan - Staaten und dem Me-kong unterwegs, wurde aus- 
gepliindert und sah sich genbthigt, nach Mandalay zuriiek- 
zukehren. Bixby endlich ist schon wenige Tagereisen von 
Tonghu umgekehrt, da er fiirchten musste, ermordet zu 
werden. Die Abneigung des Kbnigs von Burma gegen Er- 
forscher seines Landes ist bekannt.

Naehrichten aus Chartum.
Von Th. V .  Heuglin.

Mehreren Briefen Th. v. Heuglin’s aus Chartum ent- 
nehmen wir einige Notizen von allgemeinerem Interesse, 
indem wir hierbei abermals unsere Bewunderung iiber den 
unbeugsamen Muth des unermiidliehen Eeisenden aus- 
sprephen, der kaum dem Tode entronnen schon wieder den 
ihm allzu wohl bekannten Gefahren des Klima’s an den 
oberen Zufliissen des Weissen Nil entgegenstrebt.

4. Mai. — ,,Gegenwartig bin ich mit Ordnen meiner 
Sammlungen und Yerpacken derjenigen Steudner’s so wie 
seiner Tagebiicher, Zeichnungen u. s. w. bcschaftigt. Alles 
dieses adressire ich an Sie.

„Der General-Gouverneur des Agyptischen Sudan, Musa- 
Bascha, der seit fiinf Tagen aus Kordofan und Teq^le zuriick 
ist, lasst eben zwei Nilometer konstruiren. Ich gedenke 
Ihnen bald einige Notizen Betreffs der Stromschnellen in 
Ost-Afrika zu geben, die Dr. Barth’s Arbeit ’) zur Grund- 
lage haben.

 ̂ „Der Bascha erhalt drei Dampfboote, die bereits unter
wegs sind. Er will vor Ausbruch der hiesigen Eegenzeit 
noch mittelst des Remorqueurs, den unsere Expedition bb- 
nutzte, auf den Weissen Nil und so weit vordringen, als 
zu Schifife mbglich ist. Er hat mieh eingeladen, ihn -zu 
begleiten. Der Yorschlag ist so iibel nicht, namehtlieh 
wenn der General-Gouvgrneur zu bewegen ist, d6n Sobat, 
der gerade jetzt weit schiffbar ist, zu befahren. '

,,Sultan Nasr von Tbqele wird dieser Tage hier an- 
kommen. Er hat nicht weniger als 1200 Personen ’’in sei* 
nem Gefolge und soil grosse Reichthiimer mit sich fiihren. 
In Senar, Fazogl u. s. w. wurden von den dortigen Araber- 
Schechs grosse Ghasua (Riaubziige) gegen die Dinka, Hamedj 
u. 6. w. unternommen und Ali Kaschef von Kedaref hat 
einen Einfall in Dunqur in das Land eines gewissen Em- 
fras gemaeht. Lejean war kiirzlich in Kassala, um eine 
Angelegenheit zwisehen der Eegierung der Provinz und 
den Bogqs zu ordnen, und soil von dort nach Massaua 
gehen. Gber Konsul Cameron’s Schicksal ist nichts Naheres

') Zeitschrift fur Allgem. Erdkunde, Februar 1863.
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bekaniit, Kaiser Theodor diirfte ihn wohl wieder auf freien 
Fuss gesetzt haben. Von Baker baben wir noch keine 
Kiinde.

„Friiulein Tinne sowohl als ich haben bei der hiesigen 
Regierung einen Prozess gegen die Sklavenhandler am Djur 
anhangig gemacM und wir haben uns der. Person Ali 
Amuri’s bereits versichert. In Chartum und der Umgegend 
■vvird so eben eine neue Konskription erdifnet. Man greift 
da so ziemlich Jeden, den man auf der Strasse oder in 
den Merissa-Kneipen findet, auf und registrirt ihn ohne 
Weiteres als Soldat ein. Von den Feldziigen dieses Jahres 
sind mehrere tausend Sklaven in der Schebah (Gabel) mit 
Militarbegleitung als’„Volontairs” in die neu zu errichten- 
den Regimenter in Chartum eingezogen, unter Anderem auch 
einige 60 Sklavinnen zum Brodbaeken fiir die neu Enga- 
girten. Diesen fehlten natiirlich die ndthigen Hiilfsmittel 
zu ihrer Arbeit (Mahlsteine, Platten von Eisen und Thon, 
Wasserkriige und andere Gefasse), weshalb heute der ganze 
Marktvorrath in diesen Artikeln von zu diesem Zweck aus- 
gesandten Soldaten gepliindert wurde. Seitdem sind alle 
Boutiquen gesehlossen! Der Militarstand scheint auf eine 
ganz ausserordentliche Hdhe gebracht zu werden. Laut den 
Vertriigen ,darf die Militiirmacht des Bascha von Agypten 
nicht starker sein als 15.000 Mann, die aktuelle Armee 
des- Sudan allein soil sich aber bereits • auf 20.000 Mann 
belaufen und jeder, Scheeh der Djesirah angevdesen sein, 
1000 Sklaven (die er bei den Dinka raubt) als Soldaten 
zu stellen. So wird derzeit das Tansimat und die feier- 
liche Aufhebung der Sklaverei hier im Sudan gehandhabt. 
Durch diese Soldatenwirthschaft ist unter den Eingebornen 
ein solehes Misstrauen entstanden, dass kein Korn, Holz, 
Butter u. s. w. zu Markt gebracht wird und wir Europaer 
sogar oft in der grossten Verlegenheit um unser tiigliohes 
Brod sind. Dabei steigen die Preise der Viktualien natiir- 
lich enorm und gewdhnlich ist es unmdglich, fiir sein gutes 
Geld Etwas einzukaufen. tberdiess wollen die Araber nur 
Thaler und kein Gold als Bezahlung annehmen, die Regie- 
rungskassen aber, die fast ausschliesslich Thaler fiir die 
Kontributionen einnehmen, geben solehe nicht aus, sie die- 
nen, sagt man, einigen Koptischen Schreibern, die sie mit 
1^ Prozent Gewinn gegen Gold verkaufen, als bescheidene 
Erwerbsquelle!

„Ich sprach so eben mit Petherick iiber Ihre neue 
Karte von Inner-Afrika, namentlich Blatt 8. Da er auf 
seiner letzten Reise in Mondu am Jei-Fluss war, so kann 
er aufs Bestimmteste erklaren, dass letztere Landschaft 
nicht im geringsten Zusammenhang steht mit seinem Mundu 
ini iSjamjam-Lande. Die Djur Baqr Ihrer und meiner Karte 
(nach Poneet als siiddstlichstes Glied der Djur-Stamme west- 
lich von den Mandari angesetzt) seien keine Djur, sondern 
gehdrten zu einem eigenthiimlichen grdsseren Yolksstamm 
der More. Der Jei ergiesst sich nach Petherick bei den 
siidlicheren Xuehr, siidlich von einem Punkte, der auch 
Eliab genaunt wird, in den Kir, der Kam etwas ndrdlicher 
davon bei Eliab selbst, doch sind die Miindungen ganz 
versumpft. Petherick’s neue, sehr interessante Karte seiner 
Reise iiber den Jei wird vielen Aufsdiluss iiber jenes Fluss- 
system geben.”

26. M ai._„Ich muss um Entschuldigung bitten, dass
seit meiner Riickkunft vom Baltr el abiad keine Berichte

und Arbeiten von mir an Sie befdrdert werden konnten, 
aber die Folgen meiner Krankheit, die schwere Chartiimer 
Atmosphere, viele Privatangelegenheiten und endlich das 
von Zeit zu Zeit mich qualende und so fatiguirende Fieber 
hielten mich fast von jeglicher ernstlichen wissenschaftlichen 
Besehaftigung ab.

„Leider beginne ich dieses Schreiben wieder mit einer 
Trauerkunde. Am 19. d. M. starb hier Baronesse A. van 
Capellen unerwartet schnell, nach kaum dreitagiger Krank
heit am Typhus. Sie hatte , wie Ihnen bekannt is t , mit 
ihrer Nichte und verstorbenen Schwester im Jahre 1861—62 
eine langere Reise auf den oberen Bahr el abiad gemacht 
und war in Folge ihrer zu anstrengenden Landreisen nicht 
geeigneten Konstitution wiihrend unserer ungliicklichen 
Expedition nach Westen hier in Chartum zuriickgeblieben. 
Auch das erste, vor etwa 14 Tagen vom Weissen NJl zuriiek- 
gekehrte Handelsschiff lief mit Trauerliagge in Chartum 
ein, es braehte die Leiohe eines Neffen Andrea Debono’s, 
der wahrend der Reise in Q,aba Schambil gestorben war.

„Vorgestern kamen weitere 5 oder 6 Schiffe Debono’s, 
Churschud-Agha’s und die Dahabieh, welche Petherick fiir 
Baker nach Gondokoro gesandt hatte, zuriiek. Debono’s 
Leute sollen am Kyanza gewesen sein, jedoch auf einem 
ostlicheren V’ege als dem von Speke und Grant eingeschla- 
genen. Sie wollen eine lange Fahrt in westlicher Richtung, 
iiber den See gemacht haben nach einer Stelle, wo man 
ihnen von Speke’s Gesellschaft erbaute Hiitten zeigte, die 
Angaben dieser Leute halte ich aber fiir sehr unzuverlassig. 
Dagegen gebe ich Ihnen einen besonderen Bericht iiber 
die Aussagen einiger- Soldaten und Geschaftsfiihrer von 
Churschud-Agha, welche den braven Baker schon gegen 
Ende der vorigen Regenzeit zu Kamrasi (dem Konig von 
Unyoro nordlich vom Nyanza) begleitet und, durch die 
freundliche Aufnahme veranlasst, daselbst ein Etablissement 
fiir Elfenbeinhandel gegriindet haben '). Ich zweifle nicht 
an der Wahrheit dieser Aussagen. Die Gesellschaft ging 
von Gondokoro zuerst ostwarts und lenkte dann nach und 
nach in siidliche und endlich wahrend der 3 bis 4 letzten 
Marsehtage in siidwestliche Richtung ein; sie iibersehritt 
den Fluss Ascheh (Asua Speke’s, Atschoa Miani’s) und 
spater bei Karuma, nordlich von Kamrasi’s Residenz, einen 
Fluss, den meine Berichterstatter, auch ohne durch meine 
Fragen auf dieses Kapitel aufmerksam gemacht zu sein, 
aufs Positivste fiir den Bahr el djebel (d. h. den bei Gon
dokoro vorbeifliessenden Arm des Weissen Kil) erklaren 
und von dem sie erfuhren, dass er jenseit Karuma einen 
grossen Bogen nach West und sogar ^iidwest macht. Eben 
so erzahlte man ihnen viel von dem See (Kyanza), den 
Baker vom Kamrasi aus besucht hat; dieser Reisende war 
jedoch beim Abgang der Soldaten Churschud’s nach Norden 
noch nicht von jenem See zuriiek. Bei Kamrasi fanden 
sie zwei Leute, von Zanzibar, die mit Speke und Grant 
gekommen und diesen entlaufen waren. Das Itinerar der 
Soldaten Churschud Agha’s bestatigt ebenfalls Speke’s An- 
sicht gegeniiber derjenigen, die Miani uns producirt.

,;Diesen Morgen ist Musa-Bascha mittelst Dampfers nach

■) D er'hier erwahnte Bericht, enthaltend Baker’s Itinerar nach den 
Aussagen seiner Leute, wird in dem Erganzungshefte iiber ^b. y. Heu«'- 
lin’s Eeise im Gebiet des Bahr el Ghasal Verwendung finden." ' A. P.
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Sendr abgegangen. Er will der vorgeriickten Jahreszeit 
halber seine beabsichtigte Reise auf den Weissen Nil auf 
kommenden Herbst versehieben. Wir batten bier wirklich 
schon einige, von Sandstiirmen und einer wabren Agypti- 
schen Finsterniss begleitete, scbwere Regen, in Kordofan 
und im Inneren der Halbinsel soil es acbon sebr viel ge- 
wittert haben, so dass das Steppengras bereits sprosst. 
Siidwinde waren sebon im Mai sebr vorberrsebend, Nord- 
winde treten nur noch zuweilen in der zweiten Halfte der 
Naeht und friih Morgens ein. Hdcbste Mittagstemperatur 
des Monats 82“ R., gewubnlicb 28“ R., niedrigste nie 
unter 22° beobacbtet. Eirie meinen Fenstern gegeniiber 
stehende grosse Tamarinde bat binnen 2 oder 3 Tagen 
nach dem ersten Regenguss ein wunderscbdnes Friiblings- 
Laubdach entwickelt. Auch andere Vorboten eines friibe- 
ren Eintritts der Regenzeit baben sich gemeldet. Am 16. 
kanien unter freudigem Geklapper grosse Ztige von Abdim- 
Storcben (Ciconia oder Spbenorhynobus Abdimii, Ebr.) mit 
ibren Begleitern, den weissen Kubreihern (Ardea Bubulcus) 
in ihre Cbarif-Residenz Cbartum eingezogen und erstere Art 
hat bereits stark mit Nestbau begonnen. Eben so auf- 
fallend ist mir der friihe Federwechsel der Feuerfinken, 
den ich sonst niemals vor Anfang Juli beobacbtet babe.

„Zwischen dem 24. April und 24. Mai ist der Blaue 
Fluss um fast 4 Fuss gestiegon, seit heute triibt sich das 
Wasser desselbep auch betrachtlich. Der Unterschied zw'i-' 
schen dem hdehsten Nilstand des vorigen Sommers und 
dem niedrigsten dieses Friihlings betragt nach meiner sehr 
sorgfaltigen Messung 22 Wiener Fu.̂ ŝ.

,,Ich habe keine Lust, die Regenzeit in Chartiim auszu- 
halten, und werde wohl binnen Kurzem iiber Berber nach 
Sauakin gehen, doch zuvor miissen Steudner’s Sammlungen 
und Effekten expedirt werden.”

5. Juni. — ,,Gestern kam der Dampfer Musa-Bascha’s 
von Senar zuriick, mit dem Befehl, einige Mannschaft auf 
den W^eissen Fluss zu bringen, wohin der Bascha von Senar 
iiber Abut zu Lande gehen will. Es sind, wie man sagt, 
Nachrichten von grossen Pliinderungsziigen der vereinigten 
Raub-Barken unfern der Djebelen eingegangen, die den 
General-Gouverneur zu diesem Sohritt veranlassten.

„Gestern langte auch ein Deutscher, M. Wagner, friiher 
Handelsmann in Massaua, hier an. Er war vor 6 Monaten 
mit Armee-Provisionen von hier nach Senar gegangen und 
hatte sich dann der Ghasua eines Obersten Adem Beg an- 
geschlossen, der von Fazogl aus gegen die Beni Schangol, 
Bertat, Abu Ramlah und sogar die Hamedj operirt und 
dort unter dem Vor-^^ande, er ziehe die Abgaben der Nach- 
barsehaft ein, einige tausend Sklaven einfangen Hess, die, 
so weit sie fauglich, zum Militardienst verwendet werden. 
Sobald ich Zeit finde, will ich versuchen, das Itinerar von 
Wagner’s Reise zu konstruiren.

„In 8 Tagen hoffen wir hier flott zu werden. Die 
Bereinigung aller Abrechnungen der Tinne’schen Expedition 
1st vorziiglich der Grund der Verzdgerung unserer Abreise 
gewesen. Man glaubt hier, dass wir in, Berber oder Lamer 
m  jetzigen Augenblick, wo die Regierung eine grosse 

enge von Lastthieren fiir Kriegsriistungen in Bewegung 
®®^^i6rigkeiten haben werden, die ndthigen Kameele 

tur die Four nach. Sauakin zu erhalten. Es ist daher sehr 
leicnt moglich, dass wir den direkten Weg von hier iiber

Abu Qeli (F. Werne’s Cheli, siehe die Karte von Ost-Afrika 
im 1. Erganzungsband der „Geogr. Mittheil.”) nach Gos- 
Radjeb nehmen miissen. Es ist jedenfalls nicht viel Zeit 
zu verlieren, denn die Regen etabliren sich im Siiden 
schon iiberalL Ich habe nun die Effekten Steudner’s alle 
verpackt. Yon Pflanzensammlungen finde ich , mit Aus- 
nahme von Samcreien, gar Nichts mehr vor, Steudner muss 
vor seiner Abreise von hier Alles nach Europa expedirt 
haben und auf der letzten Reise hat er, wie es scheint, 
nicht gesammelt. Auch die Sammlung Abessiniseher Schmet- 
terlinge, die der Yerstorbene von dem Maler Zander er- 
hielt, muss schon friiher nach Europa geschickt worden sein.”

E in w an d eru n g  W eisser A m e ise n  a u f  S t. H e len a .

Die Termiten, deren Yerheerungen in tropischen Landern 
hinlanglich bekannt sind, baben sich seit etwa 20 Jahren 
auf der Insel St. Helena eingenistet, wohin sie jedenfalls 
auf Schiffen ihren Weg gefunden, und sich dergestalt ver- 
mehrt, dass der Gouverneur im vorigen Jahre eine Art 
Hiilferuf erliess, indem er einen Preis von 50 Pfd. Sterling 
auf ein wirksames Mittel zu ihrer Yernichtung aussetzte. 
In der kleiuen Stadt James Town, die, in einem engen, 
von kahlen Felsen eingeschlossenen Thale gelegen, un- 
gefahr 3000 Einwohner und 400 bis 500 Hauser zahlt, 
haben die Termiten oder Weissen Ameisdn wenigstens die 
Halfte der Hauser ganzlich zerstort. Alles Holzwerk, wie 
Fussbdden, Dacher, Schwellen, Thiiren, Fenster, Holzwande, 
ist vollstandig zernagt worden, die Kirche und andere df- 
fentliche Gebaude liegen in Ruinen oder gehen ihrem Unter- 
gang entgegen, so dass der Schaden, den sie bis jetzt an- 
gerichtet, an den Gebauden allein fiber 40.000 Pf. Sterling^ 
an Mdbeln und Waaren mindestens eben so viel betragt. 
Zudem werden die neu zu erbauenden Hauser das Deppelte 
der friiheren kosten, da man nur Steine und Eisen anzu- 
wenden gezwungen ist ').

D ie  P re isfrage  der L eipziger G eograp h iach en  G eseUsehaft.

Nachdem auf die Preisfrage, welche der Yerein von 
Freunden der Erdkunde zu Leipzig im November 1862 
gestellt hat 2), bis zu dem angesetzten Termin (30. No
vember 1863) nur Eine, nicht in alien Stucken geniigende, 
Beantwortungsschrift eingelaufen war, ist unter Erhohung 
des Preises auf 150 Thaler der Termin fiir die Beantwor- 
tung bis zum 30. November 1865 verlangert worden. Zu- 
gleich macht der Yorstand des Yereins bekannt, dass nicht 
unbedingt eine vollstandige Beantwortung der ganzen Ffage 
verlangt wird, dass es vielmehr geniigen wird, wenn auch 
nur eins oder einige derjenigen Liinder, welche vorzugs- 
weise als Ziel der Deutschen Auswanderung gedient haben 
oder als solches zu empfehlen sind, diese dann aber frei- 
lich mit solcher Griindlichkeit und solcbem praktischen 
Eingehen geschildert werden, dass die Bewerbungssbhrift 
z. B. dem gebildeten Auswan^erungslustigen wirklich als

%
’) Nach Allen’s Indian Mail, 5. Novbr. 1863 und 7. Aptil 1864.

Siehe ,,Geogr. Mitth.'*’1*1863, S. 65.
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Eathgeber mit gutem Gewissen in die Hand gegeben war
den kann. Die iibrigen Bedingungen, namentlieh, in Bezug 
auf die Verbffentlichung der mit dem Preis gekrdnten Ar
beit, bleiben dieselben; die Bekanntmachung der motivirten 
Urtbeile erfolgt im Miirz 1866.

A ufforderung an A lterthum sforscher u n d  Q eologen
Ton Rudolph Wagner in  G ottingen.

Wir erfiillen noch einen letzten Wunsch des am 13. Mai 
d. J. zu Gottingen verstorbenen Prof. Eudolph Wagner, 
indem wir seiner letzten Arbeit, die derselbe in den Gbt- 
tinger Nachrichten von der Kdnigl. Gesellschaft der Wissen- 
schaften und der Georgia-Augusta-Universitiit 1864, Nr. 5, 
SS. 87—99, niederlegte, in unserer Zeitschrift eine, wie er 
meinte, weitere Verbreitung verschaffen, als sie die Schriften 
Gelehrter Gesellschaften finden kbnnen.

Es handelt sich namlich um ein grdsseres kartographi- 
sches Unternehnien, das der historischen Anthropologie von 
wesentlichem Nutzen ware. Der Verf. tadelt zunachst die 
Aufbewahrung von einzelnen Grabes^chadeln in den Samm- 
lungen obne genaue Angabe desFundortes, ohneBeschreibung 
der Umgebung und obne Beifiigung der in demselben Grabe 
gefundenen Gegenstande, da solche Scbiidel fast ganz obne 
Wertb seien, und glaubt nun, dass durcb Herstellung eines 
Kartenwerkes, dessen allgemeine Umrisse er im Folgenden 
angiebt, die Ubersicbt iiber die bisberigen Funde bedeu- 
tend erleicbtert, die systematiscbere Durchsucbung nach 
solcben wesentlicb gefdrdert werden wtirde.

Er richtet demnaeb an Altertbumsforaeher und Geolo- 
gen, die sicb fiir die Antbropologie interessiren, die Auf
forderung, ein solches Unternehmen ins Leben zu rufen. 
Die Karten, welcbe bier in Betracbt kamen, mussten das 
ganze mittlere Europe umfassen, denn in diesem allein sind 
ja bis jetzt derartige Funde gemacbt worden. Die Karten 
mussten ferner nach verschiedepen Zeitraumen ausgefiibrt 
sein, welcher XJmstand besonders die Geologen mit in ein 
derartiges TJnternebmen hineinziehen wiirde. Der Gliede- 
rung, in welcbe nach der Ansicbt des Verfassers die Dar- 
stellung ungefabr zerfallen miisste, w ollen' wir bier noch 
kurz gedenken.

1. „In die erste Karte miissten alle diejenigen Stellen 
eingetragen werden, an welchen Menschenknochen in den 
Hbblen und aus dem Diluvium der Thaler zugleich und 
unmittelbar mit Knochen solcber Thiere zusammen ge- 
funden wurden, die jetzt ganzlich ausgestorben sind und 
den tertiaren Eormen angehdren.”

2. „Die zweite Karte miisste eine Darstellung der Pfahl- 
bauten in dem betreffenden Bezirke bieten, wo zugleich 
die bbchst sparsamen, zu ihnen gehbrigen Schadelfunde 
bezeichnet werden konnten. Ich will diese Periode etwa 
2- bis 3000 Jahre v. Cbr._ legen.”

3. Zeit der Finnen im Norden und der Iberer im 
Westen Europa’s. Dahin gehort die Bevblkerung, welcbe 
den alten Germanen und selbst den Celten voranging. 
Etwa die'Zeit, wo die kleinkdpfigen und kurzschiideligen 
Menschen, wie sie sich jetzt in den Lappen vorfinden, uber 
Danemark und einen Theil Nord-Deutschlands ausgebreitet 
waren.”

4. „Die Celten, die in Frankreieb und England mehr 
Oder weniger reine Niederlassungen hinterlassen haben. 
Sie wurden ungefabr das 5. Jahrhundert vor unserer jetzi- 
gen Zeitrecbnung zum Mittelpunkt haben.”

5. ,,Die Germanen in den ersten Jahrhunderten vor 
und nach Chr. Geb. Ihre westliche Grenze fallt an den 
Ehein, ndrdlich und ostlich ist sie nicht genau bekannt.”

6. „Grosse Schwierigkeiten wurden die Natione’n der 
Vblker-Wanderung und die ewigen Verschiebungen der 
Volksstamme verursachen. Theilweise lassen sicb aber scbon 
jetzt die alten Grabstatten mancher Vblker bestimmen.”

7. „Den Schluss wiirden die Slaven bilden mit ihrer 
aussersten westlichen Ausbreitung weit nach Deutschland 
bis an den Main und die westliche Seite der unteren Elbe. 
Sie ragen mit ihrer selbststandigen Gestaltung und Abson- 
derung bis in unser Jahrtausend herein.”

Das sind im Wesentlichen die Vorschlage des Verfas
sers, die er zur weiteren Beachtung und Ausfiihrung alien 
Mannern, die sich fiir historische Anthropologic interessi
ren, empfiehlt.

Wir ergreifen diese Gelegenheit, um, nach eingezogenen 
Nachrichten, uber das nachste Schicksal der internationalen 
Schiidel-Ausstellung zu berichten, eines Unternehmens, das 
von E. Wagner angeregt im In- und Auslande sich der 
vollsten Beistimmung zu erfreuen hatte. Dieselbe war fiir 
dieses Jahr in Gottingen beabsichtigt, hatte aber auch ab- 
gesehen von der Krankheit und dem Tode des Unterneh- 
mers in diesem Sommer doeh nicht Statt finden kbnnen, 
weil der Danisehe Krieg der Ausstellung die reiche Zufuhr 
an nordliindisehen Scbadeln, die ein Hauptgegenstand der 
ersten Ausstellung bilden sollten, entzogen hiitte.

Indessen miissen wir leider jetzt an ein vollstandiges 
Scheitern dieses fiir die Entscheidung so mancher Fragen, 
die nur durch die Masse der Beobaehtungen gelbst werden 
kbnnen, sehr wichtigen Unternehmens glauben. Wenig- 
stens gilt diess fiir Deutschland. Die anthropologisohen 
Studien sind bei uns noch nicht ein Gegenstand so all- 
gemeinen Interesses geworden, dass dasselbe die Griindung 
einer anthropologisohen Gesellschaft erfordprlich gemacbt 
hatte. Die Franzosen und Englander sind uns hier durch 
die Griindung der Society d’anthropologie und der Anthro
pological society vorangegangen, freilich durch den Umstand 
begiinstigt, dass in ein und derselben Stadt eine Eeihe von 
Mannern sich befinden, die sich fiir die betreffenden Fragen 
interessiren. Die internationale Schiidel - Ausstellung war 
ein rein auf den Sehultern des verstorbenen Prof. Wagner 
ruhendes Unternehmen, das fiir eine Eeihe von Jahren 
wohl mit ihm zu Grabe getragen ist, denn es wird sehwie- 
rig sein, zur Zeit Jemanden zu finden, der die von dem 
Verstorbenen angeregte Idee mit Energie ergreifen und 
ins Dasein rufen kbnnte. Einer Gesellschaft wiirde diess 
weit eher gelingen.

T afel der zu verlassigsten  Breitengrad - Messungen.
Von Prof. Rogg in Ehingen.

In der Kolumne A bezeichnen: 
a und b .die Polhbhen der Endpunkte des gemessenen 

Meridianbogens;
c und d die Bogenlahge und Polhbhe der Mitte.
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In der Kolumne B bezeiehnet: 
u die lineare Lange des Meridianbogens in Pariser Toi- 

sen, als Resultat der trigonometrischen ilessungen;
dieselbe naeh der Bessel’schen Meridian-Ellipse (halbe 

grosse Axe =  3272077,14 Toisen, halbe kleine Axe =  
3261139,33 Toisen) bereehnet;

y die auf den Gradbogen reducirte Differenz zwischen 
« und /?.

Endpunkte.

Cotchesqui 
Tarqui .

Pandree . .
TriTandeporum

Kulianpoor 
Pumiae .

A. B.

Peruanischer Meridianbogen. 
0“ 2'31,4" N. a 176875,6

4 32,0 S.
7 3,4

31 0,3 S. ■

176855,6 
-/?-!-20,0 

+  6,4

Beobachter.

Bouguer , Conda- 
mine, Godin (und 
der Spanier Ulloa) 
(1735— 1744).

Kleiner Ost-lndischer ileridianbogen.
a 13''19'49,o" ; a 89813,0 ila jo r Lambton
b 11 44 52,6 89804,5 (1802— 1805).
c 1 34 56,4 a — /? 4-8,5 ,

; d 12 32 20,8 Y 4-5,4

Mittlerer Ost-lndischer Meridianbogen.
1 a 24° 7'11,9" a 906171,7 ; Lambton u. Everest 
; b 8 9 31,2 /? 906182,1 (1802— 1825).
' c 15 57 40,7 a — /?—10,4

d 16 8 21,6 ‘ y — 0,6

Kaliana
Punnae

Grosser Ost-lndischer Meridianbogen.
(1st der vorige, um einige Grad nacb Norden fortgesetzte, Bogen.)

a 29°30'48,5" 
b 8 9 31,2
c 21 21 17,3 
d 18 50 9,9

Lambton u. Everest 
(1802— 1843).

Kap der G. Hoffn. a 34°21' 6,3" S .; a 262467,6
X . . . . . b 29 44 17,7 S. P 262451,6

c 4 36 48,6 a — P-j-16,0
d 32 2 42,0 S. y +  3,5

Franzbsischer Meridianbogen.
Diinkirchen . . i a 51° 2' 8,8" a 705267,2
Formentera . . i b 38 39 66,1 P 705237,6

1 c 12 22 12,7 a —  P+19,6
1 d 44 51 2,6 y +  1,6

Engliscber Meridianbogen.
Clifton . , . ! a 5 3 ° 2 7 '3 1 ,l"  j a 162075,9^^
Dunnose . . . b 60 37 7,6 1 P 162105,41 c 2 50 23,5 ' a — p — 99,6

d 52 2 19,4 y —10,4

Hannoverischer Meridianbogen,
Altona . . . 1 a 53°32'45,2" i a 115163,7 i
Gottingen . . ;. b 51 31 4-7,8 P 115084,4 i

j c 2 0 57,4 a — /J-f 79,3
i d 52 32 16,6 y -t 39,3 .

Holsbeinischer Meridianbogen.
Lyssabbel . . a 54° 54' 10,3" ! a 87436,5
Laueuburg . b 53 22 17,0 ' P 87450,7

-c A 31 53,3 1 a — p —14,2
d 54 8 13,7 y — 9,3

Mudge
(1800- -1802).

Mem el 
Tmnz

Gauss
(1821— 1824).

Schumacher
(1820— 1823).

Ost-Preussischer Meridianbogen.
a 65°43 40,4" a 86177,0 Bessel und Baeyer
b 54 13 11,4 P 'S6124,9 (1831— 1834).
c. 1 30 29,0 a — /J4-52,l 
d 54 58 25,9 y -L34 5

a 1212866.6 
P 1212766,8 
a — /?4-99,8 
y 4- 4,7

Meridianbogen am Kap der Guten Hoffnung.
Astronom Maelear 

(1842— 1852).

Mechain, Deldmbre, 
Biot und Art 
(1792— 1806).

Endpunkte. A. i - B. Beobcfchter.

Engliscb-S'cbottiscber Meridianbogen ').
Saxavord . a 60°49'38,6" a 624622,6 Mudge, Kater und
St. Agnes . . b 49 5.3 33,9 P  e'24514,1 James

c 10 56 4,7 a —/?-1-108,5 (1862— 1854).
' d 55 21 36,3 y 4- -9,9

Lievlandiscfier Meridianbogen.
(1st nur ein ytuck der grossen’Russiscli-Skandinavischen Gradmessung.)

Hocbland . a 60° 0 9,8" a 459363,0 Struve und Tenner
Belin . . . b .52 2 40,9 P 459324,2 (1816— 1827).

: c 8 2 28,9 ; a —  P + 3S,9
d 56 3 55,4 y +  4,8 -

Russiscb-Skandinaviseber Meridianbogen.
Fuglenaes . a 70°40'11,3" a 1447786,8 Struve , Tenner, 

Berger, Solander,Staronekrasowka b 45 20 2,8 P 14475.36,5
c 25 20 8,5 ' ct— Hansteen u. s. tv.
d 58 0 7,1 i y +  9)9 (1816— 1851).

ScbTvediseher Meridianbogen.
Fabtawara . . ! a 67° 8'49,8" a, 92778,0 Svanberg und
Malbrn . . . ‘ b 65 31 30,2 P 92796,4 Oefverbom

c 1 37 19,6 : a — p— 18,4 : (1801— 1803).
d 66 20 10,0 j  y — 11,3

Skandinayiscber Meridianbogen.
(Bildet die nbrdliclie Fortsetzung des Russischen Bogens.)

Fuglenaes . ! a 70°40'11,3" i a 276975,8 ^ Solander und
Tornea . . . 1 b 65 49 44,7 : p  276989,0 1 Hansteen

! c 4 50 26,6 ' a — p — ^̂ 13,2 ' (1845—1852),
d 68 14 58,0 y  — 2,7

Lasst man diese Breitengrad-Messungen nacb den Natio- 
nen, von denen sie ausgegangen sind, auf einander folgen 
und nimmt die geographische Meile zur Langeneinheit, so 
ergiebt sich folgende Zusammenfassung:

Nation. Land. Bogenlange. Lineare Lange*.

England

Eussen
Pranzosen

; Gross-Britannien . 10°56' 7,4"
Ost-Indien . . . 22 56 13,7

' Kap d. Guten Hoffn. 4 36 48,6 
Zusammen 38°29' 9,7"' 

i  Kussland . .
! Erankreicb . . .
I Peru .' . . .

Zusammen
Schweden und Kortvegen 
Deutsche . . I Hannover

I Preussen

200292)41,9" 
1 2 ^ 2 ~ 12,7"” 

3 7 3,4
T5°29' 16,1" 
6^27'"4672  ̂
2° 0"57,4"' 
1 30 29,0

164,0668 Ggr. Min. 
342,1641 „ „

68,939*2 ,, „
57^,1601 ^gr. Min. 
3 0 7,5228 Ggr. Mlp. 
185,2ilT%r. Min.
46,4577 ,,____

231,6991 Ggr. Min. 
97,113,8 Ggr. Min. 
30,2467 Ggr. Min. 
22,6351,. „ „

Danen
Zusammen | 3°31" 26,4 '̂”  52,8888 Ggr. Min.

1°S1'63,3": 22,9660.Ggr. Min.
85°59 ' 13,6" 12 8 7,85oeGeogr.Mln.

. .j Hol st ei n. . . .
Gesammtlauge

Unter die alteren Gradmessungen, die man nicht ganz 
entschieden zu den misslungenen wird zahlen diirfen, ge- 
hdren etwa folgende:

Land. Polhbhe der 
Mitte.

Vorgebirge der 
Guten Hoffn., 33° 18' 30"S. 

Pennsylvanien 39 12 0
Rom .
Frankreich .
Danemark 
Lappland

42 59 0 
46 52 2 
55 32 15 
66 19 37

Gemessener 
__Bogen,

1°13' 17,5"
1 28 45,0
2 9 47,0
8 20 0.0 
1 10 15,0 
0 57 49,3

LSnge des Beobachter. 
Breitengrades, _________

57037 Tois. Lacaille.
56888
56964
57059
57155
57422

Mason, Dixon. 
Boscovich. 
Lacaille, Cassini. 
Th. Bugge. 
Maupertuis.

’) Diese grosse Breitengradmessung ist cine Folge der allgenieinen 
trigonometrischeii Aufnahme von gaiiiz Gross-Britannien; der oben an- 
gegebene Englische Meridianbogen ist nur ein Stuck von ihr.
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Geograpliisclie Literatur.
Vorberieht.

General Philippe Polque, welcher seit 1835 die topo- 
graphischen Aufnahmen in Portugal leitet, lasst gegenwartig 
eine_̂  Hohenschichtenkarte von Portugal ira Maassstabe von 
1:500.000 herstellen, die im nachsten Jahre erscheinen 
soil.

Der Orientalist Adolph Berger, einer der hervorragend- 
sten Kenner des Kaukasus, hat uns eine Arheit iiber Min- 
grelien statistischen Inhalts fiir die „Geogr. Mittheilungen” 
in nahe Aussieht gestellt. Zugleich sei hier erwahnt, dass 
der Kaukasische Kalender, welchen Herr Berger seit einer 
Reihe von Jahren in Tiflis redigirt und im Auftrag der 
Regierung herausgegeben hat, mit dem laufenden Jahre 
einer anderen Redaktion iibergeben werden wird, da drin- 
gende anderweitige Amtsthatigkeit es Herrn Berger un- 
moglich macht, die H-erausgabe ferner zu besorgen. Wir 
konnen nur wiinschen, dass die neue Redaktion mit eben- 
derselben TJmsicht und Gewissenhaftigkeit diese Jahrbiieher 
edire, wie es bis jetzt geschah. Kamentlich moge man 
auch in der Zukunft in den wissenschaftlichen Aufsatzen, 
die der Kaukasische Kalender alljahrlich brachte, das Prin- 
zip einer kritischen Auswahl des "Stoffes sowohl wie des 
Autors befolgen.

Herr Dr. RaMe theilt uns brieflich Einiges iiber die 
Karten mit, die er dem dritten Bande seiner „Reisen im 
Siiden von Ost- Sihirien” beigeben wird. ,,Die Hauptkarte 
stellt das Ouellgebiet der Oka und des Irkut und das 
Kordufer des Kossogol im Maassstab von 1:840.000 mit 
Terrain-Zeichnung und Hohenkoten dar. Die Erklarung zu 
dieser Karte enthalt die Griinde der Abweichungen meines 
Entwurfes von den friiheren Arbeiten, namentlich liegen 
die Kitoi - Quellen ostlicher als auf der Karte von Schwarz. 
Ich glaube dieses so. interessante Hoehgebirgsland in seinen 
hydrographischen und orographischen Details erschopft zu 
haben. Ferner gebe ich im Maassstab von 1:210.000 eine 
Spezialkarte des Munku-Sardik mit theilweiser Benutzung 
der Marschrouten Krischin’s und nach eigener Anschauung. 
Da Niemand ausser niir die Kammhohe des Munku-Sardik 
erstieg, also auch Kiemand die nordlich unmittelbar daran 
stossenden Gebiete kenut, so muss nothgedrungen mein 
Entwurf als wesentlich von ,der Krischin’schen Route ab- 
weichend erscheiuMi. Der sogenannte Jechoi-ekin-nor, ein 
am Fusse des Gletschers der Kordseite tief eingebetteter 
kleiner See mit kluftig aufgeworfener Umrandung bietet 
hier ein Hauptinteresse. 1st dieser See, dessen Abfluss von 
der Hohe meines Standpunktes nicht zu erkennen war, in 
der That, wie die Mondu-Burjaten mir sagten, das Quell- 
bassin des Jechoi-Baches (zur Oka) oder hiingt er mit den 
Queilen des Weissen Irkut zusammen: Ich zeichne ihn nach 
meinen Erkundigungen als Quellsee des Jechoi, jedoch ist 
er von keinem Eingebornen gesehen worden, da diese aus 
religioser Scheu den Gletscher nie besteigen. Ausser den 
beiden schon friiher erwahnten Profilen des ostlichen Sajan 
(s. „Geogr. Mitth.” 1864, Heft IV, S. 156) 'fiige ich noch 
eine graphische Darstellung der Vegetations-Verhiiltnisse 
an der'Siidseite des Munku-Sardik bei, in der Form eines 
Profils, das am Kossogol, also mit 6500 Engl. I)uss beginnt 
und mit 11.500 Fuss endet. Die zweite Lieferung des* 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft VIII.

dritten Bandes, die ich nachsten Winter schreiben will, 
wird eine Spezialkarte des Baikal-See’s enthalten.”

Das offizielle Werk iiber die Prmissische Expedition nach 
Ost-Asian wird, wie ein ausgegebener Prospek"! uns belehrt, 
in drei Abtheilungen zerfallen: 1. eine allgemeine Beschrei- 
bung der Expedition, von welcher der erste Band nachstens 
erscheinen wird; 2. einen wissenschaftlichen Theil, die 
Berichte der Fachmanner der Expedition enthaltend, woven 
die zoologischenBiinde jetzt vorbereitet werden; diese beiden 
Werke in gross Oktav; 3. ein Foliowerk „Ansichten aus 
Japan, China und Siam”, von dem die erste Lieferung be- 
reits vorliegt. Die Ausstattung ist des monumentalen Cha- 
rakters, welchen die Preussische Regierung dem Unter- 
nehmen zu geben beabsichtigt, durchaus wiirdig. — Zufiillig 
erfahren wir auch, dass das Preussische Ministerium schon 
im Jahre 1862 nach Russland, mehrere Exemplare einer 
Karte geschickt hat, welche den Titel tragt: Karte der Bai 
von Jedo, zusammengestellt aus den im Jahre 1860 und 
1861 von den Offizieren Sr. M. Schiff Arcona ausgefiihrten 
Vermessungen von 35° 23 ' K. Br. an nach Korden hin 
und aus der im J. 1854 von Nord-Amerikanischen See- 
offizieren konstruirten Karte dieser Bai von 35° 23 ' K. Br. 
an nach Siiden hin, letztere berichtigt durch Kapitan Gogh 
von der Konigl. Hollandischen Brigg Cachelot. Die Karte 
besteht aus zwei Bliittern mit einer Spezialkarte der Bucht 
von Jokuhama. Unseres Wissens ist diese Karte aber nicht 
zur Veroflfentlichung gekommen.
■ Die Mitglieder der Italienisehen Expedition nach Buehara, 

Graf Litta, der Maler Meazzo, der Arzt Gavazzi und der 
Dolmetscher Teissier, welche so lange' in Gefangenschaft 
gehalten und mit dem Tode bedroht worden waren, haben 
endlich ihre Befreiung erhalten, wie es scheint, in Folge 
wiederholter Vorstellungen von Seiten Russlands, und sind 
auf Russischem Gebiete angelangt. Sie werden viel zu 
erzahlen haben.

Friiher noch werden wir iiber Buehara und andere 
Central-Asiatische Lander interessante Nachrichten durch 
A. Vdmhery erhalten, welcher file Beschreibung seiner kiih- 
nen, an Abenteuern reichen Reise bei Murray in Engli- 
scher Sprache herausgiebt, zugleich aber auch eine Deutsche 
Ausgabe zu veranstalten beabsichtigt. Nach mehrjahriger 
Vorbereitung in einem mohammedanischen Kolleg zu Kon- 
stantinopel schloss sich dieser Ungarische Gelehrte im 
Marz 1863 zu Teheran einer Gesellschaft von Pilgern an, 
die aus Mekka nach Yarkand zuriickkehrten. Unter der 
Maske eines Derwisches ging er mit ihnen zu den Turko- 
manen an der Siidostkiiste des Kaspisehen Meeres und 
gelangte von dort nach 22tagiger Wustenreise zu Anfang 
des Juni nach Chiwa. Von hier aus besuchte er Kungrad, 
ging dann nach Buehara und Samarkand — der erste Euro- 
paer seit dem 15. Jahrhundert, welcher diese beriihmte, 
aber jetzt verfallehe Stadt b'etreten hat — und iiber Herat 
nach Persien zuruck, wo er im Oktober eintraf. Sein Haupt- 
zweek war, die fiir Ethnographie und Geschichte so wich- 
tige Frage von der Verwandtschaft der Ungarischen mit 
den Tartarischen Sprachen zu studiren, und er hat von 
seiner hochst gefahrvollen Reise ein betrachtliches Material 
fiir Linguistik, Archiiologie, Geographic, Statistik, Ethno
graphic u. s. w. zuriickgebracht, obwohl er in seiner Ver- 
kleidung selbstverstiindlich keine Messungen oder Aufnahmen

40

    
 



314 Literatur.

vornehmen konnte. Seiner ausserordentlichen Gewandtheit 
in Orientalischen Sprachen und Gebriiuchen allein verdankt 
er die gliickliche lliickkehr aus jenen gefahrlichen Liindern, 
wo er durch seine Gesichtsziige zu wiederholten Malen 
Verdacht erregte, und mit dieser Gewandtheit und den 
vielseitigen Kenntnissen, die ihn in den Stand setzten, die 
ausserst interessante Reise fruchtbar zu machen, verbindet 
er in eben so hohem Grade die Gabe interessanter Sehil- 
derung.
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K a r t e n .
Baden, iibersichtskarte von dem Orossherzogthum - - in 6 Bl.

Bearbeitet vom Grossherzogl. Baden’schen Generalstab. 1: 200.000. 
B latt 6: Constanz. Litb. Carlsruhe, Braun, 1864. 18 Sgr.,

in tiberdr. 11 Sgr.
Bruckner, J . ; Harz-Reisekarte. Kach den besten Quellen und eigenen 

Ermittelungen entworfen. Chromolith. Qoslar, Briiokner, 1864.
.J Thlr.

Preuss. Generalstab: Topograjihische Karte vom Preussischen Staat, 
ostlicher Theil. Sekt. 4: Kinten, 6; Sarkau, 7: Bossitten. Lith. 
Berlin, Sckropp, 1864. a 8 Sgr. •

Die drei Sektioiien stellen den grdssten Theil des Kurischen Haffs mit dessen 
Ostkuste und der Nehrung dar.

S ch w eiz .
Ball, J . ; The Central Alps including the Bernese Oberland and all 
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Great St. Bernhard; with Lombardy and the adjoining portion of 
Tyrol. 8®, mit 8 Karten und Panoramen. London, Longlhan, 1864.
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Sars, M.: Geologiske *og zoologiske Jagttagelser anstillede paa en Reise 
i en Deel af Trondhjems Stift i Sommeren 1862. 8®, 88 SS. Stock
holm 1863. 1^ Thlr.

K a r t e l l .
Erdmann^ A .: Sveriges gedlogiska undersbkning. 1:50.000. Bl. „FSno”, 

af A. E. Tiimebflim. Bl. „Enkoping” , af 0 . F. Kugelberg. Mit Text. 
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Tdrlii k- ^  Langeland og Aero. gr. Fol. Photolith.RCrlm, Keumann, 1864. s

N ied er la n d e  u n d  B e lg ien .
Sea Coasts (The) between Antwerp and Boulogne. (Nautical Magazine, 

Novbr. 1863, pp. 595—602, Februar 1864, pp. 87—89;)
Dieser Abschnitt der sehr ausfUhrlichen Ahhandlung betriflft die Ueber- 

sohwemmungen des niedrigen Kiistenlandes bei Stiirmen und die Veranderungen 
in der Schelde. ,

Karten.
Topographische en militaire kaart van bet Koningrijk der Nederlanden. 

1:50.000. Nr. 59: Peer, 60: Sittard, 61: M aastricht, 62: Heerlen; 
vcrklaring van de topogr. kaart en bladwejzer. ’s Gravenhage, Mini- 
sterie van Oorlog, 1864. l l j  fl.

Schluss des ganzen W erkes. Der Gesammtpreis ist 143 ^ fl.

G ross-B ritan n ien  u n d  Ir la n d .
M'’IVIanus, H .: Sketches of the Irish  H ighlands, descriptive, social, 

and religious. 8®, 240 pp. London, Hamilton, 1864. 3^ s.
Waugh, E . : Rambles in the Lake Country and its  borders. 12®, 267 pp. 

Manchester, Heywood, 1864.  ̂ 2^ s.

F ran k reieh .
Bertrand, A. -. Les anciennes populations de la Gaule, resume du tra 

vail de la commission de la topographie des Gaules. (Revue archeo- 
logique, Mai 1864, p. 323, Juni p. 404.)

Cenac Moncaut: Les richesses des Pyrenees fran^aises et espagnoles, 
ce qu’elles furent, ce qu’elles sont, ce qn’elles peuvent etre. Agri
culture, irrigations, routes, mines, forges, ibrets, fabriques, eaux mine- 
rales. 8®, 264 pp. Paris, Guillaumin, 1864.

Clave, J . ; Les forets de la Corse. (Revue des deux raondes, 1864, 
LI, p. 352.)

Joanne, Ad.: Dictionnaire des communes de la France. 8®, 2432 pp. 
Paris, Hachette, 1864. 20 fr.

Vollstiindiges geograpliisches Lexikon iiber Frankreieh von dem llerausgeber 
der bekannten Reisehandbiicher.

Leymerie: ‘Apercu geognostique des Petites Pyrenees etc. Mit 1 Karte 
und einer Tafel Profile. (Bulletin de la Soc. geologique de Prance, 
2 ' serie, T. XIX, pp. 1091—1163.)

Ein geologisches Kabtchen der Kleinen Pyrenaen Oder des Berglandes an der 
oberen Garonne zwischen V n z b r e s  und St.-Gandens und eine Anzahl geologi- 
scher Profile nebst den Berichten iiber die E.xkursionen, welche die im Sep
tember 1862 zu St.-Gaudens versammelten Geologen daselbst ausgefubrt baben.

Peigne-Delacourt: Eeoherches sur divers lieux du pays des Silva- 
nectes; etude sur les anciens chemins de cette contree, gaulois, ro- 
mains, gaulois romanises et merovingieus. 8®. Amiens 1864.

Resal, H .; Statistique geologique, mineralogique et metallurgique des 
departements du Doubs et du Jura. 8®, 381 pp. Besancoh, Dodi- 
vers, 1864.

Samazeuilh: Dictionnaire geograpbique, historique et archeologique de 
I’arrondissement de Nerac. 16®. Nerac 1864.

Schaer, P.: Klimatologische Skizze fiber Pau, H auptstadt im Departe- 
ment des Bass^-Pyrenees. 8®. Bremen, Hampe, 1864. ^ Thlr.

Sketches on the French coast. 1. The Cordouan. (Nautical Magazine, 
Miirz 1864, pp. 11.3— 119.)

Bescbreibung der Gironde-MUndiing.
Karten.

Bardin : Carte d’une partie des Vosges, executde par courbes a 1:40.000, 
d’apres les minutes de la carte de France de I’etat-major. 6 fils. Paris.

Benoit: Trace des voies romaines de Tarrondissement- de Sarrebourg. 
Nancy 1863.

Blanzat: Plan de Clermont-Ferrand. Paris 1864.
Bonnet, Ed.: Carte routifere et agronomiqueidu dep' des Bouches-du- 

Rhone. 2 fils. 1; 100.000. Chromolith. Paris, Schieble, 1864.
Charpentier: Carte de I’Empire fran^ais. Paris, Danlos, 1864.
Depot de la guerre: Carte du dep‘ du Lot', extraite de la carte de 

France a 1 :80.000 '. — Carte du dep* de la Creuse, extraite de la 
carte de France a 1 :80.000 '. Paris 1 ^ 4 .

Gaule, Carte oro-hydrographique de la ------- , dressee d’apr^s les docu
ments du Depot de la guerre sous la direction de la commission de 
la topographie des Gaules. 4 Ws.' Paris 1864.

Grenot, Dom.: Canal et pori Saint-Louis a I’embouohure du Rhone. 
Chromolith. Paris 1864.

Paulin : Canton dePesmes. 1:600.000. Chromolith. Paris, Schieble, 1864.
Gehort zn einem..4tlas cantonal, der in Schieble’s Etablissement ausgefiihrt wird.

S pan ien  und. Portugal. *
Andersen, H. C hr.; In Spain, a narrative of wanderings in the penin

sula in 1863. 8®. London, Bentley, 1864.
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Collomb: Note sur les glaciers de la Maladetta. (Bulletin de la Soc. 
geologique de France, 2' seric, T. XDC, pp. 1144—1147.)

Der von Collomb unci Vernoiul im J. 1851 besuclite Maladetta-Gletscher 
ist ungefalir 1500 Meter lang urn! 1000 Ms 1200 Meter breit; er gehort in-'die 
Klasse der Gletscher zweiter Ordnung nach de Saussure. Der am Nordabhang 
dea Nethou befindliche Gletsoher ist etwas grosser, etwa 1800 bis 2000 Meter lang. 

Demersay, A.; line mission geographique dans les archives d’Espagne 
et de Portugal. (Biriletin de la .Soc. de geographie de Paris, Juni 1864, 
pp. 430—458.)

Demersay forsohte hauptsachlich nach historiscben Dokuinenten uber P a ra 
guay und iiber Siid-Amerika iiberhaupt.

Keller, G.: Een zomer in het zuiden (Spanje en Portugal). 1. deel.
8”, 249 pp. mit Tafeln. Arnhem, Thieme, 1863. 3 fl. 70 c.

Roesinger: De veteris Hispaniae rehus quibusdam geographicis. 4°.
Programm dos Gymnasiums zu Schweidnitz. 1864.

Soraluce, N. de: Historia de la provincia de Guipuzcoa, precedida de 
la guia descriptiva y piano de la misma. 8°, 422 pp. und 1 Karte. 
^Madrid, Moya y Plaza, 1864. 12 r.

Szajnocha, K .: Die Slaven in Andalusien. (Zeitsohrift fur Slavisohe Lite
ratur, Kunst und Wisseuschaft, II , H eft 1.)

K a r t e l l .
Topogr. Karte von Portugal. 1:100.000. Sekt. 27 und 28. Lissabon. 

Siehe die Bemerkungen Uber die frulieren 3 Blatter in jjGeogr. Mitth.” 1861, 
S. 463. Auch ein Uebersichtsblatt ist von diesein Kartenwerk erscbienen.

Ita lien .
Goumain-Cornille: La Savoie, le mont Ceuis et I’ltalie septentrionale, 

avec nne note sur I’histoire naturelle de cest contrees, par le doctenr 
Boisduval. 18“, 33.5 pp. Paris, Dentu, 1864. 3 fr.

Guida storico-descrittiva della citta di Xapoli e sue vicinanze. 3 voU.
8“. Jfapoli 1864. 25 lire.

Hel/wald, Fr. V.: Cumae. (Zeitsohrift fiir Allgem. Erdkunde, Juni 1864, 
SS. 500—516.)

Ansfiihrliche Besclireibung der TJeberreste jener berulnnten Stadt mit histo- 
rischen Xotizen.

Lanza, Salvatore: La Guida del viaggiatore in Sicilia novellamente 
compilata. 12°. Palermo, Pedone Lauriel, 1864.

Loher, F r . : Atna und Taormina. (Deutsches Museum, 1864, Nr. 6.)

G riechenland, T iirk isches R e ic h  in  E u ro p a  und A sien.
Debrit, M. -. Do Megare a Mycenes. (Bibliotheque univ. de Geneve, 1864, 

p. 369.)
Kirkwall, Vise.: F’our years in the Ionian Islands; their political and 

social condition, with a history of the British protectorate. 2 vols. 
8°. London, Chaimian, 1864. 21 s.

Kunisch, R.: "Walachische Skizzen. (Deutsches Museum, 1864, Nr. 7,
8,  10 .)  _

Lesbos, Die warmen Quellen auf der Insel . (Das Ausland, 1864,
Nr. 27j SS'. 643—645.)

Nach einem Artikel in der Athenischen Zeitsohrift »,Nea Pandora” vom 
15. Marz 1864, der von einem Griechen ans Lesbos selbst verfasst ist.

Peters, Prof.: 'Reisehericht aus Tultscha, 25. Juni, 1864. (Osterreichi- 
sche' Wochenschrift fiir Wissenschaft, Kunst und offentliches Leben, 
1864, 4. Ed., Nr. 31, SS. 985—991.)

Der erste Bericht an die ^Viener Akademie iiber seine geologischen Unter- 
suchnngen in der Dobrudseba.

Ubicini: Les nationalites orientales. La principaute de Serbe et le 
pays serbe, souvenirs de voyage. (Revue des deux mondes, 1864, 
LI, p. 424.)

Kartell.
Jerusalem, Plan de -  hebralque et chretienne. Toulouse, Constan

tin, 1864.

R u ss isc h e s  R eich in E uropa u nd  A sien .
Krusenstern’s (Lieut.) Expedition nach der Mundung des Jenisei, 1862. 

Mit 1 Karte. — Die Kiisten der Westhalfte des Asiatischen Eis- 
raeeres. (Erman’.s Archiv, SK.1II, 1864, 1. Heftj SS. 107 — 181, 
2. Heft, SS. 317— 342.)

W ortiiche Uebersetznng des Berichtes im „Morskoi Sbornik” iiber die un- 
gliickliche K rusenstern’sche Reise von Jer Mundung der Petscliora durch jas 
siidlicbe Karisclie Meer nacli dem Eingang zum Karsker Busen und von da zu 
Lande iiber Obiiorsk nach der Petschora-Mundnng zuriick (1862) mit Karte, eine 
Uebersicht der fruheren Reisen in der Westhalfte des Asiatischen Eismeeres 
nach Liitke und die Uebersetzung eines Berichtes von Kuschelewskji in der 
Tobolsker Zeitung (Sapiski der Russ. Geogr. Gesellschaft, 1863, 2. Heft) uber 
seine Landreise von Obdorsk nach dem Turuchansker Kreise, im November 
und Dezember 18(!2. D ie letztere Reise wurde unternommen, um eine Verbin- 
dung der Graphitgrtiben des Herrn Sidorow mit Obdorsk vorzubereiten, wie 
auch Krusenstern auf Sidorow’.s Veranlassung und Kosten den Versuch ge- 
macht hatte, in den Jenisei zu gelangen. Der Kuschelewskji’sche Bericht ist 
sehr mangel’haft, fiir die Topographie fast ganz mitzlos.

Ladoga, A cruise on Lake . (The Atlantic Monthly, Mai 1864.)
Lexicon, Geographisch - statistisohes des Russischen Reichs.

(Erman’s Archiv, XXIII, 1864, 1. Heft, SS'. 76—106.)
Einer austuiirlichen Besprechung des ersten Bandes des miter Semenow’s 

lledaktion erscheinenden geographischen Lexikons finden wir«- hier die Ueber
setzung folgemler Artikel beigefugt: »Abakan, Awatschinskaja Guba, Awa- 
tschinskaja oder Gorjelaja Sopka, Alakul, Alexander-Mauer , Beresow, Bjelo- 
wejer Haide, Innere oder Bukejewer Kirgisen-Horde, Giljaken, Golendry, Go- 
lownin, Grebensker Kosaken. Hoffentlich wird bald eine vollstandige Ueber
setzung des Werkes veranstaltet werden, die Geogr. Gesellschaft in Paris hat 
die Sache bereits in Betracht gezogen.

Radde, Gr.: Reisen im Siiden von Ost-Sibirien in den Jahren 1855 
bis 1859. Bd. II. Die Festlands-Ornis des sudostUeben Sibiriena. 4®, 
392 SS. mit 15 Tafeln in Farbendruck. St. Petersburg 1864. 5 | Thlr.

Eben so vielseitig und allgemein interessant wie der die Saugethiere behan- 
delnde erste Band dieses grossen W erkes ist der vorliegende omithologische, 
auch bier finden wir neben den eingehendsten systematischen Untersuchimgen 
und Besebreibungen mannigfaltige Notizen uber geographische Verbreitung, 
Wanderang, Lebensweise, Jagd der einzelnen Arten, von denen 23, 6fters auch 
in verschiedenem Kleide, in schonen farbigen Abbildungen vorgefiihrt werden. 
Die als Frontispice dienende Tafel stellt das in nenester Zeit viel genannte 
Fanstbubn (Syrrhaptes paradoxus) in seinen Brutpliitzen am Tarei-nor am 
Xordost-Ende der Mongolei dar, auch ist diesera merkwiirdigen, das Mittelglied 
zwischen Hubn und Taube bildenden, auch in seiner Lebensweise die Bezeich- 
nung paradoxus verdienenden Vogel eine ausfiihrliche Beschreibung gewidmet. 
Dem speziellen Theil ist ein Verzeichniss sammtlicber in Sujdost-Sibirien sicher 
beobachteter Vogel-Species vorangestellt, so wie ein allgemeinerer, einleitender 
Absebnitt mit statistiseben Xachweisen Uber die geographische Verbreitung der 
Arten , mit eingehenden Untersuchungen Uber den Vogelzug, die von Midden- 
dorff in seinem Werke >jDie Isepiptesen Ru.sslands” aufgestellten Gesetze besta- 
tigend, und mit Schilderungen von dem Leben und der Gruppirung der Vogel 
in den versebiedenen Gebieten im Zusammenbang rait der sonstigen Natur- 
beschaffenbeit derselben, Schilderungen, wie sie Radde so meisterhaft zu ent- 
werfen und auszumalen versteiit und in denen er seine umfassenden Kenntnisse 
wie seine innige Liebe.zur Natur imnier wieder aufs Xeue doknmentirt. Das 
Verzeichniss enthalt 328 Nummern, woven 33 Rapaces, 18 Scansores, 128 Osci- 
nes, 17 Gallinaceae, 64 Grallatores, 68 Xatatores. W ie fur die Saugethiere les
sen sich auch fUr die Vogel, wenn auch nicht so scharf begrenzt, drei Gebiete 
untersebeiden: das Xord-Mandseburisebe, Sud-Sibirisebe und Mongolische. Die 
Ornis des ersteren (des Amur-Landes) setzt sich im W inter vornehmlich aus 
Europaisch-SibirisChen Eleinenten zusammen, nur der Fasan (Ph. torquatus) 
reprasentirt Sud-Asiens Vogel aucb im Winter am mittleren Amur; dagegen 
mischt sich im Sommer in die ebenfalls vorzuglich Europaisch-Sibiriseben Ele- 
mente das Japanisebe und Sud*Asiatische in so hpheni Grade, dass im Verhalt- 
niss zur gesammten Artenzahl der Ornis Ost-Sibiriens bier ’/« (43 Arten) auf 
jene ostlicben und sUdlicheu Vogel kommt. Die bauptsacblichsten dieser Arten 
tritft man am mittleren Amur an, einzelne wenige beriihren aber auf dem Zuge 

'den gesammten Suden Dauriens und vertheilen sich zum Briiffen selbst bis in 
die ostlicben Vorberge des sUdlichen Apfel-Gebirges. Die meisten befinden 
sich bier zwischen 47® und 50® X. Br. an der aussersteri Polargrenze ihrer Ver
breitung, wenige nur warden noch bis 51® N. Br. ermittelt. Unter den fiir Sud- 
Sibirien Ubrig bleibenden 285 Species sind 45 Sibirien elgenthiimlich und von 
den 103 Species, welche das nordostliche Ende der Mongolischen Steppen be- 
wobnen, .sind 84 zugleich Europaische und 19 Asiatische, von diesen 19 aber 11 
Sibirien eigenthiimlich, 6 theils in Japan, theils in Indien gefunden und 2 (Syr- 
rhaptes paradoxus und Alauda mongolica) den Hoebsteppen allein zukommend. 
Nur 9 gebdren den Mongolischen Steppen als Standvdgel an, wie iiberhaupt 
von den 328 Arten des suddstiichen Sibirien nur 50 Standvdgel daselbst sind.

RadiofT, Dr. 'W .: Beise ' durcli den Altai nacF dem Telezker See und 
dem Abakan. (Erman’s Archiv, XXIII, 1864, 1. H eft, SS. 1—55, 
2. Heft, SS. 218—316.)

Der ausfiihrliche Bericht iiber die im Sommer 1861 ausgefiihrte Reise. Siehe 
»Geogr. Mitth.” 1863, S. 235.

Schawrow, N .: Die Ostkuste des Schwarzen Meeres in ihrer Bedeutung 
fiir die Russische Seeschifffahrt. Bearbeitet von Hauptm. H. Ritter. 
(Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde, Juni 1864, SS. 465—494.)

Auszug und theilweise Uebersetzung eines im uMorskoi Sbornik” (1862, 
Nr. 9 und 10) verdffentlichten Aufsatzes, worin in freiraiithiger Weise die 
jetzigen Zustande des Russischen Seeverkehrs auf dem Schwarzen Meef und 
die Mittel zu seiner Hebung mit besonderer Riicksicht auf die Ostkuste dei 
genannten Meeres besprochen werden.

A S IE N .
Almeida, W. B. d’ : Life in Java, with sketches of the Javanese. 2 vols. 

8*̂  mit lllustrationen. London, Hurst & Blackett, 1864. 21 s.
Beschreibung einer dreimonatlichen Reise auf Java.

Bangkok Calendar for the year of our Lord 1864, corresponding to 
the Siamese civil eta 1225—26 and nearly so to the Chinese cycle 
era 4501, being the 1“* year of the 76“' Chinese cycle of 60. The 
Chinese Xew Year commences on the eighth of February, the Sia
mese New Year on the seventh of April. Compiled by D. B. Bradley. 
8®, 128 pp. Bangkok, American Missionary Association, 1863. .

Sebon aus diosem lehrreichen Titel ist zu ersehen, dass wir es bier mit einer 
Kuriositiit, zugleich aber aucli mit einem niitzlichen Werkchen zu thun haben. 
Es beginnt mit einem reich ausgestatteten Kalendarium, bei dem , die Flutb- 
tabellen von Bangkok, die Angabe des Chinesiseben und Siamesischen Datums 
im Vergleicb mit dem christlicbeh und die ra^teorologischen Notizen bemer- 
kensw’ertb sind. Die letzteren enthalten statYalberner Propbezeiungen wie 
sie sich in so vielen unserer Kalender vorfiiiden,^Charakteristiken des Wetters 
in den einzelnen Monaten nach den bisherigen Beobaebtungen nebst flen Durch- 
schnittswerthen der Temperatur, des Regenfalls, der Regentage und den bis 
je tzt beobachteten Extremen der Temperatur. Das Kalendarium schliesst mit
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einer Abhandlurj? uber die Siamesiscbe Zeiteintheilung. Darauf folgen Maasse, 
Gewichte und GeldmUnzen von Siam , offizielle Listen der Konige seit 1351, 
der Verw-andten und Kinder der beiden jetzigen Konige, woraus wir ersehen, 
dass der erste Konig mit 28 Frauen und 66 Kindern, der zweite mit 120 Frauen 
und 68 Kindern gesegnet ist, ferner Verzeichnisse der in Siam stationirten Mis- 
sionare Konsuln und fremden Kaufleute, statistisdie Tabellen iiber die Markt- 
preise der hauptsaehlichsten Nalirungsmittel, Frticlite u. s. w. in Bangkok, iiber 
die Siamesiscbe Handelsflotfe und die Dampfschiffe, iiber Zolle, den Schiffs- 
verkebr in Bangkok und die Einfuhr daselbst im Jahre 1863. In nicht gerade 
systematischer Anordnung begegnen wir dazwischen einer Aufzahiung der 
Europaischen Souveraine, der Mitglieder der Kbniglichen Familie von England 
und der Mitglieder des Ministeriurus zu Washington nebst chronologischen Auf- 
zeichnungen iiber den Biirgerkrieg in den Vereinigten Staaten .und iiber die 
bemerkenswertlien Vorgange in Bangkok und benachbarten Orten wahrend des 
Jahres 1863; fast die Hiilfte aber des ganzen Buches nehmen ausfuhrliche 
Schilderungen Siamesischer Sitten und Gebrauche ein und ihnen schliessen 
sich drei Aufsatze iiber die Areca-Palme (Betel-Baum), die Kokospalme und 
die Palmyra-Palme an, endlich die Beschreibung einer Reise an der Ostkiiste 
des Siamesischen Golfs. Die Redaktion hat unverkennbar in kundiger Hand 
gelegen und ist vielfach diirch offizielle Mittheilungen unterstiitzt worden.

Bastian, Dr. A.; Ancient Cambodia. (The Athenaeum, 2. Juli 1864, 
pp. 19 und 20.)

Dr. Bastian stelit in diesera, von Saigon d. 4. April 1864 datirten Schreiben 
Alles zusammen, was er von Ueberlieferungen und historischen Dokumenten 
in Bezug auf die Ruinen von Ankhor Oder vielroehr Nakhon in Kambodja er- 
mitteln konnte. Leider ist iiber ihre Erbanung nichts Sicheres zu erkunden 
gewesen, doch entlialt Bastian’s Schreiben manche interessante'Aufklarung 
Auch nach seinem Urtheil brauchen die Ruinen, was Pracht und Ausdehnung 
anlangt, den Vergleich mit keinen anderen der Er4e zu scheuen.

Bourgois, Capit. S.: Notice sur la Baie du Pei-ho dans le Golfe de 
Petche-li. (Eevue maritime et colouiale, Mai 1864, pp. 43— 61.)

Ausfiihrliche' geologische und hydrographische Beschreibung des Golfs und 
seiner Kiisten mit meteorologisclien Beobachtungen nnd astronomischen Orts- 
bestimmungen.

Castro, Sr. jVft'. de: Noticia dos usos e costumes dos Povos de Timor* 
(Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino, 1863, Nr. 106.)

Cortambert, B.: Le monde asiatique. (Revue du monde colonial, asia- 
tique et americain, April 1864.)

Dach, R .: Sitten und Gebrauche der Malayen auf der Insei Kariraon. 
Nach eigenen Beobachtungen gesclTildert. (Globus, 6. B d., SS. 218 
—21§, 275— 277.)

Ebers, G.; l)ie Entzifferuhg der Keilscliriften und der Skulpturfelsen 
von Bisutun. (Globus, 5. Bd., SS. 238— 244 und 320.)

Mit interessanten Abbildungen des beriihmten Skulpturfelsens bei Bisutun in 
Persien, dessen Inschriften, 300 Fuss uber der Ebene eingemeisselt, von Raw- 
linson kopirt warden und hier auszugsweise mitgetheilt sind.

Escayrac de Lauture, Comte d’ : Memoires sur la Cbine. Preface. 
Campagne de Pekin. Souvenirs personnels. Question cbinoise. 4®, 
103 pp. mit 2 Karten. Paris, Libr. du Magasin pittoresque, 1864.

Fralssinet, Ed.-. Le Japon, histoire et description, moeurs, coutumes 
. et religion. Nouv. M it., augmentM par V.-A. Malte-Brun. 2 vols. 
12*̂ , 674 pp. mit 1 Karte. Paris, Bertrand, 1864. 6 fr.

Ganges, Neuere Veranderungen in dem Delta des ----- (Zeitschrift
fiir Allgem. Erdkunde, April 1864, SS. 357—369.)

Xach einer Arbeit von James Fergusson im ^Quarterly Journal of the Geolog. 
Soc-» (Vol. XIX, Nr. 75, pp. 321 ff.)

Godwin-Austen, Capt. H. H .: The glaciers of the Mustakh Range. 
(Proceedings of the R. Geogr. Society, Vol. VIII, No. II, pp. 34—42.)

Der Verfasser berichtet iiber seine Aufnahmen als Assistent bei der Grossen 
Indischen Landesvermessung in den westlich vom Karakorum-Pass gelegenen 
Theilen des K uenluen, namentlich in der Gegend des Mustag-Passes, in den 
Jahren 1860 und 1861. Von den riesigen Gletschern, welche sich dort vorfan- 
den, hat auch friiher Montgomerie als Chef der Verraessung Nachricht gegeben 
(s. jjGeogI’. Mitth.” 1863, S. 66), aber einige abweichende Zahlenangaben wollen

♦ wir hier erwahnen. Den Mustag-Pass setzt Godwin-Austen annahernd in 
350 49' N. Br. und 76“ 14' Oestl. L. v. Gr. (36“ 1' N. Br. und. 76“ 2' Oestl. L. 
nach Schlagintweit), seine Hbhe betragt nach ihm niir 18.400 Engl, i'uss 
(19.019 Engl. Fuss nach Ad. Schlagintweit); die Hohe des Dapsang Oder Kara
korum Peak Nr. 2, der nordwestlich vom Mustag-Pass annahernd in 35“ 53' 
N. Br. ui)d 76“ 35' Oestl. L. liege (35® 28' N. Br. und 77“ 10' Oestl. L. nach 
Schlagintweit), giebt er auffallender Weise zu 28.265 Engl. Fuss an, wahreild 
sie friiher stets zu 28.278, von Montgomerie einige Mai zu 28.287 Fuss an- 
gegeben wnrde.

Hoeven, A. P. van d e r : Een woord over Sumatra in brieven verzameld. 
II. Snni^tra*s westkust en Palembang. 8^, 96 pp; Rotterdam, Nijgh, 
1864.  ̂ 1 |  fl.

Japan, Rambles, in . Yokohama to Kanasava. Kagosima to
Inosima. (Nautical Magazine,' Eebruar 1864, pp. 76 — 83, Marz 
pp. 119— 124.)

Dieser Ausflng von Yokohama nach der 9 Engl. Meilen siidlich davon gele- 
^^“^^jl'jlgcherstadt Kanasava und der vulkanischen Insei Inosima, die 9 Engl.
H% ^dw estlich  von Kanasava ira ostlicheii Theil der grossen, diirch die 
TanflliTc* Sagami gebildeten Bucht liegt, bestatigte, dass das
mir <np Ganzen dem Verkehr mit den Fremden zugethan ist nnd

 ̂ ren Ivlassen efrien systematischeu "Widerstaiid entgegensetzen..

' ^^pr . 25^— Magazi ne,  'Mai 1864,
Notizen uber di^ig^sitzungen der Japanesen, namentlich des Teikun unil des

Fiirsten von Mats-mai, auf Jeso, fiber die Ainos, Hakodadi, dessen Einwolmer- 
zahl 20- bis 25.6oO betragt.

Malte-Brun, V.-A.: Note sur la geographic du Japon. Mit 1 Xarte. 
(Nouv. Annales des Voyages, Mai 1864, pp. 212*^219.)

Kurze Notizen fiber Name, Ausdehnung und Bestandtheile des Japanischen 
Reichs aus der neuen, von Malte-Bnm besorgrten Auflage des Buches von 
Edouard Fraissinet, nebst einer Uebersichtskarte in 1 :6.944444 und einem'Plan 
von Jeddo.

Martens, Dr. v .: tTber die Bewohner der Insei Engano, nach rnund- 
licher Erzahlung von J. Walland. (Zeitschrift fiir Allgera. Erdkunde, 
Mai 1864, SS. 420—422.)

Einige Notizen fiber die sfidlich von Benkulen im Indischen Ocean gelegene 
Insei und ihre noch ziemllch im Naturzustand lebenden, iinbekleideten Bewoh
ner nach den Mittheilungen des Residenten zu B enkulen , der die Insei im 
April 1862 besucht liat.

Mermet de Cachon : L’ile de Yezzo et les Ai'nos. (Revue de TOrient, 
de I’Algerie et des colonies, November und Dezember 1863.)

Palgrave, G.: Notes of a journey from Gaza, through the interior of 
Arabia, to El Khatif on the Persian Gulf and thence to Oman,*- in 
1862 — 63. (Proceedings of the R. Geogr. Soc., Vol. V III, Nr. I ll, 
pp. 63—82, 97— 106.)

Nach dem hier abgedruckten kurzen Auszug fuhrte*'PaIgrave’s Reiseroute von 
Gaza ostlich zum W adi Sirhan und von da siidlich in das Reich der Wahabi- 
ten, in dessen Hauptstadt Er-Rijad er mehrere W ochen b lieb , bevqr er die 
Reise ostlich zum Persischen Golf forts.etzte. Die angefugfen miindlichen Er- 
lauternngen enthalten schon viel Interessantes; weim aber P a lg rav e , wie wir 
fiirchten, nicht im Stande gewesen ist, diese ausserA-dentlich giinsfige Gelegen- 
heit zur Bereicherung der Topographie zu benutzen und seine Reise dadurch 
auch fiir die Karten werthvoll zu machen, so ist der W ichtigkeit seiner Reise 
fiir die Erdkunde dadurch die Spitze abgebrochen.

Paravey, de: Du royaume foi't riche de Tchin-la ou du Cambodge pres 
Saigon et de Timportance de sou occupation. (Extrait des Annales de 
la Legion d’homieur.) 4®. Paris 1864.

Preussische Expedition nach Ost-Asien. Ansicliten aus Japan, China 
und Siam. Im Auftrag der Konigl. Regierung herausgegeben von 
A. Berg. l.H e ft. Pol. 3 Bl. Text und 6 Bl. Ansichten. Berlin, Geh. 
Ober-IIofbnchdruckerei, 1864. 8 Thlr.

Die 6 Blatter, von denen 4 in photo-lithographischem, 2 in chromo-photo- 
lithographischem Druck, stellen 5 Ansichten aus Jeddo (Aufgang zum Tempel 
O-Yawuts; der Tokaido; Strasse bei Akabane; Japanischer Garten; Portal 
eines Mindjin-Tempels) und eine von Yokuhama-Kanagawa dav. Der Text ist 
in Deutscher, Franzosischer und Englischer Sprache abgefaast. Die spateren 
Lieferiingen dieses Prachtwerkes sollen landschaftliche Darstellungen aus Nanga- 
saki, Shanghai, Taku, Tientsin, Peking, Hongkong, Canton, Macao, Bangkok 
und dereh Cmgebung bringen.

Ratzeburg, Lieut, j .  A. H. C.: Skizzcn aus deni Privat-Tagebuche 
eines See-Offizicr.s. 1. Heft. Aufgenommen in Japan am Bord Sr. Ma- 
jestat Schitf Gazelle. .S", 78 SS. Berlin, Nicolai, 1864.

Schierbrand, General v .; Ein Streifzug auf derHnsel Sumatra. Auszug 
aus einem Briefe. (Globus, 5. Bd., SS. 182— 184.)

Kurze Notizen fiber einen Ausflug von Padang an der W estkfiste von Su
matra nbrdlich nach Fort de Kock (3000 Fuss hoch) und dem Manindju-See 
(1500 Fuss hoch), d?mn ostlicli nach Paja Kombo (1500 Fuss hoch) und zuruck 
fiber Fort van der Capellen (1335 Puss hoch) zum Sinkarali-See (1100 Fuss 
hoch), von dem noch ein Abstecber ostlich nach Sidjungdjung und Muara am 
Ombiiin gemacht wnrde.

Schlagintweit, H. v .; Assam, das mittlerc Stromgebiet des Brahma
putra. (Globrns, 5. Bd., SS. 266—270.)

Gedrangte Beschreibung mitRiicksicht auf Bevfilkerung, geologische Verhalt- 
nisse, Vegetation, Thierwelt und Klima. Ein in dei* Naturwissenschaftiichen 
Gesellschaft zu Niirnberg am 20. .Oktober 1863 gehaltener Vortrag.

Schmarda, Prof. L .: Scbilderung def phy«ikalischen und topographi- 
sclien Verliiiltnisse dor Insei Ceylon. (Mittheilungen der K. K. Geogr. 
Gesellschaft, 1862, Sitzungs-Beriohte, SS. 78-1-81.)

Kurze, zu.sammeiifasseiide .Skizze nach den eigenen Beobachtungen Prof. 
Schinsrda’s, welcher mit F. v. Friedau die Insei Ceylon vom Mai 1853 bis Ende" 
Januar 1854 nach alien Richtungen bereist hat.

Spiegel, Prof. F r .: Hie auswavtigen Beziehungen Persiens. II. Hie 
Lander im Nordwesten. (Has Ausland 1864, Nr. 15, SS. 337—341; 
Nr. 16, SS. 365—371; Nr. 19, SS. 433—437; Nr. 20, SS. 463—468.)

W ie im ersten Absclinitt wird ancb bier eine'^edriingte geograpiiisclie Be- 
schreibung den historischen Untersncbungen vorausgeschickt.

SwinhoG, R.: Notes on the Island of Formosa. (Proceedings of the 
R. Geo^n’. Society, Vol. V lll, No. 2„ pp. 23—28.)

Nur ein sehr kiirzer Auszug einer, wie es scheint, wiei^runi sehr werthvollen 
Arbeit des al̂ s Britischet Vicekonsul zu Tai-wan-fu auf Formosa residirenden 
Verfassers. on mehrfachem Inte^esse sind die beigedruckten Bemerkungen 
von Admiral Collinson, welcber die Kusten der InSel zum Theil aufgenommen 
hat, und von Sir Harry Parkes.

Triiong-vinh-ky , Petrus: Notice sur le royaume de Elimer ou de 
Eambodje. (Bulletin de la Soc. de geo^r. de Paris, November 1863, 
pp. 326—332.)

Der V erf^ser dieses kurzen Artikels begleitete als Dolmctscher die Anna- 
mitische GCsandtschaft 1863 nach Europa und kennt Kambodja (der einheimi- 
sche Name ist Khmer , der Annamitisclie Name Cao-men) durch m ehrjahrige 
Bereisung. Von Odong, der jetzigen Koniglichen Residenz, erzahlt er, dass es 
bei den Ruinen einer alten Citadelle gelegen und von di^i Mauern , zwei aus 
Holz und Erde und einer inneren aus ZiegeJii erbauten, umgeben sei.
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Kartell.
Pilipinas , Carta del Archipielago de las islas ........... .. 2 Bl. Madrid,

Direccion de Hidiografia, 1862. (Nr. 59 and 60.)
Luzon , Carta de ra costa NE. de la i.sla d e --------- . Madrid, Direc

cion de Hidrografia, 1862. (Kr. 67.)
Luzon, Carta de la costa 0. de la isla de —  dosde punta Dile 

a la de Capones. Madrid, Direccion de Ilidrogi’afia, 1$62. (Xr. 476.)
Manen, L.-. Atlas de la Basse-C'oehincliine on Nani-ki et du royanme 

de Cambodge on de Khmer. Fol. 17 Bl. Paris, Erhard, 1864.
Manen etH eraud: Basse Cochinchine, carte generate. Quatre' feuilles. 

(Xr. 2068—2071.) Paris, Depot de la marine, 1864. 4 fr.
Manen et HSraud: Plan dn groupe des lies Condore on Con-Xon, 

Cochinchine. (Nr. 2053.) Paris, D4p6t de la marine, 1864. 1 fr.
Manen et Richards: Carte de la presqu’ile de I’Indo-Chine, depuis le 

port de Quin-Hon, dans la mer de Chine, jusqu’a 1’entree de la ri- 
riere Bang-Kok, dans le golfe de -Siam. (Xr. 2066.) Paris, Dep6t de
la marine, 1864. 2 fr.

Manen, YidaUn etHeraud: Basse Cochinchine et Cambodge, carte gene
rate. Arroyo de Battambon on Prec Sanne, do son embouchure sur 
la citadelle de Battambon. (Xr. 2067.) Paris', Depot de la marine, 
1864. 2 fr.

Manen, Vidalin et Heraud: Basse Cochinchine. Atterragcs du cap Saint- 
Jacques au cap Ti-lYan et a I’embouchure du Ham-Long, riviere du 
Sa'igon ou Phuoc-Bing-Giang, bouche du Eo'irap, bouches du Cambodge 
(Cua-Ticu, Cua-Dai, Balai te Ben-Xhau). Plan particulier de la rade 
de Saigon. Plan particulier du banc de Corail. (Xr. 2072.) Paris, 
Depot de la marine, 1864. 2 fr.

Manen etPouzols: Basse Cochinchine. Atterrages du cap Saint-Jacques 
a la pointe Kega. (Xr. 2073.) Paris, Depot de la marine, 1864. 2 fr.

Manen: Basse Cocliinchine. 6 feuilles. (Xr. 2074—-2079.) Paris, Depot 
de la marine, 1864. a 2 fr.

Manen: Basse Cochinchine. Plaft particulier de la bale de Ganh-Rai 
du Phuoc-Bing-Giang jusqu’a l’cntr5e du Rach-Mongom et des commu
nications interieures du Phuoc-Bing-Giang avec Phuoc-Tuy-Phu ou 
Baria par le Racb Mongom, le Each Tack-Bai, le Rach Gia-Taen et 
le Rach Ba-bou. (Xr. 2083.) Paris, Depot de la marine, 1804. 2 fr.

Manen, Vidalin et Heraud: Royaume du Cambodge ou de Khmer. 
3 feuilles. (Xr. , 2080 — 2082.) Paris, Depot de la marine, 1864.

'  a 2 fr.
Manen: Plan de la bale de Tche-Fou, Chine. (Xr. 2061.) Paris, Depot 

de la marinej 1864. ■ 1 fr.

A F B .IK A .
Angola, Da comniunicacSo por terra e n t r e --------- e a costa oriental

de Africa. (Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino, Xr. 70 u. 71.)
Angola. Xoticias de alguus dos dlstrictos de que sc compoe esta pro,- 

vincia. (Boletim e Annaes do Conselho Ultramarino, Xr. 68, 69 • 
und 70.)

Barth, Dr. H .: Die Reise des Laptot-Leutnant’s 'Aliun Sal’s vom Sene
gal bis nach Arauan und Basikunnu in der Xahe Timbuktu’s. (Zeit- 
schrift fiir .kllgem. Erdkunde, Mai 1864, SS. 444—459.)

Lehrreicher Kommentar zu dem im „.\nnuaire du Senegal” (1864) gedruckten 
Be’ricbt mit Kiicksicht auf Barth’s fruhere Erkundigimgen liber die betreffenden 
Gegeiiden.

Barth, Dr. H .: Afrikanische Beitrage. a. Brief Dri David Livingstone’s ; 
b. Auszug aus einem Briefe Capt. Burton’s ; c. Die neuesten Bezie- 
hungen der Franzosen am Senegal zu Timbuktu. (Zeitschrift fiir 
Allgeni. Erdkunde, Juni 1864, S^. .517—526.) ,

Der Livingstonb’sehe Brief vom 24. Dezbr. 1863 benchtet kurz iiber die letzfe 
Reise nacii dem Nyassa imd dem^Hochland der Maravi, .so wie iiber das Auf- 
geben der Mission am Scliire. Biirtou spricht in dem vom Old Calabar-Fliiss,
30. Marz 1864, datirteii Brief von dem verungliickten Angriff des Kbnigs von 
Dahome anf Abbeoknfa im Miirz 1864, erwabnt, da.ss er das Camerun-Gebirge 
z i i m  zweiten Mai besncht'und noch herrlicher gefunden babe und dass er den 
Riinibi h inanf nach den'Qua-Bergen und wo mbglich noch wei^er nach Adamaua 
Iiin einzudringen beabsichtige. Der dritte Abschnitt eilthalt Anfklarungen liber 
die Venvandten des .Scheich El Bfikai in Timbuktu, welche in letzterer Zeit 
St.-Lonis am Senegal besuclit haben, und Erorterungen iiber die gegenwiirti- 
ge'b, selir verwickelfen, poiitischen Verbiiltnisse am Niger.

Castro De Mello e: Rios de Senna. Sua descripcao desde a barra de 
Quilimane ate ao Zumbo.'(Bol.etim e Annaes do Conselho Ultrama
rino, Xr. 71, 72 und /.S.) ^

Charnay, D .: Excursion a' Madagascar. (Bulletin do la Sfoc. de geogra-
nhie de Paris Jun i 1864, Rp. 414 -129.)

.Schildert in le ich ter, unterhaltender 'ff'eise einen Anfenthalt in Tamatave 
und“  B e s u c r  a ^  ta b o  Landhaus O r t e . .  Anf wissen-
schaftlichen tVerth macht der Vortrag ke.nen An.5prnch.

Coquerel, Dr. Ch.: Catalogue des oiseaux qui se rm contient a la Re-
union. (Bulletin de la Societe d’acchmatation de la Reunion, Jan. 1864.) , 1864.

Gomes, B. A.: Uma viagem scientifica em Angola. (Boletim e Annaes 
do Conselho Ultramarino, Xr. 109.)

Guyon, Dr. : Etudes Sur les eaux tliermales de la Tunisie, accompagnees 
de recherches liistoriques sur les localites qui les fournissent. 8°, 
69 pp. Paris, Dupont, 1864.

Jomard et Malte-Brun: Documents pour servir a Tetude du regime 
des crues periodiques du Xil. Mit 1 Tafel. (Bulletin de la Soc. de 
geographie de Paris, April 1864, pp. 257—266.)

Die Tafel enthiiit die taglichen Aufzeichnungen iiber den Wasserstand des 
Nil an der Spitze des Delta unterhalb Kairo in den Jahren 1846 bis 1849 nebst 
den daraus konsiruirten Kurven und der Text einige anf diese Tafel bezUg- 
liche Notizen aus Jomard’s hinterlassenen Papieren nebst einer Einleitung von 
Malte-Brun iiber friihere derartige Beobaclitungen. Die Tafel hat jetzt, wo die 
ganze Reihe der Beobaohtungen bis 1861 im ersten Bande der »Memoires de 
I’Institnt egypticn” publicirl ist (sielie „Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde”, 1863, 
Bd. Xlff), nnr noch einigen "Wertli dadurch, dass der tiigliclie Wasserstand mit- 
getheilt wird, wahrend in den »Mcmoires” die Notirungen von 5 zu 5 Tagen 
angegeben sind,

Livingstone’s Thatigkeit am Sambesi-Fluss. (Dase Ausland 1864, 
SS. 516—519.)

Uebersetznng eines Artikels, den Dr. Livingstone im April 1864 an ein Bng- 
liscbes Blatt eingeschickt hat und welcher ein Resume seiner Reisen und Be- 
muhnngen am Sambe.si enthiiit.

Locher, F r.: Xach den Oasen von Lagliuat. 8®, 216 SS. mit 1 Kartcn- 
skizze. Bern, Haller, 1864. Thlr.

Masson, G.: De Suez a Port-Said. 8°, 63 pp. mit 1 Karte. Paris, 
Masson, 1864. ■ 2 fr.

Mogambique. Agnits thermaes do Mutiquite. (Boletim e Annaes do 
Conselho Ultramarino, Xr. 105.)

Muller, F .: Die Sprache der Bari, ein Beitrag zur Afrikanischen Lin- 
guistik. 8°, 84 SS. Wien, Gerold’s Sohu, 1864. 60 kr.

M uller, F . : iiber die Harari-Spracbe im ostlicben Afrika. 8°. Wien, 
Gerold’s Solm, 1864. 3 Sgr.

Munzinger, W.: Ost-Afrikanische Studien. 8“, 592 SS. mit 1 Karto. 
Schaffhausen, Hurter, 1864. 3 Tblr. 18 Sgr.

Ormsby, J.: Autumn rambles in .North Africa. 8” , 310 pp. mit Illu- 
strationen. London, Longman, 1864. 8|- s.

Schilderung einer Reise durcli Algerien und Tunis in 13 Abschnitten, von 
denen 12 bereits in »Fraser’s Magazine” erschienen sind.

Park, Mungo, Life and travels. With a supplementary chapter detai
ling the results of recent discovery in Africa. 12°. London, Simpkin, 
1864. ■ 3^ s.

Sachot, 0 .: Madagascar et les Madecasses. Histoire, moeurs, produc
tions, curiosites naturelles. 12°, 359 pp. Paris, Sarlit, 1864.

Schw eInfurth’sFahrt auf dem Suez-Kanal. (Globus, Bd. VI, SS. 33—42.)
Ausfiihrliche Beschreibung seiner mit Miani im Februar 1864 ausgefuhrten 

Bereisung des Isthm us, tvobei er von Sues bis Israailia anf dem .Siisswasser- 
kanal, von dort nach Port Said auf dem raaritiinen Kanal fnhr. Der jetzige 
Stand der Arbeiten, die Aussichten und Schwierigkeiten des Unternelimens 
werden in unparteiischer, niichterner und belehrender Weise besprochen. Die 
Illustrationen sind ein Theil der mit Merman’s «Une excursion au canal de 
Suez” im Tour du Monde veroffentlichten. ,

Speke, J. H.: Die Entdeckung der Xil-Q.uellen. Reisetagebueb. Aus 
dem Englischen. 2 Theile. 8°. Leipzig, Brockhaus, 1864. 6" Thlr.

Speke, Capt. J. H .; W hat led to the discovery of the source of the 
Nile. 8° mit Karton. Edinburgh, Blackwood, 1864. . 14 s.

Wiederabdruck der in ABlackwood’s Magazine” erschienenen Berichte Speke’s 
iiber seine friiheren Reisen im Somali-Land und nach dem Tanganyika und 
Victoria Nyanza, mit einigen hinzugefugten Bemerknngen.

Steudner’s Bericht fiber seine Abessinische Reise. Fortsetzung; Abreise 
von Tanta bis zur Rfickkehr nach Gaffat, 28. Marz bis 5; Mai 1862. 
(Zeitschrift fiir Allgem. Erdkunde, Mai 1864, SS. 385—420.) ^

Enthiiit unter Anderem die ansflihrlichen und selir interessanten Schihlernn- 
gen'tles Abessinischen Eriegslagers nnd die Zusaramenkunft mit Negus Theodor.

Tauxler, H .: Etbnographie d e ’I’Afrique septentrionale au temps de 
Mahomet. (Revue Africaine, 1864, Xr. 43.)

Tr'ansvaallscher Freistaat. (Das Auslaud 1864, Xr. 25, SS. 590 591;
Le Tour du Monde, 1864, Nr! 226, Umschlag.)

Details uber die Hauptorte, Zustande, Klima u. s. w. aus dem »Natal Mercury’
K a r t e l l .

Africa extrahido do Atlas Mss. feito por Diogo Homem -cm 1558 
existeuto no Jliisoo britannico publicado pelo conde de Lavradio 

'em 1860. Facsimile. 2 Bl. Lissabon.
Champlouls, Capit. Xaml de: Carte de TAfrique sou,s la domination 

des .Romains, dressee au Dbpot de la guerre, d'apres les travaux de 
M. Fr. Lacroix. 2 fils, au 1 : 2.000.000. Mit Text in -50 pp. 
Paris, Dumaine, 1864. ' L  9 fr.

GBrmaih: Plan de Poulepointe,’ cote Est d^^adagascar. ^ r .  2034.) 
Paris, Depot de la marintfi 1864. ■! fr.

Prebols, F. de: Propagation de-la foi en l||colonisation de I’Algerid. 
Cartes des- routes strategiqnes de I’AIgerie. 1 Bl. Paris, Challamel,

14- fr.
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Souzy, Heuriais, Roy, llille re t; Baie des Elephants, ijenguela. (Xr. 2030;) 
Paris, Depot de la marine, 1864. f  fr.

Souzy: COte oeijidentale d’Afrique. Plan de rotabouclmre du Eio- 
Coiigo ou Zaire. Paris, litliogr. Lemorcier, 1864.

Tripoli, Harbour of • , sury. by Capt. Spratt 1861, additions by 
Commdr. Mansell 1863. London, Hydr. Office, 1864. (Xr. 248.) 1^ s.

A U S T R A L IE N  und P O L Y N E S IE N .
Arndt, K .; Australien, seine Urbewolmer, seine Strafkolonien und seine 

Hecrden. (Vierteljabrsschrift fur Volkswirthsehaft, 1863, IV, S. 75.)
Fiji. The Cannibal Islands; or Tiji and its people. 18®, 369 pp. Phila

delphia 1863. 75 cts.
Hardman, W.: The Journals of John McDouall Stuart during the years 

1858, 1859, 1860, 1861 and 1862, -when he fixed the centre of the 
continent and successfully crossed it from sea to sea. 8®, 535 pp. 
niit 2 Karten iind 13 lllustratiouen. London, Saunders, 1864. 2 l s.

Wie (lie Zeitiingen melden, ist Stuart von Australien ^bgereist, um sich in 
Schottland niederzulassen. Seine Entdecknngsreisen mlissen danach als ab- 
gesclilossen betrachtet werden und man kann es nur loben, dass nunniehr eine 
Gesamratausgabe seiner Tageblicher veranstaltet worden ist. Zw'ar waren diese 
Tagebiicher siiramtlich gedruckt, zum Theil sogar doppelt und dreifach, aber in 
ihrer offiziellen Form wie in den Reproduktionen in Australischen Zeitungen, 
als selbststandige Werkchen Oder in dem Journal der Londoner Geogr. Ge- 
sellschaft standen sie iminer vereinzelt und fanden nur geringe Verbreitung. 
Jetzt als stattlither Band in splendidem L)ruck erscheinen sie ungleich wiirdiger 
der ruhmvollen Thaten, welclie sie berichten. Schon die Riicksicht auf die hohe 
Bedeutung der Stuart’sehen Reisen forderte eine anstiindige Einkleidung der 
darauf beziiglichen Dokiimente. Der Herausgeber bat sich taktvoll damit be- 
gnugt, zu Anfang des Buches und einiger Abtheilungen kurze verbindende 
Bemerkungen zu geben. Eine nicht geringe Zierde des Buches bilden die 
Illustrationen, die in guter Ausfiihrung einige der interessantesten Punkt^e des 
Inneren von Australien nacli an Ort und Stelle aufgenommenen Skizzen dar- 
stellen, z. B. die Gegend der Xordwestspitze des Lake Torrens, den Hermit- 
Hiigel mit den Finniss-Quellen , die..SUdkuste des Lake Eyre, den Chambers- 
Creek, den Chambers-Pillar, den Central Mount Stuart, den Attack-Creek, das 
Thai des Adelaide-Flusses; auch Stuart’s photographisches Portrait als Fronti- 
spice ist von Interesse. Unter den natiirliistorischen Anhangen (Gould Uber 
die von Waterhouse gesammelten Vogel; Adams, Angas und Pfeiffer uber die 
Mollusken der Waterhouse’sehen Sammlung; Ferd. Muller iiber die auf Stuart’s 
Reisen von 1860, 1861 und 1862 gesammelten Pflanzen) verraissen wir Muller’s 
interessanfen Bericht uber Herrgott's botanische Sammlungen auf Stuart’s Reise 
von 1859, der in den »Tran.sactions of the Philosophical Institute of Victoria”, 
Vol. IV, P art II, Melbourne i860, veroffentlicht wurde; zngleich batten wenig- 
stenswi.uszuge aus dera Waterhonse’sehen Bericht nicht schaden kbnnen. Die 
Hauptkarte enthalt sonderbarer Weise nur die Stuart’sehen Routen von 1858, 
1861 und 1862, nicht die von 1859 und 1860. Das zweite Kartchen ist ein sehr 
kleines Uebersichtsblatt von Australien,

Housez: La Xouvelle-CalMonie. 8°. Paris, Duprat, 1864.
Jouan, H .; Note sur la faune ornithologiqae de la Nouvelle-Caledonie. 

— Xotes sur quelques animanx observes a la Xouvelle - Caledonie 
pendant les annees 1861 et 1862. — Xotes sur quelques espJ^ees de 
poiesons de la Xouvelle-Caledonie. Broschiiren in 8“. Ciierbourg 1863.

Lefroy, H. M. •. Memoir and Journal of an expedition organized by tRe 
colonial government of 'Western Australia, at the request and with 
the aid of the Agricultural Society of the York district of that co
lony , for the purpose of exploring the interior of the colony east
ward of that district, and placed under my command by order of 
His Excellency J. S. Hampton, E sq., governor and commander-in
chief. Fol., 38 pp. Printed for the Government 1863 (Perth).

Siehe Seite 293 dieses Heftes.
ICarten.

Ch3mbeyron I Bale de Kuakue et de ITiniie, Nouvelle-Caledonie. 
(Nr. 2036.) Paris, Depot de la marine, 1864. ' i  fr.

Chambeyron: Passages de Mamere, Xouvelle-Caledonie. (Xr. 2044.) 
Paris, Dep8t de la marine, 1864. ’ ' 1 fr.

Marianas, Carta de las islas Madrid, Direccion de Hidro-
grafia, 1862. (Xr. 477.)

N O R D - A M E R IK  A.
Alleghanies, Five years in the - . 18°, 206 pp. Xew York 1864.

2 s.
Bailey, Prof. L. W .; Xotes on the geology and botany of Xew Bruns

wick. Mit 1 Karte. (The Canadian Xaturalist and Geologist, April 1864, 
pp. 81—97.)

'Wissenschaftliche Beobachtungen wahrend einer Bootfahrt aaf den Fliisseu 
■‘ “'” '1,“® m>d Nepisiqnit von Fredericton nach B athurst, nebst einer geologi- 

Rd"*®- Die Beobachtungen beziehen sich anssehliessliob auf 
geologis^e und botanische Gegenstande.

' ^o^^^-^erikanische Statistik. (Deutsche Jahrbiicher fiir 
Foiitik und L ite ra tu r.i£ l, 1864, S. 369.)

Cam nhplf t Atlantic Monthly, Mai 1864.)
■Tants’ guide months in the new gold diggins. Emi
grants guide, Itinerary etc. 16®, 52 pp. Chicago 1864. 2 s.

Duncan, F r.: Our garrisons in the W est; or sketches in British Xorth 
America. 8", 320 pp. London, Chapman, 1864. 9 s.

Hunt’s Gazetteer and Route 'Book of Southern ^ d  Border States. 
16°, 272 pp. P ittburg 1864. ^  4 s.

Morris, M. O’Connor; Rambles in the Rocky Mountains. AVith a visit 
to the gold-fields of Colorado. 8°. London, Smith, 1864. 6 s.

Nova Scotia, The gold fields of —. (The Atlantic Monthly,
Mai 1864.)

Report of tlie Superintendent of the Coast Survey showing the pro
gress of the survey during the year 1861. 4°. Washington 1863.

Report of the Superintendent of the Coast Survey showing the pro
gress of the survey during the year 1862. 4°. AYashington 1863.

Aus diesen beiden, iins noch nicht zugegangenen, jahresberiebten  bringt Silli- 
man’s „American Journal” kurze Ausziige, wonach die Kiistenverraessung trotz 
de.s Kriegs einen kaum geachwacbten Fortgang gehabt hat.

Schott, A .; Briefe aus dem AYesten. Pimeria alta, das Land der Papa- 
gos. 3. Sein Thierreich. (Das Ausland 1864, X r. 28, SS. 651—655, 
Xr. 30, SS. 708— 710 ft’.)

Stevens, J. H .: The valley of the Rio Grande, its topography and re
sources. 8°, 33 pp. Xew York 1864. Thlr.

Texas, A tour through (Bentley’s Miscellany, Mai 1864.)

Klarten,
Cloue: Croquis du havre de Boutitou, cote X ord-E st de Terre-Xeuve. 

(Nr. 2052.) Paris, Depot"  ̂de la marine, 1864. J  fr.
Cloue: Plan du havre des Grandes-llettes, cote X ord-E st de Terre- 

Xeuve. (Nr. 2055.) Paris, Depot de la marine, 1864. 1 fr.
Cloue, de Freycinet, Miot, PiUet et Rapatel: Plan du fond de la baie 

Saint-Georges, cote Guest de Terre-Xeuve. (Xr. 2062.) Paris, Depot 
de la marine, 1864. 1 fr.

Labrador Coast, Hamilton Inlet, Capt. Sir F. M'Clintock 1860. London, 
Hydrogr. Office, 1864. ' 2 s.

M ITTEL - A M E RIK  A.
Combier, C .: Voyage au golfe de Californie. Grands courants de la 

m er; courants generaux atmospberiques; usages de la vie maritim e; 
tempetes vers le pole austral; poissons et oiseaux d e la m e r; descrip
tion de la Sonora et de ses richesses minerales; de la basse Califor
nie, ses volcans, ses produits; la peebe des perles; la ehaine des Cor- 
dillhres, ses forets; nnits de la zone torride. 8°, 560 pp. mit 1 Karte 
von Sonora von Malte-Brun. Paris, Bertrand, 1864. 7 fr.

Hawkes, J . : A steam trip to the tropics; o r, the description of a 
visit to the W est Indies, including part of Central and South Ame
rica. 8°, 164 pp. London 1864. , 5^ 3.

Martinique. Alit 1 Karte. (Revue maritime et coloniale, Juni 1864, 
pp. 270—299, Juli pp. 543—580.)

Reibt sich den Monographien der Franzdsiseben Kolonien in Asien, Afrika 
und Nord-Arnerika an. Die Karte hat den Maassstab von 1:180.000.

Scherzer, K. v .: Aus dem Xatur- und A'olkerleben im tropischen 
Amerika. Skizzenbuch. 8°. Leipzig, Wigand, 1864. 2 Thlr.

LCarteii.
Mexique, Carte du , pour montrer le territoire occupe .et le

territoire non occupe par les Francais. Paris, Avril, 1864.
Mexique, Carte de Vempire du ’ d’apres les meilleures cartes 

espagnoles. P.iris, Logerot, 1864.
Samana, Carta de la bahia de - -. M adrid, Direccion de Hidro- 

grafia, 1862. (Xr. 423.)

S tiD -A M E R IK A .
Chile, tiber die Silber- und Kupferwerke in ----- . (Preuss. Handels-

Archiv, 15. Juli- 1864, SS. 47— 49.)
Cox, Guillermo E .; yiaje en las rejiones septehtrionales de la Patago

nia, 1862— 1863. 8°. Santiago de Chile, 1863.
Heywood: Resources of Brazil. (Journal of the Statistical Society, 

Juni 1864.)
Mouchez, Capit.; Description de la cote du Bresil. (Annales hydro- 

graphiques, 4 ' trim estre de 1863.)
Moussy, de: .Voyage a la frontiere indienne de Buenos-Ayres 

en 1863. (Bulletin de la Soc. de geographie de Paris, Jun i 1864, 
pp. 393—413.)

Der Beschreibiing seiner im Ifarz und April 1863 ausgefuhrten Reise von 
Buenos-Ayres sUdlich nach Tandil an der Bergkette del Volcan und von da 
nordwestlich und nordlich Uber die Grenzorte gegen die Gebiete der Indianer 
scliickt Martin de Moussy eine historisebe Uebersicht der Beziehungen zwi- 
schen den Indianern im Staat Buenos-A.vres und den Kolonisten voraus.
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Revista trimensal do Instituto historico, geographico e ethnographico 
do Brasil. T. XXIV und XXV, 1861 und 1862. Rio de Janeiro.

Der 24. Band dieser Zeitschrift enthalt an geographischen Artikeln; Diario 
de navega^ao de Pero Lopes de Sousa, 1530—1532; Os Cayapds por Machado 
d’Oliveira; Descrip^ao relativa ao Rio Branco e seu territorio por Manoel da 
G-ama Lobo do Almada, J. Manoel de Macedo, 1787. — Der 25. Band enthalt 
unter Anderem; J. J. de Almeida e Arnizau, Memoria topografica, historica, 
commeicial e politica da villa da Cachoeira da provincia de Bahia; Villa de 
Lavras; Ant. Joaq. Ribas, A navega^ao do Parana e sens affluentes o Para- 
hiba e o Mogy-Guassu; Diario do recontrecimento do Rio Paraguay, feito pelo 
Capitao A. Leverger; Eoteiro da navega^ao do Rio Paraguay desde a foz do 
S. Louren^o atd o Parna, pelo A. Leverger; Roteiro de navega^ao do Rio Para
guay desde a foz do Rio Sepotuba atd a do Rio S. Louren^o, pelo A. Leverger; 
ObservaQoes sobre a carta geografica da provincia de Mato Grosso; Itinerario 
da cidade da Palma, em Goyaz, a cidade de Belem n(f Para, pelo Rio Tocantins; 
Braz da Costa Rubim, Diccionario topografico da projvincia do Espirito Santo. 

K a r t e n .
Bellegarde (P. B’AIcantara) e Conr. J. de Niemeyer; Carta choro- 

graphica da Provincia do Eio Janeiro, 1858 a 1861. 4 Bl. 1;300.000. 
Lith. Eio de Janeiro, Litli. imp* de Ed. Eensbnrg.

D’Ellisalde: Plan dn Port de Ceara, Bresil. (Nr. 2065.) Paris, Depot 
de la marine, 1864.| -J fr.

Gerber, Henriqne: Carta da provincia de Minas Geraes. 4 Bl. Lith. 
1:1.500.000. Glogau, Flemming, 1863. 1^ Thlr.

Beniht eben so wie die von W agner gezeichnete und im Erganzungsheft 
Xr. 0 der «Geogr. Mitth.” publicirte Karte auf den Halfeld’scben Aufnahmen, 
obwohl der Titel dieses eigentlicben VerfasserS nicht genannt ist. Der Maass- 
stab ist etwas grosser, die Manier der Zeichnung etwas anders und ein Plan 
von Onro preto beigefiigt.

Mouchez et da Fonseca; Plan des bales de Cannal et de Santa-Cruz, 
cotes du Bresil. (Nr. 1995.) Paris, Ddpot de la marine, 1863. 1 fr.

Mouchez et da Fonseca; Plan du mouillage des Hots Abracbos, cotes 
du Bresil. (Nr. 1996.) Paris, Depot de la marine, 1863. 1 fr.

Mouchez et da Fonseca: parte, particuliere de la cote du Bresil,
3' feuille, partie comprise' Jntre Benevente et Barra-Secca. (Nr. 2010.) 
Paris, Depot de la marine, 1863. . 2 fr.

Mouchez, Eisier, Eiesel, Gaillard: Plan du port du cap Frio, cotes du
Bresil. (Nr. 2016.) Paris, DepSt de la marine, 1863. 1 fr.

Mouchez et da Fonseca; Carte particuliere de la cote du Brasil,
1" feuille, entre le cap Frio et le cap San-Tbome. (Nr. 2031.) Paris, 
Depot de la marine, 1864. 2 fr.

Mouchez; Mouillage de Joacema, Bresil. (Nr. 2035.) Paris, Depot de 
la marine, 4864. 5 fr.

Mouchez et da Fonseca: Carte de la cote du Bresil, 5“ feuille, partie 
comprise entre les recifs Itacolomis et Olivenca. (Nr. 2039.) Paris, 

. Depot de la marine, 1864. 2 fr.
Mouchez et da Fonseca; Carte particuliere de la cote du Bresil, 

6 ' feuHle, partie comprise entre Bahia et Olivenca. (Nr. 2045.) Paris, 
Depot de la marine, 1864. 2 fr.

Mouchez: Carte particuliere de la c6te du Bresil, comprise en tre 'le  
cap Sainte-Martbe et la barre de Tramandahy. Mouillage das Torres, 
projet de port et de peijceraent d’apres un croquis bresilien. (Nr. 2046.) 
Paris, Depot de la marine, 1864.  ̂ 2 fr.

Mouchez et da Fonseca: Carte particuliiire de la cote du Bresil, 
2* feuille, partie comprise entre le cap San-Tbome et Beneveniente. 
(Nr. 2047.) Paris, Depot de la marine, 1864. 2 fr.

Mouchez, Fonseca, Eicbier, Kiesel, Mauzac, Gaillard et Mello: Carte 
reduite de la cote du Bresil, partje comprise entre Eio Janeiro et 
Bahia. (Nr. 2054.) Paris, Depot de la marine, 1864. 2 fr.

Paz-Soldan’s Atlas von Peru. Departamento de la Libertad; Depar- 
tamento de-Huancavelica; Provincia litoral de I c a ; Plano de la ciu- 
dad de Lima; Plano de la ciudad del Callao; Plano de la ciudad de 
Moyabamba; Plano de, la ciudad de Tarm a; Plano de la ciudad de 
Huancavelica. Paris, Janson, 1863—64.

S orrieu : Les Missions du Paraguay, plan de la mission de Candelaria, 
d’apres Demersay et le Pere Peramas. P aris, impr. lith. Lemer- 
cier, 1863.

South Am erica, E ast coast, BrazH. Espirito Santo Bay and Port 
Victoria, by Capt. Mouchez 1861. 1:14.400. London, Hydrogr. 
Office, 1863. (Nr. 546.) 1 s.

Kopie der Franzosischen Seekarfe Xr. 1989̂
South America E ast coast, Brazil. Eio Mossoro to Touro Point, 

snrv by Lieut. A. Vital de Oliveira 1857—59. 1:180.000. London, 
Hvdrogr. Ofiice, 1864. (Xr. 888.) 2 s.

South America, E ast coast, Brazil. Touro Point to Pormosa, surv. 
by Lieut. A. V ital de Oliveira 1857— 59. i :  180.000. London, Hydr. 
Office, 1864. (Xr. 889.) ^  ^

South America E ast coast, Brazil. Formosa to P^nambuco, surv. by 
Lieut. A. Vital de Oliveira 1857— 59. 1:180.000. London, Hydrogr. 
Office, 1864. (Xr. 890.)  ̂ s.

] South America, East coast,^Brazil. Pernambuco to Maceid, surv. by 
f Lieut. A. Vital de Oliveira 1857—59. 1:180.000. London, Hydrogr. 

Office, 1864. (Xr. 891.) 2 s.
South America, East coast, Brazil, ilaceid to Rio de S. Francisco, 

surv. by Lieut. A. Vital de Oliveira 1857—59. 1,: 180.000. London, 
Hydrogr. Office, 1864. (Xr. 892.) 2 s.

South America, Brazil. Abrolhos Rocks with the adjacent coast from 
San Mateo to Itacolomis Reef, Lieut. Mouchez 1862. 1:250.000, 
London, Hydrogr. Office, 1864. (Xr, 904.) 2 s.

Stanford’s Library Map of South America, constilicted by A. K. John
ston. 1:5.259.000. London, Stanford, 1864. 3 1. 13 | s.

P  O L A P  -B E G I O N E N .
Bryson, Al.: Notes of a trip  to Iceland in 1862. Reprinted from^^the 

„Scottish Guardian” for March and April 1864. 12®, 60 pp. Lon
don, Simpkin, 1864. 1 s.

O C E A N E , N A U T I E .
Constantin!, Capit. C.: Guida pratica per la navigazione del mare 

Adriatico e delle Isole lonie da Corfu a Cerigo con Tadiacente costa 
di Albania e di Grecia, fino al Capo Sant’ Angelo etc. 8®, 164 pp 
Triest, Coen, 1864. 1^ fl

Freeden, "W. v . : Handbuch der Xautik und ihrer Hulfswissenschafteu 
8®, 415 SS. Oldenburg, Schulze, 1864. 3 Thlr

Das Buch ist fur den Unterricht in der Seemannsschule sowohl der Unter 
Stenerleute als der Ober-Steuerleute bestimmt und besteht aus zwei Abschnit 
ten, indem dem eigentlicben nautischen Theile »jwegen vielfach mangelnder 
Vorbildung und in der Praxis des Seelebens verloren gegangener Uebung der 
Schliler” eine einleitende Abtheilung, die nautischen HUlfswissenschaften (Geo- 
metrie, Arithmetik, Stereometrie, ebene und spbarische Trigonometric) umfas- 
send, vorausgebt. Im Allgemeinen ist das Werk bei grosser Liebe zur Sache 
mit viel Fleiss und griindlicher Fachkenntniss bearbeitet und eine vollkommen 
klare Disposition der ganzen AnJage lasst eine deutliche Uebersicht des Ganzen 
wie des Einzelnen zu. Den einleitenden Kapiteln der HUlfswissenschaften 
fehlt es nur bin und wieder an Gleichmassigkeit in der Bearbeitung. So'sehei- 
nen uns die Abschnitte Uber imaginare Zahlen und die Berechnung der 
Logarithmen etwas zu ausfUbrlich und umstandlich behandelt, wahrend die 
Proportions-Lehre und die Gleichungen, hochst wichtige und oft wiederkeh- 
rende Rechnungs-Operationen, in allzu gedrangter Form abgefertigt werden 
und wiederum vortrefflich dieKapitel iiber ebene und spharisebe Trigonometrie 
ausgefuhrt sind. Mit grosster Sorgfalt ist der eigentlich nautische Theil be* 
arbeitet und es zeiebnet sich dieser naraentlicb durch die kompakte Form der 
Behandlung des Lehrstoffes aus. Bei Vermeidung aller Weitschweifigkeiten in 
der Entwickelung der Formeln fiihrt das Handbuch bier durch eine grosse Zahl 
hochst treffender, zweekmassig gewahlter Beispiele den Sclmler sofort aus der 
Theorie in die Praxis und lehrt so das eben Gelernte alsbald anwenden. (JC . D . )

Jones, J. Matthew: On ocean drifts and currents. (The Canadian Natu
ralist and Geologist, Fehruar 1864, pp. 37—45.)

W ie in Fliissen und Bachen konnen nach des Verfassers Ansicht auch im 
Meere sich Inseln dadurcb bilden , dass die Stromung an einer vorhandenen 
Erhohung des Bettes Erde, Sand, Muscheln, vegetabilische Produkte u. s. w. 
absetzt, diese Anhaufungen durch die Wirkung der Wellen erhoht werden 
und sich konsolidiren. Als Beispiel stellt Jones die Bermudas bin, bei denen 
znr Wirkung des Golfstroms auch die Thatigkeit der Korallenthiere kommt* 
und deren Fauna und Flora als eine von West-Indien eingewanderte erscheint. 
W ie sich aber die Inselgruppe durch blosse Anschwemmung und Korallenbildung 
an einer Stelle bis 250 Fuss Hohe iiber den Meeresspiegel heben konnte, wird 
aus diesen Erorterungen nicht ersichtlich.

Rosser, W. H-: The Atlantic Directory, being the physical geography 
and meteorology oftheX orth  and South Atlantic, togetherwith sailing 
directions for the principal ports etc. 8“ London, Imray, 1864. 15 s.

Rouwer, D. J . : Handleiding to t de theofttische en praktische zeevaart- 
kunde, benevons eene beknopte verhandeling over de hydrographie. 
1' deel. 8°, 408 pp. mit 9 Karten und Tafeln. Nieuwediep, de Bui- 
sopje, 1864. 5 fl. 90 c.

Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, Notes sur les iles (Nouv.
Annales de la marine, Oktober und November 1863.)

ICarteiv.
Handtke’s Karte der Nord- und OstSee nebst Spezialplanen der haupt- 

sacblichsten Hafenplatze. i ’ol. Lith. Glogau, Flemming, 1864. |  Thlr.

, a ll g e m e in e s .
G eo g r. L e h r -  u n 4  H a n d b i ic h e r ,  S ta t i s t i k .

Legoyt, A.; La France et Tctranger, ’etudes de statistique, cqmparee. 
8°, 656 pp. Strassburg, Berger-Levrault, 186i. ' lo  fi-;

M a th e m a t is e h e  u n d  p h y s ik a l i s e b e  G e o g ra p h ie .
Airy, G. B.: First analysis of one hundred aiW seventy seven magnetic 

storm s, registered by the magnetic instrum ent in the royal obser
vatory, Greenwich, from 1841 to 1857. (Philoswhical Transactions 
of the Eoyal Soc. of London, CLIII, 1864, p. 6T7.)
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Hiiber, W.-. Note sur la periode glaciaire. (Bulletin de la Soc. de geo
graphic de Baris, April 1864, pp. 285— 291.)

I ’rof. E.sclier v. Jer Linth hat die Ilypothese aufgestellt, dass die Eiszeit Eu
rope’s einer Periode angehdrt liabe, wo die Sahar.a ein Meer war und wo sich 
also nicht der heisse Siidwind (Fdhn) bilden konnte, weicher gegenwartig zum 
ychiuelzen der Eis- und Schneemassen auf den Alpen so wesentlich beitriigt. 
Unter-stutzt wird diese Hypothese dadurch, dass nach den Beobachtungen De- 
sor’s auf seiner mit Esciier jiingst ausgefiihrten Reise nach Algerien die Alge- 
rische Saiiara im Beginn der jetzigen geologischen Periode wirklicii ein weites 
Meer war und erst in relativ neuer Zeit trocken gelegt worden ist.

Lorenz, Dr. Jos. II .: Bin Tiefen-Thermometer von mehrfaclier hydro- 
graphischcr VerweJidbarkeit. H it Abbildung. (ilittbeilungen der K. K. 
Oeogr. Gesellsoliaft, 1862, Abhandlungen, SS. 178 — 185.)

Beschreibung eines von dera verstorbenen Direktor Dr. Kreil und dem Mccha- 
niker Gruber konstruirten, von Dr. Lorenz verbesserten und bei seinen Unter- 
suchungen im Qiiarnero angewendeten Batho-TIiermometers.

Maury, M. F .: Physical geography for schools‘and general readers. 
8“, njit 2 Karten. London, Longman, 1864. 2J s.

Ein popularer Auszug, resp. Umarbeitung der beriilimten Phy'sical geography 
of the sea.

Palacky: Pflanzengeographische Studien. I. Erlauterungen zu Hooker 
et Beutham, Genera plautarum. Prag 1864.

Sonklar, Oberst-Lieut. K  v .: Von den Gletschern der Diluvial-Zeit. 
(Mittheilungen der K. X. Geogr. Gesellschaft, 1862, Abhandlungen, 
SS. 1—9.)

Sehr klare und durch Zabienbeispieie erlauterte D-arlegung seiner unab- 
hangig von Dr. Frankland get)ildeten Ansicht, dass die Eiszeit ihren Grund in 
bedeutend grosserer Feuciitigkeit der Luft und reichlicherem Niederschlag ge- 
habt hat.

Wittwer, Dr. W. C.: Beitrag zu den Erklarungen der irdischen Eis- 
periode. (Das Ausland 1864, Xr. 25, SS. 584—587.)

Der Verfasser erkliirt sich fiir Dr. Frankland’s Ansicht, dass die Eisperiode 
nicht eine Zeit abnormer Temperatur-Erniedrigung, sondern abnormer Fenchtig- 
keit gewesen sei.

K a r t e l l .
Dove, Prof. Dr. H. "W.: Die Monats- und Jahres-Isothermen in der 

Polar - Projektion nebst Darstellung ungetvohnlicher Winter durch 
thermische Isometralen. Qu.-Folio mit 20 Karten. Berlin, D. Eeimer, 
1864. 2 | Thlr.

W eltreiaen, Sam m elw erke, V erschiedenes.
Doren, J. B. J. van; Bijdragcn tot de kennis van verschillende over- 

zeesche landen, volken, enz. 2 deelen. 8b, 789 pp. mit lith. Tafeln. 
Amsterdam, Sybrandi, 1864. 10 fl.

Duchinski, F. H .; Peuples Aryas et Tourans agriculteurs et nomades. 
Xecessite des reformes dans I’exposition de I’histoire des peuples 
Aryas-Europeens et Tourans, particulieremcnt des Slaves et des 
Moscovites. 8“, 254 pp. mit 2 Tafeln. Paris, Klienoksieck, 1864.

La vuelta al mundo. Viajes interesantes y novisinios por todos los 
paises. Con grabados por los primeros artistas. 1. Heft. Madrid, 
Gaspar y Roig, 1864.

Vermuthlich eine Spanische Ausgabe des »Tour du Monde”.
Matkovio, Prof. Dr. P .: Alte handschriftliche Schififerkarten in den 

Bibliotheken zu Venedig. (Mittheilungen der K. X. Geogr. Gesell
schaft, 1862, Abhandlungen, SS. 79— 107.)
_ Aufzahlung und ailgemeine Beschreibung von 35 vorgefundenen handschrift- 

lichen Portolanos.
Murchison, Sir R. 1.; Address to the Royal Geographical Society of 

London, delivered at the anniversary meeting on the 23’’‘' May 1864. 
8®, 89 pp. London 1864.

Bei der letzten Jahresversammlung der Londoner Geographischen Gesell- 
schaft erhielten die goldenen Medaillen Baron v. d. Decken fUr seine beiden 
Reisen nach dem Kilimandjaro und Capt. James'A; Grant, der Begleiter Spe
ke’s. Wie immer wusste der Prasident die Ueberreichung -der Ehrengah^ mit 
sehr passenden, taktvollen W orten'zu begleiten. Unter den im letzten Vereins- 
jahr verstorbenen Mitgiiedern werden der ehemalige Prasident Lord Ashbur
ton, Rear-Admiral J . Washington, Major-General Portlock, General La Mar

mora, Earl of Elgin, der Geolog und Begleiter Livingstone’s und v. d. Decken’s 
Richard Thornton und der bekannte Telegraphen-Ingenieur Brett mit ansfuhr- 
licheren Nekrologien bedacht. Der Ruckblick auf die geographischen Leistun- 
gen des vergangenen Jahres beginnt wie gewdhnlich mit den Berichten des 
Hydrographen der Admiralitat iiber die nautischen Aufnnhmen und des Colonel 
James iiber die Fortschritte der Landesvermessiing; darauf werden eine Reihe 
von BUchern und Karten erwahnt und die wichtigsten Reisen, Anfnahmen 
u. 8. w. nach den einzelnen Erdtheilen besproclien. Sir Roderick strebt hierbei 
auch diess Mai nicht nach Vollstandigkeit, wohl aber wird jeder einzelne Ge- 
genstand in nahere Betrachtung gezogen und in das gehorige Licht gestellt, 
auch ist wiederum eine grossere Abhandlung eingeflochten, welche mit der 
uber die Eiszeit in der vorigen Adresse in Zusammenhang steht. Nach ver- 
gleichenden Bemerkungen iiber die Gletscher des Himalaya, Neu-Seelands und 
der Alpen tritt namlich Murchison der von Mortillet und Ramsay aiisgespro- 
chenen Hypothese entgegen, dass die Becken der Alpensee’n urspriinglich 
durch Gletscher ausgehohlt worden seien, und bekraftigt durch Herbeiziehen 
der Beobachtungen von Nordenskiold (»Beitrag zu r Kenntniss der Schrammen 
in Finland” . Helsingfors 1863) die'Ansicht, dass die Erratischen Blocke nicht 
durch Gletscher, sondern durch schwiramende E isberge an ihre jetzigen Fund- 
orte getragen warden uml dass Schrammen und Polirimgen an Felsen eben- 
falls von Eisbergen heiTiihren, wenn nicht wirkliche Moranen die ehemalige 
Existenz von Gletschern an den betreffenden Punkten bekunden. Die friihere 
viel grossere Ausdehnung der Gletscher z. B. in den Alpen giebt.er dagegen 
vollstiindig zu und fiihrt unter Anderem als Beispiel an, dass der beriihmte 
HUgel von Solferino trotz seiner Hohe von 657 Engl. Fuss Nichts als eine 
grosse Morane is t, dereu einstiger Gletscher die langsten des Himalaya weit 
iibertraf, obwohl diese letzteren die dreifache Lange der bedeutendsten Glet
scher der Alpen besitzen. Sehr interessant und bezeichnend fiir Murchison’s 
Gabe, die Geologie fruchtbringend mit der Geographie zu verbinden, ist auch 
die bald darauf folgende Notiz iiber Siid-Afrika, das seit dem Beginn der Se- 
kundiir-Zeit nicht von Meer bedeckt gewesen ist. Da Murchison auf den ein- 
stimmigen "Wiinsch der Mitglieder wiederum auf ein Ja h r die Prasidentschaft 
Ubernommen Imt, so werden wir auch 1865 das Vergniigen liaben, eine Adresse 
von ihra zu lesen, die um so interessanter ausfallen wird, als er beabsichtigt, 
darin die Fortschritte- der Geographie seit Grundung der Gesellschaft im J. 1830 
bis jetzt vor Augen zu fiihren.

Pacheco, J. F . , Er. de Cardenas y L. T. de Mendoza: Coleccion de 
documentos ineditos relatives al descubrimiento, conquista y coloni- 
zacion de las posesiones espanolas en America y Oceania, sacados en 
su mayor parte del real archivo de Indias. T. I. 1. — 3. Lfg. 4®, 
288 pp. Madrid, Cuesta, 1864. a 24 r.

Retzius, A. ; Ethnologisebe Schriften. Xach dem Tode des Verfassers 
gesammelt. 4®, 116 SS. mit 6 lithogr. Tafeln. Stockholm (Leipzig, 
Durr) 1864. 6 Thlr.

A tlanten , W eltkarten, GUoben.

Atlas, Historisch-geograpbiscbe, der algemeene en vaderlandsclie gescbie- 
denis. 4®. ’s Gravenbage, Erven Thierry en Mensing, 1864. 5 fl. 40 c.

Berghaus, Herm.: Ailgemeine W elt-Xarte in Mercator’s Projektion, 
zur Ubersicht der PostscMfffabrt und neuerer Reisen um die Erde.

.Chromolitli. Gotha, Justus Perthes, 1864. I j  TElr.
In ahnlicher Ausfuhrung wie die grossere Karte in 8 Sektionen.

Liebenow’s Atlas der neueren Erdbeschreibung fiir Scbule und Hans. 
Fol. Berlin, Xicolai, 1864. 2 Thlr.

M'Leod, AV.; Middle-Class Atlas of general geography. 4®, 29 Karten. 
London, Longman, 1864. >• 5 s.

Me'yer’s Hand-Atlas. 2 2 .-3 3 . Lfg. Hildburgbausen, Bibliogr. Institut, 
1863—64. *a ’ Thlr.

Schade’s Schul-Atlas in 33 Karten. Cbromolith. Fol. Leipzig, Payne, 
1864. . Thlr.

Stieler’s Hand-Atlas, Erganzungcn z u --------- . Xeue Lieferungs-Ausgahe
zu herabgesetztem Preis. 6. Lfg. Gotha, J. Perthes, 1864. 1 4 'Sgr.

Inhalt: Der Preussische Staat: Nr. 8: O st-Preussen; Nr. 9 : West-Preussen.°— 
Europkisch-Russische Grenzlander: Nr. 8: Chersson.

Vat, L.; Nouveau Atlas classique, politique, historique et commercial. 
3 vols. 4®, 102 pp. et 100 cartes. Paris, Alexandre, 1863. 14^ fr.

Vogeler, F. W .: Schul-Atlas uber alle Theile der Erde mit besonderer 
Riicksicht auf den Preussischen Staat. 4®. Berlin, Abelsdorfl', 1864.
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(Geschlossen am 25. August 1864.)

    
 



    
 



    
 



Eine Besteigiiiig- des Gross-Glockaer von Kals aiis, im September 1863.
Von Ju liu s P a y e r , K. K. Lieut, im 36. Infanterie - Eegiment.

(Mit 5 Ansichten und 1 Tjbersichtskartchen, s. Tafel i l . )

Die Gloekner Gruppe.
Einleitimg. — Allen Hindernissen trotzend treibt der 

Forschungs- und Wissenschaftsdrang den Menschen in 
immer neue und unbekannte Gebiete unseres Erdballs; 
bald wird es keinen undurchsuchten Winkel der Meere 
und Lander mehr geben. Unbefriedigt, nur Etwas und 
nicht AUes zu wissen, durchschifft der kiihne Seefahrer 
die Polar-Meere, durchzieht der Reisende die brennenden 
Wiisten Afrika’s wie die endlosen IJrwalder Amerika’s, 
besteigt die hdchsten Gebirge, um entweder durch die 
Krater in die Eingeweide der Erde zu blicken oder auf 
Gletscher-Wander ungen der Natur ihre Geheimnisse abzu- 
lauschen und aus dem Baue und der Beschaffenheit der 
kolossalen Erdgeriiste die Art ihrer Entstehung und Bil- 
dung, iiberhaupt das „Werden” zu errathen. Und iiberall, 
•wohin die Martyrer der Wissenschaft die Pfade getreten, 
folgen die Anderen naeh, diesen und nicht jenen fallt der 
Eutzen in den Schooss. Auf unserem kleinen Erdtheile 
giebt es nun des Unerforschten in Bezug auf die Eaum- 
lichkeiten der Oberflache wenig mehr, — nur wenige 
Platze hat sich die Natur noch reserviren kbnnen, die den 
Zutritt nicht gestatten — , der grossere Theil solcher Platze 
liegt natiirlicb nur auf unseren hohen Gebirgen, zu denen 
uns unersteigliche Felswande, steile Gletscher, furchtbare 
Abgriinde, triigerische Schneedecken den Zugang verwehren. 
Trotz aller Todesverachtung, mit weleher beriihmte Berg- 
steiger und Naturforscher unsere herrlichen eisbepanzerten 
Alpen-Gipfel hinanklommen, werden doch viele von ihnen 
noch lange unerstiegen bleiben. Imponirten doch die pral- 
ligen Felsmassen und finsteren Kliifte selbst unseren her- 
kulischen, nicht leicht zu sehreckenden Vorfahren, als sie 
auf ihren Schilden die Schneefelder in die Italisehen Fluren 
hinabrutsehten, um in ihrem ungelehrten Muthe den listigen 
konsularischen Heeren zu erliegen. Seither fahrt man wohl 
auf bequemen Strassen und sogar mit dem Dampfrosse 
Tiber diese Scheidewand der ehemaligen nordischen Barbarei 
und der siidlichen K ultur, heute ist nicht zu viel ge-
sagt, 'wenn man den Satz umkehrt.

Zahlreiche Strassen, verbesserte Wege und Jochiiber- 
gange vermitteln den Verkehr und auch jene Eeisenden, 
die beim Naturgenusse des materiellen Genusses nicht ent- 

Petennann’s Geogr. llitth e ilungen . 1864, Heft IX.

behren kbnnen, finden in eleganten Hotels bis auf so und 
so viel 1000 Fuss Hbhe und noch mehr, was ein ver- 
wbhnter Gaumen verlangt; frisirte Garqons, miihsam her- 
gestellte belles vues und dergleichen verunstalten die Ge- 
gend. Nur derjenige kann einen richtigen Begriif von der 
Majestat der Alpen-Natur in ihr^ vollkommenen Reinheit 
erlangen, der den ungetriibten Genuss abseits von den 
Hotels und der Strasse sucht, auf weleher die Sehaar der 
Baedeker-Reisenden einherzieht, — der selbst in die Berg- 
labyrinthe eindringt, Gipfel ersteigt und Gletscher befahrt. 
Tyrol ist in dieser Hinsicht viel urwiiehsiger als die Schweiz, 
die Menschen sind derber, aber auch biederer.

Die Schbnheit der Alpen-Natur ist so hundertfaltig 
gepriesen worden, dass fast nichts Neues mehr zu sagen 
iibrig bleibt. Der Gegenstand dieses Aufsatzes, die „Gross- 
Glockner-Gruppe”, ist schon bfters beschrieben worden, 
weil aber jeder Mensch anders empfindet, anders denkt 
und seinen Gedank^n anderen Ausdruck verleiht, so wird 
demselben Gegenstand doch jedes Mai eine andere Seite 
abgewonnen, und in dieser Voraussetzung, neue Reize die
ses prachtvollen Bergriesen aufzudeeken, unternahm ieh es, 
die Erlebnisse meiner Glockner-Fahrt zu schildern, um so 
mehr, als meine Besteigung von der schwierigeren, aber 
auch interessanteren Kaiser Seite Statt fand und meine 
Unternehmung vom reinsten Wetter begiinstigt war, was 
nur sehr selten der Fall ist und mancher Beschreibung ab- 
traglieh wird. '

OrograpJmeher tlberhlich. — Der Gross-Gloekner, der 
dritthbehste Berg der Osterreichischen Monarchic (Ortles- 
Spitze und Zebru), lange der Streitpunkt der ihn gegen- 
wartig als riesigen Grenzpfahl betrachtenden Lander Tyrol, 
Salzburg und Karnthen, ist der Kulminations-Punkt der 
beim Dreiherrenspitz beginnenden Norischen Alpen. Die- 
selben werden in diesem ihrem hbchsten Theile und bis 
in die Gegend des Hochalpenspitzes und der Arlscharte 
nach Sonklar noch insbesondere „die Hohe Tauern-Kette” 
genannt. Im Glockner-Stoeke tritt die wahre Grossartig- 
keit der Alpen: imposante Hbhe, ausgedehnte Gletseher- 
massen, prallige Felswande, Fiille der Wasserfalle, bedeu- 
tende Hbhenlage der Thalanfange, schwere Zuganglichkeit 
der Hochmassen, zum letzten Mai auf. Ostlich des Glockner
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Eine Bestelgung des Gross-Glockner von Kals aus, im September 1863.

erreichen nur wenige Spitzen die Hdhe von 10.000 Fuss, 
Gletscher verschwinden bald ganz '), die Kammhdhe sinkt 
auf die Halfte herunter, zugleich mehren sich die tJber- 
gange, Kunststrassen durchschneiden die bewaldeten brei- 
teren Bergriicken, die Thaler werden breiter und die Vege
tation mannigfaltiger.

Sehr verschieden wurde lange Zeit die Hdhe des Glock- 
ner angegeben, die friihere Generalstabsaufnahme bestimmte 
dieselbe zu 11.991 Fuss, Schlagintweit *) zu 12.158 Fuss, 
Andere zu 12.300 bis 12.600 Fuss, die letzte trigono- 
metrische Messung des Katasters (dureh Herrn Trigono- 
meter Jiorbert Bauer) zu 12.008 Fuss und die barometri- 
sche Messung des um das Glockner-Gebiet sehr verdienten 
Geoplastikers Herrn Franz Keil zu 12.018 Fuss. Halten 
wir uns an die letzte trigonometrische Messung. Von 
Heiligenblut ®) aus betragt daher die relative Glockner-Hdhe 
7998 F. und von Kals aus 7839 F.; der Glockner ist fer- 
ner 386 F. hdher als der Gross-Venediger, 919 F. als die 
Dreiherrenspitze, 1378 F. als der Hochschober, 1700 F. 
als der Hochnarr, 953 F. als die Marmolade, 62 F. als 
die Wildspitze, 1076 F. als die Adlersruhe, 7978 F. als 
der Fuss des Pasterzen-Keesbodens, 1579 F. als die Hohen- 
wartscharte, 785 F. als die Eomarisehken-wand, 2515 F. 
als der Dachstein und 2941 F. als der Terglou und er wird 
iiberragt vom Mont Blanc um 2776 F ., vom Monte Eosa 
um 2292 F., vom Finsteraarhorn um 1242 F ., von der 
Jungfrau um 862 F ., von der Ortldl-Spitze um 248 F. 
und vom Monte Zebru um 171 F.

Den Hamen hat der Gross-Glockner von seiner glocken- 
ahnlichen Gestalt, vom Moll-Thale aus gesehen, in iiber- 
raschender Weise andert er jedoch* nach den Weltgegenden 
seine Form. Von Osten aus bildet der Glockner - Stock 
eine lange steile Gletscherkette, sie ist mit Fels durch- 
brochen und wird von seinen beiden feinen Spitzen mach- 
tig iiberragt. Von Siiden aus (also vom Berger-Thorl oder 
vom Kodnitz - Thale) bildet er ein Dreieck mit schrotFen 
schwarzen Felsbandern und von Westen aus (insbesondere

1) Kleine Eisfelder finden sich nur mehr in den Kalk-Alpen, deren 
die nordliche Kette nach Simony 20 mit 0,7 Qua'drat-Meilen, die sttd- 
liche ebenfalls an 20 mit 0,6 Quadrat-Meilen Elachenraum besitzt. Die 
Eismassen der sudlichen Kalk-Alpen gehoren insbesondere nachstehen- 
den Spitzen an; Cimon della Pala, Sasso di Val fredda (9445 Fuss, 
nachTrinker 9401 F.), Sasso Vernale (9493 F.), Marmolade (11.055 F.), 
Croda Malcora (10.387 F .), Antelao (10.292 F.), Pelmo (10.007 F.), 
Civita (10.068 F.), Krystallkopfe (10.260 F.), Dreischusterspitz (9996 F.), 
Tofana (10.350 F .), Greta d’Agnello (9772 F .) , Zwolferstein (fast 
10.000 F.) und Terglou (9067 F.) und jene der nordlichen vorzuglich 
der Ubergossenen Aim (9296 F.) und dem Thor- und Dachstein (letzterer 
9493 Fuss).

) der ubrigens yon einem zu hohen Standpunkt ausging, wie disss 
erhellt^*** Hohenangabe der Toblacher Wasserscheide mit 4222 F.

8 F topographischen Details in diesem Aufsatze
8. r .  Jteils Karte in 1:100.000, „Geogr. M itth.” 1860, Tafel 4.

vom Gross-Venediger) scheint der Glockner durchaus felsig, 
ausserst steil und in eine feine unersteigliche Felsspitze 
endend. Den grossartigsten Anblick gewahrt das Glockner- 
Panorama von den die Pasterze im Osten begrenzenden 
Hohen aus, die wildeste, fast schreckhafte Gestalt aber be
sitzt er vom Kodnitz-Thale aus.

Der Glockner - Stock gehdrt nicht dem Hauptzuge der 
Norischen Alpen an, sondern besteht in einem beim Schnee- 
winkel (11.176 Fuss) sudostlich vom 10.896 F. hohen 
Kastenberg sich ablosenden Auslaufer, der in dem Letzten 
Oder Kleinen Leiterkopf, 7887 F., endet. Die Wasserscheide, 
also der eigentliche Gebirgskamm streieht vom Schnee- 
winkel iiber den ganz weissen eisbepanzerten Johannis- 
berg, 11.080 F., friiher Keeskogl genannt, den Hohen EilFl, 
10.500F., den Vorderen und Mittleren Barenkopf, 10.131 F. 
und 10.583 F ., die Eiswandbiihl, 10.023 F ., den Breit- 
kopf, 9788 F., zur herrlichen unersteiglichen Fuschkarhohe, 
10.504 F. Ein hier vom Hauptzuge entsendeter Zweig 
zieht iiber die Freiwand, 9574 F., zum Hohen Sattl (seit 
dem Besuche Sr. Majestat des Kaisers Franz-Joseph-Hohe 
genannt), 8025 F. (nach Schlagintweit 7809 F.). Die ge- 
nannten Hohen geben die ausserste Begrenzungslinie des 
Pasterzen-Gletschers. *

Gehen wir nun zum Glockner - Stocke speziell iiber. 
Wie erwahnt, lost sich derselbe beim 11.176 Fuss hohen 
Schneewinkel von der Hauptkette der Horischen Alpen, 
dieselbe jedoch an Hohe uberragend, ab. Schon vom Kasten
berg an nimmt das Gebirge an Hohe zu, denn das Eis- 
kdgele besitzt 10.900 F., der Schneewinkel 11.176 F., der 
Eomarischkenwandkopf 11.223 F. und die Glockner-Wand
11.557 F. Eine 284 Fuss tiefer als die Glockner-Wand 
gelegene Scharte trennt nun diese von der hiicbsten Glockner- 
Spitze. Diese besitzt 12.008 Fuss, die darauf folgende 
Glockner - Schneide an 11.930 Fuss, der Klein - Glockner
11.962 F., die Adlersruhe 10.932 F ., der Hohenwartkopf 
10.429 F., die Hohenwartscharte 10.056 F., der Kellerberg 
10.305 F ., der Schwerteckkopf 10.076 F ., der Grosse 
Leiterkopf 9794 F., der Mittlere 9060 F. und der Kleine 
7887 F. Hier am Ende des Glockner-Kamms ist der be- 
riihmte Leiterfall, bei der Einmiindung des Leiterbachs in 
die Moll gebildet. Am Glockner selbst ist der steilste 
Abfall nach Sudwest, grosse Felsziige laufen von hier nach 
der Tyroler Seite aus, freier stehend, majestatisch sich 
iiber seine TJmgebung erhebend stellt er sich auf der 
Pasterze dar. Sieben und zwanzig Berge erheben sich 
nach Sonklar im ganzen Glockner-Stocke zwischen 10- und
11.000 Fuss und sieben zwischen 11- und 12.000 F. Von 
Eis iiberzogen wie der Glockner selbst wird er von alien 
Seiten von Gletschern — in der Tauern-Kette und den 
Zillerthaler Fernern „Kees” genannt — umgeben, niimlich
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Tom Letter-, Kodnitz-, Teischnitz- und dem Pasterzen-Kees. 
Von der grdssten Pracht und Ausdehnung ist der letzte.

Der Pasterzen-Kees wird von dem schon friiher er- 
wahnten, vom Schneewinkel sich abldsenden Hauptzuge 
der Norisehen Alpen begrenzt, er ist 32.000 Fuss, also 
1-j Meilen lang, im oberen Theile 12.500 F., im unteren 
durchschnittlich 3000 F. breit und umfasst 0,7 Q..-Meilen. 
Der tagliche Thalzug betriigt Zoll, er fliesst also um 
die Halfte langsamer als der Aletsch - Gletscher in der 
Schweiz '). Der Pasterzen - Kees wird gewbhnlich in den 
unteren (auch Pasterzen-Keesboden genannt), mittleren und 
oberen eingetheilt. Der mittlere Gletscher hat nach Schlag- 
intweit eine Neigung von 2° 15 ' und weiter gegen
Kordwesten von 8°. Die hdchste Erhehung der Pasterze 
steigt iiber 10.000 F., bei der Johannishiitte 'liegt sie 
7688 F. hoeh und der Keesboden besitzt 6030 F. Hbhe. 
Einem Gletscherthore entspringt hier die Moll, deren Wasser 
selbst bei Heiligenblut stets nur wenige Grade iiber Null hat. 
Von der 8025 F. hohen Franz-Joseph-Hohe iiberblickt man 
die Pasterze und ihre Umgebung fast vollkommen, die Aus- 
sicht ist iiber alle Vorstellung erhaben, deutlich unterschei- 
det man die drei Abtheilungen des Gletschers. Zunachst 
den grossartig - pittoresken Gletscherabsturz des Pasterzen- 
Keesbodens m it774F. Fallhdhe, den koncentrischen Spalten- 
linien, den sich haumenden und emporstarrenden Eisblocken, 
weiten blauen Schluchten, Terrassen, durchscheinenden Eis- 
mauern u. dgl. Im mittleren Pasterzen-Kees hat die Nei- 
gung des Gletschers bedeutend abgenommen, die Oberflache 
ist fast eben, haufiger erblickt man kleine Schneelager auf 
derselben, die Zahl und Breite der Schluchten ist geringer, 
grosse Schutthalden ziehen aus den Gloci:ner-Karen herunter 
und machtige Seitenmoranen streichen an den beiden 
Gletscherufern herab. Durch den Kleinen und Grossen 
Burgstall (7885 und 9012 F.) wird der mittlere von dem 
oberen Pasterzen-Kees getrennt. Die beiden Burgstalle sind 
Felsmassen, welche den Gletscher sehr vortheilhaft deko- 
r iren ; nbrdlich derselben wird die Pasterze in griissere 
Partien und "Wellen gebrochen, die Neigungswinkel werden 
grosser und unregelmassiger, der Marsch schwieriger und 
die Zerkliiftung heginnt von Neuem. In den hbchsten 
Eegionen der Pasterze andern die Eislager ihre Gestalt, 
korniger Schnee, in welchen man bei zunehmender Sonnen- 
wirkung wie in Sand einsinkt, „Firn” genannt, tritt an 
die Stelle kompakter Eismassen; hier liegen also die 
Gletseherquellen, die Fahriken der ewigen Eisbildung. Das 
Bild der Erstarrung, welches von der Gletscherwelt unzer- 
trennlich scheint, ist nur scheinbar, — in der Nacht mag 
diess im Allgemeinen noch eher gelten, kaum aber bricht

Cotta, Briefe iiber H u m b o ld t’s ,,Kosmos .

der Tag an , bescheint die warme Sonne die Gletscher- 
oberflache, da singt und larmt es am Gletscherrande, schwere 
Tropfen traufeln in die Spalten und Schluchten herab, lustige 
Bachlein und kalte Briinnlein mit Kees-Wasser, aus ab- 
thauendem Eis gebildet, springen und rieseln iiber die Eis- 
flache thalwarts, gahnend erweitern sich die Schluchten, 
Eismassen brechen krachend von den Hohen ab und stiir- 
zen herab, — der ganze Gletscherstrom aber fliesst zu- 
gleich und zwar nach zum Theil noch unerforschten Ge- 
setzen ’) langsam in die Tiefe, wo er abschmilzt, wahrend 
er in den hochsten Eegionen, wie erwahnt, aus dem Firn 
durch Neubildung wieder erganzt wird.

Zum besonderen Schmucke gereicht der ganz weisse, mit 
Eis iiberzogene Johannisberg oder Herzogshut (11.080 F.) 
der Pasterze. Dem Glockner gerade gegeniiber thiirmen 
sich Gletscher- und Felsmassen zu pralligen Wanden empor, 
so am ausgezeiehnet schon geformtenFuschkarkopf, 10.504 F., 
an der schwarzfelsigen Freiwand, 9574 F., und der weissen 
Pyramide des Sennibilecks (auch Seniivelleck), 10.277-F. 
Der Pasterzen-Kees, welcher in riesige Massen gebrochen 
in seinen obersten Partien stellenweise die Kammhiihe des 
Hauptzuges gewinnt, fliesst hier im mittleren Theile schon 
tief unten, in einem grossen, breiten Felsthale eingedammt, 
wahrscheinlich aber mit viel bedeutenderem Tiefgange, d. h. 
Dieke der Gletschermasse. Am Ostrande der Pasterze, dem 
Glockner gegeniiber liegt die auf Veranlassung des Erzher- 
zogs Johann 1833 erbaute Johannis-Hiitte, zur Unterkunft 
ftir Gletseherwanderer bestimmt (7688.F.), ihr gegenwar- 
tiger Zustand ist aber derartig, dass sie keinerlei Schutz 
bietet^ auch von Ubernachten daselbst kann keine Eede sein.

Die Farbe des Pasterzen - Gletschers, „grtinblau”, die 
helle Eeinheit seiner Eismassen, was man den Fernern der 
Otzthaler Gletscherwelt durchaus nicht nachsagen kann, die 
grosse Ausdehnung, herrliche Umgebung und der einzige 
Gletscherabsturz des Pasterzen - Keesbodens maehen ihn 
vielleicht zum schonsten Gletscher Osterreichs und sichern 
ihm einen hervorragenden Eang unter alien derartigen Er- 
scheinungen der weiten Alpen-Welt.

Eings um das Gewirr des scheinbar starren Todes 
wiister Felskare, Stein-, Schnee- und Gletscherfelder steht 
als greller Gegensatz dieser Erstarrung in den unteren 
Pasterzen - Eegionen der griine Easen der Alpenrosen mit 
ihrem reizenden, hellgriin glanzenden Blatterwerk, den 
karminrothen trichterfbrmigen Bliithen und die bunte Man- 
nigfaltigkeit anderer zierlicher Kinder Flora’s da.

’) Die bisher als richtig anerkannten Ursachen des Gletseherthal- 
zuges, die eigene Schwere der Eismassen und ihr Eutscben auf der 
schiefen Ebene, haben sich nicht fiir alle Erscbeinungen als ausreichend 
bewiesen und die Theorie von Agassiz von den wassergefullten iiber 
Kacbt erstarrenden Gletscherhaarspaltchen hat sich als irrig heraus- 
gestellt und wurde von ihm selbst verworfen.
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Durch das llifflthor (zwischen dem Hohen Riffl und 
dem Yorderon Biirenkopfe) steht die Pasterze mit dem 
Salzburger Karlinger Kees und dem Kapruner Thale, durch 
die Bockkar-Scharte (9440 F .) . (zwischen der Eiswandbiihl 
und dem Breitkopf) mit dem Bockkar-Kees und dem Fuscher 
Thale, durch die Fuschkar-Scharte (9194 F.) (zwischen dem 
Breitkopf und dem Fuschkarkopf) mit dem Fuschkar-Kees 
und demselben Thale in Verbindung. Diese Einschnitte 
des Hauptkammes sind gangbar, obgleich man sich ihrer 
fast nie zu tlbergangen bedient, hingegen die nahen, 
viel bequemeren Tauern hierzu benutzt; die Edenwinkel- 
Scharte (10.474 Fuss) aber, welche die Verbindung der 
Pasterze mit dem Edenwinkel-Kees und dem Stubach-Thale 
bildet und zwischen dem Johannisberg und dem Schnee- 
winkel liegt, ist nach v. Ruthner’s Ansicht unpassirbar.

Geognostischer jjherblich. — Der Glockner-Stock gehort 
wie fast die gauze Centralkette dem Urgebirge an ; Chlorit- 
schiefer am Siidabhange, Kalk und Chloritschiefer auf der 
hdchsten Spitze, Tho-n- und Chloritschiefer und Serpentin 
auf den Blauen Kdpfen und der Burgwart, Thonschiefer 
auf der Freiwand und Langenwand, Glimmerschiefer am 
Letzten Leiterkopf, im Ganzen viel Quarzgemenge, — diess 
sind die vorherrschenden Gesteinsarten. Die Schiefermassen 
wechseln hie und da mit Schichten von Urkalklagern, die 
besonders bei der Leiterhiitte iiberwiegend vorkommen und 
in Folge ihrer dunkelgriinen Farbe leicht mit dem Chlorit
schiefer verwechselt werden. Merkwiirdig ist iibrigens, dass 
der Kalk einen hoehst ungewdhnlichen Gemengtheil der 
Glimmer- und Chloritschiefer bildet, so dass die krystalli- 
nische Beimengung in diesen Sehiefern den Quarz oft vdl- 
lig verdrangt. Oft wird dieser auch durch Feldspath (vor- 
waltend Periklin) in den Chloritschiefern ersetzt. Dm 
Heiligenblut und Kals findet sich besonders Glimmerschiefer, 
im oberen Kaiser Thale ist Gneis vorherrschend. Die im 
Glockner-Gebiete haufig vorkommenden Schneiden, vorziig- 
lich jene zwischen den zwei bdchsten Spitzen, sind -Folgen 
jenes quarzhaltigen Schiefers. Mit der Zeit verwitternd 
fiel der Schiefer ab und die durch Quarzadern kompakten 
und kantigen Felstheile blieben stehen; so kann es . ge- 
schehen, dass die genannte Schneide einst nicht mehr 
zu passiren sein wird. .

Glochier- Wege. — tlber den Grad der Schwierigkeit 
und Gefahr der Gloekner-Ersteigung herrschen sehr wider- 
sprechende Ansichten; Urtheile, welche der Wahrheit, also 
wie immer dem Mittelwege nahe kommen, sind selbst in 
dem chaotischen Heiligenbluter Glockner-Buche, in wel- 
chem Beschreibungen von fast alien Glockner-Besteigungen 
'orkommen, nur sehr sparlich anzutretfen. Ein Herr be- 
merkte darin sogar, dass er allein am Glockner gewesen 
sei, die Einen sehrieben von leichter Ersteigbarkeit, die

Anderen von furchtbaren Gefahren; wiirden die Ersteren 
aber in dem Augeublicke ihre Notiz zu machen gehabt 
haben, als sie stockenden Athems iiber die schwindelnde 
Schneide schritten, — sie ware wahrhaftig anders aus- 
gefallen. Zuriiekgekehrt, hat man also die Sache iiber- 
standen, ist gliicklich durehgekommen, im warmen Zimmer, 
sind also die Schreckbilder entflohen, — dann nimmt sich 
freilich Alles gar friedlich und einfach aus. Dazu kommt, 
dass kiihne erfahrne Bergsteiger, deren Muth vor Richts 
zuriickschreckt, anders empfinden und urtheilen miissen als 
Reulinge im Handwerke. Bei richtiger Wiirdigung der 
Verhaltnisse aber wird man die Gefahrlichkeit der Sache 
keineswegs in Abrede stellen, und es erfordert die Bestei
gung des Glockners, wenn man sich nicht eben wie einen 
Waarenballen auf denselben schaffen lassen w ill, eben so 
wohl Kraft, grosse Ubung im Bergsteigen als Gesundheit, 
Muth und vollkommene Schwindelfreiheit ')■ Die haufig 
vorkommenden Glockner-Ersteigungen kbnnen ferner kein 
unbedingter Beweis fiir die leichte Ersteigbarkeit sein, man 
hdre dariiber nur die Berichte der Fiihrer, die manchmal 
ganz seltsame Dinge zu Tage bringen. Endlich wird nicht 
jede Besteigung unter gleich schwierigen oder giinstigen 
Umstanden ausgefiihrt, sondern es spielen verflossene kalte 
Oder warme W inter, nasse oder trockene Sommer, mithin 
grosse oder geringe Eis- und Schneeausdehnung, die Be- 
schaffenheit des letztgefallenen Riedersehlages (neuer wei- 
cher oder alterer harterer Schnee), Starke und Riehtung 
des Windes und vor Allem die wechselnde Beschaffenheit 
der Schneide eine sehr grosse Rolle. Diess sind bei jeder 
Bergbesteigung, namentlich aber bei der Eigenthiimlichkeit 
des Glockners sehr' wichtige Faktoren.

Die erste Gloekner-Ersteigung fiel in das Jahr 1800 
und es geht der seither gebrauchliche Glockner - Weg 
von Heiligenblut aus fiber die Leiterhiitte, Salmshohe, 
Hohenwartseharte, Adlersruhe auf den Klein-Glockner, fiber 
die Schneide auf den Gross-Glockner. Vor wenigen Jahren 
aber kamen, nachdem lange Zeit alle Yersuche fehl- 
geschlagen, die Besteigungen von Kals aus auf, namlich 
fiber das Kodnitz-Thal, die Jorgen-Hfitte, die Blauen Kopfe,̂  
Burgwart und Adlersruhe. Hier oben vereinigen sich beide 
Wege. Diese Route, von mir gemacht, ist die anstrengen- 
dere, gefahrlichere, aber weit interessanter, kfirzer und um 
die Halfte billiger, denn die Kaiser Glockner-Taxe betragt 
fiir einen Fiihrer 6 Gulden (nebst Verpflegung) und es 
hat derselbe die Verpfiichtung, bis 20 Pfund Gepack zu 
tragen.

In neuester Zeit aber haben kiihne Bergsteiger, darunter 
Sekretar Joseph Mayer aus Lienz, einen Weg mit Auslassung

’) Diess bezieht sich wenigstens auf den Kaiser G lockner-W eg.
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des Klein-Glockner und der Schneide — des gefahrlich- 
sten Theils also — direkt auf den Gross-Glockner zu ent- 
decken versucht; das Unternehmen gelang indessen nur 
halb , denn der Aufstieg iiber die siidlichen Glockner- 
Felsen wurde durch eine Partie iiberhangender Wande, 
den sogenannten „rothen Fleck”, gehindert. Ich babe jene 
Fiihrer aus Kals, welche bei der Expedition waren, selbst 
gesprochen und die sperrende Felspartie von der Burg-wart 
aus genau gesehen. Einige Sprengungen wiirden das Hinder- 
niss beseitigen, dann mdchte das Weiterkommen gelingen; 
dieser Weg ware der allernachste. Lorenz Guterni, Zimmer- 
meiste'r aus Lienz, hat sich erboten, einen besseren Glockner- 
Weg als die bisherigen fiir 800 Gulden herzurichten. Da 
aber diesen leuten Unternehmungsgeist und Kapital voll- 
kommen fehlen, so diirfte meiner Ansicht nach Kichts aus 
der Sache werden. Das einfachste Hiilfsmittel bestande 
aber in Anbringung zweier eiserner Ringe an den Felsen 
der Glockner - Spitzen, dort, wo sich dieselben auf die 
Schneidebene absenken; der vorausgehende Fiihrer hiitte 
dann nur das 8eil durch die Ringe zu ziehen und zu be- 
festigen, somit ein Gelander herzustellen, welches die Ge- 
fahr des Sehneidiiberganges fast aufheben wiirde. In An- 
betracht der damit verbundenen ausserst geringen Kosten 
forderte ich die Kaiser hierzu auf; sie antworteten zwar: 
„Sell war’ schon fein” u. s. w., bei der den Gebirgsbewoh- 
nern eingewurzelten Gewohnheit aber, „der Belassung des 
Hergebrachten”, diirfte sicher Nichts geschehen,

Eine Glockner - B esteigung von Kals aus ').
Es war mir stets ein freudiges Gefiihl, wenn ich den 

Staub des Alltagslebens abschiittelnd die Italische Ebene 
durcheilte und hineintrat in das Land der Berge mit den 
freudig griinen Almen, den weissen Hdrnern, der reinen 
Luft, dem kbstlich frischen Wasser und unter jene Leute 
mit dem stammigen Kbrperbau, den machtigen Waden, den 
treuherzig kraftigen Gesichtszugen, der biedern‘Mundart 
und den breitkrampigen Spitzhiiten — im Land Tyrol!

So elite ich auch im vorigen Jahre beliiigelten Schritts 
iiber den tiefen Einschnitt der ■ Karnischen Alpen den 
4313 Fuss hohen einsamen Plecken-Pass hinab, iiber die 
hellen Matten der Plecken-Alm und das lachende Gail-Thal

') Fast alle vor und nachher angefuhrten Hohen in W iener Fuss ' 
sind den Messungen des H errn Geoplastikers Franz Keil, Trigonometer I 
Norbert Bauer, Oberst-Lieutenant v. Sonklar, Dr. v. Euthner, Professor ■ 
Simony, Trinker und F u ch s, deren Arbeiten als die gediegensten in 
dieser Hinsicht bekannt sind , entnommen. Bei der Skizzirung des oro- 
graphischen Uberblickes w ar mir das yollkommenste Eartenwerk der 
Glockner-Gruppe, namlich jenes von Herrn Franz Keil, maassgebend. 
Jedermann, der eine lebendige Vorstellung yon den Herrlichkeiten der 
Tauern-Kette erlangen will> yerweise ich auf Herrn Dr. y. Euthner s neu 
erschienenes ausgezeichnetes Werk ,,Berg- und Gletscherreisen in den 
Osterreichischen Hochalpen” .

durchschreitend iiber Ober-Drauburg, Lienz, den Iselberg 
in das Mdll-Thal und stand kurz darauf in Heiligenblut — 
dem Wallfahrtsorte aller Touristen —, im Angesichte des 
majestatisch herabsehenden ewigen Bergriesen, des Gross- 
Glockner. Tags darauf sah er freilich gar miirrisch auf 
unsere hoffnungsvolle Schaar herab, das ganze obere Mbll- 
Gebiet lag in dichten Wolken, ein weisser Teppich zog 
bis zur Briceius - Kapelle (5132 Fuss) und gar Mancher 
lenkte verzagend seine Schritte ins Drau-Thal zuriick — 
auf Ausfiihrung des Vorgehabten verzichtend.

Aber wie gross war meine Freude, als sich das schlimme 
Wetter des 11. am 12. September durch heftige Tauern- 
Winde (wieNordwinde hier genannt werden) in das schonste 
und klarste umgewandelt hatte. Eine Woche lang zeigte 
sich kein Wolkchen am Himmel, viel frischer Schnee war 
zwar gefallen (in Kals „Moosschnee” , im Salzburgisehen 
„Keuschnee” genannt), aber mein lange ersehntes Yorhaben, 
den Glockner zu besteigen, konnte dadurch nicht vereitelt 
werden. Also besuchte ich am 12. September mit dem 
Fiihrer Joseph Lackner die Franz-Joseph-Hohe (8025 F.), 
zeichnete hier das herrliche Glockner-Panorama, die Jo- 
hannis-Hiitte (7688 Fuss), iiberschritt quer die Pasterze, 
umging den Letzten Leiterkopf in 4̂ der Hohe, passirte 
die Leiterhiitte’) (6402 E.), das Bergerthorl (7688 F.)^) 
und kam um 7 TJhr Abends in GrOder’s gastlichem Wirths- 
hause in Kals an (4169 F.). Wie mir der Pfarrer daselbst 
mittheilte, herrscht im Kaiser Liindehen grosse Wohlhaben- 
heit, an Holz fehlt es zwar, desto gewinnbringender ist 
der Ackerbau )̂ und die Massigkeit der Bewohner.

Am 13. September Kachmittags 3 Uhr wurde die 
Glockner-Fahrt in Gesellschaft der Fiihrer Joseph Schnell 
(nebst dessen Hund) und Peter Hutter angetreten und an 
Proviant viel Fleisch, Brod, Milch, Kaffee, Thee und Brannt- 
wein mitgenommen. Beim Abgange von Kals hatten wir 
14° R. und um 5 Uhr Abends bei der Ankunft an der 
Jorgenhiitte 4° B. Am rechten Ufer des Kodnitz-Baches 
stieg unsere kleine Karawane — alle mit Bergstocken be- 
waffnet — den an Bergwiesen ziemlich steil ansteigenden 
Weg zum Gehofte Groder (4630 F.) hinan und dann nach 
Korden umbiegend zur Jdrgen-Hiitte (6218 F.), unserem 
jSTachtlager. Dieser obere Theil des Kodnitz - Thales wird 
herrlich eingerahmt von dem dunklen Felsdreieck des 
Glockner und den langen, von ihm herabziehenden Fels- 
leitern, der Langen Wand (9934 F.) im Osten und der 
Freiwand (9470 F.) im Westen. Diese glatten gelbbraunen

’) Aussicht auf den Hoehnarr, Ankogl u. s. f.
2) TJmfassende Fernsicht nach Siidwesten, Marmolade, Dolomiten

Eodlspitze, Hochgall, Hochschober, Sanzkofel u. s. f, '
3) Das lefache derAussaat, in Lienz, welches halb so hoch liegt

nur das 7- bis Sfache. ’
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Thonschieferwande steigen 2- bis 3000 Fuss (relativ) auf. 
Am Fusse des Glockner liegt der in grosse Wellen ge- 
brochene Kddnitz-Kees und im Thalgrunde die schattig 
griine Jdrgen-Alm. Diesen grossartigen Anblick, in den 
einzelnen Partien, Gletscherbriichen, Felsgestalten iiber- 
raschend wechselnd, geniesst man bis zur Adlersruhe. Weit 
weniger belebt ist das Gemalde am Heiligenbluter Glockner- 
Weg.

Die Unterkunft in der Jdrgen-Hiitte war zwar eben 
nicht besonders, diess hinderte uns aber nicht, unser 
Abendbrod in der heitersten Stimmung einzunehmen. Dann 
schob mich Fiihrer Schnell in ein wenige Schritt von der ■ 
Hiitte entferntes wohlgefiilltes Heustadl, bier sollte ieh ! 
schlafen. Diess blieb leider unausfiihrbar, ich war zu auf- ! 
geregt, daehte fortwahrend an die bevorstehende Glockner- j 
Ersteigung, endlich flosste mir —  ich gestehe es auf- i 
richtig — die Glockner-Schneide, von der ich schon so viel 
Schlimmes gehdrt hatte — Besorgnisse ein. Also verliess 
ich schon um 12 Uhr mein knisterndes Heulager und trat 
hinaus ins Freie. Die schwarze Glockner-Gestalt schien 
ganz eiogeschrumpft und in einer halben Stunde ersteigbar, 
die Sterne glanzten hell und kalt war’s in dem feuehten 
Thale. Ich trat nun in die Jdrgen-Hiitte, wo meine Fiih- 
rer, die ebenfalls nicht geschlafen, bereits ein lustiges 
Feuer angemacht batten. Ein heisser Thee ') wurde ein- 
genommen, wieder gegessen, gewartet, um 2f  Uhr Mor
gens (also am 14. September) die Laterne angeziindet und 
aufgebrochen; Temperatur -j- 1° E.

Nun ging’s iiber den wellenfdrmigen "Wiesenboden des 
Thales aufwarts, ein leiehter Nordwind blies vom Glockner 
herab und unter uns brauste in tief eingeschnittenen Fels- 
klamms der Kddnitz-Bach. Nach einer Stunde, also um 
3 f Uhr, langten wir, nachdem zuletzt noch ein Stiick der 
dstlichen Seitenmoriine iiberschritten worden war, am Fusse 
des Kddnitz-Keeses, 8000 Fuss hoch, an. Hier musste bei 
der vorgeriickten Jahreszeit fiir Bergbesteigungen der Mor
gen abgewartet werden, denn der Marsch mit der Laterne 
iiber einen so viel gespaltenen Gletscher ware Unvorsieh- 
tigkeit gewesen. Der Kddnitz-Kees ist oder war noch vor 
kurzer Zeit win die meisten der Umgebung im momenta- 
nen Zuriickweichen begriffen und es ist der dadurch bloss- 
gelegte Raum an 200 Schritt lang und 400 Schritt breit.
Um 4^ Uhr, als der beginnende Tag geniigende Helle hot, 
brachen wir wieder auf, die Eisen warden angelegt, wir 
banden uns mittelst eines 14 Klafter langen Sells auf ]e 
3 Klafter Distanz an einander und betraten den Kees,

^™®agelung von Rum mit Branntwein angemacht wurde, 
sonderlieli genirte, denn er war voll des Lobes iiber 

Marsch am hohlscbwarze Gebrau und schrieb unseren flotten
ockner hauptsacblich der guten Wirkung dieses Getriinkes zu.

weleher hier ungeheuere Moranen (insbesondere Endmora- 
nen mit fast 70 Fuss Hdhe) abgesetzt hat. Namentlich 
im letzten Theile ist der Abfall des Gletschers sehr steil 
(6 — 15 — 20°) und es kommen Spalten von mehr als 
10 Klafter Breite vor; Temperatur |^° R.

Leicht *) wurde der Kees am Ostrande iiberschritten, 
und als die Morgenlichter an den Glockner-Spitzen zu spie- 
len begannen, der Aufstieg auf die „blauen Kopfe” (zwi- 
schen der Adlersruhe und der Langen Wand) angetreten. 
Der Gang iiber die Blauen Kopfe, die Burgwart zur .Adlers
ruhe ist nicht ohne Gefahr und es muss mit grosser Anstren- 
gung stundenlang geklettert werden. Ein Theil wird auf 
einem schmalen Felsgrate oder an jahen Felsabstiirzen hin 
zuriickgelegt; dazu kommt noch, dass die meisten Anhalts- 
punkfe oder Steige aus leicht verriickbaren Felsbldcken 
bestehen. Links tief unten erblickt man den Kddnitz- 
und reehts den Leiter-Kees. An Romantischem fehlt es 
wahrhaftig nicht.

Nach tiberschreitung des Gletschers batten wir uns 
wieder losgeb'unden. Der gefahrlichste Theil des Aufstieges 
an den Felsmassen der Blauen Kopfe besteht in der „blauen 
Platte” an der Burgwart, einer wenig geneigten, fast steig- 
losen Wand. Schnell, der Vorfiihrer, iiberwand diese 
Stelle einer Katze gleich und oben geniigte ihm der kleinste 
Standpunkt, um zuerst mich und dann Hutter am Seile, 
an das wir uns wieder banden, aufzuziehen. Dieses wurde 
nun abermals abgelegt und eingerollt; besser, obgleich stets 
mit aller Anstrengung, ging’s nun iiber die zum Theil ein- 
geschneiten steilen Gletscher^) und Felsen hinauf zur 
Adlersruhe. Fiir denjenigen, der vom Schwindel nicht 
ganz frei ist, ist der Glockner iiberhaupt kein Feld seiner 
Thatigkeit, und ich rathe ihm, sich mit der schon am 
Kddnitz-Keese sehr schdnen Aussicht und dem prachtvollen 
Glockner-Anblick zu begniigen oder die Adlersruhe als Ziel 
zu bezeichnen. D'en Weg bis zur Adlersruhe, woselbst 
wir um 8|  Uhr anlangten, legten wir fast ohne Aufenthalt 
zuriick; auf der ganzen Route stellte ich mir vor, ieh sei 
allein, nahm daher alle Krafte und meine fiinf Sinne zu- 
sammen und gab den Fiihrern viel zu essen, aber so 
wenig als mdglich zu sehaffen. Diese Leute sind eben 
auch nicht an die Berge angenagelt und man darf sich 
also nicht einbilden, man miisse selbst fallend von ihnen 
erhalten werden. Mit meinen Fiihrern, namentlich mit 
Schnell, war ich sehr zufrieden, und von welchem Yor- 
theile es ist, sich auf dieselben verlassen zu kdnnen, diess

') Die Gletscheroberflache ist rauh-poros, daher die Zinken der 
Steigeisen meist leicht in das Eisgefiige eingreifen. Gleichwie am 
Wasser unterschatzt man anch am Gletscher leicht D istanzen, daher 
die Leute sagen: ,,Der Kees is t betrogen”.

Derartige harte Schneekrusten mit steiler Boschung sind beim 
Bergsteigen sehr schlimme Dinge.
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lernte ich auf der Glockner - Schneide, als ich abrutschte, 
kennen.

Schnell ist ein echtes Kind der gigantischen Glockner- 
Natur, eifrig, Katurmenscb, treu, anhanglicb, unerhbrte 
Verwegenheit, Sicherheit mit steter Beobachtung des Rei- 
senden vereinend; er war bereits sieben 'Mal am Glockner, 
kennt also jede Eitze und jeden Stein und geht immer 
wieder voll Vergniigen hinauf *). Hntter war drei Mai oben, 
ist alter und mit Schnell nieht zu vergleiehen, wie iiberbaupt 
keiner der Kaiser Glockner-Fuhrer, ist vorsichtig und 
besitzt einen Anstrich von Gelehrsamkeit, denn in der 
Jbrgen-Hiitte hatte ich viele Fremdworter (besonders „subtil”) 
und sogar von den tiiglichen Luftdrucks-Schwankungen zu 
horen bekommen; beide sind sorgsam, heiter, Hutter auch 
ein eifriger Jager und er hat mir ein von ihm selbst an- 
gefertigtes Glockner-Gemalde, dessen kiinstlerische Ausfiih- 
rung sich freilich wenig iiber die Darstellung Mexikani- 
scher Gdtzenbilder erhebt, zum Prasent gemacht.

Wir befanden uns also auf der 10.932 Fuss hohen 
^dlersruhe; Temperatur +  1° R- nebst starkem Nord- 
winde, der die feinen Eiskrystalle in Schleiern fortzog. 
Der Ort besteht aus einem Felsterrain, mit Schnee und 
Eis gemengt, aus vier aus Steinen errichteten Wanden 
ohne Dach. Hier wurde nun die iibliche East gemacht, 
Schutz kann diese Ruine natiirlich nicht von Dauer bieten. 
Die Aussicht ist schon ausserordentlich mannigfaltig und 
gegen Siiden fast so wie vom Glockner, nur dass dort oben 
die Bergeshdhen noch mehr hervortreten, gewissermaassen 
mehr aus den Thalern emporgezogen werden. Die Marmo- 
lade und die Dolomiten bilden den Glanzpunkt der Fern- 
sicht in dieser Eichtung und gegen Osten erblickt man 
mehrere tausend Fuss tief den fein gezeichneten, viel ge- 
spaltenen Eisstrom der Pasterze, jenseit welcher der uner- 
steigliehe Fuscherkarkopf (10.504 Fuss) seine wunderbar 
schon geformte Eisspitze erhebt, und ausserdem den grossten 
Theil der Ostalpen. Das Wetter war herrlich, der gauze 
Himmel dunkelblau.

Von der Adlersrube an lauft der Glockner - Anstieg 
stets an der Grenze zwisehen Tyrol und Karnthen und 
deutlich iibersieht man den Heiligenbluter Glockner-Weg 
bis zur Hohenwartscharte. Auf der Adlersruhe rasteten

') Tags nach der Eiickkunft Tom Glockner kam Sclmell schon an- 
gethan in die Gaststube des Kaiser Wirthshauses, nm sich mir im 

Staate” zu zeigen. E r  hatte eine mehr als schuhlange, wunderbar ge
formte Schildhahnfeder auf dem breitkrampigen H ute, die meine Tolle 
Verwunderung erregte. Da kam es, dass er bei seiner geberdenreichen 
Erzahlung mit der F eder an einen Schrank stiess, diese knallend zer- 
brach und liirraend zu Boden fiel; nun zeigte sich, dass Schnell eben 
so kunstfertig als kiihn sei, denn die Feder war aus Holz gemacht.

2) Auf diesem dient die Leiterhiitte (6402 Puss) gegenwiirtig als 
Nachtlager, da die Salmshbhe (8468 Fuss) je tz t von der Morane zer- 
triimmert ist.

wir an 20 Minuten, die Lebensmittel wurden wieder unter- 
sucht, die Natur bewundert und dann der Gang zum letz- 
ten und schwersten Stiick mit frischen Kraften angetreten.

Nun begann der,Einfluss der veranderten Luft ’), Hutter, 
40 Jahre alt und erst von einer Krankheit genesen, iiber- 
kam Dnwohlsein und Schwache, obgleich er es nieht 
merken lassen wolllte. Ich bemerkte keine sonderliehe 
Athembeschwerde, dagegen wurde mir der verringerte Luft- 
druck in der Pfanne des Schenkelknochens fiihlbar. Von 
der Adlersruhe an war der grelle Lichtreiz des von den 
weissen Schnee- und Eisfeldern reflektirten Sonnenlichts 
unausstehlieh (von den Kalsern „glasiger Schnee” genannt), 
wir nahmen also griine Schleier vor das Gesicht ®), so wie 
wir der Kalte wegen schon von der Jorgen - Hiitte aus 
dieke Handschuhe angezogen hatten. Dem Augenmaasse 
nach schatzte ich den Anstieg von der Adlersruhe bis zum 
Fusse des nun allein sichtbaren Klein - Glockner auf 10 
bis 15°, von dort bis auf die Spitze desselben nimmt der 
Neigungswinkel in erschreckender Weise zu.

Etwas nach 8̂  Uhr hatten wir die Adlersruhe ver- 
lassen, der Marsch zum Fusse des Klein - Glockner war 
eine Art Brholung, doch sunken wir in den schon weichen 
Firn ziemlich tief ein. Fiir 2 bis 3 Minuten hingen wir 
uns wieder an das Seil, um hier befindliche eingeschneite 
Schluchten gefahrlos zu iiberschreiten; dann wurde das- 
selbe wieder eingerollt und nun befanden wir uns genau 
am Fusse der kleinen Spitze, die von da aus stets steiler 
und schmaler werdend aufsteigt und in ein feines schnee- 
und eisiiberzogenes Horn endet. Gegen die Pasterzenseite 
fallt dasselbe mit einer schroffen felsdurchbrochenen Schnee- 
und Eiswand in die schauerliche Tiefe von fast 4500 F„ 
auf der anderen Seite gegen den Kodnitz-Kees fast eben 
so schroff, doch ist die Tiefe fast 1000 F. geringer. Eine 
andere Passage als auf dem schmalen Grate der beiden 
Abfalle ist unraoglich. Bedenkt man nun, dass der an- 
gewehte Schnee sich gerade auf der Pasterzenseite in so- 
genannten Schneewechten (liberhangender Schnee) anlegt 
und dass der Pfad hart an dem Rande dieser Wechten 
(1 bis 2 Fuss von den eigenen Fusstapfen entfernt) auf
steigt und dass man mit dem Alpen-Stocke beim Einsetzen 
oft Locher in den Schnee sticht, durch die man in den 
gahnenden Abgrund hinabsieht, dass man iiberhaupt den 
Anbliek schwindelnder Tiefen unausgesetzt zu ertragen und

*) Bei 5000 F. Hohe ist die Luft um '/ j ,  bei 7000 P. um ’/4, 
bei 10.000 F . um '/a und bei 12.000 F. fast um die Halfte leichter 
als in der Ebene.

2) Bekannte Theorie der Gebriider Weber von der Einwirkung 
des yerringerten Luftdrucks auf Knochenbau, lluskeln, Auge Nase 
Ohr, Brust u. dgl. Beim Verlassen dieser Hochregion nachher horte' 
auch der Schmerz sogleich auf.

3) welches wir ausserdem auf H utter’s Tortrefflichen Hath mit 
Mandelol befeuchteten.
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dabei seine ganze Kraft aufzubieten hat, urn die Schwierig- 
keit des steilen glacirten Anstiegs zu bewaltigen, so wird 
es begreiflich, dass eine Glockner-Ersteigung mit Recht 
als schwierig und gefahrlich geschilderi; wird. Diese Ubel- 
stande mehren sich, je mehr man sich der Spitze nahert, 
der Bbschungswinkel erreieht 53°, die Sehneewechten wer- 
den sehmiiler, der Tritt auf dem beeisten Schneepanzer des 
Bergriesen immer unsicherer und das Athmen immer schwe- 
rer. Ungeachtet alles dessen stiegen wir riistig und un- 
verzagt aufwiirts, Schnell voran mit seiner Axt, die Stufen •) 
hauend in den glatten weissen Hang, wir hinter ihm, sorg- 
faltig den Fuss in die Steige setzend und uns mit dem 
zur Seite eingestemmten Bergstock kraftig emporhebend. 
Bei der- ziemlichen Entfernung der Steige war es nicht 
leicht, sein Kdrpergewicht vollkommen in der Gewalt zu 
behalten. Hie und da bedeckte wohl frischer, noch nicht 
abgegangener Schnee die Eiskruste oder den alten glacirten 
Schnee, aber er gewahrte nicht den geringsten Halt, also 
keine Erleichterung fiir den Anstieg. Nebenbei muss ich 
erwahnen, dass zu meinem Leidwesen meine Steigeisen auf 
meinen mit Absatzen versehenen Bergschuhen nicht Stand 
hielten, sondern bestandig auf das Oberleder'  rutschten. 
Nach einstiindiger angestrengter Arbeit, wahrend weleher 
wir nur vier Mai kurze Easten zu je einer Minute, um 
auszuschnaufen, hielten, erreichten wir die Spitze des 
Klein - Glockner (11.962 E.). Statt der bis jetzt sichtbar 
gewesenen Spitze zeigt sich, sobald man oben angelangt 
ist, dass der oberste Theil des Klein - Glockner aus einer 
beilaufig 25 Schritt langen, siidlich geneigten Schneide 
besteht, die niehts Anderes als eine Fortsetzung des eben 
erstiegenen Grates ist; der Besteiger ist dabei gezwungen, 
jetzt manchmal noch mehr an dem Eande der triigerischen 
Sehneewechten hinzugehen (oft bis '/2 Sehuh Entfernung); 
der Abfall nach dem Kodnitz-Kees betragt 70 bis 80° und 
gegen die Pasterze ist er senkrecht. Ausweichen seheint 
hier eine IJnmoglichkeit und dennoch hat es Schnell nach- 
her unter noch schreckhafteren Umstanden zu Stande ge- 
bracht. Am Ende des Klein-Gloekner-Kammes angelangt 
steht man nun am Medergange zur Seharte, nach deren 
Passirung man noch den Gipfel des Gross - Glockner zu 
ersteigen hat. Schnell ging ungefahr 20 Schritt voraus 
und wartete an dem eben erwahnten Punkte; nicht ohne 
eine gewisse bange Erwartung naherte ich mich ihih, 
denn ich sollte jetzt die so viel beriichtigte, gefiirchtete 
Glockner-Schneide von Angesicht zu Angesicht sehen und 
liberschreiten.

Dort an den besehneiten Felszahnen des Kamm-Endes 
angelangt ermahnten mich die Fiihrer, ruhig an eine

b 2 ZoU tief werden dieselben beilaufig geraacht.

Schieferplatte angelehnt stehen zu bleiben, Schnell aber 
stieg auf die Schneide hinunter, um dieselbe gangbar zu 
machen. Ruhig sah ich nun auf die schmale weisse Ver- 
bindung beider Glockner-Spitzen herab, mir imponirte viel 
weniger nach dem, was ich bisher schon im Gebirge durch- 
gemacht hatte, dieser allerdings hdchst gefahrliehe Uber- 
gang, als sich mir beim Anblick des gegeniiberliegenden 
letzten Stiickes des Gross-Glockner-Gipfels die Frage auf- 
drangte, auf welche Art wir eigentlieh dort hinaufkommen 
wiirden, indem ich niehts Anderes mir gegeniiber erblickte 
als eine steile, scheinbar unersteigliche, rothe Felswand, die 
fast die Halfte der Glockner-Hohe von der Schneide aus 
betragt. Aber wenn "man einige Zeit die Alpen durch- 
streift und Gipfel erstiegen hat, gewohnt man es sich ab, 
Sachen fiir unersteiglich zu halten, die sich in der Feme 
so darstellen; kommt man in die Nahe, so wird man oft 
durch pliitzlich auftauehende Wege angenehm iiberrascht, 
was jedoch keinenfalls ganz so auf den eben erwahnten 
Glockner-Fels Bezug haben soil.

Die Schneide ist ungefahr 20 Schritt lang, d. h. ao 
viele kleine werden beilaufig gemaeht, liegt an 5 Klafter 
unter dem Klein-Glockner, weleher unter einem Winkel 
von fast 60° auf dieselbe abfallt. Die Schneide ist mit 
Schnee und Eis bedeckt, wechselt in der Breite von Jahr 
zu Jahr, ist oft lange Zeit gar nicht gangbar, jetzt betrug 
dieselbe durchschnittlich 1 Schuh und an der sehmalsten 
Steile nicht ganz so viel. In der ersten Halfte liegt die 
breiteste Partie von ungefahr I f  Schuh im Querschnitte, 
einem Schneeknopfe gleichend. Schnell war vom Klein- 
Glockner wie liber eine Treppe auf die Seharte hinunter- 
geklettert und hatte dieselbe binnen 5 Minuten gangbar 
gemaeht, d. h. den Schnee, der ein spitzes Daeh fiber die
selbe gezogen, niedergetreten und den tlbergang mittelst 
Axt, Fuss und Stock, indem er sich wie auf der Ebene 
bald rechts, bald links wandte, vorbeugte, zurficktrat u. dgl, 
hergerichtet, wodurch derselbe die oben genannte Breite 
erhielt. Die Art, wie Schnell diese hochst gefahrliehe 
Arbeit besorgte, flosste uns ernste Besorgnisse ein , ver- 
gebens rief ihm Hutter zu, sich doch anbinden zu lassen, 
indem er meinte: „So a Sach is ka Spass” , aber Schnell 
erwiderte, er wisse schon, was er zu wagen habe, und 
wirklich bleibt man in Zweifel, was man mehr an ihm 
bewundern soil, seine Verwegenheit oder seinen sicheren 
Tritt. Nach seiner Ansicht sah es diess Mai schlimm genug 
mit der Schneide aus.

Each Besorgung erwahnter Arbeit war Schnell zum 
Fusse des Kleinen Glockner zuruckgekehrt und hiess mich 
hinabsteigen. Hutter und ich banden uns also an das Seil, 
dessen Ende Schnell in die Hand nahm, ich setzte mich 
auf den schnee- und eisbedeckten Sehneidabfall, auf welehem
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Haltpunkte fiir Fuss oder Hand wahrhaft bedauernswerthe 
Raritaten sind, langsam einen Fuss nach dem anderen vor- 
streckend, den Bergstock zehnfach benutzend, stets genau 
beobachtet von Schnell und von Hotter, der auf der ersten 
Spitze zuriiekblieb, am Stricke hinabgelassen, so ging’s 
hinunter auf die Schneide. Bebutsam schritten wir nun, 
Schnell meist riickwarts tretend, was ihm wohl Niemand 
nachmachen wird, weiter und standen schon auf der hal- 
ben Schneide, als Hutter noch immer nachzusteigen rinter- 
liess. Er machte alle mdglichen Anstalten hierzu, kam 
aber nicht vorwarts. Schnell, der diess begriff, ging bin 
und half ihm wie mir herunter. Diess klingt sehr einfach, 
aber man denke sich bei der Ausfiihrung, wie Schnell mir 
auf dem schmalen Schneebande wie am Pionierstege aus- 
wich, Hutter herabbrachte und mich nachher abermals um- 
gehend seinen alten Platz einnahm. Solche Kiihnheit ist 
wohl fabelhaft und solche Sachen nennt er nur ganz ein
fach: „Ja, sell is sehun a letzsch’s Gih’n” )̂. Nun ging’s 
weiter, wir kamen zu der schmalsten Stelle von nicht ganz 
1 Fuss Breite. Mit Fuss upd Stock stets vorher sondirend trat 
ich vorsichtig auf, — da kam es, dass. ich in liberhangenden 
Schnee trat (denn die Schnee- und Eiswechten setzen sich 
auch hier auf der ohnediess unebenen Schneide fort) und 
mit dem Fuss auf der Pasterzenseite abrutschte. Ich fing 
zu wanken an, aber noch bevor mein Gleichgewicht ernst- 
lich gestort worden war, riss mich Schnell schon beim 
Strick und erfasste meinen Arm. Unter dem steten Zu- 
rufe der Fiihrer: „Zeit lassen, Zeit lassen” gelangten wir 
endlich zum Ende der Schneide. Da ich durchaus keinen 
Schwindel besitze, vermochte ich mir auch beim tlbergange 
die beiderseitigen furchtbaren Abstiirze und die 3500 bis 
4500 Fuss tiefer gelegenen Landschaften mit aller Ge- 
miithsruhe zu beschauen.

Jetzt kam der Moment, wo die Besteigung der vorher 
beschriebenen Felswand^) ausgefiihrt werden musste; die 
Aufklarung, wie diess geschehen miisse, Hess bei Schnell’s 
Elnsigkeit nicht lange auf sich warten. Sobald Hutter als 
der Letzte die Schneide passirt hatte, kletterte Schnell einer 
Katze gleich, jede Muskel zum Anklammern benutzend 
und die Fussspitzen in die unscheinbarsten Ritzen und 
Vorspriinge einsetzend und doch dabei wiederholt aus- 
gleitend, wobei die Steigeisen einen hellen Klang von 
sich gaben, und sich dann nur mit den Fingern erhaltend, 
an der Felswand empor; staunend sahen wir ihm nach.

’) Soli heissen: „ Ja , so Etwas ist ein sehr geiiihrlicher Gang.” 
Da ich mich nicht erinnern kann, Etwas von dieser letzten 

Schwierigkeit der Glockner-Ersteigung gehiirt oder gelesen zu hahen, 
auch sonst iraBergfache keinN euling bin, so schliesse ich daraus, dass 
man dieselbe der Kiirze wegen iibergangen oder die Felswand vorher 
leichter ersteighar gewesen se i, Jetzt aher. ihre Form veriindert babe. 
Schnell sagte, dass hier Jedermann hinaufgezogen werde.

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft IX.

—  ein ahnlicher Weg diirfte wahrscheinlich den angeb- 
lichen Engel auf die Martinswand zum Kaiser Max gefiihrt 
haben. Dann half mir Schnell beim Aufsteigen, indem er 
mich am Stricke zog, wobei ich gleichfalls durch Benutzung 
aller Vorspriinge ihm die Arbeit zu erleichtern suchte. 
Oben angelangt sah ich, unter welch’ schwierigen Umstan- 
den Schnell ') diess ausgefiihrt hatte, sein Standpunkt war 
nur ein schmaler Steig, dazu hatte er sich iiber die Fels
wand zu beugen, um unsere Fasten heraufzuziehen. Jetzt 
band mich Schnell wieder los, indem er sagte: ,,Jetzt wer’ 
ich den Hutter aufziehen, Du gehst allein weiter, dass 
d’ sagen kannst, Du warst der erste z’oberscht am Glockner.” 
Zumeist auf Handen und Fiissen kroch ich also, mir mit den 
bald blutenden Fingern in der ausserst harten Schneekruste 
Stufen kratzend, auf dem letzten, steil geboschten, weissen 
Hange weiter und etwas vor 10 Uhr endlich auf der 
Spitze angelangt setzte ich mich reitend neben dem klei- 
nen eisernen Triangulirungszeichen auf einen Chloritschiefer- 
block, von welchem ich auch einige Stiicke mitnahm.

Die Glockner - Spitze endete diess Mai in ' eine spitze, 
gegen die Pasterze geneigte Schneewechte und es war nur 
mit knapper Noth Raum fiir uns drei. Mein Vorhaben, 
Etwas zu zeichnen, weshalb ich auch meine Mappe mit 
hinaufgeschleppt hatte, konnte natiirlieh nicht ausgefiihrt 
werden, es fehlte an Platz, ziemlieh auch an Bewegungs- 
fahigkeit, es war zu windig und zu kalt (— 1“ R.) und 
iiberhaupt lassen sich meiner Ansicht nach nur einzelne 
Gruppeu, wie die des Fuscherkarkopfs, des Yenedigers, der 
Marmolade, des Hochschobers u. dgl., aufnehmen; ganze 
Panoramen aber konnen unmoglich richtig ausfallen, die 
Schwierigkeit ware dieselbe, als wollte man an einem un- 
geheueren Torrente Stein fiir Stein abzeichnen, — solche 
Mannigfaltigkeit ist mit Einem Worte nicht datstellbajr.

Sehr gut vermochte ich mich zu orientiren, diess wird 
einem Orographen wirklich leicht, zumal wenn man 
Tyrol und seine Hochmassen, also die Physiognomie der- 
selben schon vorher im Detail kennen gelernt hat. Der 
Aussicht stand im vollen Sinn des Wortes Nichts als die 
Erdrundung im Wege, der ganze Himmel war tiefblau und 
wolkenlos und ich begreife recht wohl, wie mein Pasterzen- 
Fiihrer Joseph Lackner sagen konnte: „Sell is schun a feine 
Aussicht, da merkt mr’s, dass die Erde rund is, da sigt mr 
bereits die ganze Welt” u. dgl. Die F»rnsicht ist aber 
auch wirklich unbeschreiblich und ich schatze die sichtbare 
Flache auf 3000 Quadrat-Meilen. Die Pracht der Farbung, 
die verschiedenartigsten Formen der zahllosen Spitzen, der

’) E r hatte  fiir sich allein noch ein zweites Paar sehr scharfer 
Steigeisen mitgenommen, die bloss fiir die Ersteigung dieser Wand be- 
stim m t waren.

42
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Eisblink der Gletscherfelder, die dunklen Thaler, der herr- 
liche Kranz der die Pasterze umgebenden Hochspitzen ist 
liber alle Vorstellung erhaben. Wer in diesem Momente 
nicht befangen durch den Blick in die fiirchterliehe Tiefe, 
nicht erschbpft durch Anstrengung ist, was allerdings fiir 
den, der nicht schon grosse Gewandtheit im Bergsteigen 
und vollkommene Schwindelfreiheit besitzt, noch schwer 
zu bekampfende Gefiihle sind, — wer sich also vollkommen 
dem Genusse, welchen diese ausserordentliche Aussicht ge- 
wahrt, hingeben kann, der empfangt hier einen Eindruck, 
der sich mit nichts Ahnlichem vergleichen lasst, denn was 
ist der Anblick eines idyllischen Thales, eines tosenden 
Wasserfalls oder pittoresker Felsmassen von niederem 
Standpunkte aus gesehen gegen das Bewusstsein, einen 
Flachenraum von Tausenden von Quadrat-Meilen zu beherr- 
schen, zahllose Gipfel unter sich zu sehen und so viel- 
namigb und vielgestaltete Lander mit Einem Blicke zu 
iiberschauen! Ich koruite mich in der That gliicklich prei- 
sen, einerseits weder Erschbpfung noch Schwindel zu em- 
pfinden, andererseits aber auch einen so herrlichen, reinen 
Tag getroffen zu haben, wie den verschiedenen Besteigern 
des Glockner wohl noch nie das Gliick zu Theil wurde. 
Sehnell, der, wie erwahnt, sieben Mai oben war, ver- 
sicherte mich, dass der Anblick nie so unbegrenzt, so 
wundervoll wie heute gewesen sei.

Von dem Gesichtskreise, wie er sich darbot, giebt das 
tJbersichtskartchen eine Andeutung. Den Glanzpunkt der 
Aussicht bilden der Pasterzen-Gletscher, der Fuscherkarkopf, 
die Glockerin, das Yischbachhorn, die Barenkopfe und der 
Johanns-Berg; den romantischsten Anblick aber gewahren. 
die Dolomiten Siid-Tyrols und Venetiens und die Konigin 
der siidlichen Kalkkette, die Marmolade (11.055 Fuss). 
Diese Dolomiten gleichen hohen schiefen Thiirmen, welche 
sich trage an einander lehnen, oder alien Burgen, Nadeln, 
Klingen und anderen seltsamen Gestalten. Sehr deutlich 
war das Adriatische Meer zu sehen *), sich als einen hellen 
gelbglanzenden Spiegel darstellend, ferner die meisten Ge- 
birge Osterreichs, Bohmische, Kroatische, Ungarische und 
Steierische Berge, wie Ketten aus der Schweiz, die Baye- 
rische Hochebene wie die Ungarische und Italienische Tief- 
ebene, die Ortles-Spitze und die Otzthaler Eiswelt wie der 
Hochschwab und einer winzigen Eaupe gleichend das Leitha- 
Gebirge. In  derflichtung iiber diesen Alpen-Auslaufer sah 
ich in bedeutender Feme scharf gezeichnete, fast isolirte 
Felsen auftauchen — von vielleicht Vs Zoll scheinbarer 
Hohe — ; ich gebe diese Thatsache, enthalte mich aber, 
um leicht mbglichen Irrthiimern vorzubeugen, einer Hamens-

V r. ®ross-Venediger, auf welcheiu ich 4 Tage nachher war,
w^r^  ̂ nicht sehen, obgleich das W etter fast eben so gunstig

bezeichnung jener Hohen, die selbst meinen Fiihrern, na- 
mentlich dem gelehrten Hutter, auffielen.

Einzig ist am Glockner und ihn dadurch vor vielen 
anderen Bergen auszeichnend die hochromantische aller- 
nachste Umgebung, die starren Felsthaler von Gletschern 
ausgefiillt, welche sich von ihm an der siidlichen Wand 
absenken. Besonders schon ist auch die Venediger-Gruppe 
(dessen nachste Umgebung von seinem Gipfel aus gesehen 
weit weniger pittoresk ist) anzuschauen; die feinen weissen 
Eishbrner, die ausgedehnten Firnlager und der Absturz der 
Krystallwand gleichen einer Miniatur - Arbeit aus Silber. 
Heben dem Triangulirungs - Zeichen befindet sich eine ei- 
serne Vorrichtung zur Aufbewahrung von Visitenkarten, 
ich fand an sieben derselben, darunter die H am en: Holland, 
John, Obermiiller, Buhringer u. s. w ., und legte meine 
eigene dazu.

Danger als eine halbe Stunde konnten wir der Kalte 
und des Windes halber nicht oben verbleiben, um lO ^U hr 
wurde also auf Schnell’s Befehl das „Ablassen”, wie er es 
nannte, angetreten. An jener Felswand angekommen Hess 
Sehnell zuerst Hutter, dann mich auf die Schneide her- 
unter, er aber kletterte zuletzt herab, was, wie er selbst 
sagte, die schwierigste Aufgabe des Yorfiihrers ist. Hutter 
ging jetzt mit dem Seile voraus auf die Klein-Glockner- 
Spitze, brauehte aber an 4 Minuten, um daselbst Stand zu 
bekommen, da Alles bei ihm langsam ging, zudem hatte 
er den Strick an einer Schneeweehte verwickelt, ich musste 
denselben also auf der halben Schneide stehend aus- 
schwingen helfen und, als diess Kichts niitzte, den Schnee- 
kopf durchsagen. Sehr gut und veil Sicherheit wurde nun 
die Schneide passirt, beim Kiickweg geht diess viel leich- 
ter, auch kann man die sicheren Fusstapfen des ersten 
tiberganges erkennen. Den beeisten Anstieg zum Klein- 
Glockner kletterten wir rasch hinauf, — oben stand zit- 
ternd und wedelnd SchnelTs kleiner Hund, eben so ge- 
wandt wie sein Herr, dem aber die Schneide und der 
Glockner-Fels doch etwas zu arg vorgekommen sein mbgeh. 
Hinter einander schritten wir nun wieder vorsichtig iiber 
den Klein-Glockner-Kamm und traten das sehr gefahrliche 
Ablassen von dieser Spitze an. Der theilweise daliegende 
Schnee war schon weicher geworden, die vordem gehaue- 
nen Steige nur noch schwaeh erkennbar. Desto grbssere 
Achtsamkeit efheischte also das Heruntersteigen; den Berg- 
stock stets fest einrammend, den Kbrper langsam ablas- 
send, dabei mit den Absiitzen fest in die alten Steige tre- 
tend, so Hessen wir uns herunter. Ein Abrutsehen, was 
sehr leicht geschehen konnte, hatte sehwere Folgen nach 
sich gezogen. Der Eiickwartsschreitende scheint von einem 
steilen Kirchendache herabzukommen, so furchtbar ist die 
Bbschung. Oftmals noch hielten wir an, den letzten Blick
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auf die prachtige Aussicht zu werfen, und wieder benannte 
ich zur Freude der Fiihrer die Bergspitzen. Um 11^ Uhr, 
also nach einer Stunde, kamen wir am Fusse des Klein- 
Gloekner an, die Hauptsache war somit iiberstanden. Bei 
Besichtigung meiner Schuhe zeigte sich, dass ich zu ener- 
gisch in die Steige niedergetreten war, denn es fehlte ein 
Absatz.

Ich fragte die Fiihrer nun, ob man sich wohl auf die 
Pasterzenseite ablassen kdnnte, um stellenweise zu fahren, 
sie meinten aber beide, diess sei zu gefahrlich und noch 
nie vorgekommen. Dennoch wurde der Riiekweg nach ge- 
thaner East wesentlich abgekiirzt, da wir den langen und 
schwierigen Gang iiber die Burgwart und Blauen Kdpfe 
vermeidend unmittelbar zwischen der Adlersruhe und dem 
Klein-Glockner herunterstiegen. Die Bbschungswinkel er- 
reichen hier an 40°, der Hang ') war mit Schnee und Eis 
bedeckt, dessenungeachtet fuhren wir denselben rasch herab 
und kamen um 12 Dhr am Fusse des Glockner, dort wo 
sich der Kddnitz-Kees mit ungeheueren Spalten an den
selben anschliesst, an. Hier lagerten wir uns jetzt, da 
wir keine Eile batten, in den Schnee und verzehrten unsere 
letzten Eeste an Fleisch, Brod und Wein, wobei wie immer 
briiderlich getheilt wurde. Nun banden wir uns wieder 
an das Seil, um den Kddnitz-Kees zu iiberschreiten, Schleier 
und Handschuhe wurden abgelegt, dem Glockner noch 
mancher Abschiedsblick zugeworfen, mehrmals noch brach 
Einer oder der Andere bis zur Hiifte in die Eisspalten 
ein Oder es wurde der Stock tief hinabgestossen, — diess 
vermehrte indess nur unsere gute Laune und gegen 1 Uhr 
kamen wir am Gletscherfusse an. Besonders bei diesem 
tibergange war mir Gelegenheit geboten, mich von der 
ungeheueren Zerkliiftung des Keeses zu iiberzeugen, es gab 
da Schluchten bis 12 Klafter Breite und in die man bis 
20 Klafter tief hineinsehen konnte. Den Boden der Spal- 
tung zu erblicken ist natiirlich unmdglich, desto malerischer 
nehmen sich die zarte griinblaue Farbung der Eismassen 
und die weissen Linien der Gletscher-Schichtung aus. Wie 
ich es auf der Pasterze gethan hatte, so wollte ich mich

auch jetzt wieder in eine dieser Schluchten zur naheren 
Beschauung der weiten prachtigen Eishallen hineinlassen, 
aber Schnell widerrieth diess aufs Entschiedenste und 
zeigte mir, wie sehr der Strick durch die Steigeisen be- 
reits gelitten habe; dafiir forderte er mich auf, „Kees- 
Wasser” zu trinken, indem er sagte: „Sell is gar recht 
gut, fiir alle Krankheiten gut.” Die Temperatur dieses 
herrlichen Wassers war ^° R.

Langsam zogen wir nun, jeder mit dem frohen Be- 
wusstsein „der gethanen Arbeit” und uns in dem Wohl- 
geruche und dem blauen Dampfe starker Italienischer Ci- 
garren berauschend, iiber die freudig griiden, Almen des 
Kbdnitz-Thales abwarts, besahen die wunderbar geformten 
Felsklamme, in welcben der Gletscherabfluss tost, holten 
Edelweiss, ordneten bei einem Aufenthalte in der Jdrgen- 
Hiitte unsere sehr derangirte Kleidung und kamen endlich, 
und zwar mit der Gesichtsfarbe der Indianer, am vor- 
geriickten Nachmittage unter der freudigen Begriissung der 
Kaiser *), ihren Pfarrer und Kurator an der Spitze, in des 
biederen Groder Wirthshause daselbst an.

TJnsere allgemeine Freude iiber die herrliche Partie, das 
schdne Wetter und das gehabte Gliick theilten alle diese 
vortrefflichen Leute. Mit Einem Worte der Glockner ist, 
wie der ehrwiirdige Schnell sagt, kein Kinderg’spiel und 
der sehwerste Kopf der Umgebung, aber mit Muth, Schwin- 
delfreiheit und Ausdauer geht es schon und die Erstei- 
gung desselben von Kals aus besonders empfehlend, rufe 
ich jedem Nachfolger zu: „Gluck auf!”

’) Ich. glaube, dass auch der Aufstieg in dieser Ilichtung viel an- 
gezeigter ware als in jener, welche gewohnlioh eingeschlagen wird.

’) Die Kaiser gelten als die starksten Manner Tyrols wie die 
Deiferegger als die grossten Weiber. — Im Ganzen batten wir 8 Stun- 
den auf Schnee und Eis zngebracht, was im Verein mit der am 
18. September ausgefiihrten Venediger-Ersteigung and der Ersteigung 
des Agnerkopfs, 10.300 Fuss (zwischen der Dreiherren- und Eodt- 
spitze), am 19. September eine totale Veranderung meines Gesichts 
Betreifs der H aut, Farbe und der Lippen zur Folge hatte. Die ein- 
getretene Entziindung dauerte zwar eine Woche Iftng, verhinderte je- 
doch keineswegs die Ausfuhrung und Beendigung meines Eeiseplanes. 
Endlich erwahne ich noch, dass ich zwar nie Heiligenbluter Glockner- 
Darstellungen im Originale gesehen, aber alle mir vorgekommenen Ko- 
pien, Stiche u. s. w. dem Glockner meiner Ansicht nach eine viel zu 
hohe und steile Form geben. Ich habe in Heiligenblut selbst mehrere 
anwesende Herren auf diese Manie, aus dem Glockner einen Dhawala- 
giri zu machen, aufmerksam gemacht und allseitige Beistimmung ge- 
funden. Wer an der Eichtigkeit dieser Sache zweifelt, der gehe nach 
Heiligenblut und betrachte, in welchem perspektivischen Verhaltnisse 
der Grosse Leiterkopf und der Glockner stehen.

Dr. Gr. Schweinfurt’s Reise in die Gebirge der Ababde und Bischarin am Rotlien Meere,
Marz bis Juni 1864 ').

Entschuldigen Sie giitigst, dass ich Sie so lange ohne wenig Gelegenheit zur Beforderung von Briefen dar und
Nachriehten gelassen habe, meine Eeise bot mir aber so ein fortwahrender Zeitmangel uberhaufte mich derartig

’) Schreiben aus Rauai' in  X ubien , vom 25. Jun i.
4 2 ’
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rait Beschaftigungen aller A rt, dass ich gar nicht daran 
denken konnte, Ihnen einen, wenn auch nur ganz kurzen, 
Bericht zukommen zu lassen. Selbst heute noch befinde ich 
mich nicht in der Lage, einen solchen abfassen zu kbnnen, 
wie er sich gehbrt, denn bei dem Drange der Keise und 
der Fiille des Wahrgenommenen konnte ich nichts Anderes 
als bloss Liickenhaftes liefern. Ich erlaube mir daher, nur 
in ganz groben Ziigen den Gang meiner seitherigen Keise 
zu schildern.

Ich verliess Kosseir in den letzten Tagen des Marz 
auf einer kleinen Fischerbarke, welche ich monatlich ge- 
miethet habe! Ein grosseres Fahrzeug ware mit den 
Zwecken meiner Keise unvereinbar gewesen, denn ich 
wollte und musste fahren, wo und wie es mir gerade be- 
liebte, landen und anhalten, wo es mir gerade einfiel. Der 

.einzige Nachtheil, welcher mir aus der geringen Grbsse 
des Bootes erwuchs, war die grenzenlose Verwirrung an 
Bord, hervorgerufen durch die von Tag zu Tag wachsende 
Masse meines Gepacks' und die Mannigfaltigkeit der mit- 
genommenen, zu einer solchen Keise durch meist unbe- 
wohnte Gegenden nothwendigen Gegenstande. Neben den 
drei Bootsleuten, welche die Bemannung des Bootes aus- 
machen, hatte ich einen Fiihrer fiir das Land und einen 
mit den Kiffen vertrauten Piloten engagirt, welche ausser 
mir und dem Deutschen Dragoman die ganze Keise- 
gesellschaft ausmachen. Mit Speisevorrathen auf Monate 
hinaus verproviantirt folgte ich Anfangs der Agyptischen 
Kiiste siidwarts bis zum Kas Benass ') und landete bis zu 
diesem Punkte an folgenden Platzen: Kas Mokhadje, Kas 
Humro, Mirsa Mbaruk, Mirsa Sebara, Kas Tundebah, Mirsa 
Wady Gemal, Seherm Scheik, Mirsa Wady Lechuma. Von 
den genannten Punkten aus wurden Exkursionen ins In- 
nere .unternommen, die Gebirge und Thaler durehsucht und 
eine massenhaft^ Ausbeute an seltenen und interessanten 
Gewachsen gemacht. Zahlreiche bisher in Agypten noch 
nicht gefundene Arten, meist Arabischen, zum Theil sogar 
Abessinischen oder Sudanisehen Ursprungs, entdeckte ich 
bereits in diesen nbrdlichen Breiten. Die grbsste Tour 
unternahm ich von Mirsa Wady Lechuma aus zu dem 
Wasser im W adyEtIt, 10 Stunden von der Kiiste entfernt. 
Mit Ababde kam ich nur sehr selten zusammen. Sie woh- 
nen nur einzeln an der Kiiste zerstreut und verbergen 
sich in kleinen Felslochern und Grotten, alle ihre Habe 
stets mit sich fiihrend. Scheu wichen sie mir iiberall aus 
und wurden selbst im Falle einer unvermeidlichen Begeg- 
nung nie zudringlieh und bettlerisch, wie es die Bischarin 
alle ohne Ausnahme waren.

^ om Kas Benass fuhr ich quer iiber den Golf von

T r <3er topographischen Angaben in diesem Bericht
s. Tafel lo  in „Geogr. Mitth.”  Jahrgang 1860.

Berenice nach dem Djebel Ferajeh hiniiber und landete 
in Mirsa Sobaya. Der circa 4000 Fuss hohe, sehr passend 
von den Alten als Fiinffinger-Gebirge bezeichnete Ferajeh 
fallt in steilen Abstiirzen ziemlich dieht an die Meeres- 
kiiste ab, sein Fuss ist nur eine Deutsche Meile von letz- 
terer entfernt, wahrend der Hauptstock sammtlicher Gebirge 
an der ganzen bereisten Kiiste 4 bis 5 Meilen weit land- 
einwarts gelegen ist. Ich machte einen fruchtlosen Ver- 
such zur Besteigung des hdchsten Gipfels und verliess 
diese Gegend, indem ich nach Siiden steuernd die wiiste 
und mehr verflachte Kiiste zwisehen Djebel Ferajeh und 
Djebel Elba abschnitt. Der Wind war mir wahrend des 
grbssten Theils meiner Keise ausserordentlich giinstig, stets 
wehten Nordwinde, die Temperatur war frisch und nur 
einzelne Stiirme triibten die stets heitere Laune des Meer- 
gottes. Bei den Inseln Meriar und Sejal vorbeisegelnd 
gelangte ich nach 3 Tagen in den Hafen von Elei, woselbst 
ich Wasser einnehmen musste. Hier befinden sich grosse 
Brunnen und Hunderte von Kameelen, Schafen und Ziegen 
werden alltaglich zur Tranke getrieben. Die Bischarin 
haben sich an diesem Platze in grosser Menge angesam- 
melt und bald, nach meiner Landung wurde ich von ganzen 
Schaaren dieser wahren Wilden umringt, welche mich mit 
ihren Betteleien qualten und durch ihr stupides Misstrauen 
meine Keiseplane vereitelten. Ich wollte namlich das Elba- 
Gebirge naher in Augenschein nehmen und suehte mir 
Kameele oder Esel fiir die Tour zu verschaffen. Der Schech 
vom Djebel Elba aber hintertrieb mein Vorhaben, indem 
er alien Lenten aufs Strengste verbot, mir zu meinen 
Zwecken behiilflich zu sein. Vor der Hand musste ich mich 
auf meine Beine verlassen und besuchte von meinen zwei 
Fiihrern begleitet den 4 Meilen vom Meere entfernten 
Djebel Alafa, den dritten von Norden unter den fiinf Ber
gen, welche die Elba-Kette ausmachen. Ich bestieg die 
circa 4000 Fuss hohe Spitze und war mit der Ausbeute 
sehr zufrieden. Die Tour nahm drei Tage in Anspruch, 
Eine zweite machte ich von Elei zum Kas Elba, indem 
ich das Kiistengebirge bei diesem Vorgebirge bestieg. Nach 
zahlreichen, aber stets fruchtlosen Versuchen, mir Thiere 
zu einer langeren Tour zu verschaffen, verliess ich das 
Elba-Land in der zweiten Woche des Mai und segelte siid- 
warts nach Kas Kauai. In den Hafen von Abu Woasse, 
Abu Amameh und Abu Mischmisch wurde unter haufigem 
Kegen mehrere Tage kontrarer Winde halber gerastet und 
Exkursionen, die ich in die Umgegend unternahm, gewahr- 
ten mir nur geringe Befriedigung. Vom Kas Kauai fuhr 
ich in die Bucht von Kauai hinein und blieb mehrere Tage 
in der Tiirkischen Salz-Station gleiehen Namens, woselbst 
wahrend der Sommermonate viel Salz gewonnen wird und 
zahlreiche Schiffe aus Djidda einlaufen, um dasselbe abzu-
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holen. Der Wachhauptmann Ton der gegeniiber gelegenen 
Station Aidip (friiher in dem benaehbarten Mirsa Dongola 
befindlich) beaufsichtigt die Salinen und hat 25 Mann unter 
sich. Etwa 60 Hiitten, von Holz und Matten errichtet, 
bilden das Dorf, in welchem ich mich heute zum zweiten 
Mai aufhalte.

Auch von hier aus konnte ich keine grbssere Tour ins 
Innere unternehmen, da mich der hiesige Boluk-Bascha 
Tvegen Mangels eines hoheren Befehls in meinem Yorhaben 
nicht unterstiitzte. Ich besuchte von Eaua'i aus die Insel 
Macaur, ein mit reicher Vegetation bekleidetes Eiland, 
welches, obgleich ohne Brunnen, dennoch wegen be- 
standiger Feuchtigkeit der Luft das ganze Jahr Bindurch 
Krautwuchs erzeugt. Ich durehkreuzte mehrfach die

Deutsche Meilen lange und Meile breite Insel und 
machte eine grosse Ausbeute. In dieser Zeit, Mitte und 
Ende Mai, regnete und donnerte es fast ununterbrochen 
in dem benaehbarten Irba-Gebirge (nicht Sotirba, wie es 
Heuglin nennt, so nennen die Biseharin einstimmig die 
Elba-Kette), auch der gewaltige Sotirba war bestandig in 
dichte Wolken gehiillt. Am Gestade des Meeres aber kam 
es nur sehr selten zum Regen, dagegen war die Luft von 
einer unertraglichen ' heissen Eeuchtigkeil. Yon Macaur 
aus segelte ich nach Dabadip hiniiber, woselbst wir ge- 
zwungen waren, ein abscheulich brackiges Wasser einzu- 
nehmen, da unsere Yorrathe erschdpft waren. Run ging 
es ziemlich direkt nach Suakin, nur in den Hafen von 
Aruhrs und^'Ahta wurde gehalten.

In Suakin blieb ich drei Wochen und erholte mich 
bei dem dortigen Reichthum an guten Lebensmitteln von 
den iiberstandenen Beschwerden. Die Hitze nahm am 
Tage zu, hinderte mich aber nicht, Exkursionen in die 
Umgegend zu unternehmen. Einen Berg Namens Uaratab 
besuchte ich zu wiederholten Malen, er liegt 2 Deutsche 
Meilen westlich von Suakin und enthalt Wadys mit rei- 
chem Strauch- und Baumwuchs.

Der Gouverneur von Suakin, Soliman-Bey, und Miris- 
Bey, der Agyptische Resident, welcher mit ihm die Regie- 
rung theilt, nahmen mich sehr zuvorkommend auf und 
ordneten verschiedene Erleichterungen fiir meine Reise an. 
Der Boluk-Bascha in Raua'i erhielt Befehl, mir Kameele 
und Alles, was ich brauehen wiirde, zu verschaffen. Run 
begab ich mich, nachdem ich mit dem Ordnen und Yer- 
packen der seither gemachten Sammlungen fertig geworden 
war, auf die Riickreise. In  sechs Tagen segelte ich hierher, 
nachdem ich zum zweiten Mai die Insel Macaur besucht 
hatte. Unterwegs, in den Hafen von Ahta und Scheik 
Baruhd, hatten wir die Nachbarschaft zweier grosser Sklaven- 
schiffe, welche ungefahr 300 Menschen an Bord fiihrten. 
Diese Schifife waren mit uns zugleich von Suakin aus ab-

gesegelt; wahrend unseres dortigen Aufenthaltes waren 
berelts drei Sklavenschiffe nach Djidda abgegangen. Ich 
selbst sah des Rachts die gefangenen Knaben und Mad- 
chen bei meinem Zelt vorbei spazieren fiihren und am 
Abend vor meiner Abreise sah ich die Sklaven alle mit 
der Hand an ein gemeinschaftliches Tau befestigt und mit 
verbundenen Augen auf die Schiffe schleppen. Die Beglei- 
tung der Sklaven bestand aus zahlreichen Schwarzen und 
Arabern, sammtlich bis an die Zahne bewaffnetes, rauber- 
artig aussehendes Gesindel. In Kairo, wahrend meines 
dortigen Aufenthalts, beobachtete ein Abessinier zwei 
Sklavenhandler auf der Strasse, denen einige Sklavinnen 
folgten; er redete die letzteren an, erfuhr von ihnen, 
seinen Landsmanninnen, dass sie eben auf dem Wege zum 
Yerkaufe begriffen seien, und machte sofort auf der Polizei 
die Anzeige. Wenige Stunden spater hingen die Sklaven
handler bffentlich an einem Baume gerichtet. Wie stimmt 
nun- dieses Yerfahren zu der bestandig fortdauernden, alien 
Yertragen Hohn spreehenden Duldung des Sklavenhandels 
aus dem Sudan iiber Arabien nach Agypten und der Tiirkei r 

tibermorgen trete ich endlich meine Tour nach dem 
Djebel Ten, dem hdchsten in der Elba-Gruppe, an. Ich 
habe hier Kameele, Soldaten und Eiihrer erhalten und 
hoffe viel Erfolg fiir meinen Zweek bei dem BesUch dieses 
ganzlich unbekannten Gebirges, des hochsten an der ganzen 
Kiiste des Rothen Meeres, wenn ich mich nicht irre 
(6900 Fuss nach Moresby’s Karte). Ich habe bereits auf 
der friiheren Reise versucht, eine Karte des Elba-Landes 
Zu entwerfen, da ich von den bestiegenen Spitzen aus 
Winkel mit dem Visir-Kompass nach verschiedenen Punkten 
der Kiiste aufgenommen habe, wodurch ich, gestiitzt auf 
die grosse Moresby’sche Seekarte, sehr genau den Beob- 
achtungspunkt feststellen konnte. Wahrend der Tour gehe 
ich genau nach Kompass und Uhr und bringe gewissen- 

'haft jeden Aufenthalt in Anschlag. Ich werde mich be- 
eilen, Ihnen bei meiner Riickkehr nach Kairo eine Skizze 
des Landes zuzustellen. Ein voller Monat wird wohl noch 
bis zu meiner Riickkehr nach Kosseir drauf gehen und 
abermals 3 Wochen die Reise nach Kairo beanspruchen. 
Ich habe in Kosseir meinen Reitesel zuriickgelassen und 
gehe iiber Kenneh zuriick.

N achschrift. Cairo den 17. August. — Heute bin ich 
mit alien meinen Sammlungen wohlbehalten und in bester 
Gesundheit hier angekommen. Meine Expedition nach dem 
hochsten Gipfel des Sotirba scheiterte an der Feindseligkeit 
und grossen Anzahl seiner wilden Bewohner, die mir, als 
ich 9 Stunden vom nachsten Kiistenpunkt und nur noch 
hdchstens 1 Stunde vom eigentlichen Fuss entfernt war, mit 
bewaffneter Hand entgegentraten und mich zum Riickzug 
nothigten.
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Griindung einer Kolonie in Nord-Australieii.

Am 26. April d. J. ist von Adelaide eine Expedition 
zu SehifF abgegangen, welche im Auftrag der Kolonial- 
Kegierung von Siid-Australien den Grund zu der projek- 
tirten Ansiedelung an der Kiiste von Arnhem’s Land legen 
soil. Die „Geogr. Mitth.” (1864, Heft I, S, 21, Heft III,
S. 94, und Tafel 1) haben dieses Projekt ausfiihrlich be- 
sprochen und es ist unseren Lesern daher bekannt, dass 
es sich zuerst um eine Okkupation der Landereien am 
Victoria-Fluss ') handelte, zu Anfang dieses Jahres kam aber 
der als erste Autoritat in Bezug auf die Au^tralische Nord- 
kiiste bekannte G. W. Earl in Adelaide an und auf seinen 
Kath lasst nun die Eegierung zunachst an der Nordwest- 
kiiste von Arnhem’s Land, in der Eahe der zum Van 
Diemen-Golf fiihrenden Clarence-Strasse nach einem geeig- 
neten Ansiedelungspunkt suchen. Earl iiberreichte der 
Eegierung eine Sehrift folgenden Inhalts:

„Als Erfordernisse der Lokalitat betraehte ich 1. einen 
sicheren Hafen fiir Schiffe, 2. ein gesundes Klima, 3. giinstige 
Lage fiir den Seeverkehr mit anderen Orten, 4. giinstige 
Lage als Anlaufeplatz fiir Schiffe, welche liings der Kiiste 
vorbeikommen, 5. giinstige Lage fiir den Verkehr mit dem 
Binnenlande.

„Der Punkt, welcher mir alle diese Bedingungen zu 
vereinigen scheint, mehr als irgend ein anderer, ist die 
Halbinsel, welche die Siidseite der Clarence-Strasse, des 
westlichen Eingangs zum Van Diemen-Golf, bildet und 
zwischen der Miindung des Adelaide-Flusses und Shoal-Bai, 
der ersten Einbuchtung ausserhalb des Golfs, liegt. Der 
Hafen ist der siidwestliche Winkel der Adam-Bai, in die 
sich der Adelaide-Fluss ergiesst, und wurde von Captain 
Stokes vermessen, als dieser Fluss entdeckt wurde (siehe 
die Britische Admiralitiits-Karte der Hordkiiste von Austra- 
lien, Blatt 4). Der Maassstab der Karte ist klein, doch 
reicht sie hin, die Beschaffenheit des Hafens zu zeigen. 
Meine persdnliche Kenntniss von ihm beschrankt sich auf 
einen Blick im Vorbeifahren, als ich im September 1855 
auf dem Wege nach der Eordwestkiiste durch die Gruppe 
der Vernon-Inseln segelte, die den Hafen in Kordwest 
begrenzen. Das Festland hat hier wellenformig gestalteten 
Boden, ist 60 bis 150 Fuss hoch und steigt steil, biswei- 
len in Klippen von dem Strande auf, der zum grdssten 
Theil von einem bei Ebbe trocken liegenden Korallenriff 
umsaumt wird. Die Klippen schienen aus Sandstein zu 
bestehen, das Land war dem bei Port Essington sehr ahn- 
lich und ziemlich dicht mit Eucalypten, besonders der

0 Zur allgemeinen Orientirung s. auch BI. 50” Stieler’s Hand- 
Atlas, neue Ausgabe.

weissrindigen A rt, bewachsen. Ich werde nun auf die 
fiinf oben erwiihnten Punkte genauer eingehen.

„1. Der Hafen ist gegen alle Winde gut geschiitzt, 
hauptsachlich gegen die am starksten wehenden, namlich 
die nordwestlichen, welche in der Eegenzeit herrschen, und 
die starken siidliehen und siidostlichen, welche in den Mo- 
naten Mai, Juni und Juli wehen. Der Boden besteht aus 
einem zahen Schlamm oder Then, vermischt mit Eisenstein- 
Gerolle. Die Tiefe betragt 5 bis 7 Faden, die Springfluth 
steigt 18 Fuss. Der Eingang von Osten ist 8 Engl. Min. 
breit mit offenem Fahrwasser durch die Dundas - Strasse 
und den Van Diemen-Golf, der Eingang von Westen wird 
von zwei Kanalen durch die Vernon-Inseln gebildet, von 
denen der eine zwischen der Siid-Insel und dem Festland 
% Engl. Meilen breit und an der seichtesten Stelle 3 Faden 
tief ist, wahrend der andere zwischen der Siid-Insel einer- 
seits und der Nord- und Mittel-Insel andererseits iiber 
1 Engl. Meile Breite und nirgends unter 8 Faden Tiefe 
hat. Man wird iibrigens noch viele sorgSltige Lothungen 
vornehmen miissen, sowohl im Golf als westlich davon in 
der offenen See* ehe man die Zugange zu dem Hafen „gut 
vermessen” nennen kann.

„2. Die Zutraglichkeit des Klima’s ist ein Punkt von 
grosser Bedeutung, denn das Misslingen von Port Essington 
hatte seinen Grund vorzugsweise darin, dass es dieser Be- 
dingung nicht entsprach. Nach genauen Untersuchungen 
bin ich zu der Uberzeugung gekommen, dass Port Essington 
nur durch die Malaria ungesund wurde, die von stagni- 
render Luft und stehendem Wasser herkam und mehr oder 
weniger in alien von Land umschlossenen Hafen innerhalb 
der Tropen sich bildet. Solche Hafen sollten daher in 
Zukunft als Ansiedelungspunkte vermieden werden. Ich 
glaube aber nicht, dass an irgend piner Stelle der Nord- 
oder Nordwestkiiste die Luft-Cirkulation freier ist als hier, 
auch die Temperatur ist hier wahrend der heissen Zeit 
etwas niedriger als an der Nordkiiste.

„3. In Bezug auf den Seeverkehr mit anderen Platzen 
besitzt der Hafen keine besonderen Vortheile, ausser in so 
fern, dass er der einzige an der Nordwestkiiste ist, von 
dem ein Schiff bei starken westlichen Windstossen, wie 
sie im-Dezember, Januar und Februar, bisweilen noch im 
April vorkommen, auslaufen kann.

„4. Ein Blick auf eine Karte geniigt, um zu sehen, 
dass der Hafen zum Anlaufen der Schiffe giinstig liegt. 
Die Nordkiiste hat den Vorzug in Bezug auf die Schiffe, 
welche die Torres-Strasse passirt haben und nach Indien 
bestimmt sind, eben so wenn Dampferlinien dieselbe Route 
verfolgen werden. In Singapore ging das Geriicht, das
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rranzosische GouTernement beabsichtige die Einrichtung 
einer monatlichen Linie der Messageries-Dampfer zwischen 
Singapore und Neu-Caledonia mit Anhaltepunkten zu Sura
baya (Java), Timor und Kap York, und da die Eranzosen 
ihre Niederlassung auf Yeu-Caledonien ansehnlich vergrds- 
sern, so kann sich das Geriioht bewahrheiten. Die Dampfer 
kdnnten dann die Post nach dem zu griindenden Hafen- 
platz bringen, ohne viel von ihrem geraden Laufe abzu- 
weichen.

„6. Auch zum Verkehr mittelst Boote und Barken 
auf dem Adelaide und den Alligator-Fliissen ist der Hafen 
giinstig gelegen; eben so bildet er einen Mittelpunkt, wohin 
die Produkte des *Victoria- und Roper-Flusses gehen kdn- 
nen, die wahrscheinlich auf Kiistenfahrzeugen zu der Haupt- 
niederlassung gebracht werden, um von dort verschiift zu 
werden, bis die Produktion dieser Fliisse gross genug ist, 
dass es sich lohnt, Seeschiffe an ihren Miindungen zu be- 
laden. Diess ist aber ein Fall, der eintreten muss, ehe 
viele Jahre vergehen, und dann wird man es -wahrscheint 
lich fur nothwendig finden, den Sitz der Eegierung in 
eine centrale Lage nahe den Quellen aller dieser Flusse 
zu bringen, wo die Erhebung des Landes ein fur Euro- 
paische Beschaftigungen passendes Klima verspricht.

„Ich babe nicht nbthig befunden, viel iiber den Victoria- 
Fluss zu sagen, den einzigen Punkt, der mit dem Yan 
Diemen-Golf als Sitz einer vorlaufigen Ansiedelung kon- 
kurriren kann, da das Beispiel der Versieherungs-Gesell- 
schaften zu Sydney, welche auf Schiffe, die in den Vietoria- 
Fluss einlaufen wollen, kein Risiko iibernehmen, wahr- 
scheinlich von anderen Versicherungs-Anstalten nachgeahmt 
werden wird, und ich brauche kaum zu sagen, dass diess 
einen sehr naehtheiligen, wenn nicht absolut verhangniss- 
vollen Einfluss auf das Gedeihen der neuen Kolonie haben 
wiirde.”

Nicht ohne Einfluss auf die Entscheidung der Regie- 
rung ist wohl auch eine Zuschrift des Lieut. Frank Help man 
gewesen, der bekanntlich als Mitglied der Stokes’schen 
Expedition Ende Juli 1839 den Adelaide-Fluss befuhr. Er 
schrieb an die Kolonial-Regierung:

„Indem ich mir erlaube, eine Ansicht iiber die hdchst 
wichtige Frage eines Ausfuhrspunktes fiir die Produkte der 
Slid - Australischen Viehzucht zu aussern, nehme ich die 
Gelegenheit zu der Erklarung, dass der Adelaide in jeder 
Beziehung geeignet ist und dass sich kein Fluss an jener 
Kuste mit ihm messen kann. Der Adelaide hat eine klare, 
schiffbare Miindung und ist fast 80 Engl. Meilen aufwarts 
leicht zu befahren. E r schwiirmt von Fischen und wildem 
Gefliigel. Auf seinem ganzen Lauf, so weit wir ihn sahen, 
hat er fruchtbare Ufer, auch schien er nicht heftigen 
Fluthen ausgesetzt zu sein, da wir an Bambus-Waldern

vorbeikamen. Man konnte leicht an die Ufer kommen und 
sein Wasser ist fiir den grdsseren Theil seiner Lange siiss. 
Haben die Schifie die Miindung passirt, so begegnen sie 
keinen Schwierigkeiten mehr, mbgen sie nach Indien oder 
Europa gehen.

„Der Yictoria dagegen ist kaum mehr als eine Miin- 
dung, schwer zuganglich und mit einer Fluth und Ebbe, 
die 4 bis 5 Engl. Meilen in der Stunde lauft. Ungeheuere 
Sandbanke fiillen sein Bett an, nur schwer lasst er sich 
mit Booten befahren und seine Ufer sind unnahbar, wah- 
rend das Uferland an dem untersten Theil ausserst ode 
und nutzlos ist. Die in den Golf von Carpentaria miin- 
denden Flusse haben den Nach theil, auch wenn sie dem 
Adelaide gleich kamen, dass die Schiffe noch eine schwie- 
rige und langwierige Passage aus dem Golf heraus hatten.”

Die Kolonial-Regierung hat daher 'den Chef der von 
ihr ausgesandten Expedition, Colonel Boyle Travers Finniss, 
in ihren Instruktionen *) angewiesen, zuerst die Yortheile 
zu priifen, welche die Adam-Bai als Ansiedelungspunkt 
liefern wiirde, namentlich ob sie einen sicheren und giinstig 
gelegenen Hafen abgiebt und eine geeignete Stelle fiir eine 
Hauptstadt bietet, wobei die Eiicksicht auf das Klima vor- 
wiegen muss. Sollte die Bai als Hafen, aber nicht als 
Platz fiir eine Stadt sich giinstig erweisen, so ist Finniss 
ermachtigt, den Hafenort und die Stadt abgesondert anzu- 
legen, letztere wo mbglich am Adelaide oder unfern des- 
selben. Tauscht aber die Adam-Bai die gehegten Erwar- 
tungen, so soil Finniss den gegen Siiden zunachst gelegenen 
Port Darwin, sodann den siidlicheren Port Paterson und 
die ferneren Hafen und Buchten bis zum Yictoria-Fluss 
untersuehen. Fiir den Fall, dass er auch hier nicht alle 
wiinschenswerthen Bedingungen vereinigt findet, wird er 
die Flussmiindungen des Van Diemen-Golf, endlich die 
Westkiiste des Carpentaria - Golfes siidlich bis zum Roper- 
Fluss nach einer passenden Stelle durchforschen. Ist eine 
solche Stelle gefunden, so soil alsbald zur Griindung der 
Niederlassung und zum Yermessen der Umgegend ge- 
schritten werden. Finniss ist bereits zum Residenten er- 
nannt, sein Stellvertreter und zugleich erster Ingenieur 
und Geometer ist John Thomas Manton, der ein ganzes 
Corps von Feldmessern bei sich hat. Ausserdem sind ver- 
schiedene Unterbeamte, Arbeiter und ein Arzt, F. E. Gold
smith , bei der Expedition, welcher letztere neben seinen 
arztlichen Funktionen das Amt eines Beschiitzers der Ein- 
gebornen bekleidet und meteorologische Beobachtungen, bo- 
tanische und zoologische Sammlungen so wie sprachliche 
und ethnographische Studien zu machen hat.

Zur Unterstiitzung der Expedition ist das Vermessungs-

') Gazette extraordinary, Adelaide, April 19, 1864.

    
 



336 Gerhard Rohlfs’ Briefe aus Algerien und Marokko, Oktober 1863 bis April 186d.

Schiff .(Beatrice” unter Commander Hutchison am 7. April 
nach dem Norden vorausgegangen, urn eine sorgfaltige Auf- 
nahme der N ordwestkiiste vorzunehmen, und der Gouverne- 
ments-Schooner ..Yatala” unter Master Fr. Humbert wurde 
am 17. Mai nachgeschickt, um dem Residenten der neuen 
Kolonie zur Verfiigung zu stehen.

Endlich hat man auch nicht versaumt, an die Ausbeute

etwaiger Bodenschiitze zu denken. Lieut. Pasco machte 
darauf aufmerksam, dass grosse Quarzmassen am Eingang 
zum Port Darwin, und zwar auf dem siidwestlichen Yor- 
land desselben, dem Talc Head, im J. 1839 von Captain 
Wickham im ..Beagle” entdeckt wurden, die. vielleicht gold- 
haltig sind. Die Expedition soil deshaib einige Tonnen 
dieses Gesteins zur Priifung nach Adelaide senden.

Gerhard Kolilfs’ Briefe aus Algerien und Marokko, Oktober 1863 bis April 1864.
Gerhard Rohlfs befindet sich zwar unseres Wissens jetzt 

auf dem Wege nach Tuat, der Hauptstation auf der Wiisten- 
strasse nach Timbuktu, was wir aber hier abdrucken, kdn- 
nen wir nicht als zweiten Abschnitt seiner „Reise von 
Algier gegen Timbuktu hin” ') bezeichnen. Verschiedene 
Umstande haben ihn veranlasst, von Abiod Sidi Scheich 
nach einem langeren Aufenthalt daselbst vorlaufig wieder 
umzukehren und einen anderen Weg durch Marokko ein- 
zuschlagen. Seine Ausriistung war eine diirftige und mangel- 
hafte gewesen, er besass nicht einmal ein Kameel und 
hatte die Wiistenreise nach Gurara zu Fuss machen miis- 
sen, daher wandte er sich an den Hohen Senat von Bremen 
um ein Reise - Stipendium, und als ihm dieses im Betrag 
von 1200 Francs bewilligt worden und auch die Londoner 
Geographische Gesellschaft ihm 50 Pfd. St. als Beisteuer 
zu seiner Expedition iibersandte, begab er sich noch ein 
Mai nach Oran zuriick, um seine Ausriistung zu vervoll- 
standigen. Unterdess wurde ihm aber der Weg durch das 
Innere von Algerien durch das Misstrauen der Araber, 
beunruhigende Geriichte und die Vorboten der bald darauf 
ausgebrochenen Emporung abgeschnitten. Er wandte sich 
daher nach Marokko, wo er aus der Zeit seines friiheren 
Aufenthaltes daselbst in den Jahren 1861 und 1862 mach- 
tige Freunde hatte, und war auch so gliicklich, von dem 
Grossscherif Sidi-el-Hadj-Absalon sicheres Geleit bis Tafilelt 
und Empfehlungsbriefe nach Tuat zu erhalten, so dass er ; 
Ende April d. J. von Uesan im nbrdlichen Marokko gegen 
Tafilelt aufbrechen konnte, voll muthiger Zuversicht des 
Gelingens. Bei der ihm eigenen Energie, Unerschrockenheit 
und Erfahrung diirften seine Aussichten gut zu nennen 
sein, nur fiirchten wir, dass die ausserordentliche Aufre- 
gung, die in Folge der Unruhen in Algerien unter der 
mohammedanischen Bevolkerung von Tuat herrschen muss, 
ihm ernste Hindernisse und Gefahren bereiten wird. Wir 
hoffen, dass er nicht allzu viel aufs Spiel setzt, schon die 
Reise iiber das Atlas - Gebirge nach Tafilelt und von da

') Siehe den ersten Abschnitt in „Geogr. Mitth.” 1864, Heft I, 
b o . 1— 6.

nach Tuat wiirde ein grosser Gewinn fiir die Geographie 
sein, zumal Herr Rohlfs jetzt mit den »6thigen Instrumen- 
ten zu Routen - Aufnahmen und Hdhenbestimmungen ver- 
sehen und sich seiner Aufgabe, der Wissensehaft zu die- 
nen, sehr wohl bewusst ist.

Die Ausziige aus den Briefen an seinen Bruder und an 
A. Petermann, welche wir hier folgen lassen, schliessen 
sich unmittelbar an die friiher veroffeutlichten an.

Ahiod S id i Scheich '). den 2 3 . Ohtoher 1 8 6 3 . —  Seit 
drei Tagen plagt mich Tag und Yacht die Trommel einer 
Hochzeit. Die Leute haben ihr Zelt gerade meiner Woh- 
nung gegeniiber aufgeschlagen und machen darin einen 
Larm, dass Einem Horen und Sehen vergeht. Eine solche 
Hochzeit dauert 7 Tage und Nachte.

Vorgestern ist wieder eine Kara wane aus Gurara an- 
gekommen, und zwar aus dem ersten oder nbrdlichsten 
Ksar Yamens Tabelkusa. Sie haben Datteln, Zeuge und 
zwei junge Sklavinnen zum Verkauf mitgebracht; letztere 
suchen sie zu je 300 bis 400 Francs abzusetzen. Ich ging 
hin, sie zu sehen; sie sind noch sehr jung, etwa 14 Jahre 
alt, nicht sehr schwarz, haben angenehme, sanfte Gesichts- 
ziige, sprechen kaum etwas Arabisch, scheinen sich aber 
in ihr Schieksal gefunden zu haben, denn sie lachten und 
scherzten. Die Sklaven werden iiberhaupt von den Mo- 
hammedanern sehr menschlich behandelt und mehr als 
Mitglieder der Familie denn als Diener angesehen. So 
sind ja auch die mit einer Sklavin erzeugten Kinder eben 
so legitim, erb- und naehfolgeberechtigt wie die mit einer 
Weissen in der Ehe erzeugten. Man konnte sich wundern, 
dass hier in Algerien noch Sklavenhandel existirt, und doch 
ist dem so in den siidlichen, nur von Arabern bewohnten 
Gegenden, die jedoch, wie hier z. B., den Franzosen voll- 
kommen unterworfen sind; aber eben weil die Regierung 
das Verhaltniss der Mohammedaner den Sklaven gegeniiber 
kennt und andererseits gern den Handel des Sudan herbei-

') Zur Orientirung in Betretf der in diesem Aufsatz genannten 
Orte und des topographischen Details s. A. Petermann’s Karte vora 
Mittelraeer und Itord-A frika, westliches Blatt (Stieler’s Hand-Atlas, 
neue Ausgabe, Nr. 10).
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ziehen mochte, der jetzt fast ganz entweder nach Tunis 
und Tripoli oder nach Marokko hinfliesst, driickt sie ein 
Auge zu. Freilieh haben wohl nur die Kommandanten der 
letzten Linie und die Chefs der Bureaux arabes Kenntniss 
davon.

Gestern war 'Alles in Alarm und die ganze waffen- 
fiihige Mannschaft auf and davon, um eine Eauberbande 
zu verfolgen, die in einen unfernen Duar eingefallen war 
und dort die Kameele geraubt hatte. Dergleicheu wird 
wahrscheinlich so lange vorkommen, bis diese Grenz- 
gegenden, die nur von rauberischen Stammen bewohnt 
werden, mit den Waffen unterworfen sind. Dann werde 
ich aber auch meinen Scheich Mohammed-ben-A'bd-Allah 
von Boanan ’) zur Eechenschaft ziehen. Sollten je die 
Franzosen eine Expedition in jene Gegend unternehmen, 
so begleiten sie meine besten und heissesten Wiinsche des 
Gelingens. Es ist iiberhaupt wunderbar, wie man vor den 
Thoren Europa’s einen solchen Raubstaat wie Marokko noch 
existiren lassen kann, der mit seiner erbarmlichen Maeht, 
die von dem kleinsten Europaischen Konigreich zerstbrt 
werden kbnnte, his auf den heutigen Tag der ganzen 
Christenheit Trotz zu bieten und jedem selbst friedlichen 
Christen den Eintritt ins Fnnere des Landes zu untersagen 
weiss. Ist es in der That die Wuste, die uns das Vor- 
dringen in Afrika so erschwert? Gewiss nieht, sondern der 
Fanatismus der Mohammedaner. Doch ihre, Maeht fangt 
an zu sinken und die mohammedanische Religion fallt in 
Triimmer, wie die von ihnen gegriindeten Reiche und Stadte. 
Ware nicht die Eifersucht der Machte, schon langst hatte 
diese Religion, die verderbnissvoller fiir die Menschheit 
gewesen und mehr der freien Entwiekelung def Civilisation 
entgegengetreten ist als irgend eine heidnische oder poly- 
theistische, vom Erdboden verschwinden miissen.

Mein Leben hier ist entsetzlich einfdrmig und eben 
so die Gegend, so dass ich fast .Lust hatte, nach dem zwei 
Tagemarsche westlich von hier gelegenen Tint zu gehen 
und dort die Karawane, die. mieh nach Gurara bringen 
soli, abzuwarten. Tint ist eine reizende Oase mitten zwi- 
schen hohen Bergen, von einem fischreichen Bach durch- 
strdmt. Doch ich muss erst die Nachrichten und Briefe 
von Geryville abwarten.

Den 30. Oktober. — Ich - bin vollstandig vorbereitet, 
in die 10 Tage lange Wiiste, die mich von Gurara trennt, 
abzusegeln, und warte nur auf einen Brief von Euch und 
auf die grosse Karawane, die am 12. November hier ein-' 
treffen soil. Es regnet in Strbmen, ich habeFurcht, dass mein 
Zimmer mir iiber dem Kopf zusaramenschmilzt, die Thon-

>)Von dessen Diener w u r d e  Eohlft meuchlmgs aberfallen und 
fast l i r a s  Leben gebraeht. Siehe ,,Gcogr. Mitth. , . • - _

Petermann’s Geogr. Mittheiiungen. 1864, H eft IX .

erde lauft an alien Seiten herunter. Seit Menschengedenken 
erinnert man sich hier keines so feuchten Jahres. Ich 
ziehe mit meinem Teppich im Zimmer hin und her, um 
dem Triiufeln zu entgehen, es bleibt mir bald kein trocke- 
ner Platz mehr iibrig. Gegen die Kalte schiitzt mich mein 
guter Burnus und meist ein Feuer im Kamin, das Zimmer 
ist jedoch schlimmer als offen, denn die Ldcher an drei 
Seiten, Fenster kann man sie nicht nennen, lassen dem 
Winde freien Durehgang. Diess ist allerdings im Sommer 
ganz angenehm, aber zur jetzigen Jahreszeit nur lastig.

Den 1. November. — Heute Morgen liberbrachte mir 
ein Bote Deinen Brief, in welchem Du mir Hoffnung auf 
eine Unterstiitzung des Senats machst. Unter solchen Um- 
standen ware es wohl thdricht, ohne weitere Ausriistung 
abzureisen, ich befolge daher Deinen Rath und kehre, 
sobald mir die Entscheidung zugeht, nach Oran zuriick. 
Ob ich spater direkt iiber Gurara und Tuat nach Timbuktu 
werde gehen kdnnen, bezweifle ich, da schon jetzt meine 
zu haufige Korrespondenz mit dem christlichen Gdryville 
bei den hiesigen Fanatikern grossen Anstoss erregt. Dann 
bleibt mir wohl nichts Anderes iibrig, als den Weg iiber 
Figig und Talilelt zu nehmen, wo ich alte Beschiitzer habe, 
und von dort aus nach Tuat vorzudringen. Wer hatte .das 
gedacht, dass ich nochmals umkehren wiirde! Es wird iibri- 
gens Zeit, dass ich von hier weggehe, denn ich mag den 
Leuten nicht gar zu lange zur Last liegen und fiir mieh 
selbst wird diese einfdrmige Lebensart zu lastig. Abgese- 
hen von dem im Allgemeinen schon langweiligen Umgang 
mit den Arabern zeichnen sich die, Bewohner der Oase 
Abiod Sidi Scheich durch besondere Dummheit aus, sind 
fanatisch und stolz; sie mochten es gern den grossen Saiii- 
jen, wie Knetza, Earsas, Muley-Aly-Scherif u. s. w., gleich 
thun und kdnnen es doch nicht. Zudem ist es schrecklich 
ode hier, im Siiden Nichts wie Sand, im Norden Nichts 
wie Steine; ich begreife nicht, wie Sidi Scheich, der Griin- 
der der hiesigen Sauija, diesen Ort hat auswahlen kdnnen, 
da doch sonst die Mohammedaner, wie eben auch unsere 
christlichen Mdnche, sich immer die am schdnsten gelege
nen Orte fiir dergleichen Ansiedelungen aussuchten. Nur 
ein Wiistenbewohner, wie es denn auch Sidi Scheich war 
und seine Nachkommen noch sind, konnte auf den Ge- 
danken kommen, hier eine Sauija zu griinden. Seit einem 
Monat habe ich kein Fleisch gesehen; diess Hesse sich 
noch ertragen, wenn wenigstens Friichte da waren, aber 
die Melonen und Rasteken sind schon lange zu Ende und 
die hiesigen Datteln fangen in diesem kalten Jahr erst 
jetzt an zu reifen. In den sUdlicheren Oasen, wie Wargla, 
Golea, Tidikelt, Tuat und Gurara, hat man die Datteln 
schon seit ein Paar Monaten geerntet.

Den 12. November. — Fiir den heutigen Tag war die
43
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Karawane vom Tell angesagt, sie ist aber nieht gekommen 
und man weiss auch nicht, wann sie kommen wird. Unter 
einem solchen Volk wie die Araber, die weder von der 
Zeit noch von einem gegebenen Worte eine Idee haben, 
kann man nie mit Bestimmtheit vorher Etwas angeben. 
Ich weiss nicht, wie ich daran bin und was ich thun soli; 
am besten ware es wohl gewesen, mit der ersten Kara- 
wane aufzubrechen, dann ware ich jetzt langst in Timimun 
Oder Tuat und hatte mir wohl schon so viel verdient, um 
ein Kameel zu kaufen, das ich nicht besitze. Hier bin 
ich schon zwei Monate und weiss nicht, ob der Senat mir 
Geld geben wird. Zwei Karawanen habe ich deshalb fort- 
gehen lassen, die mich umsonst mitgenommen haben wiir- 
den. tJberdiess wird mein langes Hiersein den Leuten 
verdiichtig. Kein Yolk ist so misstrauisch wie die Araber; 
wenn sie den Zweek und ISTutzen von irgend Etwas nicht 
klar einsehen, schdpfen sie sogleich Verdacht. Hatte ich 
die Mittel, so ware ich langst zuriickgereist, aber auf Eran- 
zosischem Gebiet kann man nicht obne Geld reisen, wie 
allenfalls unter den Arabern. Trennten mich nicht 10 Tage- 
marsche von Gurara, so ware ich dahin aufgebrochen, nun 
muss ich mich aber in Geduld fiigen und warten, bis Ant- 
wort kommt.

Ben I d .  November. — Mein Arm schwillt wieder an, 
wahrseheinlich in Folgfe des unregelmassigen Wetters. 
Gestern z. B. batten wir um 1 Uhr Hachmittags n u r8° R. 
und heute 23°. So wechselt es jetzt fast taglich. Ich 
glaube, dass gestern in Geryville Schnee gefallen sein muss; 
hier war es so empfindlich kalt, dass ich meine ganze 
Garderobe anzog. Trotzdem ist der Kaid gestern mit seiner 
ganzen Familie ausgezogen. Der Drang zum nomadisirenden 
Zeltleben ist so eingewurzelt, dass es die Leute kaum ei- 
nige Monate in einem Hause aushalten konnen. Er hat 
sein Zelt V2 Stunde von hier mitten in den Sanddiinen 
aufgeschlagen, mit dem Fernrohr sehe ich von hier deut- 
lich ihr Treiben. Seine Toehter Okia und seine JTichte 
Gautha, alte Bekannte von mir, indem sie mich bei meiner 
Riickkehr aus Marokko in dem Duar ihres Vaters mit 
einem Trunk Buttermilch bewillkommneten, kamen gestern 
Morgen, um Abschied zu nehmen. Sie stehen in dem 
•\lter von 12 bis 15 Jahren und verschleiern sieh daher 
noch nicht, wie iiberhaupt hier in der Wiiste und auch 
iiberall im Tell a u f dem la n d e  die Frauen meist unver- 
schleiert gehen. Ich beschenkte jede mit einem Dutzend 
Nahnadeln, einem Spiegel, weissem und schwarzem Zwirn, 
einer Seheere und einem Taschentuch, woriiber sie sich 
ausserordentlich freuten.

Ben IS . JSovember. — Die' Dattelernte ist beendet, die 
lesige Sorte ist aber nicht besonders, zudem kommen sie 

me recht zur Reife. Die grosse Karawane vom Tell scheint

diess Mai fraktionsweis nach Gurara zu gehen, wenigstens 
ist vorgestern eine Tribus durch Bousmerone gekommen, 
ohne auf die anderen zu warten, die ihre Reise erst an- 
treten wollen, wenn Sidi-Sliman-ben-Hamza und der Kom- 
mandant Buring von Oran zuriick sind. Verschiedene Zug- 
vogel sind bereits durchgereist, um derfl kalten Europai- 
schen Winter zu entgehen, oft in unzahlbaren Schwarmen, 
oft in kleineren Haufen. Einige Arten, die in Deutschland 
nicht iiberwintern, bleiben hier, z. B. die Schwalbe und 
die Nachtigall. Ich habe nicht beobachten konnen, ob der 
Storch ebenfalls bleibt, doch glaube ich es kaum, denn als 
ich im Winter in Uesan ') war, sah ich die E'ester ver- 
lassen und in den siidlichen Oasen Draa, Talilelt u. s. w. 
habe ich nie Stbrehe beobachtet.

Ben 19 . November. — So eben erhalte ich die Vach- 
richt, dass der Senat eine Summe von 1200 Francs fiir 
mich zur Disposition gestellt hat, und beabsichtige nun, 
am 24. von hier nach Oran abzureisen, wo ich einen Monat 
zu bleiben gedenke, um meine Reisevorriithe zu vervollstan- 
digen. Ich kann die Gegenstiinde, die ich mir noch an- 
schaffen mbchte, als Revolver, Fernrohr, noch einige Thermo
meter (eins ist mir zerbroehen und ein Kompass' gestohlen), 
Doppelflinte, eben so gut in Oran wie in Algier kaufen.

Morgen werde ich eine Exkursion in die nbrdlich von 
hier gelegenen Berge machen, wo ich einer Entdeckung 
auf die Spur gekommen bin, die vielleicht nicht ohne 
Interesse sein wird. Es handelt sieh niimlich um einen 
Fels, der ganz mit Inschriften bedeekt sein soil. Die Araber 
haben mir es, da sie anfangen, mich fiir einen grossen 
Gelehrten zu halten, unter dem Siegel der Verschwiegen- 
heit mitgetheilt, die Franzosen wiissten noch Ivichts davon 
es seien fremde Schriftziige, weder Franzbsisch noch Ara- 
bisch, und es miisse dort wohl ein Schatz vergraben liegen. 
Wenn nun letzteres sehr problematisch ist, so habe ich 
doch Anstalt getroffen, morgen dahin aufzubrechen, um die 
Inschrift, die wohl Rdmisch oder vielleicht eine alt-Ara- 
bische mit Kufischen Lettern ist, zu kopiren. Da die Gegend 
etwas unsicher sein soil, so nehme ich vier mit Doppel- 
liinten .bewaffnete Begleiter mit.

Ben 2 5 . November. — Zu fiinf brachen wir vorgestern 
Morgen auf, um den Felsen Keberfada zu besuchen. Wir 
ritten auf die Bergkette z u , die sich nbrdlich von Abiod 
Sidi Scheich von Siidwest nach Nordost hinzieht und meh- 
rere, durch mehr oder weniger breite Thaler von einander 
getrennte Parallelketten bildet. Gegen Mittag erreichten 
wir, die steinige Ebene hinter uns lassend, die erste Kette, 
Tafferheit genannt, die sich etwa 300 bis 350 Fuss iiber 
die Ebene erhebt, aus Sandstein besteht und ohne jeg-

') Oder tVessan im nordlichen Marokko.
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lichoQ Anwuchs isf, wenn man die sparlichen Haifa- und 
Schih-Biischel ausnimmt. Die Kette war beschwerlich zu 
iibersteigen, wir mussten unsere Pferde fiihren, aus Furcht, 
sie mdehten auf den steilen Felsen ausrutschen. Das jen- 
seitige Thai ist bedeutend sclimaler als das, worin Abiod 
Sidi Scheich liegt, welches letztere siidlich von der Kette 
Djebel Tismert begrenzt wird. Es zeigte uns bald einen 
Haufen rother Sandstein-Bldcke, die uns der Fiihrer als . 
Ziel unserer Exkursion bezeichnete. Dort angelangt glaubte 
ich zuerst einen Steinbruch vor mir zu haben, denn von 
Insehriften konnte ich Anfangs Nichts bemerken, so sind 
die Zeichen von der Zeit verwischt. Erst als mein Be- 
gleiter mich auf die verschiedenen, noch am besten sicht- 
baren Figuren aufmerksam machte, sah ich sie und zeich- 
nete sie ab Ich halte sie in der That fiir Hieroglyphen 
friiherer Bewohner dieser Gegend; da die Figuren weit 
liber ilanneshiJhe angebracht sind, mussten Gestelle herbei- 
geschafFt werden, um die Felsen auszumeisseln. Vielleicht 
ist ehemals in dieser jetzt dden Gegend ein Metall gegraben 
worden. Ich belustigte mich unterwegs iiber die Euft- 
schldsser meiner Begleiter, die ernstlich glaubten, ich wiirde 
den vermeintlichen Schatz heraufzaubern und die Geister 
beschwdren kdnnen. Ihre Enttauschung war bitter. Mittler- 
weile war el-asser (das Gebet um 3 Uhr Nachmittags) 
herbeigekommen, wir schlaehteten einen Hammel, den iph 
unterwegs von einem Hirten fiir 1 Franc erhandelt hatte, 
und brieten ihn am Feuer. Meine Begleiter machten sich 
mit wahrer Wuth iiber ihn her, so dass kaum die Knoehen 
iibrig blieben. IJm 4 Uhr sassen wir wieder auf, iiber- 
stiegen den unbequemen Djebel Taiferheit und langten bei 
Sonnenuntergaug in einem Duar an, der nur aus 7 Zelten 
bestand. Wir wurden ungemein gastfrei empfangen, Kameel- 
milch, Ziegenkase, ein zweiter am Feuer gebratener Hammel, 
Taam oder, wie die Tell-Bewohner und Franzosen sagen, 
Kuskus hielten uns bis Mitternaeht auf. Meine Begleiter 
zeigten einen unglaublichen Appetit und bewahrheiteten 
von xfeuem, dass die Araber, so massig sie gewdhnlich im 
Essen sind, enorme Quantitaten verschlingen, wenn es auf 
fremde Kosten geht. Ich bewirthete die Duar-Bewohner 
mit Kaffee, den mehrere wohl noch nie getrunken batten, 
und wurde all meinen Zucker los, denn Weiber und Kinder 
bettelten gar zu gut. Ura Mitternaeht sattelten wir unsere 
Pferde wieder und waren gegen Morgen in Abiod Sidi 
Scheich zuriick. Das Thermometer sank an diesem Morgen 
auf — 2 ° K.

Den 2 6 .  N ovem ber. —  Die Gebruder Cohen von Algier,

') Es sind nach der Bleistiftzeichnung von Herrn RoUfs ausserst 
rohe Andeutungen von vierfussigen Thieren, darunter ein Kamecl von 
HSnden oder lu s se n , von einem Menschen und ein Paar Quadrate, 
Striche und andere gerndlinige Figuren. Einer der Felsen hat 6 Meter 
Hohe, 4er andere 5 Meter Hohe und 12 Meter Lange. A. P.

die seit vielen Jahren Handel mit Straussen-Federn treiben 
und ein grosses Termdgen dadurch erworben haben, sind 
jetzt hier. In den ersten Jahren der Franzdsischen Okku- 
pation kauften sie alljahrlich fiir 60- bis 80.000 Francs 
Straussen-Felle, entweder selbst oder clurch ihre Agenten, 
deren sie in Tlemsen, Figig, Tafilelt, Golea, Wargla und 
Laghuat haben. Je tz t, da die Strausse durch die ziigel- 
lose Jagd der Araber und namentlich durch das Weg- 
nehmen der Eier bedeutend vermindert sind, kaufen sie 
jahrlich fiir etwa 12r bis 15.000 Francs, obwohl die Preise 
eines Felles fast drei Mai so hoch sind als im Anfang. 
Als ich vorgestern meinen Kaffee bei ihnen trank, hatte 
ich Gelegenheit zu sehen, wie sie die Straussen-Felle er- 
handeln. Von der Sauija Karsas, die im Ued Messaura 
liegt, kamen Leute mit 8 Fellen. Nachdem die Gebriider 
Cohen die schlechten Federn batten besonders hervor- 
treten lassen, um den Werth herabzudriicken, wurden sie 
einig, sammtlieh zu 225 Francs das Fell abzukaufen. Be- 
denkt man, dass sie jedes Fell in Algier zu 500 Francs 
wieder verkaufen konnten, aber damit nicht zufrieden die 
Federn oinzeln verkaufen, deren wenigstens 50 grosse, in 
Algier und Paris mit 20 bis 30 Francs das Stiick bezahlte 
in jedem Felle sind, wahrend die kleinen pfundweise ver- 
kauft werden, so kann man berechnen, welchen Vortheil 
die Aufkaufer haben. Sie konnen nicht begreifen, dass 
ich ohne Profit, ohne Geld zu machen hier verweile und 
sogar nach Gurara will, wo nicht einmal Geld ist,- wie sie 
sagen, sondern nur Datteln und wieder Datteln.

Oran den 2 0 . Dezem ler 1 8 6 3 . — Ich glaube kaum, 
dass mir die Umstande erlauben werden, zum zweiten Mai 
nach Abiod Sidi Scheich zu gehen, um den direkten Weg 
nach Gurara und Tuat einzuschlagen. Die Franzosen sind 
in diesem Augenblick unter dem Kommandanten Buring 
und Sidi-Sliman-ben-Hamza auf einer Expedition in Wargla, 
was wie gewohnlich grosse Uberraschung und Furcht in 
Gurara und Tuat hervorgerufen hat. Andererseits hat sich 
von Abiod Sidi Scheich das Geriicht von der Ankunft eines 
Franzosischen Spions dorthin verbreitet, so dass mir bei 
meiner Ankunft in Gurara, eben so wie friiher den Franzo
sischen Explorateurs, mindestens Eintritt und Durehlass 
verweigert werden wiirde. Ich bin daher halb und halb 
entschlossen, fiber Marokko ins Innere zu dringen, und 
zwar den Ued Draa wo moglich von seiner Quelle herab 
bis zur grossen westlichen Biegung zu verfolgen und dann 
von Tafilelt und Ertib aus, wo ich viele Beschutzer fiinde, 
mit deren Briefen ich fiber den Ued Messaura nach Gu
rara gehen konnte, definitiv die Eoute fiber Tuat nach 
Timbuktu einzuschlagen. Dieser Weg wiirde langer sein, 
aber sicherer fiir mich, zudem ffihlt Niemand mehr als ich 
wie viel noch in jenen Gegenden zu erforschen ist.
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Tantjer den O. Fehraar lt>64. — Am. 5. d. M. fuhr 
ich mit dem Dampfer von Oran ab und am 7. Nachmit- 
tags 5 Uhr debarquirte ich hier. Wie iiblich vrarden wir 
ans Land getragen, da wegen des flaehen Strandes selbst 
die kleinsten Barken nicht ganz landen kdnnen. Aus der 
Douane, wo der Spanische Beamte unter sechs alien ehr- 
wiirdigen- Moslemin sass und wo ein entsetzliches Gedrange 
war, kam ich unerwartet schnell fort, da einer der Marok- 
kanischen Beamten, mich als Freund des Grossscherif Sidi- 
el-Hadj-Absalom erkennend, Befehl gab, mich und mein Ge- 
piick unvisitirt passiren zu lassen. So war ich der erste von 
alien Passagieren, der die Stadt betrat, und richtete gleich 
darauf meine Schritte nach dem Funduch el-Hadj-Mustafa- 
Dukaly, das mir von friiher bekannt war. Hier ging es indess 
nicht so schnell, ein Zimmer zu bekommen, wegen der 
Menge Pilger, die jetzt nach Mekka eilen, war Alles be- 
setzt, doch endlich erhielt ich noch ein Zimmer, das ich 
mit meinem Teppich zu meubliren mich beeilte. Von meinen 
Instrumenten war Xichts zerbrochen.

Am folgenden Morgen ging ich zu dem Englischen 
Minister - Residenten, Herrn Drummond - Hay, um meinen 
Pass zu prasentiren, denn England vertritt hier ganz 
Deutschland und ausserdem auch Russland, Holland, Dane- 
mark, Tiirkei und Griechenland. Wie Frankreich und Spa- 
nien unterhalt es hier ausser dem Minister-Residenten einen 
Konsul und Vicekonsul; die iibrigen Staaten, die Konsulate 
hier haben, sind die Vereinigten Staaten, Schweden, Bel- 
gien, Portugal, die Schweiz und Brasilien. Herr Drum- 
mond-Hay billigte sehr, dass ich in einem Arabischen 
Fuuduch abgestiegen, statt in einem der Franzdsischen. 
Dann sagte er mir, er wolle mit dem grdssten Vergniigen 
alle fiir mich einlaufenden Briefe besorgen, versprach mir 
fiir meine Abreise Empfehlungsbriefe, kurz zeigte sich so 
liebenswiirdig wie mdglich. Auf seinem Bureau befand 
sich auch das Kistchen mit meinem Tagebuch, das ich 
wahrend meines Aufenthalts in Marokko im Jahre 1861 
bis 1862 gefiihrt babe ’).

Gestern Morgen traf ich bereits einen Intendanten und 
eine Menge Diener und Sklaven Sidi-el-Hadj-Absalom’s, die 
mich erkannten und kaum ihren Augen trauten, denn in 
Fesan hatte sich das Geriicht von meinem Tode verbreitet. 
Man hatte von Arabern aus Tafilelt gehdrt, die Berber batten 
mir den Kopf abgeschnitten. Sie wollten mich auf der 
Stelle mitnehmen, was ich aber vorlaufig ausschlagen 
musste. Indess schickte ich Sidi einen Jahrgang des „Monde 
illustre , eine platirte Kaffeekanne, sechs kleine Tassen 
und fiir seine beiden Favoriten Tabak und Cigaret-Papier. 
Ich muss ihn recht giinstig stipimen, denn mit seinen

■wir Herrn Rohlfs uns iiberschickt, bereiten
zur Publikation in dieser Zeitschrift vor. A. P.

Empfehlungsbriefen gehe ich ohne Unruhe und Furcht bis 
an den Niger.

Mein Arm scheint einer heilenden Krisis entgegen zu 
gehen, denn es bildet sich jetzt zwischen den beiden obe- 
ren, augenblicklieh verschlossenen Sehusswunden eine Ge- 
schwulst, die etwas schmerzt. Ich denke, dass sich dort 
endlich der Knochensplitter oder das Stiick Blei, das bis 
jetzt die endliche Heilung des Armes verhinderte, ausstossen 
wird und dass ich dann damit fiir immer fertig bin.

Gestern Abend wurde der Anfang des Rhamadan mit 
vielen Flintenschiissen begriisst und als ob es des Liirms 
nicht genug ware, schickte der Himmel seinen Donner da- 
zwischen, was die Mohammedaner natiirlieh als ein Zeichen 
deuteten. Ich habe heute noch nicht gegessen, getrunken 
Oder geraucht, denn da ich in einem mohammedanischen 
Wirthshause wohne, muss ich natiirlieh mit den Wdlfen 
heulen; doch die Stunde des _ Sonnenuntergangs kommf 
heran und mein Bursche setzt bereits Wasser ans Feuer.

Am 10. Miirz gehe ich von hier ins Innere und denke 
im Juni Uesan verlassen zu kdnnen, um von dort mit der 
Oktober-Karawane iiber Tafilelt oder That oder Draa, je 
nach den Umstanden, nach Timbuktu zu gehen, wo ich 
bis Ende des Jahres eintrelfen kann.

Den n .  Fehricar. — Tanger hat bedeutend zugenom- 
men an menschlichen Bewohnern, d. h. Europaern, seitdem 
ich es vor 1^ Jahren zuletzt gesehen. Es besteht tagliche 
Dampfschifffahrts-Verbindung mit Gibraltar, ausserdem regel- 
massige Verbindung durch Dampfer mit Cadix, Oran und 
Mogador. An die resp. Minister-Residenten sind jetzt drei 
Arzte hier attachirt, und wahrend friiher nur fiinf oder 
sechs Schnapsdebitanten hier waren, findet man sie jetzt 
so haufig wie in den Stadten Algeriens. Gestern war ich 
zum ersten Mai aus, um etwas frische Luft zu schdpfen, 1st 
sie doch schdn, die Umgegend Tanger’s ! Im Westen streckt 
sich das machtige Kap Spartel zwischen das Mittellandische 
und Atlantische Meer hinein; nach Norden hin hat man 
die Meerenge, wo sich siimmtliche Schiffe und Dampfer der 
beiden Meere Rendezvous zu geben scheinen, und dariiber 
hinaus die Spanische Eiiste, die im Jahre 711 den in 
Tanger residirenden Emir Musa Tarif-ben-Malek verlockte, 
das vom Grafen Julian erflehte Biindniss gegen den Kiinig 
Roderich, der seine Tochter geschandet, anzunehmen, was 
zur Eroberung fast ganz Spaniens und eines Theils von 
Frankreich fiihfte. Von hier aus sieht man die'sandige 
IJferstelle, wo Musa Tarif-ben-Malek mit seinen Horden 
landete und wo dann spater die jetzt noch bliihende Stadt 
Tarifa gebaut wurde, deren weisse Hauser man von hier 
aus mit blossen Augen unterscheiden kann. Sieht man 
doch auch die hohen Felsen Gibraltar’s, wo Tharie-ben-Zyad 
am Fuss des Berges Calpe landete, den er Algesira-el-chodra
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Oder Griine Insel nannte,' ein Name, den die Stadt Algesjras 
bis heute bewahrt hat, wahrend der Berg, den et zu 
befestigen anfing, spater seinen Namen, Djebel al-Tharic 
Oder Gibraltar, erhielt. AVie Cortez in jVIexiko, so ver- 
brannte Tharic seine Schiffe, um seinen Gefahrten jede 
Hoffnung auf Riickkehr abzusehneiden. Man weiss, wie 
Beide, Tarif und Tharic, vom Kalifen Soliman in Damaskus 
fiir ihre ansgezeichneten Dienste^ belohnt wurden. Nach 
Osten zu erblickt man die hohen Gebirge Ceuta’s und 
Tetuan’s, deren Spitzen augenblicklich noch mit Schnee 
bedeckt sind. Nach Siiden hat man wegen der Tielen 
kleinen Hiigel keine Pernsicht. Die Stadtmauern kommen 
pair wo mdglich noch zerfallener vor wie bei meinem letzten 
Besuch, ringaherum liegen tnachtige Mauerstiicke als Zeugen 
der vielen Stiirme und Belagerungen, welche die Stadt in 
den tausend Jahren ihres Bestehens hat ertragen miissen; 
selbst alte Kanonen sieht man bei Ebbe auf dem Strand, 
merkwiirdig diinn gefressen durch das angreifende Salz- 
wasser. AVie lange wird es noch dauern, bis sich irgend 
eiil A’olk dieses sehdnen Landes erbarmt, das eben so 
giinstig gelegen isf wie Spanien und eben so fruchtbar?

Ich mache interessante Beobachtungen unter den Juden, . 
deren Sitten ganz eigenthiimlich sind. Als ich neulich bei 
meinen AYirthsleuten Thee nehmen musste, haben sie mir 
viel Ton ihren Voraltern, den alten Palastina-Bewohnern, 
erzahlt und tischten mir Anekdoten von ihren grossen 
Kdnigen und Propheten auf, die wir vergebens im Alten 
Testament suchen wiirden. Sie waren dann ganz. entziickt, 
als ich ihnen die Geschichten von Joseph und Potiphar, 
von Salomon und der Kbnigin Saaba, von David und Go- 
liat erzahlte, und sehr verwundert, dass ein Protestant ihre 
Bucher so gut kenne. Die hiesigen Juden, alle aus den 
Stammen Juda und Benjamin, theilten unter "cfer'Regierung 
Hadrian’s das Loos aller ihrer Briider, sie wurden in alle 
AYelt zerstreut. Mehr als hunderttausend Pamilien dieser 
beiden Stamme fliichteten sich nach Spanien. Dort wurden 
sie von den Gothen und spater von den Arabern geduldet, 
wie sie noch heut zu Tage unter den Mohammedanern 
leben, und zur Zeit der Abd-er-Raman, d. h. des Kalifats 
von Cordova, wie auch unter deren Nachkommen, den Almo- 
haden und Almoraviden, zahlte Spanien von alien Euro- 
paischen Landern die grdsste Anzahl Juden. Mit der Zer- 
stdrung des Kalifats durch die christlichen Spanier wurden 
die Juden von ihnen ausgetrieben, doch fliichtete sich noch 
ein grosser Theil in das Kdnigreich Granada, wo sie Schutz 
bei den Mauren fanden; als aber auch die Alhambra in 
die Hiinde des katholischen_ Kdnigs fiel, war sein erster 
Akt von diesem Palast aus, die giinzliche Austreibung der 
Juden aus Spanien zu befehien (30. Marz 1492), und mehr 
als 50.000 Pamilien zogen nach Afrika zu ihren ungliick-

lichen Briidern, die sich dort schon niedergelassen hatten. 
Deshalb ist auch wohl kein Land der AVelt so mit Juden 
bevdlkert wie Marokko und ihre Sitten und Gebriiuche, 
so wie Sprache und Tracht haben sie ganz so beibehalten, 
wie sie zur Zeit ihrer Auswanderung aus Spanien waren, 
gleich wie die Canadier das Pranzdsisch so sprechen sollen 
wie zur Zeit L udv^’s XIV. Ihre Gebetbiicher sind Spanisch, 
aber mit Hebriiischen Lettern gescbrieben oder gedruckt.

Uesan den 30 . M arz. — Diese Zeilen sollen nur meine 
gliickliehe Ankunft hier und die iiberaus zuvorkommende 
Aufnahme beim Grossscherif melden, die naheren Umstiinde 
meiner Reise von Tanger bis hierher, die wegen des furcht- 
baren Regens und der Uberschwemmung des Ued Pruss 
20 Tage dauerte, habe ich in meinem Tagebuch aufgezeiehnet. 
Ich habe jetzt die grdsste Hoffnung fiir meine AVeiterreise, 
da Sidi-el-Hadj-Absalom iiberaus giinstig fiir mich gestimmt 
ist; jedoch muss ich wahrscheinlich, ehe ich nach Tafilelt 
und Tuat aufbreche, mit ihm noch eine kleine Reise nach 
Muleg-bu-Slemm am Atlantischen Ocean machen, auch will 
ich noch etwa 10 Tage die Biider von Muley Jakub bis 
Pes besuchen. Ich habe Zeit genug, denn die Karawane 
von Tuat geht erst im Herbst fort. Der Grossscherif hat 
mir versprochen, mich nach Tafilelt begleiten zu lassen 
und mir Briefe fiir Tuat an seine Intendanten zu geben. 
Er ist jetzt vollkommen im Klaren fiber meine Zweoke, 
ich habe ihm offen meine Lage mitgetheilt, ausgenommen, 
dass ich Christ bin. Bis Tuat kann ich also in ziemlicher 
Sieherheit reisen, vor Ende Mai werffe ich aber den Atlas 
nicht fibersteigen.

Pesan hat eine paradiesische Lage, vor mir breitet sich 
das herrlichste Alpen-Panorama aus, Berge, wie man iihn- 
liche nur i n . der Schweiz findet.

Ben 5 , A p r il. — Heute Morgen habe ich den Djebel 
bu-Helldll bestiegen, den miichtigen Berg, an den Uesan 
sich anlehnt. Mit einem Thermometer und meinem holo- 
sterischen Barometer, das sich ausserordentlich gut be- 
wiihrt, konnte ich die genauesten Beobachtungen anstellen. 
Am 9. werde ich mit Sidi-el-Hadj-Absalom einen Ausflug 
nach Muleg-bu-Slemm machen. Ende April denke ich dann 
aufzubrechen und im August Tafilelt zu verlassen, so dass 
ich, wenn AHes nach AV'’unsch geht, im November die 
Karawane von Tuat nach Timbuktu begleite. Man kann 
jedoch Nichts vorhersagen, und wenn ich Ihnen schreibe, 
dass ich im Dezember oder Januar in Timbuktu zu sein 
hoffe , so ist das eben nur Hoffnung, aber keineswegs Ge- 
wissheit. Eines habe ich indessen fiir mich, d. i. dass 
ich mit Briefen des Scherif, den ich nebst seiner Umge- 
bung durch Geschenke iiberaus giinstig fiir mich gestimmt 
habe, mit Gewissheit von hier aus Tuat erreichen kann.

Ben 2 4 . A p ril. — Unser Ausflug nach MuIeg-bu-Slemm
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war !-ehr interessant, ich habe unter Anderem die Hdhe 
verschiedener Orter barometrisch messen kbnnen. So brach 
ich mit dem Vetter des Seherif einen Tag vor diesem auf, 
um den Djebel Sur-Sur zu besteigen, und habe auch trotz 
der unendlichen Schwierigkeiten den Gipfel dieses hohen 
Berges erklommen und mit dera Barometer gemessen. Alles 
diess ist indess in mein Tagebuch ei«getragen. Wollte 
ich hier langer nbrdlich vom Atlas verweilen, so kdnnte 
ich unter dem Schutze des Seherif ganz Marokko durch- 
streifen. Er interessirt sich sehr fiir Alles, was Geographic 
u. s. w. anbetrifft, und sollte je eine Deutsche Eegierung 
eine genaue Aufnahme von Marokko wiinschen, so ware 
das durch Sidi-el-Hadj-Absalom mdglich, nur bedenke man 
ihn vorher mit Geschenken, besonders neuen mechanischen 
Erfindungen. Ich habe ihm ausser anderen Dingen zwei 
Boussolen und ein Thermometer geben miissen, und hatte 
ich ihm hicht gesagt, dass mein holosterisches Barometer 
der Eegierung gehdre, so wiirde er auch dieses von mir 
verlangen. Indess besitze ich noch zwei Boussolen, drei 
Thermometer, Barometer u. s. w.

Ich hatte die Absicht, von Muleg - bu - Slemm direkt 
aufzubrechen, der Seherif wunschte aber, dass ich noch auf 
einige Tage mit ihm nach Uesan zuriickkehren mdchte, 
und ich habe mich dem natiirlieh fiigen miissen. Zum 
Theil ist mir diess auch ganz willkommen, um ein Paar 
Tage wieder ausruhen zu kbnnen, denn 12 Tage zu Pferd,

dabei fortwiihrend Eegen, ausserdem zwei grosse Jagden 
bei Ain-Felfel und Eas-el-Daura sind fahig, auch dem 
Starksten einige Tage Euhe .erwiinscht zu machen. Drei 
kleine Wildschweine, mein Beute-Antheil an der grossen 
Jagd bei Ain-Felfel, wollte ich Herrn Konsul IVorthman 
in Gibraltar senden, nachdem sie mein Bursche gliicklich 
lebendig bis hierher transportirt hatte; aber keiner der 
fanatischen Bewohner will sich dazu verstehen, sie bis 
Tanger aufzuladen, obgleich sie nicht grosser als ein klei- 
ner Hund und viel reiner sind als die meisten der Glau- 
bigen selbst. Ich werde sie also laufen lassen, denn sie 
selbst zu essen, ist mir hier nicht erlhubt.

Der Weg iiber Fes und Soforo ist mittlerweile ganz 
ungangbar geworden durch die rauberischen Uberfalle der 
Berber, die sich selbst nicht entblbden, die von den Mogha- 
seni des Sultans begleiteten Karawanen anzufallen. Ich 
werde deshalb etwas westlicher von Mekines aus den Weg 
nehmen, wo die Gegend sieher sein soil. In einigen Tagen 
breche ich auf und wahrscheinlich werde ich bei Muleg- 
el-Abbes, Bruder des Sultans, absteigen, der in Mekines 
seine Eesidenz hat. Ein Vetter des Seherif, Muleg-Hamed- 

. ben-Micky, wird mich wahrscheinlich nach Tafilelt beglei- 
ten, das ist der beste Pass fiir mich, und spater ,von Tafil
elt nach Tuat ist der Weg nicht so gefahrlich. Das 
Schlimmste ist der Ubergang fiber den Atlas.

So sage ich also Allen nochmals herzlich Lebewohl.

Ornitliologisclie Skizzen aus Nord-Asieii.
Von G u stav R adde

1. Der W inter am Wordrande der ostlichen M ongolei.
Mit dem Legen der Nager zum Winterschlafe tritt sehr 

rasch die Hochsteppennatur Inner-Asiens in das ihr eigen- 
thiimliche armliche Winterstadium; es fallt diese Zeit in 
die Mitte des September-Monats, und wenn wir auch nach 
dem 15. Tage desselben noch hie und da an den Suss- 
wasserpfiitzen der Mongolei eine Kiebitzbande oder auf 
den weiten rothbraunen Ebenen, deren Salzkrauter den 
Nachtfriisten trotzten, Saatganse gfuppirt sehen, so schwan- 
den doch schon friiher die letzten kleinen Sanger , die 
Ammern und Sylvien, vollstandig und selbst von den lange 
weilenden Tetanus- und Seolopax - Arten lasst sich jetzt 
keine Spur mehr finden. Wo im Sommer am Murmelthier- 
Hiigel zwischen den blaugriinen Elymus-Griisern plumpe 
Bussarde (Buteo ferox) stundenlang in nachlassiger Haltung 
und mit aufgetriebenem lockeren Gefieder sassen, um die

*) Aus Eadde’s Reisen im Siiden yon Ost-Sibirien, 2..Bd.

voriiberhuschenden Jungen der Pfeifhasen oder der Bobacs 
gelegentlich zu erhaschen, da ist die Stiitte jetzt leer. 
Friiher kreisten in Schraubenlinien die Schreiadler in den 
Liiften, oder wechselten im niedrigen Fluge vom A’este 
zu den nahe gelegenen See’n aus, und die Milane und 
Weihen schweiften in geschickten Wendungen niedrig fiber 
dem Boden, um Zwerghamster und Wfihlmause oder die 
noch nicht flfigge Brut der Lerchen und Bachstelzen zu 
wiirgen; jetzt hebt sich vom hellblauen Himmelsgevolbe 
keine beflfigelte Eaubergestalt ab und so weit das Auge 
die nackte Hfigellandschaft erfasst, sieht es fiber ihr in der 
Luft keine Bewegung und am Boden will dieselb.e sorg- 
faltig gesucht werden. Allenfalls maohte der Steinadler 
sich zeitweise auf und verliess die ihm lieben Waldgebiete 
am mittleren Onon, wohin die Eehe noch nicht eingewan- 
dert waren, um im Oktober die oft zahlreichen Antilopen- 
Banden, die sich im Mordwinkel der Hohen Gobi zusammMi- 
drangen, heimzusuchen, oder es schweifte auf kurze Zeit
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der Hiihnerhablcht zu den Kosaken-Ansiedelungen am Xord- 
rande der Mongolei ab, urn bier die Haustauben und in 
den Steppen die hiilflosen Feldhiibner zu jagen. Nur von 
jN'orden her nehmen diese Lander hauptsachlich zwei Vogel- 
Arten fiir den Winter auf, von denen die eine in dem 
Grade die Waldgebiete meidet, wie die andere sie liebt, 
falls sie nicht gar zu sehr zusammenhangend sind und 
menschlieher Ansiedelungen entbehren. Es sind diess Stryx 
nyctea und Eringj|la linaria. Wurde die erstere an die Hoeh- 
steppen durch die hier haufigen Pfeifhasen gefesselt, so 
liefert den Leinfinken die Dreschtenne und der Streu- 
samen auf den friiheren Hanffeldern das sehieklichste Ter
rain, wo sie sich am heiteren Tage fleissig tummeln. Aber 
die Dreschtenne sowohl wie auch das Hanffeld trilft man 
nur selten und diirftig ausgestattet am Nordrande der 
Mongolei; hier miissen sie die wenigen Saatplatze fiir 
Buchweizen, auf denen spiiter hohe Artemisien wuchsen, 
aufsuehen, um sich zu ernahren. Die Schneeeule verriith, 
trotz ihrer Hiiufigkeit, am Tage in diesen Gegenden kaum 
ihre Existenz. Zusammengekauert sitzt sie am Boden, moi
stens am Abhange eines Murmelthier-Baues, wo der wenige 
Sehnee, der hier fiillt, zusammengeweht wurde. Sie sucht 
die windgeschiitzte Seite und fiiegt erst gegen Mittag auf 
die Spitze des Hiigels, wo sie rait halbgesehlossenen Augen 
harrt und ab und zu einen lauten sehnalzenden Ton horen 
lasst. Gegen Abend beginnt sie die Jagd, schwingt sich 
mit leichtem Eluge und ziemlich raschem Fliigelschlage- 
nahe dem Boden iiber die..Steppen und iiberfallt die harm- 
losen Pfeifhasen (Lagomys Ogotona). Auch den Feldhiih- 
nern wird sie gefahrlich und jagt sie bald miide. Diesen 
mangelt hier namlich jeglicher Schutz, den sie in bestrauch- 
ten Gegenden leicht und bequem in den Gebiischen finden. 
Sie begeben sich daher auch fiir den Winter vornehmlich 
in die steppenartigen Uferstrecken am mittleren Onon. 
Bevor diess geschehen, stellt man ihnen, so lange sie in 
den kahlen Stepped bleiben, eifrig nach und zwar werden 
sie so lange aufgetrieben und verfolgt, bis sie miide ge- 
worden sind und man sie dann lebendig ergreifen kann.

Suehen wir nach anderen Ybgeln, die hier jetzt leben, 
so sind w ir, um sie zu finden, auf die Ufer der Salzsee’n 
und die flachen Thalgriinde angewiesen. Die Berglerehen 
(Alauda alpestris) beleben diese. ISTie schaaren sie sich zu 
solchen Banden, wife z. B. Alauda Calandra und sibiriea 
sammt brachydactyla in den Steppen Siid - Eusslands im 
Winter es thun. Aus sechs bis zehn Yogelchen besteht 
der kleine Trupp, den wir sehen. Sie laufen eilig fiber 
den Boden, ab und zu vernimmt man ihre leise pfeifende 
Stimme, der lange Nagel an ihrer Hinterzehe liisst Spuren 
im Sehnee zurfick, beunruhigt fliegen sie, immer dem Boden 
nahe bleibend, in weitem Bogen fort, um an der niichsten

iihnlichen Lokalitat sich niederzulassen. Nur selten be- 
suchen sie die einsame Grenzwacht, wo die Feldspatzen 
unter den Plankendiichern zur Nacht ruhen und wo sich 
Abends auch die wenigen Raben gern einfinden, um am 
Gesimse der Kirehe oder Kapelle, die meistens etwas ab- 
gelegen dastehen und unbewohnt sind, zu schlafen. Ge- 
denken wir nun noch der Mongolischen Lerchen, die so 
zu sagen das Aquivalent fiir die im Sfidosten Europa’s 
vornehmlich lebenden Calander-Lerchen sind. Diese weilen 
zwar auch im Sommer hier, zerstreuen sich dann aber fiber 
die weiten Gegenden dergestalt, dass man sie nur selten zu 
Gesichte bekommt. Im Winter aber leben sie gerottet, 
meiden gerade diejenigen Lokalitaten, wo Phileremos alpestris 
gern ist, und ziehen sonnige Abhange, an denen die Schnee- 
sehmelze zeitig eintritt, jedem anderen Aufenthaltsorte vor. 
Mit dem Erwachen des Frfihlings thun sie sich auch wohl 
mit Fringilla linaria zusammen, besuchen alte Brachen, 
schwarmen gegen Abend und zwitschern dann recht mpn- 
ter, jedoch bei weitem nicht so anhaltend und schon als 
zur Zeit der Begattung. AYas sonst im AYinter hier von 
Geflfigel anzutreffen ist, muss entweder als sehr verspateter 
Invalide (ein baldiges _ Opfer) oder als hochst seltener Gast 
angesehen werden. Das Verweilen der Wachteln in Dau- 
rien und in den Hochsteppen ist zwar gewiss,' jedOch findet 
es, wie auch jenes von Columba- Turtur var. gelastis, nur 
ausnahmsweise und selten Statt. Die Schneeammern er- 
scheinen zwar, aber die Hochsteppe selbst behagt ihnen 
eben so wenig wie der dichte TJrwald. Sie sind auf die 
Menschen angewiesen oder d'oeh wenigstens auf die Nahe 
ihrer Ansiedelungen und auf die Strassen, welche dieselben 
verbinden. Der Rauhffissjge Kauz lebt zwar im AÂ inter in 
Daurien, allein er ist so selten, dass es den neueren Eei- 
senden nicht gelang, ihn dort nachzuweisen, und wir dem 
Zeugnisse Pallas’ folgen mfissen, wenn wir ihn fiberhaupt 
der Yogel-Fauna dieser Lander beizahlen wollen.

Es fehlt fast ganzlich an Stimmen im Winter in diesen 
Hochsteppen. Wir horen dort wenig. Der scharfe Luftzug 
saust fiber die trockenen, bleichen Elymus-Graser und die 
zerfetzten braunen Lappen der Rhabarber-Stauden klappern 
an einander. Die Absinthien-Felder, welche sich zunachst 
um den echten Salzkrauterwuchs lagern,. sind starr und 
todt, — es ist Alles stumm. Der Himmel ist ganz wolken- 
los und die Sonne scheint auf die weiten leeren Lander; 
duftig tauchen am Horizonte kahle Bergzfige ^auf, andere, 
die uns naher gelegen, zeigen ihre scharfen Umrisse und 
Schatten. Das Himmelsblau wird, dem Horizonte naher, 
immer heller und andert zuletzt in ein zartes dfinnes Gelb 
ab. Antilopen-Schaaren tummeln sich hier und dort; ihre 
Umrisse schwanken am dunkleren Hintergrunde, den ein 
Gebirgszug bildet, hin und her. Wir sehen Bewegungen,
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abcr wir horen die Thiere nieht. Wenn riicht ein eiliger 
Rabe.den zweisTlbigen bohlklingenden Euf uns zusendet 
Oder gegen Abend die Mongolischen Lerclien und Lein- 
finken, bevor sie zur Rube gehen, gemeinschaftlieh zwit- 
scbern, so wiirden wir allein noch auf den Liirm der Feld- 
spatzen in den Ddrfern angewiesen sein, um Yogelstiramen 
zu vernehmen.

Wie ganz anders verhalt sich das in den Waldgebieten 
des siidlichen Sibiriens! Der Bliek des Beobaehters ist 
bier beengt.. Bald sind es himrae'lanstrebende Zapfenbaume, 
bald Birkenwalder und am mittleren Amur ein Gemiscb 
fremdartiger Baum- und Straucbformen, die dem Auge eine 
gewisse Grenze aufndtbigen., Nicbt immer ist der Himmel 
beiter, bobe Scbneelagen liegen am Boden. In diesen ge- 
scbiitzten Raumen blieb eine Anzabl der Standvogel, welcbe 
mebr oder weniger auf die Baumvegetation angewiesen sind. 
Die Specbte und Meisen streicben, die Nuss-, Eicbdl- und 
Ungliicksbaber tbun ein Gleicbes, und wo man sie auf 
ibren munteren Ausfliigen antrifft, lassen sie ibr Gescbwatz 
bdren. Dompfaffen, Rosen-Spatzen und die zierlicben Sibi- 
riscben Karmingimpel (Pyrrbula longieauda) beleben die 
dicbten Unterbdlzer in den sumpfigen Tbalern und lassen, 
wenn sie unerniiidlicb bin und her fliegen, ihre Fldten- 
stimmen im kurzen einsylbigen Rhythmus erschallen. Kreuz- 
schnabel und Hakengimpel bewohnen die Kronen der alten 
Coniferen und die Kleiber und Baumlaufer machen ihre 
Wanderungen an den Stammen. Diese kleineren Wald- 
bewohner finden in der Sperber-Eule, dem Zwergkauz und 
der Ural-Eule ihre Tornehmliehsten Feinde. Der Hiihner- 
habicht wintert nur in. den siidlichsten Distrikten, zumal 
im Amur-Lande, und bier betreibt er ausschliesslich im 
Winter die Jagd auf Eichhdrnchen. Der Edelfalke hin- 
gegen macht sich gern an die grossen Waldhuhner, wenig- 
stens^habe ich im Apfel-Gebirge bemerkt, wie er im Win
ter den Birkhiihnern erfolgreich naehstellt, obschon ich 
nicbt glaube, dass er mit den Auerhahnen fertig wird. 
Vom Hochgebirge, wo es seit dem September ganz un- 
wirthbar wurde, liessen sich die Alpenkraheu in einzelne 
breite Thaler hernieder und hielten dabei immer sehr genau 
dieselben Lokalitaten ein, welche von ihnen friiher schon 
besucht wurden. Die Schneehiihner, Alpenhiihner und, wo 
sie vorkommen, auch die grossen Altaischen Felsenhiihner, 
die im Sommer an den Grenzen der alpinen Vegetation 
leben, steigen ebenfalls thalwiirts und aus den ndrdlicheren 
Landsehaften wandern Seidenscbwanze, Sporn- und Schnee- 
ammern bier fiir die Winterzeit ein.

2. Im Bureja - Gebirge.
 ̂ In den gemischten Waldern des Bureja-Gebirges ver- 

mmmt man Nachts im Juli, wenn leichte Nebel iiber den

Waldlichtungen und auf den sumpfigen Wiesen lagern, 
von alien Seiten her den leisen pfeifenden Euf junger 
Rebe, die mit der Mutter zu den feuchten Sumpfrandern 
kamen, und dazwiseben klingt es, als ob kleine Luftblasen 
rasch hinter einander im Wasser aufgeworfen wiirden. 
Dieses sanfte Trommeln yerursacht ein Sumpfhuhn (Rallina 
erj’throgastra), welches vor dem Jiiger m it vorwarts geneig- 
tem Kdrper so gescbickt und leise zwischen den hohen 
Carex-Grasern hinlauft, dass er selbst be^angestrengtestem 
Suchen es doch nur sehr seiten gewahr wird. Von den 
Baumen erschallt allnachtlich, besonders im Mai und Juni, 
der leise gluckende und rasch sich folgende Ruf der Nacht- 
schwalbe (Caprimulgus Jotaka), welchem dieser Vogel den 
popularen Namen Kusnetz (d. b. Schmied) verdankt, und 
dazu donnert von naher Felsenwand der dumpfe Ruf des 
Uhu’s im langsamen Tempo. Ich babe die Walder um den 
Baikal-See und im Apfel-Gebirge im Gegensatz zu denen 
des Bureja-Gebirges ganz ausserordentlich sehweigsam ge- 
funden. Dort tummeln sich pach vollendetem Brutgeschaft 
im zarten Laube der Liirchen die Sibirischen Fliegenfanger 
und scblagen nur ab und zu schnarrend an , bier sonnt 
sich im Gipfel der Mongolischen Eiche eine larmende 
Pericrocotus - Bande, die aufgescheucht im eifrigsten Ge- 
schwiitz davon z ieh t, oder es steigt aus den Uferweiden 
eine formliche Wolke von Sturnus cineraceus auf, in der 
sich fast immer einige Exemplare des Pastor sturninus 
befinden. Auch diese Vogel verrathen sith schon' aus 
weiter Feme durch die zwar grossartigen, aber stark mono- 
tonen Koncerte, bei welchen sich besonders die Jungen mit 
heiseren Stimmen betheiligen. Dazu vernehmen wir das 
Kollern der Turteltaube und vom nahe stehenden Lespe- 
deza-Straueh, dessen schon rothe Bliithenstande leicht im 
Bogen abwiirts hangen, fldtet Emberiza elegans ihre 
sanften Lieder. Uberall, wo sich die Sonne in diesen 
Waldern eine Bahn im dichten Laube der Baumkronen 
brach, wurden sie auch mehr oder weniger durch Sing- 
vdgel belebt. Nur den schattigen, diisteren Nordabh&gen 
der Gebirge, den ganz bewachsenen Thalhdhen fehlen sie. 
Finden wir aber in den Ebenen, welche oberhalb. und 
unterhalb des Bureja-Gebirges sich dehnen, aus denen nur 
hie und da in weiter Feme niedrige, bisweilen ganz iso- 
lirte Hdhenziige auftauchen oder irr grdsserem Zusammen- 
hange bis in den Vordergrund der Landschaft zum Amur' 
mit bewaldetem Vorgebirge treten, finden wir hier einen 
grossen Theil der eigentlichen Waldvdgel nicht, so bietet 
sich uns dagegen viel Ubereinstimmendes im ornitbologi- 
schen Gesammtbilde mit dem der Daurischen Hoehsteppen. 
In den seiehten Armen und Buchten des Amur wandern 
die Ldffelreiher umber und fiber das weiche Sandufer, 
welches bei rucktretendem Wasser entbldsst wurde, laufen
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die kleinen Strandlaufer oder es driiekten sich die kraf- 
tigen Zehea einzeln lebender Tetanus - Arten ab. Ernst 
und unbeweglieh steht der Graue Reiher zum Fischfange 
bereit am langsam dahin fliessenden Strome, aber in oft 
hdchst possieriicher Haltung klammert sich, wie die 
Kleine Rohrdommel bei uns es zu thun pflegt, Ardea vi- 
rescens bald an das hohe Rohr, bald an die Weidenruthen, 
bis sie unser Nahen zur Flucht in die nachste Bucht 
treibt. Die hohen Gerbhre, welche dem klafterhohen Ufer 
entlang an vielen Stellen des Mittleren Amur ein fbrm- 
liches Band bilden, welches steif und undurchdringlich ist, 
dienen den Rohrsangern zum beliebten Aufenthaltsorte und 
auf weit vorragendem Luftwurzeltriebe sitzt in unverander- 
licher Haltung der Europaische Eisvogel und lixirt die 
triibe Fluth, welche unter ihm dahin sehleicht.

3. Ein Spatsom m er-A bend am B aikal-See.
Wir stehen auf dem_ sandigen Ufer der nordbstlichsten 

Bucht des Baikal - See’s. Eine niedrige Diinenkette, deren 
hochste, sanft gerundete Eiicken hie und da von strauch- 
artigen Zirbelkiefern bedeckt sind, wiihrend in den flachen 
Satteltiefen die breit sich lagernde Spiraea sorbifolia wuchert, 
bietet dem Auge die nachsten Haltpunkte, die bei sinkender 
Sonne in ihrer ganzen Scharfe daliegen und roth angehaucht 
werden. Diese Diinenkette verhiillt uns das breite Delta- 
Land der Oberen Angara ganz, wir sehen gar nicht die 
flachen, stark sumpfigen Hiederungen, die den eigentlichen 
Schanplafz des Lebens der Vogel am Abend bilden. tlber 
das Dunkelgriin der Zirbelkiefergebiische fort eilt der Blick 
links und rechts den beiden Gebirgsketten entlang, die 
sich unmittelbar von den Baikal-Ufern in der Richtung 
gegen Nordost fortsetzen und, in weiter Feme naher und 
naher tretend, in sich das spitze Dreieck des Delta’s 
schliessen. Jene Gebirge bieten keine besonders pitto- 
resken Formen; in fast iiberall gleichmassiger Hohe fort- 
laufend zeigen sie meist gut mit Nadelholz bestandene 
Seitenflachen, aus denen hie und da die dunkelen Massive 
der Gesteine hervortreten. Ihr Kolorit schwacht sich mit 
zunehmender Feme Abends vom dunkelen Griinschwarz bis 
zum sanften Grauviolet ab.

Ersteigt man die Hohe einer Dune, so liegt vor dem 
Auge das Delta selbst. Der ruhige Spiegel eines breiten 
See’s "belcher beide Mundungsarme der nbrdlichen Angara 
verbindet und den die Eingebornen als Talar-See bezeich- 
nen, bespiilt in unserer Nahe den weissen Sand des Dtinen- 
ufers, wuhrend er am jenseitigen Ufer in oft bogig ein- 
laufenden Umrissen die iippig griinen, aber nicht hohen 
Graser und Sumpfpflanzen des Delta - Randes trankt. Auf 
der unbewegten Wasserfliiche ruhen die Blatter kleiner 
Huphar- und Vymphaea-Arten; grosse Flecken, die auf das 

Petermann's Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft IX.

Dichteste mit Polygonum amphibium bedeckt sind, er- 
scheinen jetzt, da diese Pflanzen bliihen, rdthlich-weiss 
und an anderen Stellen schoben sich die schmalen, langen 
Blatter einer Potamogeton-Art in einander, oder die Spitzen 
der Myriophyllen ragen hervor. So weit der Blick dem 
Delta folgt, trifft er vornehmlich das frische Griin einer 
nordischen Sumpfvegetation; nur hie und da tauchen nie
drige blauliehe Weidengebiische aus ihm auf. Die beiden 
Angara-Mundungsarme sind in diese niedrigen Ebenen ein- 
gebettet, ihr "Wasserspiegel wird nur wenig von den Ge- 
wachsen iiberragt, ihre Fluthen walzen sich in gleiehmas- 
siger Schnelligkeit dem Baikal-See zu; das mitgefiihrte 
Treibholz dreht sich in den Strudeln und wird erst im 
Baikal-See abgesetzt.

Am Tage bemerkt man hier kaum Etwas von dem 
Reichthum an Anatiden, der sich Abends hdren und sehen 
lasst. Versteckt zwischen den Binsen, Butomus- und 
Menyanthes-Pflanzen warten die Siisswasserenten, die hier 
in grosser Zahl briiteten, ihrer Jungen, oder es verbergen 
sich an den entlegensten Platzen die fliigellahmen Ganse, 
denen der Tunguse zur Zeit der Schwingenmauser eifrigst 
nachstellt. Auf den angeschwemmten Baumstammen sitzen 
die Rabenkrahen und barren der Auswiirfe des Stroms, 
oder es schrillt das Pfeifen des Schwarzen Milans von dort 
her, wo der Vogel mit aufgeblahtem Gefieder und nach- 
lassig hangenden Fliigeln ruht. tlber dem Talar-See schwe- 
ben auch wohl kleine Seeschwalben und auf seinem san
digen Ufer jagen Bachstelzen naeh den Insekten. Erst 
wenn die Dammerung einbricht, beginnen die ersten Klange. 
Sie wachsen und steigern sich sehr bald. Es giebt ge- 
wisse Versammlungspl-atze im Delta, wohin die Gesell- 
schaften ziehen; von dort her verbreitet sich der Larm. 
Die wichtige Periode des Herbstzuges naht ja, die Brut 
wird fliigge, es giebt unendlieh viel sich mitzutheilen. Die 
Dunkelheit schiitzt vor der Verfolgung, den Anforderungen 
des Tages ist Geniige geleistet, die gefliigelten Bewohner 
geniessen die dngehinderte Musse. Sind es nicht geistige 
Interessen, denen sie in ihren so angeregten Koncerten 
einen Ausdruck geben? Warum larmen sie in so bestimm- 
ter Weise und in so bestimmter Zeit? Der Grand dieser 
Lebensausserung muss ein psychischer sein!

Vom Baikal-See heimkehrend, wo am Tage eifrig ge- 
taucht und gefischt wurde, zieht iiber uns, meist nur ein
zeln, der Grosse Taucher (Colymbus arcticus); sein eiliges, 
kurz artikulirtes Gakern, dem er den volksgebrauchlichen 
Namen Gagara verdankt, lasst sich oft hdren, er wiederholt 
es auch, nachdem er den Platz zur Hachtruhe im Delta 
erreicht, und seine Stimme spielt eine bedeutende Rolle 
im Koncerte mit. Sie beginnt dasselbe namlich. 'Wenig 
spater, als Colymbus begann, erschallen dann die gewisser-
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maassen klassischen Anschliige alter Marzenten-Erpel. Sie 
Bind nach bereits eingetretener Dunkelheit die Signale fiir 
alle iibrigen Vogel, welche dem Larm beistimmen; sie auch 
vernimmt man nach eingetretenen Pausen immer wieder 
zuerst. Bald nun fallen alle Enten mit ein. Hoch dureh 
das wirre Getbse klingen die Sopranstimmen alter Sehwanen- 
ganse, oder wenn der Ruf der eigentlichen Anatiden nach 
und nach schwacher wird und man schon ab und zu das 
bescheidene Quaken nahe vorbeifliegender Kriek- oder 
Knakenten unterscbeiden kann, setzt mit fdrmlich jauch- 
zendem Ausdrucke eine Saatgans ein und augenblicklich 
folgen ihr die Enten-Arten. Unmittelbar in unserer Nahe 
wurde schon viel friiher Alles still. Der Milan begab sich 
zur Nachtruhe sammt den Eabenkrahen in die Wipfel hoher 
Kiefern, die Bachstelzen verbargen sich an den hohen 
Carex-Humpen der Siimpfe und auf den vordersten Spitzen 
kleiner Sandbanke koncentrirten sich die Seeschwalben, urn

zu ruhen. Der Mond steigt iiber die dunkle, schweigende 
Waldung empor. Der ruhige Wasserspiegel des Baikal 
ergliinzt, es herrscht iiberall absoluter Friede. Ein rer- 
spateter Flug Pfeifenten schiesst an uns Torbei, er wird 
im Delta von den gemeinschaftlich ruhenden Enten mit 
wildem Geschrei begriisst; eine Pause tritt ein, wiederum 
lassen sich die Soprane einzelner Schwanenganse horen, 
wiederum ertbnt der bedachtige, warnende Anschlag alter 
Marzenten-Erpel. So geht es fort. Erst gegen Mitternacht 
beruhigt sich die Gesellschaft nach und nach. Man hat 
sich yerstanden, die nahe beyorstehende Eeise musste be- 
sprochen werden. Im Delta ist es still, die Strudel der 
Angara rauschen leise, die Nacht ist kiihl, der ifond steigt 
hoher und fern umhiillt die Gebirge ein sanfter mildernder 
Schleier. Die nachtliche Euhe unterbricht nur das lange 
anhaltende Pfeifen des Kleinen Eegenpfeifers, der auch 
jetzt noch iiber den Sand am Baikal-Ufer lauft.

(jeographische Notizen.
D er H eld raste in ,

die nordwestliche Grenzmarke Thiiringeiis').
Von E . Dehes.

tJnter den zahllosen Touristen, die jetzt alljahrlich 
Thiiringen besuchen, sind wohl nur Wenige, die sich auch 
ein Mai — und dann wohl nur zufallig •— in das untere 
Werra-Thal yerlieren. Zu entfernt yon den grossen, viel 
besuchten Touristen-Eouten, die erst von Eisenach siidlich 
und bstlich auslaufen, ist die Partie wohl nur den BewOh- 
nern aus nachster Nahe und unter den Fremden vielleioht 
nur noch einigen „nomadisirenden” Geschaftsreisenden naher 
bekannt. Und doch bietet diese nordwestliche Grenzmarke 
Thiiringens in ihrer landschaftlichen Ausstattung, ihrem 
Reichthum an Sagen, historischen Denkmalen und Erinne- 
rungen so vielfache Reize. Der mannigfache Weohsel zwi- 
schen sanft gerundeten, theils bewaldeten, theils kahlen 
Kuppen und den grotesken, oft gar seltsam^ gestalteten und 
zerkliifteten Kiimmen der Kalksteinberge und dazwischen 
die bliihenden und lachenden Ebenen der Thalsohle, durch- 
rauseht von einem ansehnlichen, dem landschaftlichen Bilde 
Leben verleihenden Fluss, alles das giebt ihr Vorziige vor 
vielen anderen Gegenden Thiiringens und macht sie wiirdig, 
einer grdsseren Beachtung, als sie bisher genossen, empfoh- 
len zu werden.

’) W ir hatten bei der bier beschriebenen kleinen Tour die ,,Topo- 
graphiscbe Karte Tom Thiiringer Wald "and seinen Vorlanden” von 
C. Vogel (Gotha, J. Perthes, 1864) als unseren Fiihrer mit und miissen 
bezeugen, dass sie das Vollkommenste leistet, was eine Karte als to- 
f  ̂ Darstellung des Landes leisten kann. Dieselbe gibt ein so tref- 
W^ ** srrainbild, dass selbst in Abwesenheit der sehr vollstiindigen 

zuverlassige und genaue Bergzeichnung schon allein 
a s efo genugen wurde. Wenn auf ihr der Heldrastein
hervortritt Augen fallendes Objekt erscheint und sogar mehr
sich abhebt » mehr unmittelbar aus der Thalebenesicn annebt, so ist das vollkommen richtig.

Der yon Eisenach aus per Eisenbahn zunachst erreich- 
bare Punkt des Werra-Thales ist Herleshausen, ein bedeu- 
tendes, zum grossen Theil von Juden bewohntes Hessisches 
Dorf, in einer Weitung des Thales auf der linken Seite 
des Flusses gelegen. Dem gegeniiber auf theilweis bewal- 
detem Hiigel (247 Eh. F.) unmittelbar iiber der Werra 
die hoch ragende, weithin sichfbare malerische Brandenburg, 
eine der bedeutendsten und schonsten Ruinen Thiiringens. 
Yon hier aus bietet sich dem Auge des Beschauers ein 
praehtiger Blick in das freundliche Thai der AVerra, die 
sich, abwechselnd von saftgriinen Wiesen und dunklem 
Baum- und Strauchwerk eingefasst, in maandrisehen Win- 
dungen nach Osten wendet. Eine noch reichere Aussicht 
geniesst man von dem benachbarten, in einigen Minuten 
erreichbaren Gdringstein, an dessen Fuss sich malerisch 
das armliche Dorfchen Gdringen anlehnt. Von Tiier aus 
erreicht man auf guter Chaussee der Werra ostwiirts fol- 
gend in 20 Minuten das vom Flusse besptilte Dorf Neuenhof 
mit geschmackvollen, ausgedehnten, dem Gutsherrn y. Ro- 
tenhan gehdrigen Park- und Gartenanlagen, die in liberalster 
Weise fiir Jedermann zuganglich gemacht sind. Sehens- 
werth ist die „Schweizerei” voll des herrlichsten Rindviehs. 
Oberhalb des Ortes, reehts von der Kreuzburger Chaussee, 
liegt auf einem bewaldeten Abhang der sehr schdne, von 
den Bewohnern der Umgegend, namentlich Eisenach’s, viel 
besuchte Felsenkeller, wo man bei einem Glase vortreff- 
lichen Bieres mit Neuenhofer „Schweizerkase” eine hiibsche 
Aussicht ins Thai und auf die gegeniiberliegenden felsigen, 
seltsam zerkluftcten Hdhen des Kielforstes geniesst. Geht 
man eine halbe Stunde weiter der Chaussee nach, zur 
Linken in einiger Entfernung den Fluss, zur Rechten die 
ndrdlichsten,^ Ausliiufer des Thiiringer Waldes, so gelangt 
man zu dem Dorfe Hdrschel, wo die Hdrsel in die Werra 
miindet, bemerkenswerth als Anfangs- oder Endpunkt des
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Rennstiegs. Hier ubersebreitet die Thiiringische Eisenbahn 
— deren Anlage an dieser Stelle grossartige Arbeiten er- 
forderte — aus dem Hdrsel-Thal von Eisenach kommend auf 
einer stattliehen Steinbriicke die Werra. Das bei Hbrsche 
durch zwei sich nahernde Kalkberge verengte Thai er- 
weitert sich beim Dorfe Spichra betrachtlich. Hier ver- 
lasst die direkte Chaussee nach Kreuzburg die Werra, wah- 
rend sich diese, einen grossen Bogen westwarts beschrei- 
bend und von griinen, ganz ebenen Wiesenmatten eingefasst, 
an der ehemaligen Saline Wilhelmsgliicksbrunn voriiber nach 
dem romantisch gelegenen, zwischen Obstgarten versteckten 
Weimarischen Grenzstiidtchen Kreuzburg hinzieht. Unmit- 
telbar unter der schonen, 1225 erbauten Steinbriicke ver- 
engt sich das Werra-Thal abermals so betrachtlich, dass 
sich der Fluss durch die ihn umsaumenden Kalkfelsen zu 
bohren scheint. An der Briicke, auf dem rechten Fluss- 
ufer steht eine Kapelle, die Liborius-Kirche, ein inter- 
essantes Werk Gothischer Arehitektur aus dem Jahre 1499. 
Auf der anderen Seite der Stadt, auf isolirter, nach der 
Werra steil abfallender Bergkuppe erhebt sich die historisch 
merkwiirdige Kreuzburg (das Schloss, jetzt Sitz mehrerer 
Behorden) mit wohlerhaltenen alten Ringmauern, die sich 
ehedem bis zur Stadt und um diese herum zogen. Sie be- 
sitzt einen betrachtlich tiefen Ziehbrunnen, dessen Wasser 
mit dem der Werra angeblich in gleichem Niveau steht. 
Das armliche Stiidtchen selbst mit seinen altersgrauen Hau- 
sern und seinen kleinen Strassen vermag nieht lange zu 
fesseln.

Von Kreuzburg iiiesst die Werra in grossem, ostwarts 
gerichteten Bogen in den mannigfachsten Kriimmungen, 
fortlaufend von griinenden Wiesen, Baum- und Strauehwerk 
und zerstreut liegenden Weilern und Gehoften eingefasst, 
an den freundlichen Dorfern Mihla, Ebenshausen, Franken- 
rode und Falken voriiber nach Treffurt. Auf dieser ganzen 
Strecke treten die mannigfach bebauten und bewaldeten, 
oft steilen und seltsam zerkliifteten felsigen Hohen so 
nahe an den F'luss, dass die Thalsohle oft kaum Raum genug 
bietet fiir einen schmalen Fahrweg. Hier ist die Werra 
schon ein gar stattlicher Fluss, der zu gewissen Meiten des 
Jahres auf seinem Riicken zahllose Kinder des Thiiringer 
Waldes, zu ansehnlichen Flossen vereinigt, holzarmeren ; 
Gegenden an seinem unteren Lauf oder an der Weser zufiihrt.

Will man diese letztere Strecke des Werra-Grundes — 
zwischen Kreuzburg und Treffurt — vermeiden, da die 
oft sehr schlechten Wege dieser Partie Fusstouren er- 
schweren, so thut man wohl, die direkte Chaussee nach 
Treffurt einzusehlagen und von dieser aus den sehonsten 
Punkt der ganzen Tour, den Heldrastein oder Hellerstein, ; 
zu besuchen.

Von der Chaussee aus, welche sich auf der ganzen Strecke ,| 
zwischen bewaldeten und mit Obstbaumen bepfianzten, j 
ziemlich hohen und steilen Kalkwanden an mebreren freund- | 
lich gelegenen Gehoften voriiber dahin zieht, fiihren 
zwei Wege links ab nach dem Gipfel des Heldrasteins. 
Der eine geht bei Volterode ab und steigt allmiihlieh 
zum waldbewachsenen Berg empor, der nach dieser Seite 
nur geringen Fall hat; der andere trennt sich erst in dem 
theils Weimarischen, theils Preussischen Dorfe Schnell- 
mannshausen von der Landstrassfi und ist kfirzer, wenn 
auch steiler und beschwerlicher als jener.

Nach 3/^stiindigem Steigen fast auf dem heidebewaehse- 
nen Gipfel angelangt sucht man vergebens die erwartete, viel 
gepriesene Aussieht, doch noch einige Schritte vorwarts auf 
der jetzt ziemlich sanft ansteigenden Fliiche und man er- 
schrickt fast vor freudiger tJberraschung, so plotzlich ent- 
wickelt sich jenseit des furchtbar jiihen Abgrundes, der sich 
vor den Fiissen des Wanderers aufthut und dessen Schritte 
hemmt, das entziickendste Landschaftsbild. Der beste Stand- 
punkt fiir den Beschauer ist die sogenannte „Aussicht”, ein 
freier Rasenplatz unter schattiger Buche. Hier eroffnet 
sich ein prachtiger Blick. Im Vordergrunde saftgriine 
Wiesen und iippige Felder, von der stattliehen Werra in 
gar mannigfachen Windungen und Kriimmungen durchblitzt. 
Dazwischen freundliche Dorfer, unmittelbar tief unter un- 
seren Fiissen das Dorfehen Heldra. Weiter reehts die Stadt 
Treffurt und fiber derselben die Triimmer der Burg Nor- 
manstein. In grosserer Entfernung nordwarts Wanfried 
und fiber diesem heriiber leuchtend die viel besuchte Wall- 
fahrtskirche Mariahilf auf dem kegelformigen Gehiilfenberg. 
Weiter hinaus der Possenthurm bei Sondershausen, das 
Eichsfeld und bei klarer Luft das Harzgebirge und der 
Brocken. Weiter westlich der gewaltige isolirte Basalt- 
kegel zwischen Werra und Fulda, der Meissner, und in 
der Niihe dieGraburg; mehr im Riicken die Ruinen Boyne- 
burg und Brandenfels. Siidlich erhebt sich der Thiiringer 
Wald mit der Wartburg und dem hoch ragenden Insel^berg 
und im Osten der iiber dem Hainieh sichtbare Ettersberg 
bei Weimar.

Der eigenthiimlich gestaltete Berg, welcher eine See- 
hohe von 1331 Rhein. Fuss hat, fallt auf seiner Nordseite 
mit einer Langenausdehnung von Stunde in einer Steil- 
heit und Hohe (1049 Fuss) ins Thai hinab, wie sie nir- 
gends auf dem Thiiringer Wald vorkommt. Eine loth- 
rechte, an manchen Steilen fast iiberhangende Felswand 
reicht vom Kamm des Berges wohl iiber 200 Fuss herab, 
wahrend bewaldete steile Boschungen die Basis der Berg- 
masse bilden. Der ostliche Berggipfel ist vielfach ge- 
sehluchtet und gespalten und in den zerkliifteten Felsen 
hat immergriiner Taxus seine Wurzeln gebohrt und der 
grosste mittel-Deutsche Raubvogel, der scheue Uhu, seinen 
Horst aufgeschlagen.

Jenseit der Werra, iiber die hier eine schone eiserne 
Briicke fiihrt, liegt das Preussische Stadtehen Treffurt, 
hoch iiberragt auf steiler Hohe von dem malerischenNorman- 
stein, einer schonen und grossartigen Burgruine, deren ge
waltige Mauerreste und kolossale Thiirme, von denen einer 
mit 6 Fuss starkem Mauerwerk noch immer 100 Fuss 
emporragt, Staunen erregen. Ein steiler, gewundener Pfad 
fiihrt in die Stadt, die, auf einer Seite an die Bergwand 
gelehnt, auf der anderen von den Fluthen der Werra be- 
spiilt, mit ihren bergigen Strassen und alten Hiiusern in
mitten eines weiten reichen Obstgartens liegt, der zur Zeit 
der Bliithe einen gar herrlichen Anblick vom Normanstein 
aus gewahrt und im Sommer und Herbst einen bedeuten- 
den Handel mit Obst gestattet. Die Thalstrecke zwischen 
Heldrastein und Normanstein bildet die nordwestlichste 
Pforte Thiiringens, so recht eigentlich eine porta thurinfica 
und es wiirde eine Linie nordwarts von diesem Punkte bis 
zur siidlichen Wasserscheide der Wipper als nordwest- 
lichste Grenzscheide von „Thiiringen im engeren Sinn” an-

4 4 *
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gesehen werden konnen. Von hier aus erweitert sich das 
Thai der W erra, ohne seinen allgemeinen Charakter zu 
veriindern, wieder betrachtlich, gehort aber von da an mit 
air seinen landschaftlichen Keizen, die Idylle und Roman- 
tik so harmonisch verbinden, dem Hessischen Gau an.

D er C oirebhreacain  an  der W estk ils te  von  S ch ottlan d .

Die von Siidwest nach I^ordost an einander gereihten 
Tnseln Islay, Jura, Scarba und Lunga’) werden von dem 
Schottischen Festland und' zwar von der durch Knapdale 
und Cantire gebildeten Halbinsel durch einen tiefen bucht- 
ahnlichen Meeresarm getrennt, welcher im Siiden Gigha 
Passage, im Norden Jura-Sund beuannt ist. Bei der eigen- 
thiimlichen Gestaltung dieser Bucht und den schmalen Meer- 
engen zwischen den Inseln, durch die sie mit dem ausse- 
ren Meer in Verbindung steht, veranlassen Pluth und Ebbe 
hier sehr heftige und auffallende Strdmungen, namentlich 
sind zwei Punkte beriihmt, wo die Bewegung des Wassers 
einen seltenen und grossartigen Anblick gewiihrt. Eine 
Zuschrift an das „Athenaeum” vom 26. August d. J. giebt 
davon eine anschauliehesBesehreibung.

„Zwischen den Inseln Jura und Scarba ist die weit 
beriihmte Offnung Namens Corryvreckan. Die Admirali- 
tats-Karte schreibt den I^amen „Coirebhreacain”, was nach 
den besten Kennern der Galischen Sprache „der Kessel 
des gefleekten Meeres” bedeutet, und dieser Name ist nipht 
unpassend. Die Seeleute der Umgegend nennen ihn ,,The 
Gulf” Oder „The Great Gulf’ (Strudel oder Schlund). Durdi 
diesen, ungefahr Engl. Meilen breiten, von den wilden, 
hohen Kiisten der Inseln Jura iind Scarba eingeengten 
Eanal sehiesst das Meer (bei Ebbe in der einen, bei Fluth 
in der entgegengesetzten Riehtung) mit ein'er Schnelligkeit 
von 9^ Engl. Meilen in der Stunde, wie die Admiralitats- 
Aufnahmen ergeben haben (die Lootsen der Umgegend 
geben die Schnelligkeit zu 17 bis 18 Engl. Meilen in der 
Stunde an). Bei einer solchen Schnelligkeit der Bewegung 
fehlt es nicht an Wirbeln jind Strudeln, aber im Ganzen 
treten diese wenig hervor. , Zwei Umstande dagegen er- 
hdhen den malerischen Effekt bedeutend. Der eine ist, 
dass sich im nordlichen Theil des Kanals, nahe der Kiiste 
von Scarba und gegen die westliche Miindung bin, ein 
grosser Fels oder eine Untiefe befindet, fiber welcher die 
Wassertiefe nur etwa '/j von der in den benaehbarteil 
Theilen der Bucht ist, und hier bricht sich die See bis- 
weilen mit grosser "Wuth. Der andere ist, dass, wenn die 
Strdmung dem Winde entgegengeht, besonders wenn die 
nach auswiirts gerichtete Strdmung gegen den- vorherr- 
schenden Westwind ankampft, der ganze Kanal mit hohen 
rollenden Brandungswellen bedeekt wird. Zu solchen Zeiten 
macht diese Brandung ein sehr bedeutendes Getpse, ja, wie 
der Diehter Campbell behauptet und uns selb'st von den 
Seeleuten gesagt wurde, kann man es auf dem Festland 
noch in betrachtlicher Entfernung von dem Meere hdren. 
Die Strdmung, an den brechenden Wellen erkenntlich, 
sieht man westwarts in der offenen See noch mehrere 
Meilen weit.

15% ISr die Tiefen-

„Aus dieser Beschreibung erkennt man, dass die ge- 
wdhnliche Vorstellung, als existire im Corryvreckan ein 
Strudel, ganz ungegriindet ist. Es giebt dort zwar Wirbel 
wie auf der Oberilache eines angeschwollenen Flusses und 
es wiirde ausserst schwierig sein, ein Boot mit einiger- 
maassen stetigem Kurs hindurch zu steuern, aber wenn kein 
starker Wind- durch den Kanal weht und kein heftiges 
Wallen des Meeres von der Aussenseite her Statt findet, 
so kann ein kleines Boot vollkommen sicher hindurchfahren. 
Wir haben vor uns einen Zeitungsbericht (Daily News, 
18. Mai 1864) fiber ein kleines Schiff, welches, durch die 
Strdmung des Corryvreckan aus dem Kurs gebracht und 
von seiner Mannschaft verlassen, eine "Woehe spSter am 
Strande einer kleinen Bai an der Ostkiiste der Insel Jura 
unversehrt wieder gefunden wurde. Bei trager See ist das 
Wasser im Gulf eben so ruhig wie anderwarts, so dass ein 
Fremder, der den Corryvreckan besueht, wohl meist ge- 
tauscht werden wird.

• „Gehen wir weiter liings der .rauhen Kiiste von Scarba, 
so kommen wir an die Offnung zwischen Scarba und Lunga, 
auf der Admiralitats - Karte „Bheallaich a Choin Ghlais” 
oder „Pass des Windhundes” genannt, ein Name, fiber 
dessen Ursprung wir keine Nachricht geben konnen. Die 
Seeleute nennen ihn „The Little Gulf’ (den Kleinen Schlund). 
Das Wasser ist hier nicht so "tief wie im Grossen Gulf, 
aber das Schauspiel in und bei dem Little Gulf ist unserer 
Ansicht nach weit iiberraschender als das des Corryvreckan. 
Befindet sich der Besucher auf der dstlichen oder inneren 
Seite der Inseln, so kann er sich ganz nahe hinzu wagen, 
wenn die See durch die Strasse hereinschiesst, und er 
wird hier eine Bewegung der Gewasser sehen, wie er sie 
vielleicht nirgends w’ieder beobachten kann. !^r wird auf 
weiss schaumender See im Gallop dahin getragen. Nicht 
mehr als 300 Fuss davon sieht er eine ahnliehe Strdmung, 
die aufwallend in entgegengesetzter Riehtung liiuft, und 
wenn er es wagt, sich hinein zu begeben, so wird er fiber 
Hals und Kopf nach derselben Stelle der Kfiste zuriick- 
getragen, vor der er sich zuerst befand. Zwdschen und 
neben diesen Strdmungen siedet und wogt dap Meer in 
unbegreiflicher und unbeschreiblicher Weise. Wir haben 
in einer Entfernung von vielleicht 30 Fuss von unserem 
Boot einen reissenden konischen Strudel sich bilden sehen, 
der mit einem Durchmesser von etwa 40 bis 50 Fuss wie , 
ein riesiger Korkzieher gegen den Meeresgrund sich dff- 
nete. Unsere Bootsleute erzahlten, sie waren einst von 
einem Strudel dieser Art erfasst und mit grosser Schnellig
keit herumgeVirbelt worden, aber wie es schien, hatfe es 
auf sie nicht den Eindruck einer besonders grossen Ge- 
fahr gemacht. Wir gestehen indessen, dass wir nicht 
w,iinschten, dem Strudel noch naher zu kommen. Liiuft 
die Strdmung in entgegengesetzter Riehtung, d. h. nach 
aussen, so darf man sich dem Kanal nur' sehr vorsichtig 
nahern, aber der Anblick entschadigt fiir ein wenig Angst. 
Eine Linie brandender AVellen quer fiber den, Kanal rollt 
der Strdmung entgegen in einer AA'eise, welche die Vor
stellung erweekt, als schiesse die Strdmung hinab unter 
ihre schaumenden Kihnme. Der Aufruhr und der Liirm 
sind entsetzlich. Weibliche Nerven wiirden den Tumult 
in der Nahf kaum ertragen und wir empfehlen daher den 
Besuch Damen nicht.
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„Bei Neu- und Vollmond hat die Strcimung in beiden 
Gulfs die grdsste Starke nach aussen urn Mittag und Mitter- 
nacht, nach innen um 6 Uhr Morgens und Abends; an 
jedem folgenden Tag ist die Zeit der grdssten Starke je 
50 Minuten spater.”

D a s A real des K onigreiehs I ta lie n .

Nach einer giitigen Mittheilung der Direzione della 
Statistica generale dTtalia sind neuerdings fiir ziemlieh 
■viele Provinzen des Konigreiehs Italien genauere Zahlen 
fiir den Flacheninhalt ermittelt worden, als man sie bisher 
besass. Abweicliend von der offiziellen Tabelle in „Geogr. 
Mittheilungen” 1863, S. 484, haben die Provinzen

Quadrat- 
Kilometer 
. 3306Arezzo . .

Benevento . . 1752
Bologna . . 3604
Caltanisetta . 3768 
Capitanata . 7652
Catania . . 5102
Como . . . 2 7 1 7
Ferrara . » 2616

Dadurcn stellt

Q uadrat- i Quadrat-
K ilom eter Kilometer

Firenze . . 6861 Note . . , . ' . 3697
Girgenti . . 3861 ; Palermo . . . 5087
Grosseto . . 4435 Pisa . . . .  3056
Livorno . . 326 Principato ulteriore 3649
Lucca . . . 1494 Siena . . . . 3793
ilassa  e Carrara 1760 Terra di Lavoro . 5975
Messina . . 4579 Tiapani . . . 3146
Molise . . . 4604 Umbria . . . .  9633
sich das Gesammtareal des Konigreiehs 

etwas hoher, namlich auf 259.320 Qu.-Kilometer, und die 
durchschnittliche Diehtigkeit der Bevolkerung betragt 
84,56 Seelen auf 1 Q,u.-Kilometer.

V olk azalil der e ig en tlich en  S tad te  Ita lien s.

In alien geographischen Handbiichern, in Keisebeschrei- 
bungen und Beisefiihrern herrscht die grosste Terwirrung 
und IJnsicherheit in den Angaben iiber die Bevolkerung 
Italienischer Stadte. Diess hat hauptsachlich seinen Grund 
darin , dass in den Census - Listen die Gemeinden auf- 
gefiihrt sind, diese aber in Italien oft weit mehr umfassen 
als die eigentliche Stadt. Z. B. in Toscana ist unter Ge- 
meinde ziemlieh dasselbe zu verstehen wie unter Canton 
in Frankreich, wahrend wieder in anderen Gegenden die 
Gemeinde nur die eigentliche Stadt mit den einzelnen 
Gebauden der nachsten XJmgebung umfasst, eben so wie in 
Deutschland und anderen Landern. Um eine richtige Vor- 
stellung von Grosse und Bedeutung einer Italienischen 
Stadt zu gewinnen, um sie mit anderen Stiidten zu ver- 
gleichen, namentlich auch-um auf Karten ') die der Orts- 
bevolkerung entsprechende Signatur einzutragen, muss man 
zwischen Gemeinde und Stadt streng unterscheiden, dazu 
fehlten aber bis jetzt in den meisten Fallen zuverlassige 
Angaben und wir sind deshalb Herrn Dr. Maestri, dem 
beriihmten StatJstiker Italiens und Direktor des Statisti- 
schen Bureau’s in Turin, zu grossem Danke verpfliehtet, 
dass er diesem empfindlichen Mangel durch eine Zusammen- 
stelluno' der Volkszahlen aller Stadte des Konigreiehs Ita
lien mit mehr als 10.000 Einwohnern abgeholfen hat. 
Da auch die Bevdlkerang der ganzen Gemeinden beigefiigt

') Auf unseren K arten von Italien in Stieler’s Hand-Atlas (33, 34“ 
und 34’') fanden sich alle von Dr. Maestri angegebenen ^ iid te  mit nur 
ein Paar Ausnahmen richtig  bezeichnet, diese aber wurden in der 
neuesten Ausgabe korrigirt.

ist, so sieht man, wie bedeutend oft der Unterschied ist. 
Die Zahlen sind dem Census vom 1. Januar 1862 ent-
nommen.

Stadt. Gemeinde. 1 Stadt. Gemeinde.

Neapel . . . 418.968 447.065 Eimini . . 16.850 33.272
Mailand . . 196.109 196.109 Benevento . . 16.484 18.991
Turin . . . 180.520 204.715 Bisceglie . . 16.427 19.056
Palermo . . 167.625 194.463 Afragola . . 16.129 16.493
Genua . . . 127.986 127.986 Girgenti . . 15.925 17.194
Florenz . . 114.363,114.363 Aversa . . . 15.902 18.248
Bologna . . 89.850 109.395 Coiniso . . 15.803 15.803
Livorno . . 83.543 96.471 Eeggio . . 15.692 ! 30.577
Catania . . 64.921 68.810 Monza . , . 15.587 1 24.662
Messina . . 62.024 103.324 Potenza . . 15.450 15.777
Parma . . . 47.067 47.428 Ostuni . . . 15.392 ' 16.367
Brescia . . 40.499 40.499 S. Marco in
Piacenza . . 39.318 39.387 Lamis . . 15.284 15.350
Pisa . . . 33.676 51.057 Francavilla 15.156 i 17.609
BaridellePuglie 33.177 34.063 Torre Annun-
Foggia . . 32.493 34.052 ziata . . 15.147 ! 15.480
Modena . . 32.248 55.512 Vittoria . . 14.983 15.855
Ancona . . 31.857 46.090 Castellamraare ,
Cremona . . 31.001 31.001 di Stabia . 14.932 21.794
Andria . . . 30.067 30.892 Perugia . . 14.885 44.130
Pavia . . . 28.670 30.480 Monte S. An-
Cagliari . . 28.244 30.905 gelo . . . 14.759 : 17.936
Ferrara . . 27.688 67.988 Corleone . . 14.600 15.350
Modica . . 27.449 30.547 Kovara . . . 14.395 , 27.528
Alessandria . 27.027 56.545 Licata . . . 14.338 14.563
Barletta . . 26.474 26.952 Nicosia . . 14.251 14.731
Trapani 26.334 30.592 Matera . . . 14.225 ; 14.225
Termini 25.780 26.193 ■ Lucera . . . . 14.187 i 14.787
Molfetta ■ . . 24.648 24.958 Castrogiovanni 14.084 j 14.633
Corato . . . 24.576 24.857 ! BarcellonaPozzo i
Bergamo . . 24.566 . 38.765 1 di Gotto 13.257 1 20.246
Acireale . . 24.151 35.447 Cuneo . . . 12.797 ! 23.012
Sassari . . | 22.945 25.086 Como . . . ' 11.562 I 20.246
'Irani . . . • 22.382 22.702 ! Pagani . . •. 11.175 1 12.169
Bitonto . . ‘ 22.126 23.832 Prizzi . . .  ^ 11.138 11.187
Callagirone . ' 22.015 24.417 1 Cittanova . . . 11.103 I 11.103
Lucca . . . 21.966 65.435 ^ Ascoli Piceno 11.098 17.448
Siena . . . 21.902 21.902 Arezzo . . . 11.081 36.806
Ragusa 21.705 21.988 Fasano . . . 11.022 ■' 12.951
Eeggio nell’ I Portici . . 10.980 11.288

Emilia . . 21.174 50.371 1 Acerra . . . ' 10.971 11.717
Salerno . . 20.977 29.031 ! Imola . 10.916 27.012
Caltanisetta . 20.411 23.'879 Caserta . . . 10.895 27.728
Piazza Armerina 20.310 22.142 Cefalu . . . ; 10.855 : 11.791
Asti . . . ’ 20.239 30.717 Mazzarino. . 10.782 ' 11.474
Canioatti . . , 20.025 20.149 . Avola . . . j 10.778 : 10.934
Alcamo 19.518 19.518 ! Mondovi . . ■ 10.754 ! 17.726
Vercelli . . 19.352 25.012 Pesaro . . . | 10.740 : 19.905
Eavenna . . i 19.118 57.303 Fraltamaggiore i 10.689 , 10.689
Taranto . . 19.105 27.484 ! Pinerolo . . 10.687 15.832
Partimio . . 18.758 19.072 Corigliano Ca- ^ ;
Castelvetrano . ! 18.156 18.797 l abro. . .  1 10.547 i 10.624
Lodi . . . 18.150 19.562 '■Giugliano in !
Terlizzi . . : 18.063 18.214 Campania . ■ 10.542 11.215
Lecce . . .  . ‘ 17.836 21.345 il'Gangi . . . | 10.535 j 10.552
Maddaloni . . 17.798 20.257 : Senigallia . . ! 10.501 ' 23.226
Marsala . . ! 17.732 ■ 31.350 1; Eacalmuto 10.397 ' 10.623
Foi^i . . . ! 17.723 38.646 i M istretta . . 10.396 1 10.638
Faenza . . . 17.486 36.367 Pietraperzia . 10.296 ! 10.540
Siracusa . . 17.371 19.757 i; Saluzzo . . 10.282 j 16.208
Cerignola . 17.242 21.639 , Naro . . . 10.253 : 10.530
San Severe . ' 17.226 17.595 I Mazara delVallo 10.239 , 10;999
Altaraura . . i 17.198 17.365 ; Voghera . . 10.173 : 13.800
Catanzaro . . 17.130 22.451 : Macerata . . , 10.065 19.283
Casale Monfer- ■ Cliceri . . . 10.036 15.474

rato . . . ! 17.061 26.032 ' Siceli . . . 10.029 ' 10.231
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Di^ E isen b ah n en  A gypten s.

Von der gegenwartigen Ausdehnung des Eisenbahn- 
netzes in Agypten gab uns Herr Dr. Schweinfurth in einem 
Briefe vom 17. August d. J. aus Kairo folgende Ubersicht:
I. In Betrieb sind die Linien:

1. Alexandria-Kairo,
2. Kairo-Suez,
3. Tanta-Mansurah,
4. Benha-Sagasig,
5. Alexandria-Kamleh (dstlich von Alexandria am Meere

bin, 2 Stunden lang),
6. Eisenbahn zum Transport der Steinbldcke von den

Briiehen am Mokattan bei Kairo nach Tui’ah am 
Nil C/2 Deutsche Meilo lang).

II. Faktisch und zwar energisoh im Bau begriffen sind die
Linien:

1. Kairo-Siut (soli in 1 Jahr fertig sein, auch haben
die Dammarbeiten bereits an mehreren Punkten be- 
gonnen, wie ich mich davon neuerdings iiberzeugte),

2. Mansurah-Damietta,
3. Yerbindungsbahn zwischen der Kairo-Suez-Bahn und

dem Siisswasser-Kanal, von der Station Nr. 14 zum 
Djebel GenefFe,

4. Bahn langs des maritimen Kanals auf dem Isthmus.

D ie  w ild en  Jen ad ls  b ei Madras.

Nur etwa 6^ Deutsche Meilen ndrdlich von Madras, 
auf einer Insel, welche den sogenannten See von Pulicat 
von dem Meere trennen hilft, wohnt, so nahe einem grossen 
Sammelpunkt der civilisirten Welt, ein wildes Vdlkchen, 
die Jenadis, bisher so gut wie ganz unbeachtet geblieben. 
Wie Dr. Schortt, ein Beamter von Madras, kiirzlich an 
seine Eegierung beriehtete, sind es in Elend und IJnwissen- 
heit versunkene Leute, kaum besser als ,unverniinftige 
Thiere und auch physiseh eine erbarmliche Race, klein, 
leicht und mit schlaffen Muskeln. Ihre Kleidung ist aus- 
serst sparlich und selbst diess Wenige bereiten sie sich 
nieht selbst, sondern verdanken sie der Grossmuth der 
Eegierung, welche alljahrlich jedem Erwachsenen zwei 
Stiicke Tuch schenkt. Reinlichkeit vernachlassigen sie in 
entsetzlicher Weise, nie gebrauchen sie Wasser ausserlich 
und selbst beim Trinken nehmen sie es nicht genau mit 
der Eeinheit der Fliissigkeit. Sfe essen alle Arten Fleisch, 
nur nicht Rindfleiseh, gegen das sie ein blindes Vorurtheil 
haben. Eine grosse Ungleichheit in der Zahl zwischen 
beiden Geschlechtern erlaubt den Mannern, je 7 Weiber 
zu nehmen — eine fiir jeden Tag der Woche! •— und die 
Weiber sind so fruchtbar, dass 12 die gewdhnliche Zahl 
ist, mit denen eine jede ihren Herrn beschenkt. Da so 
viele Weiber und Kinder nicht in Bequemlichkeit nnd 
Eintracht unter Einem Daehe leben konnten, sind sie 
meist in verschiedene, ' 5 Minuten von einander entfernte 
Hiitten vertheilt.

Die Jenadis stehen unter dem Schutz der Eegierung,
jetzt ist aber noch Nichts geschehen, um dieses elende 

oik der Civilisation naher zu bringen, und doch wiirde 
es einem ilissioniir, wie es scheint, leicht werden. Christen 
aus 1 nen zu machen, denn sie haben wenige religiose

Vorurtheile und wiirden in ihrem jetzigen Zustand ihren 
Lehrern nicht durch schlaue Entgegnungen und feine Beweis- 
fiihrung das Leben sehwer machen.

N ach rich ten  a u s  C hartum .
Von Th. V .  H eu g lin ').

Den 20 . J im i 1804.  — Ich schreibe Ihnen hoffentlich 
heute zum letzten Mai von hier aus, obgleich ich den Tag 
unserer Abreise nach Sauakin, die von Woche zu Woche 
verschobeu werden muss, noch nicht bestimmen kann. Es 
ist immer noch Yieles in Ordnung zu bringen, Fraulein 
Tinne ist in letzter Zeit wieder sehr leidend und auch 
mein Zustand eher schlimmer als besser. Die Temperatur 
halt sich, obgleich wir taglich feme und an den letzten 
beiden Tagen auch hier in Chartum heftige Gewitter hat- 
ten, immer noch sehr hoch, vor Sonnenaufgang ist sie nie 
unter 25 bis 26° E., Nachmittags 30 bis 33°, Abends um 
9 tJhr gewdhnlich noch 28 bis 29°.

Vom WeissenFluss sind mit Ausnahme einiger dreissig 
Eaubschiffe, welche die Eegierung um Hellet-Kaka auf- 
fangen Hess, keine Handels-Expeditionen mehr angelangt, 
zwei erst im Marz hier ausgelaufene Schiffe habsn die Barre 
zwischen dem Seraf und dem Bahr ghasal nicht mehr pas- 
siren kdnnen und kamen zuriiek, ohne ihre Stationen be- 
riihrt zu haben. Die Chartiimer Sklavenjager haben nun 
endlich eine Schlappe erlitten, die sie langst verdient hat- 
ten. Sie hatten bereits reichen Fang gemacht und schon 
zahlreiche Sklaven an die Araber der Halbinsel (El Dje- 
sirah) verkauft. Eine Partie der Gesellschaft musste bei 
den Schiffen zuriickbleiben, wahrend die andere weite 
Raubziige ins Innere unternahm. An 350 Personen sollen 
an dem letzten derselben Theil genommen haben. Die 
Neger hatten ihnen aber einen machtigen Hinterhalt ge- 
legt, aus dem sie unerwartet iiberfallen und bis auf den 
letzten Mann erschlagen wurden, wahrend die Regierungs- 
schiffe die Barken mit Allem, was sich dort vorfand, in 
Beschlag nahmen. Auch bei dieser Gelegenheit wurde 
beiderseits von den Waffen Gebrauch gemacht und ein 
Theil derjenigen, die dem Militar Widerstand zu leisten 
versuchten, unter Anderen der Scheeh der Lahauin, sind 
in Ketten zu Musa Bascha gesandt wmrden. Es geht das 
Geriicht, eine der Eaubbarken habe, verfolgt von den Tiir- 
kischen Wachtschiffen, eine Menge Sklaven, die sie an 
Bord hatte, getodtet und in den Strom .igeworfen.

Trotz dieses scheinbar energischen Einschreitens der 
Eegierung nimmt diese keinen Anstand, wo sie Gelegen
heit findet, Sklaven als ^oldaten zu rauben oder auf an
dere gleich ehrliche Art zu acquiriren. Eine solche Ge
sellschaft von „Volontairs” wurde unter Anderem trotz aller 
Protestation der Kapitane von einem Tiirkischen Offizier 
in Kaka auf drei Barken der Gebr-iider Poncet unter Fran- 
zosischer Flagge mit Gewalt eingeschitft. Der Franzosische 
Konsul ist iibrigens in dieser Angelegenheit mit aller Energie 
aufge|;reten und w t̂rd nicht nur Freigebung der Gefangenen, 
sondern eine eklatante Satisfaktion verlangen.

Schon friiher schrieb ich Ihnen, dass der Bascha dem

') Fortsetzung der briefliclien Vachrichten auf SS. 308—310 des 
vorigen Heftes.
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Schech der Araber von Senar, angeblich auf Befehl Ismael 
Bascba’s, einen Tribut von 1000 bis 2000 Sklaven fiir 
jeden Stamm auferlegt babe. Um diese zu erlangen, machen 
die Araber Feldziige gegen die Dinka, Hamedj, Burum, 
Bertat u. s. w ., fangen dort an Menschen und Vieh auf, 
so viel sie kdnnen, stellen die ihnen vorgeschriebene Mann- 
schaft und verkaufen auf offenem Markt in Mesalami'eb, 
Senar, Karkodj u. s. w. den Best durch den dffentlichen, 
von der Eegierung bestellten Ausrufer (!).

Wie es scheint, hat die Kunde von der ausserordent- 
liehen Menge von Negern, die jetzt in der Gcgend zu 
Markte kommen, einen Franzosen, den Gutsverwalter Mo- 
nier in Mudanah bei Esneh, veranlasst, einige Kopten und 
einen Landsmann hierher und nach Mesalamfeh zu schicken, 
um eine Menge Sklaven zu erhandeln. Herr Papan, so 
heisst der Begleiter der Kopten, hat trotz’ seiner armseligen 
Stellung seinem Auftrag, den zu machenden Einkauf zu 
iiberwachen, keine Folge geleistet und offentlieh hier er- 
klart, dass er keinen Antheil an diesem infamen >Handel 
habe. Der Kassenfiihrer dieser sauberen Gesellsohaft ver- 
weigerte sofort Herrn Papan die fernere Ausbezahlung sei
nes Monatsj;ehaltes und erklarte ihn als seiner Stellung 
verlustig.

Yon Mohammed Cher von Hellet-Kaka hdre ich, er 
habe die Tochter des Sultan von Djebel Fungur geheirathet 
und residire jetzt, nachdem er den Tiirken nicht mehr 
traut und seine ehemalige Residenz von ihnen besetzt ist, 
an seines alten Schwiegervaters Stelle in Fungur.

'in meinem letzten Schreiben erWiihnte ich eines Itine-:. 
rars der letzten Ghasua nach Abu Ramleh und Beni Schanqol. 
Ich sende Ihnen dasselbe hier ein, obgleich ich zweifle, 
dass es einen anderen Werth haben kann als den, dass 
einige neue Bergnamen darauf figuriren. Der in Rede ste- 
hende Raubzug arurde durch einen Obersten Adam - Beg 
ausgefiihrt. Die Ghasua ging vom Dorfe Eiwan aus und 
lagerte nach 1 Tagemarsch an einem Regenbett. Yon hier ist 
es 1 Tagemarsch ostlioh, wenig*-siidlich ■ zum Djebel Dimer, 
einem einzelnen Berg mit gutem Wasser; von da ’/2 Tag 
SO. zum Djebel Mindj^llen. Auf diesen genannten Bergen 
wohnen Boghodaui-Meger. Yon Mindjellen Y2 Tag ONO. 
zum Djebel Qadalu, dessen Bewohner Gadlauieh heissen, 
von da % Tagemarsch NNO. nach dem Djebel Abu Ramleh, 
dann 3 Stunden OSO. nach einer ganz isolirten steilen 
Bergkuppe Eiwan; von Eiwan zwischen einzelnen Bergen 
auf fast ebenen Wegen, nicht durch Gebirge, in 2 Tage- 
marschen SW. bis Famaka. Yon Famaka 2 Stunden .strom- 
abwarts bis zur Furth vod Ab-Schendi; von hier, den Berg 
von Fasoql rechts lasseud, 1 Tag S. bis Chor Baba, dann 
1 Tag S. iiber Chor, Dahab bis Djebel Kesan (starker Marsch) 
und von dort 2 Tage SSW. durchs Gebirge, Djebel Qereri 
rechts lassend, bis Beni Schanqol ’)•

’) Verglichen m it Dr. Hartmann’s-Karte von Sennar in ,,Keise des 
rreiherrn A. v. Barnim durch Nordost-Afrika” kommt der_ Djebel Abu 
Eamleh nach v H euglin’s Kartenskizze etwas weitei gege’n Kordwest 
zu liegen, noch etwas nordlicher als Djebel Maba und Eiwan (Hewta 
Hartmann’s) am Blauen F luss, 11 Deutsche Meilcn OSO. von Eoseres 
und 9 Deutsche Aleilen NO. von Famaka. Djebel Qadalu hat dieselbe 
Lage zu Djebel Abu Eamleh wie auf Hartmann’s Karte, zwischen beiden 
Bergen aber erhebt sich noch der Djebel Eiwan, sudsiidwestlich vom 
Qadalu der Djebel Mindjellen und nordwestlich von diesem der Djebel

Ich habe Ihnen friiher eine oberflachliche Nachricht 
gegeben von einer Franzdsischen Expedition unter Anfiih- 
rung des General Grafen Buisson, der mit mehreren Offi- 
zieren, etwa 50, meist in Agypten angeworbenen Euro- 
paern und einigen hundert Berberinischen Soldaten bei den 
Bogos eine Handels- und Kultur-Niederlassung griinden 
wollte. Dem General Buissoh wurde von Seiten der Agyp- 
tischen Regierung aller mdgliehe Yorschub zu seinem Unter- 
nehmen geleistet. Nachdem er einen namhaften Theil 
seiner Mannsehaften in Folge des Sudanischen Klima’s ver- 
loren hatte, wandte er sich nach Taka und von dort iiber 
Biseha nach Kufit (siidlich von Bischa, s. Erganzungsheft 
Nr. 13 der „Geogr. Mitth.”, Tafel 3^), wohin ihn 200 Tur- 
kisehe Soldaten geleiteten. Es scheint, der General hatte 
wirklich Anfangs die Absicht, bis zu den Bogos vorzu- 
dringen, er muss sich aber bald fiir eine Niederlassung im 
Barka entsehieden haben und blieb in Kufit, wo er an
geblich von den Barea Terrain ankaufte und eine ^ r t  
von befestigtem Lager erriehten wollte. Bekanntlich macht 
aber die Agyptische Regierung Anspruch auf dieses Terrain 
und der Mudir von Taka.sandte 700 Mann Infanterie dahin, 
um den ungebetenen Gast ohne Umstiinde nach Kassala 
zuriickkehren zu lassen, von wo er bereits iiber Sauakin nach 
Agypten abgegangen ist. Unter der Gesellschaft des Gene
rals war schon friiher grosse Unzufriedenheit ausgebrochen, 
namentlich erhob sich Klage wegen schlechter Yerpflegung 
und Nichteinhaltung anderer kontraktlicher Zusagen. Meh- 
rere Mitglieder nahmen Reissaus, weshalb Buisson nach 
einer amtlich hier eingelaufenen Klage die benachbarten 
Araber-Schechs beauftragen liess, jeden Deserteur, dessen 
sie habhaft werden konnfen, niederzuschiessen , gegen 10 
Oder 12 Thaler Belohnung fiir jeden Kopf. Buisson hat 
vor seiner Abreise gegen . seine gewaltsame Yertreibung aus 
Kufit protestirt und die Agyptische Regierung verantwmrt- 
lich gemacht fiir alien hierdurch ihm und seiner Gesell- 
sehaft zugefiigten Schaden und Y’erlust, fiir den Ertrag des 
bereits kultivirten Landes und sfeiner’zukiinftigen Haudels- 
Unternehmungen. Ich zweifle nicht, dass die Tiirken auch 
hierbei so taktlos wie mdglich zu Werke gegangen sind 
und dem General wirklichen Anlass zu Klagen gegeben 
haben, aber Letzterer hat bestimmt Unrecht, wenn er die 
Welt glauben machen will, dass er in von der Agyptischen 
Regierung unabhangigem Terrain sich augesiedelt habe. 
Ich weiss auf das Bestimmteste, dass die Mudirieh Taka 
im ganzen Barka seit langer Zeit Abgaben erhebt und zu 
diesem Zweek kleine Militar-Detaehements nach' Sabderat, 
Bischa, Daqa u. s. w., ja selbst zu den Basen entsendet.

Mek Nasr von Teqeleh ist immer noch in der Gegend. 
Der Bascha hat ihm ein Dorf, Om Ardeh nahe bei Djebel 
■Auli, aUgewiesen, wo er mit etwa 1400 Personen seiner 
Suite Hof halt. Er wird gut behandelt und sein altester 
Sohn, ein sehr intelligenter Mann, ist meist in Chartum 
und gewcihnt sich rasch an die Tiirken.

Die Erzahlungen der Leute Churchud Agha’s fiber Ba
ker’s Reise, die ich friiher erwahnte, sind nicht klar; es 
scheint mir jetzt, als ob Baker nicht nach dem Nyanza, 
sondern nach dem Luta Nzige-See gegangen sei und dass

Dimer. Die Eoute von Famaka nach Beni Schanqol stimmt mit H art
mann’s Karte, nnr den Namen Qereri finden wir dort nicht. A. P.
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Churchud’s Soldaten ihn bei Kamrasi batten erwarten 
sollen, was sie aus Furcht vor den eingetretenen Eegen 
unterliessen. Bei Kamrasi soli die bei alien Kjamanjam 
iibliche Sitte herrschen, dass Fremde, die den Fiirfeten be- 
suchen, um ewige Freundschaft zu sehliessen, eingeladen 
werden, mit ihm Blut zu trinken. Jeder macht sieb mit- 
telst eines Messers eine kleine Armwunde und reiebt das 
ibr entquellende Blut dem Anderen. Als Zeicben seines 
Scbutzes giebt Kamrasi dem Reisenden einen'Begleiter,-der 
beauftragt ist, einen kdniglicben Stab vor ibm berzutragen. 
Die Vergiftung von Hiibnern, iiber welche icb Ihnen schon 
in meinen ersten Beriebten fiber die Njamanjam Kunde 
gab, ist bei Kamrasi nicbt iiblicb.

Den 27. Juni. — Icb wollte diesen Brief schon vor 
8 Tagen absenden, war aber die ganze Zeit her wieder 
krank und unfahig, nur das Zimmer zu verlassen. Jetzt fiihle 
icb mich wieder besser, aber immer noch sphleeht genug. Es 
sind nun gerade zwei Jahre, ddss icb mit Steudner in Char- | 
turn ankam; damals hatte icb nicbt gedacht, dass es nur mbg- 
lieh ware, dass meine alten Knoehen noch so lange zusam- 
menhalten kdnnten. Morgen scbiffe icb, so Gott will, mein 
Gepack nach Berber ein, wahrend unsere Reitthiere (Pferd, 
Maulthier und Esel) zu Land die Reise dahin maehen i 
werden, und am 3. Juli geben wir von bier ab. In Berber ! 
wird es wieder viel Aufenthalt geben, bis wir 80 oder ' 
90 Kameele beisammen haben, aber icb hoffe, wir genies- 
sen auf der Reise nach Sauakin noch die schdnen Mond- 
naehte des kommenden Mondmonats, wahrscheinlich aber 
auch manchen guten Platzregen.

Es wird sieb wohl kaum der Miihe lohnen, Ihnen iiber 
meine Reise bis Berber einen Slericht zu senden, von 
Sauakin aus erhalten Sie aber jedenfalls eine grbssere Ar
beit und Nachricht, was icb von dort aus beginnen werde, 
was namentlich vom Stande meiner Gesundheit abhangt. .

D ie B etr ieb sam k eit a u f den D ahalak  - Inseln  im  R oth en
M eer.

Von W. Munzinger ').

Obgleicb das Rotbe Meer fast in keinem seiner Theile 
produktionsunfahig ist, zeichnet sieb doch im Korden baupt- 
sacblich die Insel Hasanieh durch ihren Fischereibetrieb 
aus, wahrend im Siiden die Inseln von Dahalak den Mittel- 
punkt fiir alle Fischer von Jemen und Afrika bilden.

Die Inseln von Dahalak sind die Mittelstation zwisehen 
Massua- einerseits und Loheja und Djedda andererseits; sie 
besteben aus zwei grdsseren und mehreren kleineren In 
seln, die mpist unbewobnt sind. Die beiden grdsseren 
sind Dahalak und Nora. Diese zwei Inseln haben eine 
sehr armliche Vegetation, kleine Dornenbaume und einige- 
Dattelpalmen von der Gattung Dum. Man bewahrt das 
Regenwasser in ■ Cisternen auf. Die Einwohner ‘ deren 
Sprache den Abessinischen IJrsprung nicbt verleugnet, sind 
reich an Ziegen, Kameelen und Eseln, die alle meistens 
halbwild auf der Insel umherschweifen und nur eingefangen 
werden, wenn man ihrer bedarf. Auf der Insel DdheJ 
p e  es auch Kiihe. Von der Ziegenmilch wird im Win-

siehe Tafef Studien. — Zur Orientirung
1 m  13. krgaEzungsheft der „Geogr. Mittheilungfen” .

ter ein schmackhafter Kase in rundlicher Form bereitet. 
Auf der grossen Insel Dahalak befinden sieb mehrere Ort- 
schaften, deren jede ibr erbliches . Haupt hat. Sie sind 
vom Pascha von Massua abhiingig und zahlen von den 
Barken und Sklaven einen jiihrlichen Tribut von nahe an 
1000 Thalern, zu deren Eintreibung Soldaten heriiber- 
geschickt werden. Sonst ist die Regierung ganz ein- 
heimiseh. V
' Die Hiiupter der Dorfschaften waren friiher sehr reich, 
aber die Habsucht der Tiirken hat sie heruntergebracht. 
Sie haben immer noch viele Barken, die sie mit ihren 
zahlreichen Sklaven und Unterthanen bemannt auf die 
Fiseherei ausschicken. Der alte Glanz zeigt sieb noch in 
der echt patriarchalischen Gastfreundschaft. Naht ein Frem- 
der dem Dorfe, so geht ihm der Chef desselben von Wei- 
tem entgegen, fiihrt ihn in ein H aus, das eigens zur 
Fremdenaufnahme bestimmt ist, und labt ihn mit Speise 
und Trank.

Dia Leute von Dahalak bauen ihr Land nie an, ob- 
gleich der Boden Pflanzungen sehr giinstig ist; sie fiirch- 
ten die Habgier ihrer Herren noch mehr zu reizen. Ihre 
Hau|)tbeschaftigung besteht in der Fiseherei; mit der Vieh- 
zueht und den Hausarbeiten sind die Frauen hnd Kinder 
betraut.

Die hauptsachlichsten Meerprodukte sind die Perlen, 
die Perlmutter- und die Schildkrbtenschalen. Das Meer 
von Dahalak ist die eigentliche Perlenregion; man findet 
sie in den Perlmutterschalen oder in einer kleinen, .Biilbiil 
benannten Muschel. Man betrachtet die grossen Regen als  ̂
ein gates Zeichen fiir die Ernte der Perlen, die man die 
im Meer krystallisirten Thriinen des Himmels nennt. Es 
scheint, dass viel Eegen das Muschelthier krank macht, 
so dass sich ein Ausliuss bildet, der durch Verhartung zur 
Perle wird. Der Perlenmarkt ist zu Ddmdllo auf der Ost- 
seite der grossen Insel. Mit dem Handel beschaftigen sich 
hauptsachlich die Banianen '(Indischen Kaufleute); sie zie- 
hen die weissen Perlen den^gelben nieht vor, wahrend bei 
uns die letzteren gar nicht geschatzt werden. Vor 15 Jahren 
war ein Franzose von einem Pariser Hause beauftragt, die 
Perlen Dahalak’s zu untersuehen, aber das Resultat seiner 
Naehforschungen und selbstunternommenen Fischereien war 
ein sehr ungunstiges Urtheil iiber die Qualitat derselben.

Die Schildkrdtenschalen -(Arab.; Dobel, Bageh) finden 
sich in alien Hafen von Dahalak kauflich und eben so in 
Aqiq, Massua und den Platzen von Jemen. Die Schild- 
krbtenschale besteht aus 13 Stiicken, von denen besonders 
die schweren mit dunkelgelbem Grund und braunschwarzen 
Blumen geschatzt und meistens nach Indieri versandt wer
den. Zum Schildkrdtenfang wird eine. Barke mit wenig- 
stens 20 Leuten bemannt, die nach und nach alle Inseln 
des Archipels besucht und bei jeder derselben beobaehtet, 
ob sich Schildkroteneier auf dem Ufersande vorfinden.
Ist diess der Fall, so wird ein Mann mit Provision von 
Lebensmitteln und Wasser dasglbst zuriickgelassen, welcher 
der Schildkrdte auflauert, bis sie weit genug ans Land ist, 
um ihr den Eiickweg abschneiden und sie auf den Riicken 
legen zu kdnnen. Dann wartet er auf die Riickkunft der 
Barke, die inzwischeti die iibrigen Inseln besucht hat.
N aeh der Heimkehr in den Hafen 'werden zuerst die- Kosten 
zu Gunsten des Armateurs abgezogen und dann gewbhnlich
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zu gleichen Theilen zwischen dies&m und den Matrosen 
getheilt. Doch bekommt der Matrose, der eine Schildkrdte 
gefangen, gewdhnlich das sechseckige Mittelstiick als be- 
sondere Belohnung.

Die Perlmutterschalen findet man von 8ues bis zu den 
Kiisten von Berbera; Djedda ist der grosse Markt fiir die- 
selben. Ihre Qualitiit wird nach der Grosse und Schwere 
beurtheilt und ist natiirlich sehr verschieden. Die Nacres 
(Sadaf) z. B. von den Dahalak-Inseln sind klein, weil man 
ihnen durch das bestandige Fischen nicht die Zeit lasst, 
sich gehbrig zu entwickeln. Man betreibt die Fischerei in 
Barken von 5 bis 10 Tonnen, mit vieler Bemannung und 
mehreren Piroguen (Huri), langlichen, schmalen, ausgehdhl- 
ten Baumstammen, die im Eothen Meere meist die Stelle 
der Kahne vertreten. An jedem windstillen Tage gehen 
die Huri mit drei bis fiinf Leuten nach verschiedenen Rich- 
tungen ab, und sobald sie eine Nacres-Bank entdeckt haben, 
tauchen sie so lange, bis die Huri mit dem Produkt so 
weit beschwert ist, dass sie in die Barke ausladen muss. 
Die letzteren gehen oft von Djedda bis Berbera und brin- 
gen nach einigen Monaten meist schdne Ladungen zuriiok, 
da sie gewdhnlich noeh einige frische Biinke entdecken, 
wo die Nacres zu ihrer ganzen Entwickelung gekommen 
sind. Auf der Riickreise beriihren sie meistens den Hafen 
von Naura im Nordwesten von Dahalak und suchen da 
ihre Ladung zu verkaufen. Die Perlmutterschalen gehen 
eben so Wohl nach Indien als nach Europa und Syrien 
und sind durch diesen dreifachen Absatzweg im Preise 
schon sehr gestiegen. Mit dieser Fischerei ist natiirlich 
die der Perlen verbunden, da diese sich im Inneren der 
Schalen finden. Doch liefert auch die Biilbiil, eine kleine 
schwarze Muschel, eine etwas geringere Qualitat.

Ausser den erwahnten Produkten befindet sich im Ro- 
then Meer ein grosser Reichthum von Schwammen, der 
aber bis jetzt wenig ausgebeutet wurde. Ich habe davon 
sehr schdne Muster gesehen.

Diese verschiedenen Meerprodukte geben den meisten 
Anwohnern des Rpthen Meeres Beschaftigung und Erwerb, 
besonders aber den Leuten von Dahalak, die durch ihre 
Lage darauf angewiesen sind. Bruce, in seiner Beschreibung 
der grossen Insel, kann nicht begreifen, wie Leute in die- 
sem Lande wohnen bleiben, und schreibt diess der natiir- 
lichen Anhanglichkeit der Menschen an das Heimatland zu. 
Mir scheint es aber, dass diese Leute sehr thdricht waren, 
ihre Inseln und ihr so iiberaus ergiebiges Meer gegen die 
unruhigen Kiistenlander zu vertauscheh. Jetzt kdnnen sie, 
ungestdrt von Krieg und Wirrsal des Kontinents, ihrem 
Geschiift nachgehen, dessen Entwickelung ihnen M^ohlstand 
versprieht. Der Boden erlaubt ihnen, Heerden zu halten, 
die von Wdlfen nicht gefahrdet werden und auf den klei- 
nen Eilanden keiner Aufsicht bedurfem Sogar der Ackerbau 
wiirde in Folge der Winterregen sehr lohnend sein, das 
Wasser ist reichlich vorhanden und siiss, das Klima an- 
genehm, im Sommer nie zu heiss. Auch sind diese von 
BiHice bemitleideten Inseln keineswegs isolirt; taglich fahren 
Barken, die zwischen Massua, Loheja und Djedda einen 
lebhaften Verkehr unterhalten, hier voriiber und bringen alle 
mogliehen Lebensbediirfnisse (Butter, Durra, Reis, Datteln 
und andere Friichte) reichlich und wohlfeil hierhei;.

Petermaim’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft IX.

G raf Krockow’s R eise nach den Nil-Landern.
In der zweiten Woche des September' ist Herr Carl 

Graf V. Erockow, Mitglied und Bibliothekar des Dresdener 
Vereins fiir Erdkunde, mit einem Gefahrten nach Agypten 
abgereist, um von dort eine Winterreise nach dem Sudan 
anzutreten. Er wird entweder den Nil hinauf oder zu 
Schiff nach Suakin gehen und im letzteren Falle den Riick- 
weg iiber Chartum und durch das Nil-Thal nehmen. Vor- 
zugsweise beabsichtigt er den Besuch von Kassala, Kedaref 
und Galabat, und zwar soil wo mdglich der unbekannte 
westliche Theil des Basen-Landes zwischen Kassala und 
dem Setit durchreist werden. Auch die Nubische Wiiste 
hofft Graf Krockow in einer noch nicht begangenen Rich- 
tung, zwischen Korosko und Ambukol, zu durchschneiden. 
Mit einigen Instrumenten, wie Barometer, Thermometer 
und Kompass, ausgeriistet, wird er meteorologisehe Beob- 
achtungen, Hbhenmessungen, Temperatur-Bestimmungen von 
Quell- und Flusswasser u. s. w. anstellen, und wenn ihn 
das Gliick begiinstigt, hoffen wir in den „Geogr. Mittheil.” 
interessante Nachrichten von den Ergebnissen seiner Reise 
zu verdlTentlichen.

Entdeckung eines K ohlenlagers in  der Bay o f Islands, 
Neu-Seeland.

Aus Ferdinand v. Hochstetter’s ausgezeichnetem Werke 
iiber Neu-Seeland ist es bekannt, dass dort auf der ndrd- 
lichen wie auf der siidlichen Insel zahlreicKe Kohlenlager 
vorkommen, welche das wichtige Brennmaterial in eehr 
verschiedener Qualitat, vom torfartigen Lignit bis zur 
anthracitartigen Schwarzkohle, liefern. Anfang Marz 1864 
wurde nun auch an der Ostkiiste der nbrdlichsten Halb- 
insel, in der Bay of Islands am Flusse Kawa-Kawa, ein 
Kohlenflotz entdeckt. Die Kreideformation, welche die 
Hiigel in jener Gegend bildet und auch am Kawa-Kawa 
hinauf sich fortsetzt, bedeckt einen oolithischen Sandstein 
und unter diesem liegt eine Schieferformation mit einem 
Kohlenflotz, das in einem Seitenarm des Kawa-Kawa zu 
Tage tritt und auch zu Waiomio, 5 Engl. Meilen entfernt, 
beobachtet worden sein soil. Die Kohle scheint von guter 
Qualitat zu sein.

E in  neues Qoldfeld au f Neu-Seeland.
Grosse Bewegung verursacht in Neu-Seeland, besonders 

in Nelson und Picton, die im April d. J. erfolgte Ent
deckung, dass der Pelorus, der im Grenzgebiet zwischen 
den Provinzen Nelson und Marlborough dem Pelorus-Sund 
und durch. diesen der Cook-Strasse zustrbmende Fluss, und 
sein Nebenfluss Wakamarina Gold fiihren. Tausende strom- 
ten bei der ersten Nachricht von dem Fund dahin, selbst 
von den Goldfeldern in Otago kamen sie herbei, und es ist 
dadurch ein reges Leben an Ort und Stelle so wie in den 
nachsten Kiistenstadten entstanden. Es wird behauptet 
dass bis Mitte Mai etwa 5000 Unzen Gold gewonnen waren 
ob aber die Ausbeute eine nachhaltig lohnende sein wird 
bleibt dahin gestellt. Jedenfalls ist das Torkommen von 
Gold gerade am Pelorus, wo man ds der geologischen Ver- 
haltnisse wegen nicht erwartet hat, interessant und macht 
niihere Aufschliisse wiinschenswerth. Die Goldfelder der 
benachbarten Provinz Nelson (s. „Geogr. Mitth.” 1863
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Tafel 1) liefern im Durchschnitt jahriich 10.000 Unzen 
im Werth von.i37.500 Pfd. St.

W elch es s in d  die K u lm in ation s - P un kte der V erein ig ten  
Staaten  und ganz N ord-A m erika’s ?

Wie Prof. J. D. Whitney, Chef der Geologischen Auf- 
nahme von Kalifornien '), in den „California Proceedings” 
(II, 219)^) ausfiihrt, musste nach dem bisherigen Stand 
unserer Kenntniss von den Nord-Amerikanischen Gebirgen 
der Shasta, dessen Hohe nach Karl Hoffmann’s Messung 
(1862) 14.440 Engl. Fuss betragt®), als hdchster Giirfel 
innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten gelten. 
M* Hood, der bisweilen als hdchster Berg der Cascade- 
Kette bezeichnet wird, ist wahrscheinlich nicht so hoch als 
der Shasta, Eainier oder Adams und durchaus nicht zur 
Suprematie in der genannten Bergkette berechtigt, obwohl 
einer der hdchsten Punkte darin. Dr. Yansant’s trigono- 
metrische Messungen im Jahre 1860 sollen als Hdhe des 
Hood 11.934 Engl. Fuss ergeben haben. Dagegen wurde 
ganz kiirzlich von Prof. Brewer, K. Hoffmann, King und 
Gardner, welche bei der geologischen Aufnahme von Kali
fornien betheiligt sind, eine Gebirgsgruppe der Sierra 
Nevada besucht, welche vielleicht noch hdhere Gipfel 
einschliesst. Professor W^hituey schreibt daruber an Silli- 
man’s ,,American Journal” (September 1864, p. 298); „Sie 
unternahmen eine ausgedehnte Eekognoscirung in die 
Hohe Sierra, zwischen den Parallelen von 36° und 38°, 
indem sie von Visalia ausgingen und die Gegend an den 
Quellen der Fliisse Kaweah und King erforschten. Im 
Widerspruch mit unserer friiheren Meinung, die sich auf 
alle fiber diese ganz unbekannte Gegend von uns ein- 
gezogenen Erkundigungen stiitzte, stellt es sich heraus, 
dass dieselbe den hoehsten sowohl als den wildesten und 
grossartigsten Theil der Sierra bildet. Es seheinf nach 
Prof. Brewer’s Brief moglich, dass selbst M‘ Shasta von 
einem oder mehreren der riesigen, bei dieser Exploration 
entdeckten Gipfel uberragt wird. Am 2. Juli (1864) er- 
klommen die Eeisenden einen scharfen Granitkegel von 
ungefahr 13.500 Fuss Hohe; fiber die Aussicht von dort 
schreibt Prof. Brewer : „„Die Schneeberge bilden hier einen 
Gfirtel von 30 bis 40 Engl. Meilen Breite, fiber das-Ganze 
erheben sich ausserst scharfe, uber 11.000 Fuss hohe 
Granitrficken und Hundcrte von mehr als 12.000 F. hohen 
Punkten. Unser Standpunkt ist nicht niedriger als 13.500 F. 
und vielleicht 13.600! Zu unserer Uberrascliung gehbrt 
dieser Kegel nicht zu dern eigentlichen Kamm, dieser liegt 
vielmehr 15 bis 20 Engl. Meilen ostlich von uns, und es 
sind wenigstens 10 andere Gipfel in Sicht, die eben so 
hoch, mehrere, die hoher sind, und einer, der wahrschein
lich 14.000 Fuss Oder beinahe so viel erreicht.”” Finer 
dieser hdchsten Gipfel wurde von Mr. King am 6. 'Juli 
nicht ohne grosse Schwierigkeit erstiegen. Er fand ihn 
fiber 14.000 Fuss hoch und ausserdem waren 5 andere 
Gipfel eben so hoch als dieser und zwei noch hoher, einer 
da'von fibertrifft mdglicher Weise den Shasta. Diese gross- 
artigen Erhebungen liegen, zwischen den Quellen des King 
und des Kern, etwas ndrdlich von dem Nordende des Owen-

2̂  M itth.” 1864, Heft I I , S. 70.
; biUiman’s American Journal, Januar 1864, p. 81.
) S. „eeogr. Mitth.” 186.3, S. 389.

See’s. Die hdchsten , Spitzen kann man am besten vom 
Owen-See und Visalia, wahrscheinlich nur voii dieser Seite 
aus, besuchen. Mr. King machte sich Mitte Juli auf, um 
sie zu erreichen, ein kfihnes Uiitcrnehmen, fiber dessen 
Ausgang wir bald Nachricht zu erhalten hoffen.

,,Es scheint somit, als hiitten wir in dem so eben von 
den Mitgliedern der Geologischen Aufnahme besuchtenDistrikt 
die grdsste Gebirgsmasse, weun wir Breite und durch- 
schnittliche Erhebung in Betracht nehm en, die bis jetzt 
innerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten und viel- 
leiclit auf dem Nord-Amerikanischen Kontinent entdeckt 
worden ist. Dass diese Thatsache so lange unbekannt blieb, 
erklart sich dadurch, dass jene Gegend unbeschreiblich rauh 
und schwer zugfinglich ist und dass s ie , so weit wir in 
Erfahrung bringen konnten, niemals von einem Mann der 
W'issenschaft oder selbst von einem Jager oder Goldsucher 
besucht worden ist. Die Sierra ist in dieser Gegend eben 
so wie weiter nordlich reich an Spuren ehemaliger Gletscher 
von ausserordentlicher Grosse.”

Der St. Elias ist gewohnlich als hochster Berg Nord- 
Amerika’s angesehen worden, und zwar auf die Autoritat 
von Malespina’s Manuskripten, die Al. v. Humboldt in den 
Archiven von Mexiko auffand und welche dem Berg eine 
Hohe von 17.854 Engl. Fuss zuschreiben. Die folgenden 
Umstande rechtfertigen aber nach Whitney die Ansicht, 
dass Malespina’s Messungen sehr ungenau waren. Erstens 
hat La Perouse den Berg in den Jahren 1786 bis 1788 
zu 12.661 F. bestimmt, dann wird seine Hohe auf Engli- 
schen Seekarten zu 14.970 F. angegeben '). Ferner sagt 
Vancouver in seiner Beschreibung des Berges ausdrficklich, 
dass die Schneedecke nicht weit an seinen Abhangen 
herabreicht, was unter 60° Nordl. Breite jedenfalls Statt 
finden mfisste, wenn die Hohe wirklich 17.000 F. betrfige. 
Wahrscheinlich kommt die Hohenangabe auf den Englischen 
Karten der W^ahrheit am nachsten und in diesem Fall ist 
der St. Elias gegen 3000 Fuss niedriger als der Popocate
petl, auch niedriger als einige andere Punkte in Mexiko 
und als die Berge Brown und Hooker in , Britisch-Columbia, 
deren Hohe man gewohnlich zii 16.OO0 un,d 16.750 Fuss 
annimmt, obgleich diese von Douglas gegebenen Zahlen von 
geringem W’erth und wohl viel zu hoch sind.

Was die Hdhe der Mexikanischen Vulkane anlangt, 
so besteht keine Unsicherheit, da sie von Sonntag sorgfaltig 
gemessen wurden und dessen barometrische Beobachtungen 
mit den trigonometrischen,, die Al. v. Humboldt vor mehr 
als 50 Jahren ausfuhrte, stimmen. Nach Sonntag hat der 
Popocatepetl 17.783 F. Hdhe^) und ihm muss daher die 
Ehre ziferkannt werden, an der Spitze der Berge Nord- 
Amerika’s zu stehen.

V orstu d ien  zu r 'te leg ra p h en -L in ie  durch Britisch- 
N ord -A m erika .

Seit. der Entdoekung des Goldes am Fraser-Fluss im 
Jahre 1856 ist eine erleichterte Verbindung zwischen den 
Britischen Besitzungen im Westen der Felsengebirge und

In  der nenen Ausgabe von Raper’s Positions - Tabellen (1862) 
wird die Hohe des SP St. Elias zu 14.917 Engl. Fuars angegeben, aber 
14.970 steht auf der Engl. Admiralitats-Earte des Grossen Oceans in 
12 Bl. vom Jahre 1857.

2) S. „Geogr. H itth .” 1861, S. 126, Hr, .3.
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denen im Osten derselben eifrig angestrebt worden. Schon 
imJ. 1857 ging die Palliser’sche Expedition nach denFelsen- 
gebirgen, um deren Passe mit Eiicksicht auf die herzustel- 
lende Strasse zu priifen, gleichzeitig untersuclite die Canadi- 
sche Expedition unter Gladman, Hind, Dawson und Napier 
die ostlicheren Gegenden vom Oberen See bis zum Saska- 
tschewan und seitdem sind Ton Privaten eine ganze Eeihe 
von Rekognoscirungen und tlbergiinge iiber die Felsengebirge 
nach Britisch-Columbia ausgefiihrt worden. Bis jetzt ist 
jedoch fiir die Strasse nooh Nichts geschehen, ausgenommen 
die Einriohtung regelmassiger Dampfschifffahrt auf dem Red 
River und die kiirzlich erfolgte Bewilligung von 50.000'Dol- 
lars von Seite der Canadischen Regierung zum Zweck der 
Verkehrserleichterung zwischen Canada und dem Red River. 
Dagegen scheint das Projekt, eine Telegraphen-Leitung durch 
das Britische Gebiet von Ocean zu Ocean herzustcllen, 
seiner Verwirklichung naher zu riicken, denn im Sommer 
dieses Jahres ist det bekannte Polar-Reisende Dr. Rae im 
Auftrag der neuen Hudsonbai-Gesellschaft von Canada iiber 
den Red River und das Saskatschewan-Gebiet nach Britisch- 
Columbia gegangen, um eine geeignete Linie fiir den Tele- 
graphen auszusuchen. Zugleich will er sich spezieller nach 
den Lokalitaten umselien, welche das nothige Hqlzwerk 
liefern konnten, und Unterhandlungen mit den Indianer- 
Stammen ankniipfen, deren Gebiet die Linie passi'ren wird. 
Er dachte die Westkiiste im Oktober zu erreichen.

D er grosste A rabische Geograpli.

Der Bespreehung eines noch unpublicirten Werkes von 
Aloys Sprenger im ,,Ausland” entnehmen wir die folgende 
Stelle:

Der beste aller Arabischen Geographen, nach Sprenger’s 
Ansicht sogar der „grosste Geograph, den es je gegeben 
hat” , ist dfer bis jetzt so gut wie gar nicht gekannte 
Moqaddasy, auch Ibn al-Banna genannt, weil sein Vater 
Baumeister war. Er schrieb um 375 (— 985 n. Chr.). 
„Es hat vielleicht” , sagt Sprenger, „nie einen Mann ge
geben, der so viel gereist und so scharf beobachtet und 
zugleich das Gesammelte so plaumassig verarbeitet hatte. 
Auch als Reisender wird er von Anderen, z. B. von Ibn 
Batuta, durch die'grossen Entfernungen, welche sie zuriick- 
legten, iibertroffen, aber Keiner, weloher seine Erfahrimgen 
schriftlieh hinterlassen, hat die Moslimischen Lander in 
alien Richtungen durchkreuzt, sich in alien bedeutenden 
Orten langere Zeit in der Absioht, das Leben und die 
Eigenheiten kennen zu lernen, aufgehalten. ' Er hat zwar 
weder Sind noch Spanien besucht, auch scheint er nie in 
Sigistan gewesen zu sein. Aber wo er immer hinkam, 
hat er sich mit alien Klassen abgegeben und sein Augen- 
merk auf dasjenige geriohtet, was fiir den Merischen von 
Nutzen oder Interesse ist. In Aden hat er das Buchbinder- 
handwerk getrieben, in Nayschapur hat er Hoflinge und 
Gelehrte besucht, im Lande der Pehlewier, au^ welchem 
seine in Jerusalem ansassige Familie stammte, hat er die 
sobialen Zustande studirt und in Sus spielte er einige 
Zeit den Faqyr. Als Charakteristik dee Mannfes theile ich 
seine eigenen Worte mit:

„ „Als ich nach Sus kam , verfiigte ich mich nach der 
Hauptraoschee, um einen Schaych zu finden, von welchem 
ich Traditionen hbren kdnnte. Ich hatte eine Cyprische

wollene Gobbe (tJberrock) an und um die Lendeh war ein 
Baqrisches Fota gewunden. Ich stiess aufidie Versamm- 
lung der Cufi, unJ als ich mich ihnen naherte, zweifelten 
sie nicht, dass ich ein Qufl sei, und begriissten mich mit 
„Marbaba!” und „Salam!”. Sie wiesen mir in ihrer Mitte 
einen Sitz an und stellten versehiedene Fragen an mich. 
Dann schickten sie einen Mann nach Speisen, ich aber zog 
mich vom Essen zuriick, denn ich war friiher nie unter 
dieser Bruderschaft gewesen. Sie wunderten sich dariiber 
und tiberhaupt iiber mein Abweichen von ihren Sitten. 
Ich wiinsehte jedoch mich mit ihnen zu mischen, um ihre 
Lebensart und Lehren kennen zu lernen. Ich dachte: Jetzt 
habe ich eine Gelegenheit, hier bin ich unbekannt. Ich 
gab mich ganz ihnen hin und warf alles Schamgefiihl ab : 
bald, schickte ich Botschaften an sie, bald wohnte ich ihren 
larmenden Auftritten bei, bald las ich ihnen mystische 
Gedichte vor; auch ging ich mit ihnen hinaus in die Ribate 
(Versammlungsorte) und fand mich bei ihren Gelagen ein. 
So gelang es mir, ihre Herzen und die Herzen der Ein- 
wohner der Stadt iiber alle Maassen zu gewinnen. Ich 
erfeichte eine gewisse Beriihmthoit und erhielt zahlreiche 
fromme Besuche. Man brachte Kleider und ganze Beutel 
veil Geld. Ich nahm' diese Geschenke an und iiberreichte 
sie sogleich ganz der Bruderschaft, denn .ich war reichlich 
versehen mit Subsistenzmitteln. Ich war taglioh bei cinigen 
Gelagen, und'was waren diess fiir Gelage! Sie glaubten, 
dass ich ihnen aus Enthaltsamkeit Alles gebe, was ich er
hielt. Das Publikum beriihrte mich und erkundigte sich 
nach meinem Befinden und sagte: Wir haben nie einen 
besseren Faqyr gesehen als diesen. Auf diese Art gelang 
es mir, die Geheimnisse der Briiderschaft zu erforschen 
und mit dem, was ich zu wissen wiinsehte, bekannt zu 
werden. Hierauf floh ich wahrend der Nacht und am 
Morgen war- schon eine grosse Strecke zwischen mir und 
meinen friiheren Gefahrten.

■ „ „Eines Tages spazierte ich in Ba9ra hinein, war ordent- 
lich gekleidet und es folgte mir mein Bursche. Es begeg- 
nete mir einer von der Briiderschaft, blieb stehen und 
konnte sein Erstaunen nicht verbergen. Ich ging an ihm 
voriiber,' als wenn er mir nicht bekannt ware.” ”

„In seinem Werk entwickelt er eigenthiimliche und be- 
achtenswerthe Ansichten. Der grossere Theil des Mosli
mischen Territoriums gleicht einer Anzahl von Oasen, 
welche durch Wiisten und Steppen von einander getrennt 
werden. Dieser IJmstand scheint ihn nun bewogen zu 
haben, besonders grosses Gewicht auf die Eintheilung der 
Lander zu legen. Er wollte vermeiden, dass Landstrichc, 
welche gaijz versehiedene Physiognomien haben, zusammen- 
geworfen werden. Er geht von dem Grundsatz aus, dass 
ein Land wie eine Armee sei. Die Dorfer entsprechen den 
Gemeineji, Landstiidte, welche Mittelpunkte der Civilisation 
von mehreren Dorfern sind, den untergeordneten Offizieren, 
Provinzial - Hauptstadte den Fiihrern von Divisionen und 
die Metropolen den Goneralen, denn in diesen koncentrirte 
sich die Civilisation von mehreren ihrem Charakter nach 
verschiddenen Provinzen. Weil er so grosses Gewicht auf 
eine rationelle Gruppirung der Lander legt, heisst er auch 
sein Buch „die beste Eintheilung der Lander zur Kennt- 
niss der Provinzen”. tJberzeugt. von der Richtigkeit seiner 
Behauptung habe ich auch seine Eintheilung in diese 
Schrift aufgenommen, denn wenn wir den Orient studiren
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wollen, miissen wir uns auf den orientalischen Standpunkt 
versetzen. Se^e Nachrichten iiber das Klima, die Pro- 
dukte, Handel, Miinzen, Maasse und Gefrichte, Sitten der 
Einwohner, Steuern und Abgaben jedes Landes gehoren 
zu den wichtigsten Beitragen zur Orientalischen Kultur- 
geschichte und sollen auch in der besehreibenden Geographie 
beriicksichtigt werden. Der einzige Fehler des Moqaddasy 
is t , dass er sich viel zu kurz fasst, dass er zu angstlich 
das bereits von Anderen Gesagte zu wiederholen vermeidet 
und, wenn er Andere abschreibt, den Plagiarismus zu kiinst- 
lich zu verbergen sucht und dass er bisweilen in gereim- 
ter Prosa schreibt, wodurch wir in Zweifel gesetzt wer
den, wo die Thatsachen aufhdren und die Rhetorik anfangt. 
Er erklart iibrigens in der Vorrede, dass er die Ausdriicke 
wohl abgewogen babe., und wenn er von einem Produkt 
sage „ohne Gleichen”, es wdrtlich zu verstehen sei, wenn 
er aber sage „ausgezeichnet” , es anderwarts eben so gute, 
ja noch bessere Produkte der Art geben kdnne. Das strenge 
Eesthalten an seiner Terminologie hat aber den Nachtheil, 
dass manche Theile des Buches etwas Tabellenartiges haben. 
Moqaddasy war ein praktischer Mann und sein Wef'k ist 
daher von seinen Nachfolgern, welche moistens Stuben- 
gelehrte waren, nur wenig benutzt worden.”

Moqaddasy, erklart Sprenger, sei der letzte Arabische 
Geograph, der diesen Namen verdiene, denn Yakut und 
Abulfeda seien nur Kompilatoren und Philologen gewesen, 
denen es hauptsachlich darum zu thun war, die Recht- 
schreibung und Aussprache von Ortsnamen festzustellen, 
Edrisi’s Work aber habe nicht einmal das Verdienst der 
orthographischen Genauigkeit besessen.

Eine neue W eltkarte'),
Die Locomotive, das Dampfsehiff und der elektrische 

Telegraph haben die Stellung des Menschen zur Erde 
gegen alle friiheren Zeiten vollig verandert. Er ist Herr- 
scher iiber die Entfernungen und dadurch auch so zu sagen 
iiber die Zeit geworden. Eisenbahnen finden in ihrer Aus- 
dehnung zwar eine gewisse Beschrankung in den Erhebun- 
gen des Festlandes, Telegraphen in den Vertiefungen der 
Oceane, aber das Dampfsehiff wenigstens bewegt sich in 
seinem Elemente vollig frei und unbehindert, wie der Vogel 
in der Luft. Alle drei Verkehrs- und Verbindungsmittel 
aber erganzen sich in grossartigster Weise und bilden eine 
zusammenhangehde Kette des Menschenverkehrs um die 
Erde, welche zu einer Haupt-Basis der Weltstellung ge
worden ist. Dampfschiffe iiberziehen die Oceane mehr und 
mehr mit einem Ifetz von regelmassigen Postlinien ahnlich 
wie ehedem die Postwege des Festlandes.

’) Herm. Berghaus, Allgemeine Weltkarte in Mercator’s Projektion, 
zur tJbersicht der Postschifffahrt und neueren Eeisen nm die Erde. Ein 
kolorirtes Blatt mit 7 Nebenkarten:

Landenge von Panama;
Landenge von Sues;
Landenge Eden (Neu-Seeland); '
Allgemeine Windkarte;
hinien gleicber magnetischer Missweisung;
Lordliche und siidliche Halbkugel, zur tlbersicbt der Eeisen und 

des Telegraphen um die Erde.
P ,rth7s'% R L ™ ,w ’- Gotha, Justus
karte im '̂ *6 „kleine” Welt-
Wdtkarte ' ’origen Jahre erschienenen „grossen”eltiarte von demselben Verfasser, in 8 Bl., Preis 4 Thlr.)

Diese Verhaltnisse lassen sich nur auf einer Weltkarte 
iibersichtlich veranschaulichen, aber merkwiirdiger Weise 
gab es bis zum Erscheinen von Hermann Berghaus’ grosser 
und kleiner Weltkarte keine solche Karte, die dem Stand- 
punkte unseres heutigen Weltverkehrs gebiihrende Rech- 
nung getragen hatte. Sie sind desshalb beide eine Neuheit 
in der geographisch-kartographischen Literatur.

Sie geben nicht bloss ein anschauliches Bild von dem 
Standpunkte unserer gegenwartigen Kenntniss der Erde zu 
Land und zur See, von den augenblicklichen politischen Ver- 
haltnissen nach fest begrenzten Staaten und Kolonialbesitz, 
sondern auch von den grossen Weltstrassen und Verbindungs- 
mitteln, die als eine Folge der Erfindung der Dampfmaschine 
und der Telegraphie um die Erde gelfegt sind. Nimmt 
man dazu, dass diese Karten sehr griindlich und gewissen- 
haft ausgearbeitet, sehr geschmackvoll und brillant aus- 
gefiihrt sind und besonders durch ihr reiches Kolorit guten 
Effekt machen und eine grosse Deutlichkeit erlangen, so 
ist es kein Wunder, dass sie sofort Eingang und eine 
weite Verbreitung fanden. Binnen Jahresfrist erlebte die 
erste dieser Weltkarten bereits drei starke Auflagen. Wir 
kbnnen uns fiiglich erlauben, auch bffentlich, in dieser den 
geographischen und kartographischen Interessen dienenden 
Zeitschrift, unsere Freude iiber einen solchen Erfolg auszu- 
sprechen, da gute und dem heutigen Standpunkt der karto
graphischen Wissenschaft entsprechende Kartenwerke nur 
mit grossen Opfern und einer so bedeutenden Miihewaltung 
ausgefiihrt und vollendet werden kbnnen, wie sie nur der 
zu beurtheilen weiss, der sie aus eigener Erfahrung kennt.

Die eben ausgegebene „kleine” Weltkarte bildet ein 
einziges stattliches Blatt und zwar mit Deutscher Nomen- 
klat,ur, wahrend die grosse Weltkarte in Englischer Sprache 

, abgefasst wurde, ist aber keineswegs eine blosse kleine 
Ausgabe oder eine Wiederholung derselben, sondern von 
einem etwas verschiedenenen Standpunkte entworfen und 
enthalt selbst Mancherlei, was auf der grossen Karte nicht 
zu finden ist. So ist die vollstandige Postsehifffahrts-Verr 
bindung um die Erde, von der bisher nur etwas mehr als 
zwei Drittel des ganzen Umfanges bestand und noch be- 
steht, die aber im Marz des zukiinftigen Jahres in ihrer 
ganzen Ausdehnung ins Leben treten wird, bereits auf 
dieser Karte angegeben. Es ist von hohem Interesse an 
sich und speziell fiir die Sues- und andere Kanal-Fyagen, 
aus den Begleitworten zur Karte zu erfahren, dass auf 
dieser Postschifffahrtslinie, namlich fiber Sues und Panama, 
eine Reise um die Welt per Dampf 4 Monate, auf der 
Route urns Kap der Guten Hoffnung und urns Kap Horn 
auch nur etwa 4 Monate — hbchstens 1 Woche mehr — 
beanspruchen wfirde. Interessant ist auch, an den theils 
nach unverbffentlichtem Material auf der Karte eingetra- 
genen Kursen wissenschaftlicher Erdumsegelungen die be- 
kannte Thatsache dargestellt zu finden, dass auf einer ost- 
lichen Weltreise ein Tag im Kalender gewonnen, auf der 
westlichen ein Kalendertag verloren wird.

' Greograpliisclie Literatur.
V orb erioh t.

Robert Schomhurgh ist von Siam, wo er eine betracht- 
liche Reihe von Jahren als Britischer General-Konsul resi-
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dirte, mit umfangreichen Sammlungen naeh England zuriick- 
gekehrt. Wenn sich seine sehr angegriffpne Gesundheit 
gebessert haben wird, will er mehrere Werke zum Absehluss 
bringen, zu denen er ein reiches Material beisammen hat.

Die Socie'te elimatologique de VAlgerie hat die erste 
Nummer ihres Bulletin ausgegeben.

Von Richard Burton ist schon wieder ein zweibandiges 
Werk erschienen. Es ist gewissermaassen die Fortsetzung 
seines „Abbeokuta and the Cameroons Mountains” , da es 
den spateren dreimonatlichen Aufenthalt in Dahomey be- 
schreibt. Es fiihrt den Titel „A mission to Dahomey".

Von eiher sechsmonatlichen Reise langs der Westkiiste des 
Rothen Meeres nach Kairo zuriickgekehrt, hat -Dr. Schwein- 
furth  die Ausarbeitung seiner wissenschaftlichen Ausbeute 
begonnen, namentlich zunachst einer Karte des Djelel Elba, 
jenes machtigen, gegen 7000 Fuss hohen Gebirgsstockes, 
der sich unter dem 22". Parallel nahe an der Kiiste erhebt. 
Die Grundlagen dieser Karte sind folgende: 1 Die Kiiste 
wird naeh den Moresby’schen Vermessungen eingetragen; 
2. eine grosse Anzahl von Punkten im Inneren hat 
Dr. Schweinfurth durch Winkel festgestellt, die sich auf 
die erwahnte Kiistenaufnahme stiitzen; 3. die Entfernungen 
wurden ausserdem wahrend der Marsche durch sorgfaltige 
Zeitbeobachtungen ermittelt; 4. von zwei Bergen aus sind 
detaillirte Terrain - Zeichnungen aufgenommen worden;
5.,endlich zeichijete der Reisende wiederholt die Gebirgs- 
profile von verschiedenen Punkten der Kiiste aus. Diese 
Karte nebst einem Gebirgs-Panorama und einem besehrei- 
benden Text soli in den „Geogr. Mittheilungen” publicirt 
werden. Einen Bericht iiber seine gesammte Reise am 
Rothen Meer will Dr. Schweinfurth fiir die Zeitschrift der 
Geogr. Gesellschafl zu Berlin ausarbeiten.

Uber Plan und Bearbeiter der Beschreibung von Neu- 
Seeland, welche fiir die bevorstehende Weltausstellung in 
Dunedin vorbereitet wird (s. S. 157 dieses Jahrganges), 
erfahren wir jetzt Naheres. Hauptredaeteur ist der be- 
kannte Geolog Dr. Hector, der sich seit Jahren der Er- 
forschung der siidlichen Insel von Neu-Seeland widmet, 
nachdem er vorher die Palliser’sche Expedition in Britisch- 
Nord-Amerika mitgemacht hat. Das Ganze wird aus einer 
Reihe von Abhandlungen ver^chiedener Autoren bestehen, 
und zwar nach folgender Disposition; I. Geschichte. 1. Die 
Eingebornen, von Dr. Shortland in Auckland; 2. Die Pro- 
vinz Auckland (Verfasser noch unbestimmt); 3. Die Pro- 
vinzen an der Cook-Strasse, Wellington, Nelson, Taranaki, 
Hawke’s Bay und Marlborough, von F. Dillon Bell;
4. Canterbury, von J. E. Fitzgerald; 5. Otago und South
land, von W. H. Critten. — II. Statistik. 1. Handel, Vieh- 
zucht und Ackerbau, von den Handelskammern; 2. Bevol- 
kerungs-Statistik (Verfasser noch unbestimmt); 3. DieKrank- 
heiten von Neu-Seeland, von Hooker; 4. Goldproduktion 
und Geschichte der Goldfelder in Neu-Seeland, von Vincent 
Pyke. — III. Meteorologie von Neu-Seeland, von Dr. Knight 
in Auckland. — IV. Geologic 1. der Nordinsel von Rev. 
J. Crawford; 2. von Nelson und Canterbury, von Dr. Haast; 
3. von Otago, von Dr. Hector; 4. Mineralogie und Bergbau, 
von J. R. Hackett. — V. Botanik. 1. Die Nord-Insel, von 
Colenso; 2. Die Siid-Insel, von Dr. Munroe. — VI. Zqologie 
von Neu-Seeland und den umgebenden Meeren, von Rev. 
R. Taylor.

Baron Ferdinand v. Richthofen, der riihmlich bekannte

Geolog, weleher die Preussische Expedition nach Ost- 
Asien begleitete, dann allein Hinter-Indien bereiste und 
nun schon seit langerer Zeit seine Untersuehungen in den 
Paeifischen Kiistenlandern Nord-Amerika's, namentlich in 
Kalifornien und Nevada, fortsetzt, schreibt uns aus Virginia 
City im Nevada-Territorium (vom 22. Juli 1864), dass er 
die Ausarbeitung seines Materials begonnen halae. Eine 
umfangreiche Abhandlung uber „die MetalkProduktion Kali- 
forniens und der angrenzenden Lander” ist bereits ab- 
geschlcissen und an das Konigl. Preussische Ministerium 
des Handels und, der Gewerbe eingeschickt worden. Ferner 
ist er eifrig mit einem Werke iiber die Erzlagerstatten 
von Washoe und den geologischen Bau jener Gegend be- 
schaftigt. Die Silberminen von Washoe gehoren bekannt- 
lich schon jetzt, obwohl erst 4 Jahre seit ihrer Entdeckung 
verflossen sind, zu den ergiebigsten und beriihmtesten der 
Welt und doch ist dariiber noch Nichts von kompetenter 
Seite geschrieben, nicht einmal eine gute Karte der Gegend 
veroffentlicht worden. Eine solche Karte ist nun durch 
die vereinigten Krafte von F. v. Richthofen und Professor 
J. D. Whitney, dem Staats-Geologen fur Kalifornien, im 
Manuskript zu Stande gekommen; Whitney lieferte die 
topographische Grundlage, die auf seine Veranlassung und 
Kosten von einem sehr guten Deutschen Topographen aus- 
gefiihrt wurde, Baron v. Richthofen das geologische Kolorit. 
Ausserdem soil die Monographic von Washoe mit mehreren 
anderen Karten, Planen und Holzschnitten ausgestattet 
werden, auch stellt der Reisende noch weitere Arbeiten in 
Aussicht.

Eine der bedeutendsten w'issenschaftlichen Reisen, welche 
im Verlauf der letzten Jahre in Nord-Amerika ausgefiihrt 
worden sind, ist Robert Kennicott's Expedition durch die 
Iludsonbai- Lander in den Jahren 1859 bis 1862. Vom 

i Smithsonian Institution ausgesandt, um hauptsachlich zoo- 
logische Studien und Sammlungen zu machen, ging er vom 
Oberen See an den Rainy- und Winipeg-See’n vorbei und 
den Saskatschewan hinauf nach Cumberland-Haus, von da 
in nahezu nordlicher Richtung iiber eine Reihe von Fliis- 
sen und See’n nach Fort Churchill am English River, den 
letzteren aufwarts zur Methy Portage, wo er zuerst an 
die Quellfliisse der dem arktischen Meer angehdrenden 
Strome gelangte, ferner am Clear-Water-Fluss und Atha- 
basca-See hin, den Sklaven-Fluss hinab in den Grossen 
Sklaven-See und langs des Mackenzie-Flusses nach Fort 
Simpson. Hier brachte er einen Theil des ersten Winters 
zu, besuchte aber noch im Herbst Fort Liard und wieder- 
holte diesen Ausflug im Januar auf Schneeschuhen. Vor 
Ende des Winters ging er den Mackenzie hinauf und nach 
Fort Rae nahe an der Statte des ehemaligen Forts Provi
dence am Nordufer des Grossen Sklaven-See’s. Von diesem 
Punkt uberschritt er den zugefrorenen See und blieb wah
rend des Sommers 1860 in Fort Resolution an der Miin- 
dung des Sklaven-Flusses. Hierauf fuhr er den Mackenzie 
hinab bis zum Peel-Fluss, ging westlich iiber das Felsen- 
gebirge und den Porcupine hinab nach dem Yukon, in 
dessen Niihe er den Winter 1860 — 61 und den Sommer
1861 zubrachte. Einen Theil des Winters 1861_62
blieb er am Peel-Fluss und in La Pierre’s Haus im Felsen- 
gebirge, dann reiste er nach Fort Simpson und wieder 
hinab' nach Fort Good Hope, das er am 1. Juni 1862 ver- 
liess, um die Heimreise anzutreten. Mit reicher Beute
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ist er im Oktober 1862 zuriiekgekommeii. Abgesehen von 
seinen zoologisehen Beobachtungen hat er Pflanzen und 
Steine gesammelt, die Eigenthiimlichkeiten und Spraehen 
der verschiedenen Indianer-Stamme studirt, meteorologische 
Beobachtungen angestellt und, was fiir die Zukunft von 
Werth ist, eine Anzahl Leute auf verschiedenen Stationen 
zur Fortfiihrung dieser Beobachtungen gewonuen. Wie in 
dem letzten Jahresberichte des Smithsonian Institution ge- 
sagt wird, wollte Kennicott eine ausfiihrliche Beschreibung 
seiner Reise abfassen. .

Der Ausschuss fiir Deutsche Geschichtsforschung in 
Miinchen, welcher im Jahre 1860 auf Befehl des Kdnigs 
Max das Programm zu einer Gesehichte der Wissensehaf- 
ten entwarf, wies dem Herausgeber des „Ausland”, Herrn 
Dr. 0. F. Peschel, die Bearbeitung der Gesehichte der Frd- 
hunde zu. Wiisste man von Dr. Peschel auch nicht, was
er bereits auf diesem Felde geleistet hat, ŝo wiirde sein 
Aufsatz „Uber die Aufgaben einer Gesehichte der Geogra- 
phie” , den er in Nr. 34 des ,,Ausland” veroifentlicht hat, 
iiber seine Befahigung schon yollstandigen AufsChluss geben, 
denn man kann wohl die schwierige Aufgabe kaum gross- 
artiger und scharfer auffassen, als es hier geschieht, beson- 
ders was die Stellung der Nebendisciplinen und was die 
Grenzlinie zwisohen einer. Gesehichte der Geographie und 
einer solchen der speziellen Landerkunde und der Ent- 
deckungen anlangt.

EUK.OPA.
D eutschland, P reu ssen  und O sterreich.

Hauer, K .  Ritter V . : Der Salineiibetriel) im Osterreicbischen and Steier- 
markischen Salzkammergute in chemisclier Beziehung. (Aus dem Jahr- 
bucli der K. K. Geologiscben Rcichs-Anstalt, XIV, 1864, SS. 257—302.)

Diese Arbeit, auf deren Erscheinen wir sdion friiher (»Geogr. Mittli.” 1864, 
Heft VI, S. 233) aufmerksam geraacht warden, ist ehen so wohl in national- 
okonomisclier wie in wissenschaftlicher Hinsicht von lnteresse. Der Verfasser 
scliildert in den einleitenden Bemerkungen die Einrichtung und den Betrieb 
der JSalinen und weist auf die mannigfachen Mangel, welcbe im Betriebe ytatt 
finden, bin, wozu namentlich der ausschliessliche Gebrauch des Holzes als 
Brennmaterials beim Versieden der So.ole und die durch die althergebrachte 
Sitte, das Speisesalz in kpmpakten festen Kuchen oder sogenannten Salzstocken 
in den Handel zu bringen, nothwehdig bedingte grdssere Unreinheit desselben 
gehdren. Dem zweiten und Haupttheile der Arbeit, welcher sich mit den Re- 
sultaten der cheraischen Untersuchungen der -Soolen und Salinen-Produkte be* 
schaftigt und neben einer reichen Zahl von Analysen eben so scharfe als griind- 
liche Bemerkungen iiber den gapzen Versiedungsprozess so wie W inke fiir 
etwaige Verbesserungen enthiilt, kdnnen wir leider nfeht so in das Detail folgen, 
wie es derselbe verdient.

Hiliinger, K.; Der Bleibergbau auf der Petzen. (Jabrbuch des Xatur- 
historischen Laudesmuseums von Karnten. 6. Ileft: 1863.)

Isleib, L .; Das' Karstgebirge uud seine Bewobner. (Globus, 6. Bd.,
6. Lfg., SS. 186—189.)

Euthalt nichts JCeues.
Isleib, L.: Die siidliche Greuze des Deutsohen Bundes. (Globus, 6. Bd.,

7. Lfg., SS. 213—214.)
Ueber den Verlauf dieser Grenze durch das Gorzer und Istrianer Gebiet und 

iiber das Sprachengemisch an derselben.
Jahrbuch der K. K. Geologisclien Reichs-Anstalt, XIV, 1864, Xr. 2, 

Ax>ril bis Juni. ‘Wien, Braumullcr.
Das vorliegende zweite Heft des 14. Bandes des Jabebuches der K. K. Geo- 

logischen Reichs-Anstalt enthalt ausser dem Verzeichnisse der Arbeiten ira 
Laboratorium der Anstalt, den Einsenduhgen an Mineralien, Bucherii und Kar* 
•ten und den . an wissenschaftlichen wie an Personal-Xachrichten reichen und 
interessanten Verhandhmgen, welcbe wie stets den Schluss des Heftes bilden, 
noch sieben Abhandlungen von spezielierem oder allgemeinerera Interesse: 

Peters, Ueber einige Crinoiden-Kalke am Nordrande der Oesterreiebi- 
^n en  Kalk-Alpeii; G. C. Laube,, Mittheilungen iiber die Erzlagerstatten von 
Uiaupeu in Bdhmen, eine eingehende Schilderung der geologiscben, minera- 
vnn bergtnannischen Yerbaltnisse der alten berubmten Zinnbergbaue

’ T j Ueber die Mineralquellen des Saroser Komitates in
reisuno- u giebt der Verfasser auf Grund einer Be*
sche j  f Siroser Komitate gelegenen Mineralquellen eine kriti*
sein muss kurze Beschreibung derselben, welcbe um so willkommener
bllcliern und ande?en" >'> geographischen Hand-
und niitzliche BeriohOimnt hierduroh eine sehr envunschte
Mittheilungen ttber S e ®  erfahren. Perner: M. Simettinger,o uner einige Untersuchufigen auf Kolile im Zalaer Komitate!

D. Stur, Ueber die neogenen Ablagerungen im Gebiete der MUrz und Mur in 
Ober-Steiermark. Der Verfasser ist benniht gewesen, bei seinen geologiscben 
Untersiichunj^en in, Steiermark namentlich aneb die neogenen Ablagerungen 
die.ses Landes mit denen des durcii Siiss, Hornes u. A. so voj-trefflich charak- 
teri.sirten und genaii gekannten W iener Beckens zu vergJeicheii, nnd hietet 
uns nun in der obigen Abhandlung seine Resultate in Betrelf der beiden Thaler 
der MUi^ und Mur. Endlicb W. Haidinger, Zur Erinnerung an Johnmi Karl 
Hocheder, und K. Ritter v. Hauer, Der Salinenbetrieb im Oesterreicliischen 
und Steiermarkiseben Salzkammergute in chemisclier Beziehung. {Siehe oben 
den Separat-Abdruck.)

Kohimayep, P.: Das M alta-Thal, Gestaltung, Gewasser, Klima und 
Flora. (Jahrbuch des Xaturhistorischeu Landesmuseuins von Kiirnten. 
6. Heft. 1863.)

Konek, Dr. Al.: Az ausztriai birodalonx jelesen a majjyar korona orsza- 
gainak statistikai kezikonyve (Handbuch der Osterreichisclien Stati- 
stik , vorziiglich fiir die Lander der Ungarischen Krone). 1. Heft. 
8®, 128 SS. Pest, Heckenast, 1864. kplt. 5 fl.

Mecklenburg. Uber den Stand der Bevolkerung des Grossherzogthums 
Mecklenburg-Schwerin in. den J. 1860—62. (Beitrage zur Statistik 
^lecklenburgs vom Statist. Bureau zu Schwerin, 3. Bd. l.H eft, 1863.)

Meier, Herm.; Die Moore Ost-Frieslands. (Globus, 6. Bd., 5. Lfg,, 
SS. 141—143; 6. Lfg., SS. 179—182.)

Ueber Entstehung und Benutzung cler Torfraoore nebst Betrachtungen iiber 
den verraeintlicben schadlichen Einfluss des Moorrauchs auf die Vegetation.

‘ Meier, Herm.: Die Geest in Ost-Friesland. (Globus, 6. Bd., 7. Lfg.; 
SS. 218—222.)

,Bescliaftenbeit des Bodens, Vegetation, die Ddrfer, A ckerbau, Sitten und 
Gebrauche der Bewolmer.

Mittheilungen des Osterreichkehen Alpen-Vereins. R edi^rt von Paul 
Grohmann. 2. Bd. 8*̂ , 502 SS. mit 1 Farbendru.ck, Holzschnitten, 
Radirung und 1 Karte des Bedole- und Matterot-Gletschers. Wien, 
Braumiiller, 1864. 4 |  fi.

Nahethal, Ileiseflihrer fur Besucher des — . Toixographisch-stati-
stische Andoutungen und Beschreibung der Rhein-Xahe-Bahu. 16®
Bonn, Habicht, 1864. Tbjr.

Naumann, Prof. Dr. C. F . : Geognostische Beschreibung des Kohlen- 
bassins von Flbha ini Kcnigreicli Sachsen. 8®, 78 SS. mit 1 Karte. 
Leipzig, Engelmanu, 1864.

Das Gebiet, welches hier monographiscb ersebopfenft bebandelt w ird, ist 
raumlich beschrankt, das ganze Becken bat durchscbnittlicb niebt ganz eine 
Meile im Durchmesser und begreift nur die nahere Uingegend des Dorfes Floba, 
welches ostlich von Chemnitz an dem Zusaramenfluss der Flijba und Zscbopau 
liegt, auch hat es fiir die Industrie keinen besonderen Werth gegenuber 
Zwickau, da es gewisserraaassen nur als der obere Anfang der ZwiCkauer 
Koblenformatioo zu betraebten ist und nur wehige Schachte daselbst noch im 
Gange sind. Dtfgegen ist es fiir das. Studiiim der petrograpbischen und geo- 
tektonischen Verhaltnisse ungewohnlich lebrreich, es bildet in geognostiseber 
Hinsicht eins der infe^essantesten Kohlenfelder Sachsens, denn nirgends finden 
sich so versebiedene Gesteine verelnigt, nirgends ist die Gliederung in ver* 
sebiedene Etagen auf eine so bestimnite und durchgreifende Weise ausgespVo- 
cben als gerade in diesem kleinen und koblenarmen Bassin. Es eignet sich 
daber dieses Gebiet auch gabz besopders zu praktischen Untersuchungen an- 
gehender Geognosten im Feld. Mit der kleinen, leicht in der Tasche zu be* 
herbergenden Schrift des bewahrten Meisters und der sehr deutlich und in 
grossem Maas.sstab nach seinen eigenen Aufnabraen gezeiebneten und durch drei 
Profile erlauterten Karte in der Hand kann der Schiiler sich Uben, die ver
schiedenen Gebirgsarten aufzusucben, ihren Abgrenzungen nachzugehen und 
sich ibre gegeiiseitige Lagerung deutlich zu machen. Es ersetzt eine solche 
Spezialarbeit fast die unmittelbare Leitung des Lehrers. Zugleicb ist die 
Monographie aber auch als Beitrag zu einer* den Anforderungen der Jetztzeit 
entspreebenden geognostiseben Karte von Sachsen zu betraebten, in wel- 
pber Beziehung wir mit grossem Intei’esse vernehraen. dass das vorliegende 
Werkchen nur der Vorlaufer einer Reihe von geognostilcben Spezialkarten ist, 
welcbe Hr. Prof. Naumann iiber einige besonders interessante Gegenden Sach
sens herauszugeben gedenkt.

IVeuhauser, Dr. Jos,: Handbuch der Geograxihie und Statistik des 
Kaiserthums Osterreich zum txebrauch an den ol)ereu Klassen von 
Mittelschnlen. 1. Heft. 8®, 120 SS. Wien, Sallmayer, 1864.

kplt. 1 fi. 70 kr.
Reinsberg-Duringsfeld, Frhr. v.: Die Boka. (Globus, 6. Bd., 8. Lfg., 

SS. 2.32—238; 9. Lfg., SS. 263---268.)
itesebreibung des Meerbusens von Cattaro (Le Bocche der Italicner, Boka 

Oder Boke der Siidslaven) und Umgegend, mit Zeichnun^en von F. Kanitz.
Russ, K.: Die Orts- und Familicn- Xamen im Preussisebeu Polen. 

(Globus, 6. Bd., 5. Lfg., SS. 152—154.)
Stein, F . : AVegweiser durch das llhougebirge nach verschiedenen Tou- 

ren von Bayern, Kur-Hessen und Thiirmgen aus. 8®. Frankfurt a. M.,
.. Jiigel, 1864. ^  Thlr.
Ubersicht der AVitterung in Osterreich und einigen auswartigen Statio

nen im Jahre 1862. Zusammengestellt an der K. K. Central-Anstalt 
fiir Meteorologie und Erdmagnetismus. 4®, 68 SS. W ien, Hof- und 
Staat^druckerei, 1864. ^   ̂ 1

Mit diesem zelinten Jabrgang beginnt eine neue Serie mit wesentlicb anderer 
Einrichtung, indem die Ergebnisse der Beobachtungen nicht wie friiher von 
Monat zu Monat, sondern von Station zu Station zusammengestellt worden 
sind, so dass sie fiir je<le derselben eine jalirliche Uebersicht bilden. Dem 
mittleren Dunstdruck wurde die Feuchtigkeit substituirt mit ihrem Mittel*
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werthe .und den Extremen, weil sie dem gangbarcn Begrifte raebr entspricht 
und die Vergleichung mit den Angaben von Ilygrometern znlasst, weJche viel- 
leicht bald wieder ihre alte Rolle spielen werden, da die Psychrometcr-Beobach- 
tungen nicht ganz befriedigeii. Den Sumroen des Niederschlags ist die grbsste 
Menge desselben binnen 24 Stunden beigefiigt. Xeu ist die Angabe fur den 
mittleren Bewolkungsgrad, der Anzalil der Tage mit messbaren Niederschla- 
gen ist aiich noch jene der Tage mit messbaren Scbneeniederschlagen und 
Hagel beigefiigt, in die Anzalil der Gewittertage ist auch jene der Tage mit 
■\Vetterieuchten einbezogeii, weil das letztere fast ohne Ausnahme als Zeichen 
eines entfernten Gewitters anziiselien ist. Ferner ist die Kolumne fiir die Zahl 
der Tage mit 'Windstillen neu und der ziemlich vagen Angabe dee herrschen- 
den Windes wurde die Vertheiliing der Winde auf die vier Hauptrichtungen 
substituirt. Den an 107 Stationen angestellten Beobacbtungen folgen Notizen 
uber anssergewdhnliche Erscbeimiiigen, den Stand der Fliisse und Uber magne* 
tiscbe Beobacbtungen, ferner Sanitats-Berichte aus Admont, Biala, Bochnia und 
Teschen und die Phanologi.sclien Beobacbtungen aus dem Pflanzen- und Thier- 
reicb im Jahre 1862, redigirt von Prof. Tomaschek. Der ganze Jabrgang wufde 
unter der Redaktion von K. Fritsch publicirt, welcher die Central-Anstalt seit 
Kreil’s Tod bis ziim Oktober 1863 provisorisch leite te , seitdem hat Dr. Karl 
Jelinek die Direktion ubernommen und stellt die Wiederaufrialime des Druckes 
der meteorologischen Jahrbiicher in Aussicbt,

ICstrteii.

Baden, Geognostische Cbersichtskarte des Grosslierzogthums —  ,
bearbeitet vom Generalstab in 6 Bl., 1:200.000. Bl. 3. Karlsruhe 
1864. 2 Thlr. 12 Sgr.

Boeckh, K.; Spracbkarte vom Prenssiscben Staat nach den Zahliings- 
Aufnahmen vom Jahre 1861. 2 Bl. 1:600.000. Cbromolith. Berlin, 
D. Reimer, 1864. 2 Thlr.

V. Dechen; Geognostische Karte von Rheinland und Westphalen. Sekt. 
Simmern und Saarburg. Berlin, Schropp, 1864. a 1 Thlr.

Frankfurt, -Karte der TJmgegend von . 3. Sekt. Kelsterbach.
Lith. Frankfurt a. M., Jaeger, 1864.  ̂ J  Thlr.

Hickmann, A. L .: Industrial-A tlas des Konigreichs Bohmcn. 4. Lfg. 
Prag, ilercy, 1864. 2^ fl., mit Text 4^ fi.

Pechar, J . : K ohlcn-Revier-K arte des Kaiserthums Osterreich. 1" =
13 Geogr. IMln. Wien 1864. n  fl.

Sachs. Generalstab: TopographiscLe Karte^ vom Kbnigreich Sachsen. 
1:100.000. 3. Lfg. Terrain-Karte Sekt. 2: Leipzig, und 5: Camenz. 
Preis 1 Thlr. Ortskarte Sekt. 2: Leipzig, und 20: Hirschfelde. Preis 
^ Thlr. Dresden 1864.

Salzkammergut, Spezialkarte des - - - in der Grosse von 17" u. 22".
Xach den hestcn Materialien gezeichnet. Lith. Weis, Haas, 1864. -J fl.

Schusser: Karte der Eisenhahn liber den Brenner von Innsbruck bis 
Botzen. 2 Bl. 1:120.000. Wien 1864. 3 fi.

Zollikofer, Th, v., und Dr. Jos. Gobanz: Hypsometrische Karte der 
Steiermark. 1:411.000. Cbromolith. Heransgegeben von der Direktion 
des Geogn.-montanistischen Vereins fiir Steiermark. Graz, Verlag des 
Geognost.-montan' Vereins, 1864.

In gewissenhafter Verarbeitung eines reichen Materials und technisch-scboner 
Ausfuhrung steht diese Karte den besten ihrer A rt ebenbiirtig zur Seite.  ̂Die 
Hbbenschichten enfsprechen je  1000 Fuss Abstand und sind (lurch Schattirun- 
gen derselben gelblich-braunen Farbe bezeichnet, also nach dem Hauslab’schen 
Prinzip kolorirt, nur hat man die iiber 8000 Fuss hohen Stellen weiss gelassen. 
Da der im Oktober 1862 verstorbene ausgezeichnete Geognost Th. v.^Zollikofer 
sich bereits in der Schweiz und spater als geognostlscher Begehungs-Kommissar 
in Steiermark einen namhaften Rnf durch seine wissenschaftlichen Leistungen 
erworben und Prof. Gobanz, Geognost und Geograph (als letzterer ein Schuler 
Simony’s), auch mehrere tiichtige Arbeiten auf diesem Gebiete verbffentlicht 
hat, so war die Karte den besten Haiiden anvertraut und der Geognostisch- 
montanistische Verein fiir Steiermark bat sich dnrch ihre Herausgabe ein blei- 
bendea Verdienst ertVorben, Fiir eine gute Anzahl Punkte sind die speziellen 
Hohenzahlen auf der Karte.beigeschrieben, ausserdem enthalt ein besonderes 
Heft in ts” (aiigezeigt auf S. 274 die.ses Jabrgangs) die ganze Sammlung der 
1719 der Karte zu Grunde liegcnden Hbhenmessiingen mit Angabe der Beob- 
acbter und der geognostischen Formation der betreffenden Punkte. — Gerade 
•weil diese Karte in ihrer Art vorzuglich ist, lelft-t* sie aufs Xene, dass Hohen- 
schiohten ohne Bergschraffining doch nie ein genilgendes Bild geben kbnnen 
und gar leicht zu falschen Vorstellungen verleiten, so niitzlich sie auch fiir 
manche Zwecke sein* niogen. Der Gegensatz zwischen dem Hochgebirge und 
dem Hiigelland im Siiden und Osten von Graz kommt zwar selir gut zur Gel- 
tuiig be.sser z. B. als auf der Oesterreichischen Generalstabskarte, aber andere 
charakteristische Terrain-Formen treten dagegen nicht hervor. So verleitet die 
Karte nnwillkiirlich zu der Vorstellung, als flossen die Mur zwischen Bruck und 
Frohnleiten der oberste Theil der Raab, die Enns an der »das GesSuse” ge- 
nannten Stelle und andere Flussstrecken durch breite offene Thaler, wabrend 
sie in der W irklichkeit tief eingeschnittene, enge Thalscbluchten durchstrbmen; 
die interessanten und auprenfalligen Basaltkegel von Riegeisbui-g, Gleichenberg, 
TIophstraden verlieren sich gleicli den einformigen Molassebugein in derselben 
Srhiolit und so fort E in voJlkommenes Terrain-Bild kann doch nur durch die 
lo m b ln a^ n  d e l  SchrafSrung und der Hohenkiirven erreicht iverden.

S ch w eiz.

Buxton, E. Jv.: The glaciers of the Bernina. Mit 1 Karte. (The Alpine
Journal, Nr. VII.) . ... , „  .

Grove, F. Cr.: The Studer Joch. (The Alpine Journal, Kr. \ I I . )
Stephen, Eev. L.; The Bietschhorn and Bliimlis Alp. (The Alpine 

Journal, Nr. YU.)

D an em ark , Sch w eden  und N orw egen.
Maurer, F r . : Kopenhagen als Festung und Kriegshafen. (Das Aus- 

land 1864, Nr. 34, SS. 807—812.)

N iederlande und Belgien.
Kaiser, F., cn L. Cohen Stuart; De Eischen der medewerking aan de 

ontworpcn Graadmeting in Midden-Europa, voor het Koningrijk der 
Ncderlanden. 4°, 62 pp. Amsterdam, Van der Post, 1864.

Eine in Bezug auf die grosse Parallelgradmcssung'durch Enropa wichtige 
Schrift. Sie entliiilt 1. Aufschliisse iiber die bereits ausgefiihrten und noch aus- 
zufuhrenden Arbeiten zur Mitwirkung der Xiederlande an der Gradmessung, 
von F. Kaiser, inul 2. Untersuchiingen der unter General-Lieut. Baron Krnyen- 
hoff Rusgefuhrten Triangulation des Konigreichs in Bezug auf ihre Brauchbar- 
keit fiir die Gradmessung, von L. Cohen Stuart.

Staring, Dr. W. C. H .: Yerslag van den landboutv in Nederland, over 
1861 en 1862. Opgemakt op last van den Minister van Binnen- 
landsche Zaken. 423 pp. ’s Gravenhage, van Weelden, 1864.

Dieses mit grossem Aufwand an Miihe und Fleiss zusammengestellte Bucli 
enthalt spezielle statistische Nachweise iiber die KuJturarten und ihre Ausdeh- 
nung, die Ernteergebnisse, die Preise der Bodenprodukte u. g. w. in alien ein- 
zelnen Provinzen des Landes fiir die Jahre 1861 und 1862, auch Witterungs- 
berichte und Xachrichten uber Fortschritte im Landbau, ferner in besonderen 
Absclmitten die Statistik der Weiden, Wiesen und Futtergewachse, des Vieh- 
standgs, des Garten- und Obstbaues, des Ertrags der Walder, kurz iiber Alles, 
was zur Bewirtbschaftung des Landes gebort. Fur das Jahr 1852 sind die 
wichtigsten dieser okonomisch-statistischen Verbaltnisse von J. Kuyper in den 
»Geogr. Mitth.” (1857, SS. 289—296 und Tafel 12) ubersichtlich dargestellt wor- 
den, die vorliegenden offiziellen Xaclnveise des um die Spezialforscliung seines 
Vaterlande.s hochverdienten Dr. Staring bieten aber selbstverstaiidlich ungleich 
mehr Detail.

K s v r te i i .
Champfleuri, J . -. Carte du reseau ttdegraphiq^ue de la Belgique, publiee 

avec I’approbation de Tadministratiou des chemins de fer, postes et 
tdldgraphes. Brussel 1864.

G roas-B ritannien und Inland.
Kreisler, K. : Kurzgefasster Fiihrer durch Edinburgh und Umgegend. 

8°. Lubeck, v. Bohden, 1864. Thlr.
Murray’s Handbook for travellers in Durham and Northumberland. 

12“, .642 pp. mit 1 Karte. London, Murray, 1864. 9 s.
Murray’s Handbook for Ireland.* 12", 426 pp. mit Karten. London, 

Murray, 1864. ' 12 s.
Richards, J ; Alderney Island Pilot, including Burhou, the Caskets, 

and for the Race, Swinge, and Ortac Channels. London, Ilydrogr. 
Office, 1864. ’ 1 s.

WhitakBr, W .; The geology of part of Middlesex, Hertfordshire, 
Buckinghamshire, Berkshire, and Surrey. 8", 136 pp. (Memoirs of 
the. Geological Survey of Great Britain.) Loudon 1864. 2 s.

F rankreich .
Bas-Rhin, Description du departement du --------- , publiee sous les

auspices de M. Migneret. T. II, 2 ' partie. 8". Strassburg, Berger- 
Lcvrault, 1864. 2 | Tblr.

Lory, Prof. Ch. : Description geologique du Dauphine, pour servir k
.  I’explication de la carte geologique de cette province. 2* et 3“ parties. 

8°, pp. 241—748, avec la carte geol. du Briamjonnais. Grenoble,. 
Prudhomme (Paris, Savy), 1864. 8^ fr.

Moutie, E .-L ., et Ad. Joanne; Do Paris a Nantes par le Mans et 
Angers, itineraire deseriptif et historique, 18",' 372 pp. m i t '1 Karte, 
2 Pliinen und 95 Vignetten. Paris, Ilachette, 1864. .3 fr.

Reviai: Eapport descrlptiv sur les richesses mineralogiqnes, agricoles 
et industrielles du bassiii Autunois. 8"', 44 pp. Dijon, Ropiteau 
(Autun, Mutel-Defosse), 1864.

IC arte iT .
Chambery, Plan de la ville de - en 1863. Chamber}-, Perrin, 1864.
Durand: Plan de Dunkerque et des environs. Paris, impr. Janson, 1864.
Gironde, Carte routiere de ja , dressee en 1863 par lo service

des ponts et chaussees du departement. Paris, impr. Janson, 1864.
Trouville, Carte d e --------- et de. ses environs. Paris, Dupont, 1864.

—pora el ano de 1864.

Spanien  u nd  Portugal.
Baleares, Guia de forasteros de las Islas •

8". Palma, Gelabert, 1864.
Kartell.

Direccion de Correos; Carta de correos y postas de las capitales de 
provincia y partidos jndiciales ' de Espana, con noticias de interes 
general gobre tarifas, tratados postales y otros dates relatives al 
servicio de correos. 1; 2.000.000. — Carta de correos y postas de
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la provincia de Zamora, 1; 300.000. — Carta de correos j- postas do 
la Coruda, Lugo, Orense y Pontevedra, 1:500.000. Lith. Madrid 1863.

Die erstere dieser Karten giebt eine vollstandige Uebersicht der Eisenbah- 
nen, Postrouten und Telegraphen-Stationen in Spanien nebst der Provinzial- 
Eintheilung und der besonderen Auszeichnung der Provinzen, iiber welche 
Postkarten publidrt vronJen sind. Diess waren ira Jahre I8C3 die Provinzen 
Da Coruna, Lugo, Pontevedra, Orense, Oviedo, Santander, Burgos, Logrono, 
Pamplona, Soria, Palencia, Valladolid, Zamora, Segovia, Madrid, Guadalajara, 
Cuenca, Gerona, Barcelona, Lerida, Castellon de la Plana, Valencia, Albacete, 
Alicante., Murcia, Almeria, Granada, Jaen, Cordoba, Sevilla, Huelva, Cadiz 
und Palma. Nach den beiden uns vorliegenden Proben enthalten diese Provin- 
zial-Karten ausser den grdsseren Verkehrsstrassen sammtliche O rte , nach 
denen Briefpostboten gehen. Sie sind selir deutlich und zweckmassig, be- 
schranken sich einzig auf die Verkehrsmittel und eignen sich besonders auch 
fiir den Reisegebraucli, indem sie zu diesein Zweck in Cartons kleinen F or
mates zusainmengebrochen und rait einem kurzen Text iiber das Postwesen, 
Regeln, Preise u. s. w., versehen sind.

Italien .
Capellini, Prof. Gr.; Descrizioue geologica dei dintorni del golfo della 

Spezia e Yal di Magra inferiore. 8®. Bologna, Tip. Gamberini, 1864.
Der Verfa.sser ist Professor der Geologie an der Universitat zu Bologna 

und hat fiir .seine Vorlesungen neben dem dortigen grossartigen naturwissen- 
schaftlichen Museum eine besondere geognostische Sammlung angelegt, ist auch 
bereits durch raehrere VVerke seiner Wissenschaft bestens bekannt. Die Ver- 
anlassung zu diesem Werke war eine Kdnigl. Verfiigung, welche am 28. Juli 1861 
eine Koramission nach Florenz berief, nm uber die Aiisarbeitung einer geo- 
logischen Karte von Italien zu berathschlagen. Herr Prof. Capellini war Mitglied 
dieser Kommission, welche ihn zum Bericliterstatter erwablte, da er sich schon 
ein Paar Jahre lang rait einer solchen Karte fiir die Umgebungen von Spezia 
beschaftigt hatte. WIr haben hier eine ganz genaue Erforscliung des Meer- 
busens von Spezia, wohin jetzt der Happtkriegs-Hafen des Kbnigreichs Italien 
von Genua verlegt wird. Bei den von dem Marine- und dera Kriegs-Ministerium 
bereits angefangenen Arbeiten verstand ^nan die Vorstudien Capellini’s zu be- 
nutzen, und ihm wurde dann auch von den Ergebnissen der fiir die dortigen 
Kriegsbauten gemachten Bohrversuchen u. s. w. Mittheilung gemacht. Das' 
vorliegende W erk, welches zugleich eine Erlauterung der geologischen Karte 
des Verfassers von den Umgebungen des Meerbusens von Spezia und des 
Thales der unteren Magra ist, giebt nicht nur die genaue Beschreibung der 
Mer vorkommenden Gesteins- und Erdschichten, sondern auch Abbildungen von 
11 verschiedenen DurchsChnitten der beschriebenen Berggruppen so wie die 
aussere Ansicht und den Grmidriss der Hohle. von Cassara in der Niihe von 
Spezia, in welcher der Verfasser sehr merkwUrdige Knoclien gefunden hat. Als 
Titel-Kupfer erscbeint hier die Insel Palmaria, welche vor der aussersten Spitze 
des Vorgebirges bei Porto Venere liegt, wo der schone schwarze Marmor mit 
gelben Adern bricht. Ira vergangenen Jahre unternahm der strebsame Ver
fasser eine Reise nach Nord-Amerika zu geologischen Forschungen, welche er 
jetzt herausgiebt und tleren Ertrag zur *Unterstiitzung eines jungen Italieners 
bestimmt ist, welcher sich im Auslande dem Studium der Xaturwissenschaften 
widmet. (Geheimrath y e i g e b a u r . )

Carrara, Die Marmorbriiche von Seravezza u n d --------- . (Das Aus-
land 1864, Nr. 32, SS. 748-753 .)

Marmocchi: Descrizione d’Italia. 2 vols. nait 1 Karte. Mailaud, Gui- 
goni, 1864. . 2^ lire.

Tonini, Dr. L.; Guida del forestiere nella citta di Rimini. 8“ mit 
1 Plan. Rimini, Tip. Malvolti, 1864.

Dieser mit einem Plane ausgestattete Fuhrer durch die in melirfacher Bezie- 
hung merkwiirdige Stadt Rimini in der Romagna (16.850 Einwohner) ist von 
dem gelehrten Bibliothekar Tonini um so mehr zu rechter Zeit herausgegeben 
■worden, da jetzt die grosse Eisenbahnlinie von Turin iiber Parma, Bologna, 
Ancona u. s. w. bis Foggia in Apulien, welche iiber Rimini fiihrt, eroflfnet ist. 
Rimini, an der Marecchia rait einem Hafen am Adriatischen Meere gelegen, war 
nach dem Verfasser eine Stadt der Umbrier unter dem Kamen Arimnura, kam 
dann unter die Herrschaft der Hetrusker, spater der Sennonischen Gallier, bis 
die Romer im Jahre 268 vor unserer Zeitrechnung hier eine Kolonie stifteten 
und die Flaminische Strasse bis hierher flihrten, wahrend hier die via Emilia 
(nach Piacenza) ihren Anfang nahra. Unter dem Kaiser Augustus wurden die 
schone Briicke* und der Triumph-Bogen erbaut, welche beide noch jetzt die 
Bewunderung der Reisenden erregen. In seiner grilndlichen Geschichte der 
Stadt Rimini (in 4 Bandeii) hat Dr. Tonini iiber 200 hier gefundene Romische 
Inschriften mitgetheilt. Im 6. Jahrhundert kam Rimini unter das Morgen- 
landische Kaiserreich und 567 unter das Exarchat von Ravenna, nachdem Be- 
lisar und Narses die Rimini belagernden Gothen zuriickgewje-en batten. Seit 
dem Vordringen der Franken iu Italien wurde Rimini der Oberherrlichkeit 
der Papste unterworfen, welche hier Herzoge und Grafen mit der Verwaltung 
belehnten, bis Friedrich der Rothbart 1157 Rimini als freie Reichsstadt aner- 
kannte, welche 1250 sich selbst Statuten gab. Als das Lehuwesen die Macht 
der Deutschen Kaiser so geschwacht hatte, dass die Welfen, durch die Papste 
unterstiitzt, sich erheben konnten, raachten sich die Malatesta zu Herren von 
Rimini, unter denen die Mordgeschichte der Francesca da Rimini 1285 vorfiel, 
woriiber der Verfasser eine treffliche Mouographie herausgegeben hat. Endlich 
konnte der Papst 1510 diese Stadt seinen Staaten annektiren, bis sie unter der 
Franzosen-Herrschaft die Hauptstadt des Departements des Rubicon wurde, 
iiber dessen Lage der Verfasser ebenfalls griindliche Forschungen angestellt 
h a t , um die dariiber Statt findenden Zweifel zu heben. Rimini ist der Sitz 
ernes Bischofs und als solcher schon seit dem 4. Jahrhundert bekannt, so wie 

357. Mit grosser Genauigkeit geht der Verfasser in die 
statishschen Verhaltnisse der Stadt ein. Ein Paar tausend Menschen sind mit 

welcher mehr als 1 Million Francs eintragt; den 
A,?̂ h 51* Schiffe mit 2810 Tqnnen Tragkraft und 458 Matrosen;
Hanfflti betrachtlich. Ferner bliihen hier Seiler-Arbeiten des
druckprpir^if Romagna, chemische Fabriken und Bierbrauereien. Buch- 
und die Anfange des 16. Jahrhunderts bekannt
Bibliothek r« verehrt. Ausgezeichnet ist die hiesige offentliche

o'nek (8. d. Beschreibung derselben von Neigebaur im „Serapeum”J. Reich

war diese 8tadt an tUchtigen Malern und das Stadthaus und die hiesigen Kirchen 
geben noch jetzt Zeugniss davon. (Geheimrath N e i g e b a u r . )

Verhaege, L.; Autour de la Sicile, 1861— 1863. 12°, 225 pp. Briis- 
sel 1864.

Ivarteii.

Ravenstein, L.: Xeueste Karte von Italien in 2 Bl. 1:1.740.000. Kpfrst. 
Hildburgliausen, Bibliogr. Institnt, 1864. j  Tlilr.

Roma, Carta topografica d i ------e Comarca, disegnata ed incisa
neir officio del Censo. 7 Bl. 1:80.000. Roma 1864. lOTfilr. 12^ Sgr.

G riechenland, T iirk isches B 3 ic ii in  E n ro p a  und Asian.
Roue, A.: Uber die neuen Karten der ztvei Serbischen Kreise von 

Uschitze (Ujitze) von St. Obradovitsch und von Knjesevatz (eliemals 
Gorgusohovatz) von K. Kiko. 8”. Wien, Gerold, 1864. ^ Tlilr.

Brugsch, H.: Aus dem Orient. 2 Tble. in 1 Bd. 8°. Berlin, Grosse, 
1864.  ̂ 1,1 Thlr.

Gaillardot, Dr. C .: Relation de la campagne des Egyptiens dans le 
Hauran, Syrie orientale, 1838. E xtrait du journal d’expedition. 
(Nouv. Annales des Voyages, Juni 1864, pp. 309— 368.)

Der Verfasser war als Arzt bei den .A.egyptischen Truppen unter Ibrahim 
Pascha, welche die Drusen im Ledja nacli ungeheueren Anstreugungen und 
grossen Vprlu.sten zur Unterwerfung zwangeu. Aus seinera ausfiihrlichen Tage- 
buch erhalt man 'eine deutliclie Vorstellung vou den Schvvieri.gkeiten der Ter
rain-V^erliiiltnisse jenes grossarti.gen und so lidchst eigeiithiinilichen Lavafcldes, 
das von jeher bis auf deii lieutigen Tag eiu fast unnahbares V'ersteck fiir 
Fliichtlinge aller Art abgegeben bat.

Mehren, Prof. A. P .: Cinquieme extrait de la Cosmographie de 
Dimashqui. (Nouv. Annales des Voyages, Juni 1864, pp. 257—308.) 

Entbiilt die Beschreibung von S.yrieu.

ICaneri.

Mediterranean Archipelago, surv. by Capt"' Copeland, Graves, Sc Spratt, 
and the officers of H. M. S. Mastiif, Volage, & Medina. 1863. 2 Bl. 
London, Hydrographic Office, 1863. (Nr. 2836.) 6 s.

Eine sehr schone Uebemichtskarte im Maassstab von 1:62.1.000, worin das 
Gesammtergebniss der En^ischen .4ufnahiuen ira Archipel zum ersten Mai vor- 
gefubrt wird. Auf nicht weuiger als 2i Cartons sind a-jsserdem Specialia, 
meist Hafenplane, beigegeben.

Stoipe, C.: Karte des Bosporus mit Konstantlnopel und den umlie- 
genden Ortschaften nebst Angabe ihrer Dampfschifffahrts-Verbindun- 
gen. 1:100.000. Lith. Berlin, Neumann, 1864. J Thlr.

R u ss isch es  Reich in  E u rop a  u n d  A sien .
Clarke, H yde: The classifications of the Circassian, Georgian and Cau

casian groups. (The Athenaeum, 13. August 1864, pp. 212—213.)
Der Verf. findet linguistische Verwandtschaft zwiscben den Bergvolkern des 

Kaukasus und der Tibetanisohen Volkergrpppe und nimmt qiir Erklarung der
selben die einstige E.vistenz eines Tibetanischen Reicbs an, welches vom Hima
laya bis zum Kaukasus sicJi ausgedehut babe.

Fellman, N .-J.: Lettre a M. William Nylander sur un voyage botanique 
dans la Laponie orientale. 8°, 8 pp. Paris, impr. Martihet, 1864. 

Sonderabdruck aus dem Bulledn de la Soc. botanique de Prance.
Usiar, Baron: Uber die geograpbische Verbreitung der Awarischen 

Sprache. (Bulletin de TAcademie imperiale des sciences de St.-Peters- 
. bourg, T. VII, Nr. 4, pp. 273—275.)

Baron Usiar, welcher an einer lingnistischen Karte des Daghestan arbeitet 
und zu diesem Behufe durch die einzelnen Bezirksvorstande Verzeichnisse 
sainratlicher Dorfschaften Daghestans mit Angabe der in jeder derselben be- 
findlichen Anzahl von Hdfen sammeln lasst, so wie iiber die Sprache jeder 
Dorfschaft bei Individuen aus derselben Nachricht einzieht, theilt hier vor- 
laufig mit, dass das Gebiet der Awarischen Sprache eine ununterbrocliene, das 
ganze D^aghestan von Nord tiach Slid durchsetzende Schicht von grdsserer oder 
geringerer Breite bildet und die Sprachen der ostlichen Halfte von denen der 
westliclien trennt, selbst aber mit denselben in Beriihrung steht, so dass das 
Awarische zur HauptsiJrache bei dem Verkehr der einzelnen Volkerschaften 
des Daghestan unter einander geworden ist. Die aiisserste Grenze gegen Xor- 
den ist das Dorf Tschir-Jurt bei dera gleichnainigen Fort. Von da zieht sich 
das Sprachgebiet, in der Mitte bis 70 W erst breit werdend, siidlich 160 Werst 
weit bis zum Fort Neu-Zakataly. Im W esten grenzt es an das Tsclietschen- 
zische, Andische und Didoische, ira Osten an das KumUkische, Aquscha, das 
Kiisykuralikische, an die Artschi-Sprache und das Tsacliur’sche, am siidlichen 
Abhang des Kauka.sischen Gebirgsstockes beriihrt es das Georgische und Tiir- 
kisch-Aderbeidschanische. In Technutsal und Unkratl findet man das Awari
sche als kleine Sprachinseln, uraschlossen vom Andischen und Didoischen.

Kartell.
Atlas des provinces occidentales de la Russie, publie par le MinistJre 

de rinterieur. 2. 6dit. 16 Karten in Pol. rait Text in Russ. Sprache. 
St. Petersburg (Berlin, Asher) 1864. ‘ 16 | Thlr.

Kaukasus, Generalkarte des Kaukasischen Gebiets, herausgegeben vom 
Militar-Saminler 1856, berichtigt 1863. 2 Bl. Chromolith. 1:1.280.000. 
(In Russischer Sprache.) 4 |  Thlr.

(Geschlossen am 24. September 1864.J
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Die Schweiz:
Notizen tiber ilire Bereisiing, ihi’e wissenschaftlich - geograpliisclie Erlbrschiiiig

imd ihre Abbildmig in Karte mid Bild.
(Mit 3 Karten, s. Tafel 12 und 13.)

1. Baedekeriana.
Erleichterung des Reisens in die Schweiz in gegenwartiger Zeit; das Schweizer 
Eisenbahn-Netz; die leiclite Durchschneidung klimatisch-geographischer Zonen 
in der Schweiz; die Schweiz noch nicht genug besucht; die Schweiz als 
Bestandtheil Deutschen L andes; Schweizerliinder in Deutschland; das Schweize- 
rische Hdtelwesen; Charakteristisches der Schweizer Landschaft; hohe Kultnr 
und dichte Bevolkerung; die Schweiz eine von der Natur errichtete Schule fur 
Erdkunde: eine diatetische H eilanstalt; das Reisen in der Schweiz; die Reise* 
handbiicher; drei Fusstouren; Stachelberg.

Zu den Segiiungen unserer Zeit gehort die grosse Er- 
leichterung des Reisens. Was noch vor 20 oder 30 Jahren 
nur Wenigen vergdnnt war, ist heute zum Gemeingut ge- 
worden. Wenn zu jener Zeit nur eiuzelne in ihren Lebens- 
stellungen Begiinstigte an eine Reise in die Schweiz den- 
ken konnten, so vermag es heut zu Tage die grosse Menge, 
sieh diesen Genuss zu verschaffen; an Ort und Stelle 
zu gelangen erfordert nicht Wochen, wie friiher, sondern 
nur so und so viel Stunden, wahrend sich in der Schweiz 
selbst die Entfernungen in grosserem Maasse beherrschen 
lassen, seit Lokomotive und Dampfschiff tief in die Haupt- 
thaler des Hochgebirges eingedrungen sind. Die Schweiz 
hielt mit der Einfiihrung der Lokomotive lange zuriick, 
als ob man gefiirchtet hiitte, die heilige Ruhe ihrer Thal- 
griinde mit der larmenden neuen Erfindung zu entweihen, 
aber seitdem vor etwa 10 Jahren mit dem Bau von Eisen- 
bahnen energisch begonnen wurde, ist das Schweizerische 
Schienennetz so weit ausgedehnt, dass der Besuch der ver- 
schiedenen Theile des Landes dadurch sehr wesentlich er- 
leichtert wird. Man gelangt gegenwartig z. B. von Basel 
in circa 10 Stunden nach Genf, in 4^  nach Bern und in 
derselben Zeit nach Luzern, in 4 Stunden nach Zurich, in 
8 nach Glarus, in 12 nach Chur und von Genf am siid- 
westlichen Ende des Landes bis zum Bodensee am nord- 
dstlichen Ende, also seine grossere Langen-Ausdehnung 
durchschneidend, in 14 Stunden. Im Allgemeinen kann 
man sagen, dass man von der Grenze der Schweiz aus in 
durchschnittlich einem halben Tage und noch weniger im 
Herzen des Landes, inmitten der beriihmtesten alpinen 
Herrlichkeit sein kann ')•

’) S. die g^genwartige Ausdehnung der Schweizer Eisenbahnen auf 
dem ilbersichtskartchen, Tafel 12.

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft X.

Und befindet man sich im Bereich des Hochgebirges, 
so hat man alle Zonen von der im Sommer schon ziemlich 
heissen, der Siid-Europaischen sieh nahernden, bis zur kal- 
ten Polarzone dieht beisammen und gelangt in ein Paar 
Stunden aus der Region der iippigsfen Weinberge und 
Obstgarten in diejenige der ewigen Eis- und Schneefelder, 
d. h. man durchschneidet an den Abhangen der Berge 
alle Zonen, welche in ihrer horizontalen Ausdehnung vom 
46° Oder 47° R. Br. his zum 80°, der Breite von Spitz- 
bergen, und dariiber hinaus reichen. Reehnet man beim 
Bergsteigen durchschnittlich 1000 Fuss Hdhe auf 1 Stunde 
Marsch, so gebraucht man von der Grenze des Weinstocks 
bei etwa 2000 Puss Seehdhe bis zur Grenze der Edel- 
kastanie und des Wallnussbaumes 1 Stunde, bis zu der 
des Kirschbaumes 2, der aussersten Getreidegrenze 3, den 
hdchsten Alpen-Hiitten 4, der obersten Grenze der S.trau- 
cher 5 und bis zur Schneegrenze etwa 6 Stunden. Dabei 
reichen die gewaltigen Eisstrome der Gletscher weit unter- 
halb der Schneegrenze ip die Thaler und erstrecken sieh 
stellenweise selbst bis zur Region der iippigsten Vegetation 
hinab, so dass man dicbt neben einander den starren Winter 
der grossartigsten Eiswelt und lachende Obstgarten mit den 
kbstliehsten Friichten h a t; so reicht der untere Grindelwald- 
Gletscher hinab bis 3160 Fuss Seehohe, also in die Zone 
des Nussbaumes.

Nirgends in der Welt diirfte man so leicht und bequem 
und mit so viel Genuss und Comfort die verschiedenen 
Zonen mit ihrem verschiedenartigen Naturcharakter durch- 
messen als in der Schweiz; denn auch die Ersteigung und 
Bezwingung der hohen und hdchsten «Alpen-Gipfel, eine 
Errungenschaft der neuesten Zeit, hat nirgends eine solche 
Entwickelung erreicht als bier. Welche wiederholte An- 
strengung und ungeheuere Mittel hat es z. B. dem Baron 
von der Decken seit 4 Jahren gekostet, einen einzigen 
Schneeberg an der Ost-Afrikanischen Kiiste, den beriihmten 
Kilimandscharo, zu erklimmen, und doch hat er bis jetzt 
keinen vollstandigen Erfolg errungen. Das erste Ifal, im 
Jab re 1861, versuchte er es mit 57 Mann Begleitung,
2 Europaern und 55 Eingebornen, von seiner etwa 2000 Fuss
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hohen Basis bei Kilema, gelangte aber nur bis zu einer 
Hbhe von 7126 Par. Fuss, „da die Fiihrer in der iSTacht 
entliefen und der Regen jedes weitere Vordringen unmdg- 
lich maehte” ; das zweite Mai, im Jahre 1862, gelang es 
ihm, mit seiner Begleitung von 3 Europaern, 8 schwarzen 
Dienern und 100 Eingebornen vom Fuss des Berges bei 
Mossi (etwa 3000 Fuss hoeh) die Hbhe von 13.042 Fuss 
zu erreichen, „und ware noch hbher gekommen, wenn die 
Begleitung nieht durch die zu diinne Luft gehindert wor- 
den ware, sich auch nur in der langsamsten Weise fortzu- 
bewegen”. Wenn man bedenkt, dass die Ascension bei 
Kilema im Hbhenabstande etwa gleichbedeutend ist mit 
der von Grindelwald auf das Faulhorii, die bei Mossi mit 
der von Chamouny auf den Mont Blanc, so ist immerhin 
schon dieser partielle Erfolg ein 'den Umstanden nach sehr 
bedeutender und iffcht genug anzuerkennender, aber er 
wurde mit ganz ausserordentlichen Opfern von Zeit, Kosten 
und Gefahr erreicht. In der Schweiz findet man iiberall 
treffliche Fiihrer, Hiilfsmittel und die mannigfaltigste Er- 
leichterung zur Besteigung von Hohen gross und klein, 
vom Rigi (5541 Fuss hoeh) bis zum Mont Blanc (14.809 F .); 
wie schwierig dagegen muss die Besteigung des Kiliman- 
dscharo sein, der bei seiner Hbhe von 18.827 Par. Fuss 
den Mont Blanc noch um 4000 Fuss iiberragt, der un- 
mittelbar aus der Zone der Bananen und einer entsprechen- 
den Tropenhitze zu seinem schneegekrbnten Gipfel auf- 
steig^ und dessen Einwohner unfahig sind, die Kalte und 
den Schnee seiner obersten Schicht zu ertragen, wie die 
Geschichte des Berges nachweist! Der machtige Kbnig 
Rungua von Madschame, einem kleinen, an der siidwest- 
lichen Seite des Berges liegenden Kbnigreich, habe — so 
erzahlt Rebmann ') — von einer grossen Anzahl seiner 
Leute den Berg besteigen lassen, um das Weisse auf sei
nem Gipfel — dessen Natur den Leuten unbekannt ge- 
wesen und \i)n dem sie geglaubt hatten, es sei Silber — 
zu untersuchen. Hur Ein Mann aber soil iibrig geblieben 
sein, um mit erfrornen Handen und Fiissen dem Kbnige 
das traurige Schicksal seiner Begleiter anzuzeigen, die nicht 
bloss durch Kalte, sondern auch durch Furcht und Schrecken, 
indem sie ip' ihrer Unwissenheit die Wirkung der KHte 
dem Einfluss bbsej: Geister zuschrieben und daher in un- 
gestiimer Eile iiber Hals und Kopf die Flucht ergriffen, 
ihren Untergang fanden. Rebmann’s Gewahrsmann erwahnte 
ausdriicklich, er habe den armen Mann mit seinen ganzlich 
erfrornen, von der Kalte eingebogenen Handen und Fiissen 
noch mit seinen eigenen Augen gesehen und seine Aben- 
teuer aus seinem Munde erzahlen hbren. Die Geschichte 
1st durchaus nicht unwahrscheinlich, wenn man bedenkt,

') K rapfs Reisen in Qst-Afrika, 2. Bd., S. 49.

dass ein despotischer Herrscher einen Trupp armer, un- 
bekleideter, nur an tropische Hitze gewbhnter Schwarzer 
zur Besteigung eines Berges, hbher als der Mont Blanc 
und ebenfalls mit Schnee bedeekt, gezwungen habe. Die 
Schneekappe des Kilimandscharo mag ungefahr mit der 
des Tbdi oder des Wetterhorns gl,eich, d. h. von etwa 
3400 Fuss senkrechter Ausdehnung, sein, da die Schnee- 
grenze nach von der Decken’s Messungen sich in der Hbhe 
von 15.400 Fuss hefindet. Die Ersteigung eines solchen 
Bergkolosses mbehte unter den dortigen Verhaltnissen, 
selbst bei dem Enthusiasmus und den grossen Mitteln des 
Herrn Baron, nicht wohl ausfiihrbar sein, falls er sich 
nicht der Hiilfe einiger der ausgezeichneten Alpen-Fiihrer, 
wie man sie in der Schweiz findet, versicheyt, welche 
fast instinktmassig den' Schwierigkeiten und Gefahren bei 
Besteigung hoher Schneeberge zu begegnen wissen.

Seit die Sehw'eiz durch die Eisenbahnen von alien 
Seiten so leicht zuganglich und Gemeingut der Touristen- 
Welt geWorden ist, wird sie mehr besucht und bereist als 
irgend ein anderes Land der Erde. Man hbrt deshalb auch 
haufig die Bemerkung, dass der Konfl.ux der grossen Mas- 
sen von Reisenden aus aller Herren Landern das Bereisen 
der Schweiz und den Genuss ihrer Naturschbnheiten be- 
eintrachtige, aber gewiss ohne Grand. Einzelne Punkte, 
wie der Rigi und das Faulhorn, Interlaken, Pfaffers 
u. s. w ., sind freilich zwei bis drei Monate lang ausser- 
ordentlich stark besucht und iiberfiillt, allein das sind 
meist unvermeidliche Central- und Knotenpunkte, in denen 
sich der Strom der Reisewelt unaufhbrlich von alien Seiten 
her vereinigt; der iibrigen Punkte, der Thaler, Strassen 
und Touren sind jedoch so viele, dass die Reisenden im 
Ganzen sehr vertheilt werden und nur in verhaltnissmassig 
geringer Zahl auftreten. Der Fremde, welcher daher in 
der Erwartung und Befiirchtung die Schweiz betritt, iiberall 
eine tlberfiillung von Fremden zu finden, wird sich an- 
genehm enttauscht sehen. Er wird diess auf alien in das 
eigentliche Innere fuhrenden Strassen bald gewahr werden; 
vom Rhein-Lande her mit der Baden’sehen Eisenbahn z. B. 
walzt sich ein grosser Verkehrsstrom heran, der in Basel, 
dem grbssten Eingangsthor der Schweiz, seinen Gipfelpunkt 
erreicht, sich von hier fast in seinem ganzen Umfange 
direkt gegen die Hochalpen fortbewegt, vermittelst des 
8310 Fuss langen Hauenstein-Tunnels durch die Jura-Kette 
gelangt und nun in Olten vollends zusammengedrangt wird. 
Olten ist der Central-Bahnhof fiir die Linien Basel, Waldshut 
und Schaffhausen, Ziirich (mit Anschluss nach Zug, Glarus, 
Chur), Bern und Thun, Genf; hier werden alle Wagen ge- 
wechselt. Ein ungeheueres Yolksgewiihl wogt daher durch 
diesen wichtigen Kreuzungspunkt zwischen Herd und Siid, 
West und Ost, die Hationalitats-typen, bis dahin vorwiegend
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Engliseh und Deutsch, werden hier merklieh vermischt und 
vermehrt durch Franzdsische und Italienische. Man setzt 
sich allein an die Tafel des Speisesaales, binnen 5 Minu- 
ten ist derselbe mit Hunderten von hungrigen und dursti- 
gen Passagieren vom Genfer und vielleicht vom Boden-See 
her erfiillt und dann nach eiliger Erquickung eben so 
rasch geleert. Wie eine Lawineund unter dem fortwahren- 
den Anrufen der Gepackfiihrer „Acktung!”, dem „Fertick!” 
der Condueteure drangt es nach den "Wagen, einen Augen- 
blick noch und der Strom walzt sich weiter, wieder ar- 
beitet und stdhnt die Lokomotive vorwarts, aufwiirts, oft 
in scharfsten Kriimmungen felsigen Abhangen ausbiegend, 
durch Tunnel, iiber Briicken und krystallene smaragdgriine 
Bergstrdme; man nahert sich den silberglanzenden Haup- 
tern der Central-Alpen. Koch ein Buck und wir sind in 
Luzern. Grosses Menschengewiihl, auf dem Dampfboot des 
Vierwaldstatter See’s immer noch Menschengewiihl, in noch 
grdsserem Maasse auf dem Rigi, ununterbrochene Kara- 
wanen Berg auf, Berg ab. Endlich befinden wir uns in 
der Gotthards-Strasse. Erst hier inmitten der eigentlichen 
Hoehalpen, obschon auf einer der wichtigsten, begangensten 
und lebhaftesten Strassen der Schweiz, ist der grosse Tou- 
risten-Strom verschwunden, nur eine schwache Spur davon 
zuriickgeblieben; wo von Basel bis zum Rigi Hunderte, ja 
Tausende von Menschen waren, sind hier nur Einzelne; 
wo man bis dahin kaum ein Mahl irgend einer Art ein- 
nehmen konnte, ohne Hunderte von Tischnachbarn zu 
haben, kann man sich hier darauf gefasst machen, selbst 
in Gasthofen unmittelbar an der Heerstrasse nur einen 
einzigen Tischgenossen zu bekommen. So geht es fort bis 
Andermatt und Hospenthal, keine Touristen-Karawane mehr, 
nur einzelne Wanderer. Von Hospenthal iiber Realp, die 
Furka, Rhone - Gletscher, Maienwand, die Grimsel, das 
ganze Hasli-Thal hinab, die Handeekfalle vorbei bis Mey- 
ringen — iiberall nur einzelne Reisende, selbst in der 
Hbhe der Saison bei giinstigstem Wetter. Von Meyringen 
iiber die Reichenbach-Falle, Rosenlaui-Gletscher bis zur 
Grossen Scheidegg deutet schon die systematische, ununter
brochene Ausbeutung des Reisenden an, dass hier eine 
starkere Verkehrsstromung existire, wenn schon nicht an- 
dauernd, sondern wie Ebbe und Fluth wechselnd, aber 
erst wenn das Auge von der Grossen Scheidegg hinab 
seinen Blick in das weite Thai von Grindelwald schweifen 
lasst, erscheinen wieder die Karawanenziige, die man seit 
dem Rigi vermisste, und deuten die Niihe des grossen 
Touristen-Centrums Interlaken an.

Ahnlich wie auf dieser angedeuteten Tour, einer der 
besuchtesten der Schweiz, ist es auf den anderen aueh, 
der Verkehr ist staunenswerth gering im Vergleich zu jenen 
centralen Versamnilungs - Punkten, sogar auf der Spliigen-

Strasse, obgleich sie die Ausmiindung der Eisenbahn nach 
Chur bildet. Man trifft oft nur gerade so viel Verkehr 
und Gesellschaft, um es nicht absolut leer oder ode zu 
linden. Wer sich also nicht darauf beschrankt, an jenen 
Punkten zu bleiben, und sonst kein Misanthrop und Sonder- 
ling ist, kann sich unmdglich durch eine zu zahlreiche 
Reisegesellschaft beengt oder beeintrachtigt fiihlen und zur 
Abwechselung sind die Touristen - Massen an einzelnen 
Orten keineswegs storend oder unbequem; denn wer den 
richtigen Reisehumor mitbringt, wird die Schattenseiten 
der tiberfiillung entweder mit Ruhe ertragen oder ihnen 
mit Leichtigkeit aus dem Wege gehen. Und sollte nicht 
bei Manchen auch ein dankbares Gefiihl rege werden beim 
ZusammentrelFen mit diesen vielen Menschen aus alien 
Himmelsge^enden und Landern, indem sie sich sagen: Die- 
sem Menschenverkehr allein bist Du es schuldig, dass Du 
Dir mit solcher Leichtigkeit, in so wenig Zeit, mit so 
wenig Geld und mit einem so hohen Comfort diesen Hoch- 
genuss verschaffen kannst!

Wir beriihren diesen Punkt der angeblichen tiberfiil- 
lung der Schweiz durch die Touristen-Welt, well wir der 
Ansicht sind, dass dieses Paradies grossartigster und man- 
nigfaltigster Naturschonheiten noch viel zu wenig besucht 
wird. Der reine, echte Naturgenuss. kann allerdings ge- 
triibt oder gestort werden durch Menschengewimmel mit 
den unausbleiblichen menschlichen Schwachen und Thor- 
heiten, aber 100 Mai so viel, 1000 Mai so viel Reisende 
in der Schweiz als bisher, sie Alle wiirden reichlich Platz 
haben, ohne sich zu drangen. Fiir sie Alle wiirde auch 
der betriebsame und umsichtige Schweizer Hausherr und 
Gastgeber treffliche Verpftegung und comfortables Unter- 
kommen bereit haben. Denn die Schweiz sorgt aufs Beste 
fiir alle die Bediirfnisse der Legionen von fremden Gasten, 
sie halt Schritt mit der stetig anwachsenden Vergrosserung 
des Besuches, so dass man schon jetzt sagen kann, ein be- 
trachtlicher Theil der Schweiz gehe wiihrend der Touristen- 
Zeit in Hotelwirthschaft auf. Es ist fabelhaft, welehe Aus- 
dehnung und Entwickelung das Hotelwesen in der ScHweiz 
erlangt hat; es giebt, wie in Interlaken, ganze Strassen 
von prachtigen Hotels, eins am anderen, in den Stiidten 
Eeihen von wahren Palasten, lediglich fiir den Comfort 
der Fremden erbaut und unterhalten; man findet auf fast 
jedem schonen Punkte, auf den Passen, in felsigen Eindden, 
an der Grenze der Eis-Region und auf den Spitzen hoher 
Berge, grosse oder kleine Gasthauser. Der Rigi hat nicht 
bloss Ein Haus, sondern vier bedeutende und grossartige 
Etablissements mit ihren Dependancen, die zumeist erst 
in den letzten 25 Jahren erbaut sind; der Pilatus ist durch 
Anlage von Wegen und mehreren Gasthofen in den letzten 
Jahren ebenfalls allgem ein zugiinglich gemaeht; gegenwartig
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sprengt man in die jah aufsteigenden Felswande des Gros- 
sen Mythen bei Schwyz, der bisher nur den geiibtesten 
und vdllig schwindelfreien Alpen - Kletterern mit grosser 
Gefahr zuganglich war, einen bequemen Fusssteig, der die 
Besteigung dieses hervorragenden Gipfels kiinftig fiir Jeden 
ermoglichen wird, und baut ein Hotel mit 30 bis 40 Betten 
auf die schwindelnde Spitze, die den benachbarten Rigi 
noeh um 317 Fuss iiberragt; denn die Aussicbt von -da 
oben soli noeh schdner und grossartiger sein als von dem 
letzteren. Der Steg ist bereits zu einem guten Theile 
vollendet und bis zum Mythenbandli in halber Hohe der 
enormen jiihen Felsmasse fertig; das Mythenbandli, eine 
gefiirehtete Stelle, die dem Besteiger bisher grosse Gefahren 
hot, wird dann leicht zu passiren sein ; oben an demselben 
hin wird in den Felsen eine Galerie gesprengt. So werden 
auf den Spitzen er^^abener Berge, in der trauliehen Stille 
abgelegener Thaler, wie z. B. gegenwartig im Maderaner 
Thale, fiir die Touristen-W elt neue Hotels errichtet, Strassen 
angelegt, Briicken gebaut, — kurzum ihrem Comfort in aller 
mdglicher Weise Rechnung getragen.

Die ungeheuere Ausdehnung des Schweizerisehen Hotel- 
wesens bringt es wohl mit sich, dass die Gasthbfe der 
Schweiz im Allgemeinen vielleieht die besten der Welt 
sind. Die Anzahl derselben und ihre Mannigfaltigkeit 
diirfte den verschiedensten Anspriichen gerecht werden, 
den raffinirtesten und blasirtesten wie den beseheidensten 
und einfachsten. Durehgiingig aber findet man freundliches, 
wenn nicht biederes Entgegenkommen, gute Verpflegung, 
ein reinliches Bett und massige. Preise. Wo es dennoch 
anders ist, mdgen fast immer die Yerhaltnisse und in nicht 
geringem Grade manche Touristen selbst daran Schuld 
haben. Die guten Eigensehaften des Schweizerisehen Hotel- 
wesens verdienen um so mehr Anerkenpung, wenn man 
bedenkt, dass sich der Fremdenbesuch meist auf die we- 
nigen Sommer - Monate beschrankt, dass fiir diese Alles 
eingerichtet und berechnet werden muss und dass sich 
wahrend dieser kurzen Zeit die grossartigsten Unterneh- 
mungen rentiren miissen. Beim Schluss der Saison werden 
viele, au'ch die grdssten Hotels geschlossen, alle Diener 
entlassen und nur der Verwalter bleibt mit einigen Dienst- 
boten zur Bewachung, Aufraumung und Vorbereitung fiir 
die nachste Saison zuriick. Selbst in Interlaken, einem 
der besuchtesten, wenn nicht dem allerbesuchtesten Orte 
des gebirgigen Theiles der Schweiz, dessen Klima noeh 
mitten im W inter sehr mild ist, dauert die eigentliche 
voile Saison nur 2^ Monate.

Wir wollen auf das grossartigste und schdnste Etablisse- 
ment von Interlaken einen Blick werfen. Von welcher 
Seite man sich Interlaken auch niihern mdge, so wird man 

als hervorragendstes Objekt der ganzen Laadschaft,

d. h. jener kdstlichen Thalniederung zwischen dem Brienzer 
und Thuner See, ein palastahnliches, im nobeln Styl 
erbautes Gebaude bemerken, welches etwas abseits, gegen 
die Schneeberge des Berner Oberlandes hin, auf einer An- 
hbhe gelegen ist. In  seiner herrlichen Lage thront dieser 
geschmackvolle machtige Bau auf einer Fels-Terrasse iiber 
alien anderen Hotels, iiber den Ortschaften und Baumgruppen 

I des Thalbodens und leuchtet weithin in die Thalebenen 
und iiber die Seeflachen nach Ost und West und hoch 
hinauf in die Gebirge nach Siid und Hord. Es ist das 
erst im gegenwartigen Jahre eroffnete neue Hotel und Kur- 
haus Jungfraublick, welches, von ,dem furchtbaren Getreibe 
und Gedrange der anderen Hotels und engen Strassen der 
Ortschaft selbst getrennt, an einer Seite des Kleinen Rugen, 
eines. tippig bewaldeten Hiigels mit kdstlichen sehattigen 
Spaziergangen, angelehnt ist und ein prachtvolles Panorama 
bietet. Es ist ein Aktien - Unternehmen mit den Herren 
Gebriidern von Rappard an der Spitze, deren Ideen Ver- 
anlassung dazu gaben und deren Geschmack und Erfahrung 
bei der Ausfiihrung die leitenden gewesen sind. Das Ka- 
pital der Gesellschaft betrug Anfangs 800.000 Francs, woven 
das Unternehmen bis zur Erdffnung bestritten wurde:
180.000 Francs kosteten die zum Hotel gehdrigen, etwa 
13 Morgen grossen Grundstiicke, Matten, Hiigel und 
Waldungen inclusive der Anlagekosten der stundenweit 
auf Privat- und Staatseigenthum ausgedehnten Parkwege;
400.000 Francs kostete der Bau inch der Terrassen und er 
hatte noeh viel mehr gekostet, wenn nicht die unmittel- 
bare Hahe von Steinbriiehen und die Felsfundamente von 
grossem Vortheil gewesen waren; 190.000 Francs kostete 
das sehr geschmackvolle Mobiliar und der Rest der
800.000 Francs ging auf Kiihe, Pferde, Wagen u. s. w. 
Die Sprengung der Felsen und Souterrains begann im 
Sommer 1862, der Bau der Terrassen im Mai 1863 und 
der des Hauptgebaudes Ende Juni 1863. Ende Oktober 
w’ar das machtige Gebaude bereits unter Dach, obgleich 
der Bau mit sehr grosser Soliditat ausgefiihrt ist, ganz 
massiv, die Sockel aus Solothurner Marmor, die Mauern 
aus Alpenkalk, im Erdgeschoss 4 Fuss 4 Zoll, unter Dach 
noeh 2 Fuss dick. Eins der Nebengebaude enthalt eine 
Dampfmaschine, die bloss. dazu dient, das Wasser bis auf 
die Spitze des Hauses und — nach Englischer Einrich- 
tung — durch alle Raumlichkeiten zu leiten. Der Wein- 
keller enthalt fiir circa 30.000 Francs Wein in etwa 
50 Sorten.

Bedenkt man, dass die eigentliche voile Saison in Inter
laken nur etwa 2|- Monate dauert, so kann man sich eine 
Idee davon machen, wie viel in einem so grossartigen 
Hotel eingenommen werden muss, um das Anlagekapital 
zu verinteressiren. Jungfraublick fand jedoch als eine
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gute Sache so schnell Anklang und gute Aufnahme, dass 
es bereits binnen 8 Tagen nach seiner Erdffnung bis auf 
die letzten Betten und die obersten Zimmerchen unter 
dem Dache gefiillt war, so dass die ganze Saison hindurch 
viele Gaste abgewiesen werden mussten. Zu diesen ge- 
hbrten auch w ir, als wir auf einem kleinen Ausfluge im 
August Interlaken beruhrten, aber wir liessen es uns dennoch 
nicht nehmen, es naher zu besichtigen und wenigstens 
Kiiche und Keller zu erproben, und miissen sagen, dass 
bei comfortabelster und grossartigster Einrichtung, bei 
trefflicher Verpflegung und Abwartung, die Preise zu den 
massigsten gebbren, die man in einem grosseren Gasthofe 
irgendwo erwarten kann. Schon zur Zeit unseres Be- 
suches batten die Aktionare die Vergrdsserung des Etablis- 
sements dureb den Bau einer Dependance beschlossen, wozu 
ein weiteres Kapital Yon ;200.000’‘ Francs aufgenommen, 
das Gesellscbafts-Kapital mithin auf 1 Million Francs er- 
bbbt werden sollte. End das ist nur eins, wenn auch 
eins der grdssten, der vielen tausend Hotels der Schweiz.

AFenn wir meinen, dass die Schweiz noch lange nicht 
genug besucht werde, so gilt das hauptsachlich uns Deut- 
schen, von denen Tausende sich diesen Hochgenuss ver- 
schaffen kbnnten, die es dennoch nicht thun; denn gerade 
wir Deutschen soil ten mehr wie andere Nationen von dem 
Wunsche beseelt sein, die Schweiz aus eigener Anschauung 
kennen zu lernen. Sie ist der schbnste Theil unseres 
schbnen Vaterlandes, wenn auch nicht politisch, doch geo- 
graphisch und ethnographisch entsehieden zu Deutschland 
gehbrig; denn so weit die Deutsche Zunge klingt, so weit 
reicht des Deutschen Gebiet, und diese Deutsche Zunge 
reicht gerade iiber den grdssten und sehdnsten Theil der 
Schweiz, unter ihren vier sprachlichen Gruppen sind die 
Deutschen bei weitein vorherrschend durch Zahl und Macht. 
Man rechnet die Bevdlkerung der Schweiz z u :

1.681.000 Deutschen,
540.000 Franzosen,
129.300 Italienern,

42.400 Eomanen ').
Mit der nach Kationalitat und Sprache benannten „Deut- 

schen Schweiz” fallt auch ziemlich genau der in geogra- 
phisch-topographischem Sinne zu Deutschland gehdrige Theil 
zusammen, das Quellgebiet des Rheins, dieses prachtigsten 
Stromes von ganz Europa. Auf keinen anderen Strom sind 
wir Deutschen so stolz als auf den Ehein, keinen halten wir 
so theuer als ihn, fiber keinen wird so viel politisirt, ge- 
sprochen, geschrieben und gesungen. Aber wenn wir Tom 
Ehein sprechen, so meinen wir entweder den kleinen, zwi- 
Bchen Mainz und Kdln liegenden und das Kieder - Eheinische 
Schiefergebirge durchbrechenden Theil seines Enterlaufes,

’) Berlepsch, Schw eizerkunde S. 526.

den rebengekrbnten Ehein der Touristen-Welt, oder das 
Stuck zwischen Pfalz und Schweiz, dessen linkes, ihm ge- 
hbriges Ufer sich das Deutsche Volk vom Eachbar rauben 
liess. An die Wiege des Rheins, sein Quellgebiet, an die 
Aar, die Eeuss, die Linth und andere gletschergeborne 
Gebirgssdhne, die dem jungen Helden die erste, nie ver- 
siegende Eahrung zufiihren, gelautert durch den sehdnsten 
Kranz smaragdener Alpensee’n, — an diesen die Existenz 
des ganzen Stromes bedingenden Theil des Flussgebiets 
denken wir bei Ausspruch seines Namens wenig und doch 
umfasst gerade dieser V4 der ganzen Schweiz mit alien den 
die Central-Alpen so charakteristisch auszeichnenden, nir- 
gends auf der Erde in ahnlicher Weise vorkommenden See’n.

Der Rhein und sein Flussgebiet ist Deutschlands schdn- 
stes Erbtheil, aber dieses sein Schweizerisches Quellland 
ist die Perle des ganzen Flussgebiets, es ist das sehdnste 
Stiick aus den Alpen, aus ganz Europa heraus geschnitten. 
Der Elsass ist von den Franzosen besetzt und die Deutsche 
Schweiz mehr von Englandern als von Deutschen besucht, 
denn in England gehbrt es schon seit langer Zeit zur Mode, 
zum guten Ton und zur Bildung, eine Reise nach der Schweiz 
zu machen, wie sich Englander ebenfalls bei der wissen- 
schaftlichen Erforschung der Schweiz sonst und jetzt aus- 
gezeichnet und grosse Verdienste erworben haben. AVir 
trafen jiingst in Eosenlaui an der Mittagstafel mit einem 
Herrn zusammen; seine tiefbraune Hautfarbe, sein dicker 
AFinterrock, auch ohne Erzahlungen auf grosse Gletseher- 
Fahrten deutend, sein vollkommen reiner Berner Dialekt 
liessen vermuthen, dass er ein hervorragendes Mitglied des 
Schweizer Alpen-Vereins sein miisse, aber er war ein Eng
lander, durch haufige Besuche und Reisen im Berner Ober- 
lande wie zu Hause und deshalb auch das Bernerische 
sprechend wie ein eehter Berner Eidgenosse.

Als ob wir Deutschen bekunden wollten, dass wir mehr 
als Andere an der Scholle kleben und uns daheim bei un- 
serer Scholle alles Mdgliche zu denken vermdgen, haben 
wir den Eamen „Schweiz” auch in Deutschland eingefiihrt 
und ihn nicht bloss mit hiigeligen Gegenden in Verbindung 
gebracht, sondern diesen Inbegriif majestatischer Eatur- 
schdnheit herabsteigen lassen in verlorne "Winkel trostloser 
Sandebenen, auf die eher der Eame „Sahara” passen mdchte. 
Es giebt nicht bloss eine Sachsische Schweiz, eine Bohmi- 
sche, Frankische, Eiirnberger, Voigtliindische, sondern sogar 
eine Markische, eine Hohburger ’) u. a. Aber irgend ein 
einziges Thai der Schweiz, wie das der Linth, der Eeuss, 
der Aar u. s. w ., in 100.000 Theile zerschnitten und iiber

1) Die Markische Schweiz liegt bei Buckow in der Mark Branden
burg, ostlich von Berlin, in einer Seehohe von 100 bis 300 Par, Fuss 
die Hohbdrger Schweiz 1 Meile nordostlich von Wurzen, an derEord- 
grenze des Konigreichs Sachsen, 393 Par. Fuss hoch.
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Deutschland vertheilt, wiirde in einem jeden dieser Stiicke 
noch geniigen, um irgendwo eine ganz respektable Krah- 
winkler Schweiz zu bilden, nach der Tausende von Menschen 
jahrlich zusammenstrbmten.

Wie erhaben und gross erscheint die wahre Schweiz, 
wenn man aus der Ebene oder dem Hiigellande in ihre 
Hochgebirge kommt! Man vermag sich Anfangs nicht zu- 
recht zu rfinden in den Maassstab ihrer riesigen Dimen- 
sionen, welcher alles von Menschen Gemachte kleinlich 
erscheinen lasst. Da sind Kirchen und stattliche Gebaude, 
aber sie sind verschwindend klein gegen die ungeheueren 
Bergkolosse, die oft in einem einzigen Abhange von 7000, 
8000, ja 9000 Fuss — wie die Siidseite des Mont Blanc — 
unmittelbar aufsteigen. Da sind die grossartigen Alpen- 
Strassen, die iiber hohe Passe nach Italien fiihren und 
die, in die Felswande gesprengt, so recht vergleichbar sind 
mit der umgebenden Scenerie; sie machen nur eine helle 
gezackte Linie in diesen gewaltigen Schluchten aus, die 
beriihmten Gallerien und Tunnel in der Via Mala und 
der Gotthards-Strasse — das Yerlorne Loch und das Urner 
Loch — erscheinen noch ganz in der Nahe, als kbnne kaum 
ein Kinderwagen hindurch und doch Jagt der grosse, hoch 
bepackte, mit 5 Pferden bespannte Postwagen bequem und 
sicher in sausendem Galopp hindurch. Hier kann der 
Sohn der Ebene lernen, was Berge sind, so himmelan- 
strebend, dass die Sonne auf ihnen in der Hohe des 
Sommers nur fiir 3 Stunden lang untergeht, und Thaler, 
so tief iinten in dem Gebirge eingebettet, dass, wie in 
Glarus, auch in den liingsten Sommertagen die Sonne nach 
5 Lhr nicht mehr gesehen wird oder dass, wie in Thier- 
fehd im oberen Theile desselben Thales, die Sonne zwei 
Winter-Monate lang gar nicht bis da hinab dringt.

Das Eiesige und Majestatische der Bergformen und iiber.- 
haupt des topographischen Aufbaues der Schweiz liegt je- 
doch schon im BegrifF der Hamen fiir Land und Gebirge, 
das erwartet .der Fremde im Voraus, eben so wie den 
Anblick der See’n und Wasserfalle, der Felsen und Schluch
ten , der herrlichen Matten und Wiesen mit ihrem er- 
quickenden Griin, der Schneegipfel und Gletscher; fiir Viele | 
aber diirfte die hohe Kultur eins der iiberraschendsten ! 
Momente sein. Die ebenen und hiigeligen Theile der 
Schweiz mit ihrer iippigen Vegetation, den Matten und 
Heerden, den herrlichen, von Friichten strotzenden Huss- 
und Obstbaumen — wahren Obstwaldern —  sehen wie 
ein priichtiger Park aus, wie ein Land fiirwahr, in dem 
buchstablich Milch undHonig fleusst; die reichsten Ackerbau- 
Ebenen und waldgekrbnten Hbhenziige anderswo erscheinen 
dagegen monoton und karg, in grellem, unharmonischen 
Farbenkontrast, jene licht, meist gelblich, diese dunkel und 
diister, die Menschenwohnungen zusammengedrangt in kom-

pakten“ 'Ortschaften, die sich fast ganz auf die Ebenen 
beschranken und die Berggehange unbewohnt erscheinen 
lassen. In  der Schweiz setzt sich die Kultur der Ebenen 
in vertikaler Richtung fort, steigt in mehr oder weniger 
jahen Abhangen die Berge hinan, in malerisch in einander 
iibergehenden Tinten der Farbung, und endet in schwin- 
delnder Hohe am nackten Fels oder an der Grenze des 
ewigen Schnee’s. Im saftigen Griin erscheinen diese Berg- 
gelande oft so weit das Auge reicht mit Schweizerhausern 
und Sennhiitten — die von Weitem alle wie Schmuck- 
kastchen aussehen — fbrmlieh punktirt, wahrend Fels- 
triimmer, Baumgruppen und Gebiisch ein Bild vollenden, 
welches den Eindruek macht, als ob die parkahnlichen 
Ebenen an die hohen steilen Abhange angelehnt seien ’), 
oft so steil, dass man erstaunt, wie die Leute da hinauf 
kommen und wie sie * es moglich machen, da oben das 
ganze Jahre hindurch zu leben und mit einander z'u kom- 
municiren. Noch malerischer als die sogenannten Schweizer- 
hiiuser in ihrer braunlichen Holzfarbe heben sich die weiss- 
getiinchten, meist aus Stein gebauten Ortschaften und ein- 
zelnen Hauser in der Ost-Schweiz aus dem iippigen Griin 
der Landschaft. Sehr viel mit dem Charakter der Schweizer 
Landschaft hat die Grosse ihrer Bevblkerung und die Yer- 
theilung ihrer W ohnungen zu thun.

Die Schweiz gehbrt zu den am dichtesten bewohnten 
Landern Europa’s und diese dichte Bevblkerung ist nicht 
sowohl in kompakten Stadten und Dbrfern zusammen
gedrangt, sondern vorwiegend in einzelnen, iiber das ganze 
bewohnbare Land zerstreuten Hausern und Gehbften ver
theilt, wodurch sie eben jenen ihr eigenen idyllischen Aus- 
druck der Landschaft erhalt, welche wie ein grosser reicher 
Garten erscheint. Karten in grossem Maassstabe, wie die 
Dufour’schen, geben eine gute Vorstellung von diesen mit 
einzelnen Hausern iibersaeten Landschaften, die sich iiber 
den grbsseren Theil der Schweiz erstrecken und nur die 
unbewohnbaren und unkultivirbaren Eis- und Felsregionen, 
den Jura und die bstlichen und siidlichen Theile oder die 
Eomanische Schweiz ausschliessen. Durchschnittlich auf 
jeder Quadrat-Meile der ganzen Schweiz leben 3394 See- 
len, eine geringere Volksdichtigkeit als diese herrscht nur 
in den 8 siidlicheren Alpen - Kantonen, ^in den iibrigen 
15 Kantonen dagegen iibersteigt sie diese Zahl um das 
Doppelte und Dreifache, in der W eise, dass die Kantone 
Zug, Appenzell Inner-Rhoden, St. Gallen und Thurgau 
iiber 4000, Luzern und Solothurn iiber 5000, Baselland,

') Wenn w ir hier von der hohen Kultur der Schweiz spreohen, so 
geschieht diess im Vergleich zu anderen Landern Central-Europa’s und 
nach dem Einflusse, den sie auf die Landschaft ausiibt; in  der Kahe 
betrachtet finden sich besonders in der Alpenwirthschaft und Forst- 
kultUr grosse tibelstande, die der intelligentere, auf der Hohe der Zeit 
stehende Theil der Schweizer selbst am besten zu erkennen weiss.
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Schafi'hausen und jS^euenburg iiber 6000, Aargau iiberTOOO, 
Zurich 8586, Appenzell Ausser - Ehoden 10.068 und Genf 
15.968 Einwohner auf der Quadrat-Meile, haben, Zahlen, 
welche die ^er dichtigsten Volkscentren Euxopa’s erreichen. 
Noch grosser erseheint die Volksdichtigkeit der Schweiz, 
wenn maa sie mit der anderer Alpen-Landern vergleieht, 
denn sie betragt z. B. iiber noeh ein Mai so viel als in 
Tyrol und drei Mai so viel als in Salzburg.

Unser Kartchen von dem oberen Theile des Kantons 
Glarus mit Stachelberg (Tafel 12) giebt eine gute Vorstellung 
der Dichtigkeit der Ortschaften und einzelnen Hauser in den 
bewohnbaren Thiilern des Hochgebirges und der Art der Be- 
wohnbarkeit eines solchen Alpen-Thales. Die Thalsohl^e und 
die unteren Berggelande bis 2500 Fuss Seehbhe erscheinen 
wie ein Ameisenhaufen dicht gedrangt mit Orten und 
Hausergruppen, welche von da bis zur Isohypse von 
5500 Fuss allmahlich abnehmen und oberhalb dieser Greuze 
nur ganz einzeln auftreten.

Es ist nicht die Absioht dieser Zeilen, iSTaturschilderun- 
gen der Schweiz zu geben, bessere Federn als die unsere 
haben dieses Thema —  wenn auch nicht erschopft — so 
doch wiederholt weit besser geldst, als wir dazu im Stande 
waren. Wir wiinschten nur manchen Leser dieser Blatter 
im weiten Deutschen Yaterlande, dem es noch nicht be- 
schieden w ar, die Scbweiz zu besuchen, anzuregen, seine 
Schritte dahin zu wenden, jetzt, wo eine solehe Keise gegen 
friiher so ausserordentlich erleichtert i s t ; wir nehmen des- 
halb auch keinen Anstand, uns auch ein Mai auf „Baede- 
keriana” einzulassen, selbst auf die Gefahr h in , dass uns 
vorgeworfen werde, dergleichen passe sich nicht fiir eine 
Zeitschrift wie die unsere. Die Freunde der Geographie 
kdnnen auf einer kleinen Eeise in ein Land, in welchem 
die geographisehen Grundziige und Natur-Phanomene un
seres Planeten in aller Herrlichkeit und unter so ausser
ordentlich giinstigen Verhaltnissen entfaltet sind, bei hohem 
Genuss mehr lernen als aus manchen Banden geschriebener 
Geographie. Fiir das Studifim der Geographie giebt es 
noch keine Akademien, aber an einem solchen Fleck der 
Erde hat die I^atur selbst einen Lehrstuhl aufgerichtet, wo 
jeder empfangliche Mensch aus eigener Anschauung lernen 
kann und lernen muss — er kann sich dessen nicht er- 
wehren — , was auch das gediegenste Buch, der beste 
Lehrer, die schdnste Karte und das anschaulichste Belief 
nicht in derselben Weise zu veranschaulichen vermag. 
Hier ist eine Schule fiir Geographie und ihre Hiilfswisseh- 
schaften nach dem Urquell der Natur selbst. Vielleicht 
dass auch von den Schweizern auf diesen Punkt mehr Eiick- 
sicht genommen und den vielen tausend Fremden, die all- 
jahrlich ihr Land besuchen, mehr geistige Unterstiitzung 
und Anregung geboten werden kdnnte. Fast Alles dreht

sich upa die leibliche Wohlfahrt des Eeisenden und nur 
um diese; nun ist zwar eine zahlreiche Klasse Erwachsener 
und Unerwachsener speciell darauf angewiesen, den Tou- 
risten als „Fiihrer” zu dienen, allein fast nur in der Eigen- 
schaft als Wegweiser, Triiger, Dolmetscher und Kammer- 
diener; „Der Fiihrer” , wie es im 12. Art. des gedruckten 
amtliehen Eeglements heisst, „hat sich gegen die Eeisenden 
hdflich und anstandig zu betragen und seine Pliichten ge- 
wissenhaft zu erfiillen, sie vor Gefahr zu warnen, nach 
bester Mdglichkeit fiir ihre Annehmlichkeit und die Sicher- 
heit ihres Gepackes zu sorgen und sich namentlich vor 
Trunkenheit zu hiiten.” Es kann von einer solchen Klasse 
eine allgemeinere Bildung nicht wohl erwartet werden, 
dennoch aber wenigstens eine nahere Kenntniss des von 
ihnen begangenen Gebietes, der Topographie und wo 
mdglich auch eine Orientirung in den Hauptsachen der 
Katurkunde und Geschichte, die Nachweisung der haupt- 
sachlichsten Steinarten, Pflanzen, Schmetterlinge u. s. w., 
dieser lieblichen Kinder der Katur, die den Eeisenden be- 
sonders in abgelegeneren und eins'ameren Gegenden auf 
weiten Strecken massenhaft umschwarmen. Es lage gewiss 
auch im Interesse der Leute selbst und kdnnte besonders 
in manchen Gegenden den vagabundirenden Kindern und 
Burschen zu einer guten Erwerbsqueile dienen, dass sie 
Gegenstande dieser Art sammelten und in geeigneter Weise 
praparirt den Eeisenden als liebes Andenken verkauften. 
Wie es jetzt ist, findet man wohl dann und wann unter 
den Fiihrern und Tragerburschen intelligente Personen, bei 
weitem die grosse Mehrzahl aber kdnnen weder lesen noch 
schreiben und wissen den Eeisenden hdchstens ein paar 
Kamen von Berggipfeln zu nennen, die, wie „Menk” fiir 
Mdnch, gewdhnlich so entstellt ausgesprochen werden, dass 
man sie nicht wieder zu erkennen vermag. Es ist bekannt, 
wie die lebendige Anschauung der jetzt so allgemein zur 
Mode gewordenen zoologischen Garten die Kenntniss und 
das Erlernen der Thierkunde gefdrdert hat, in dem grossen 
Garten der Natur eines Landes wie die Schweiz, findet 
sich fast Alles zusammen, was eine Schule fiir Geographie 
und Topographie, Geologie und Gletscherkunde, Pflanzen 
und Thiere, zu bilden vermag.

Eben so bildet die Schweiz eine diatetische Heilanstalt 
im Grossen. Statt der beliebten und zur feststehenden 
Mode gewordenen „Badereise” , wo Baden und Brunnen- 
trinken oft nur zum Vorwande dienen fiir die Jagd nach 
Yergniigungen, wo Marmorsale, Flitter und Gold aber nie 
dem erhabenen Naturgenuss in einer Alpen-Welt gleich 
kommen kdnnen — , statt dessen lieber dorthin, wo die 
Katur einen Tempel grdsster Pracht errichtet hat, wo Leib 
und Seele schon bei Einathmung der kdstlichen Alpen- 
Luft genesen und sich erfrischen kdnnen.
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Dem heutigen Touristea wird es auch darin ausser- 
ordentlich leicht gemacht, dass ihm eine Menge guter Eeise- 
handbiieher zur Verfiigung stehen, die ihn vorher iiber 
das Wissenswiirdigste orientiren, ihn in den Stand setzen, 
einen bestimmten Plan zu machen, und ihm wahrend der 
Eeise zum fortwahrenden Eathgeber und Fiihrer dienen. 
Wir wollen hier der uns vorliegenden hauptsachliehsten 
dieser verdienstlichen Eeisebiicher gedenken:
1. K. Baedeker, Die Schweiz nebst den angrenzenden Theilen von

Ober-Italien, Savoyen und Tirol. Handbuch fiir Reisende. 458 SS. 
Mit 15 Karten, 7 Stadtplanen und 6 Panoramen. 10. Auflage, 
Preis 1 Thlr. 22 Sgr. Koblenz, Juni 1864.

2. H. Berlepsch, Xcuestes Reisehandbuch fiir die Schweiz. 661 SS.
Mit 14 Karten, 5 Stadteplanen, 7 Gebirgs-Panoramen und 16 Illu- 
strationen. Preis 2 Thlr. Hildburghausen, Bibliogr. Institu t, 1862.

3. d. Tschudi, Schweizerfiihrer. Reisetaschenbuch fiir die Schweiz, die
benachbarten Italienischen See’n und Thaler, Mailand, das Cha- 
mouny-Thal u. s. w. u. s. w ., Tyrol, Montafun und Vorarlberg. 
372 SS. Slit 1 Ubersichtskarte , 4 Stadteplanen und 9 Gebirgs- 
Panoramen. 5. .iuflage, Preis 1 Thlr. 6 Sgr. St. Gallen, Scheitlin & 
Zollikofer, 1863.

4. H. Berlepsch, Wegweiser durch die Schweiz. 190 SS. Mit 1 Uber
sichtskarte und 1 Rnutenkarte. Preis 2 Francs (5 Thlr.)'. Hild
burghausen, Bibliogr. Institu t, 1864.

Wir batten beabsichtigt, diese beliebtesten und be- 
kanntesten der Eeisehandbiicher fiir die Schweiz bei un- 
serer kleinen Tour naher zu priifen und im Detail zu 
kritisiren, da wir aber fanden, dass sie sammtlich im Gan- 
zen vortrefflich seien, so weit wir sie durch eigene Er- 
fahrung zu priifen im Stande waren, so erschien uns die 
besondere Aufzahlung einzelner Fehler und Mangel klein- 
lich und vielleicht auch unerspriesslich bei der Verbesse- 
rung, auf welche sie, um erfolgreich fortzubestehen, unaus- 
gesetzt angewiesen sind. Dieses au-courant-Halten fanden 
wir besonders bei Baedeker, dessen Eamen mit Eecht zum 
feststehenden Begriff eines guten, verlasslichen, praktisch 
eingerichteten Eeisehandbuches geworden ist; die Schweiz 
kennt der Herausgeber und Verleger, H. Karl Baedeker, 
aus wiederholter eigener Anschauung, er zahlt sogar zu 
den liervorragenden Alpen-Kletterern, folgt also auch nicht 
bloss den gewdhnlichen Touristen-Strassen.

Das seit -1862 bestehende Handbuch von Berlepsch hat 
seinen Vorganger noch zu iibertreffen gesucht, indem es 
durch grosseren Umfang, sehdnere Ausstattung, planmiissiger 
entworfene Karten, sauber ausgefiihrte Panoramen und 
Beriicksichtigung der Flora fiir einen grossen Theil der 
alpinen Fusstouren wo moglich ein noch besseres Werk 
zu sein trachtet; dabei hat der Name des Autors ebenfalls 
einen guten Klang als der eines Kenners der Alpen-Welt 
und Herausgebers mehrerer trefflicher Werke. Schon der 
Muth, mit einem dem Publikum so unentbehrlich geworde- 
nen Handbuehe wie Baedeker in Konkurrenz zn treten, 
verdient Anerkennung.

Der Tsehudi’sehe Schweizerfiihrer besteht schon seit 
10 Jahren und erlebte im J. 1863 bereits die 5. Auflage,

ist von einem Schweizer verfasst und wird besonders von 
den Sehweizern selbst benutzt, gewiss ein gutes Zeugniss 
fiir seinen Werth.

Bei alien dreien ist Vieles iibereinstimmend und doch 
auch Vieles verschieden, in jedem Mancherlei zu finden, 
was in dem anderen nicht enthalten ist; auch zeichnet 
sich fast jedes fiir besondere Gebiete aus, so ist Berlepsch 
vortrefflich fiir Graubiinden und die Ost - Schweiz iiber- 
haupt, Tschudi ausgezeichnet fiir Wallis und Zermatt, iiber- 
haupt die West-Schweiz, wahrend Baedeker’s Beschreibung 
der Eeiserouten im Ganzen genommen sehr gut ist. Bae
deker ist durchweg 'praktisch abgefasst, Berlepsch dagegen 
schwungvoller geschrieben und oft mit romantischen und 
poetisehen Klangen untermischt, was seine besonderen 
Liebhaber finden mag; Tschudi ist bei seinem werthvollen 
Inhalt das kompakteste, handlichste und bequemste, wirk- 
lich ein „Eeisetaschenbuch”, wie sein Titel besagt, dagegen 
ist der Druck nicht so gut und so iibersichtlich arrangirt 
wie bei Baedeker und Berlepsch, was auf Eeisen seine be
sonderen Vortheile hat, und in Bezug auf die Karten-Bei- 
lagen steht es ganz zuriick.

Was diese fiir ein Eeisehandbuch so wiehtigen Beilagen 
anlangt, so stehen Baedeker und Berlepsch, trotz wesent- 
licher Verschiedenheiten, etwa auf gleicher Stufe. Beide 
sind sehr reichhaltig in dieser Beziehung, indem sie resp. 
22 und 19 Kartenblatter enthalten, welche, was Inhalt 
und Ausfiihrung betrifft, im Ganzen den Anforderungen 
entsprechen, die man billiger Weise an derartige Eeise- 
kartchen zu stellen berechtigt ist. Tschudi enthalt nur 
eine bescheidene Ubersichtskarte und 4 Stadteplane und 
Berlepsch’s Wegweiser nur 2 Ubersichtskarten, beide kdn- 
nen sich daher in dieser Beziehung mit den anderen gar 
nicht messen.

Die Karten bei Berlepsch haben Manches vor denen 
bei Baedeker voraus, z. B. dass sie nach einem besseren 
und bestimmteren Plane entworfen und mehr aus Einem 
Guss sind; die verschiedenen Phasen, die der Vorganger 
durchgemacht, kamen ihnen jedenfalls zu Gute, eben so 
wie auch der neuere Zeitpunkt, in dem sie entworfen, und 
das bessere Material, was ihnen vorlag; doch sieht man 
bei den Baedeker’sehen K arten, dass sie sich in einer 
Ubergangsperiode befinden und dass die iilteren Blatter all- 
mahlich neuen besseren Platz machen, so dass sie sich 
auf diese Weise wohl nicht den Eang ablaufen lassen 
werden. Sehr iibersichtlich und fiir die nachsten Zweeke 
niitzlich sind bei Berlepsch die roth eingedruckten Touristen- 
Wege, obschon die Karten dadurch sehr bunt und unruhio-o
werden und stellenweise die wichtigsten Grundziige der 
Natur des Landes etwas zuriiekdrangen; sehr schatzens- 
werth, und nicht bloss von Interesse und Nutzen, sondern
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auch lehrreich und anregend, sind ferner die zahlreichen 
Hohenangaben in Par. Fuss, die bei Baedeker ganz fehlen. 
Dagegen sind bei diesem die Karten im Allgemeinen ge- 
falliger und anziehender, klarer und lesbarer, und besonders 
das Terrain ungleich plastiseher und besser. Eine braune 
Platte eigends fiir das Terrain und eine blaue fiir die 
Sohnee-Eegionen und Gletscher, wie sie in beiden Eeise- 
biichern angewandt wurden, ist zwar anerkennungswerth, 
aber nur dann ein Vorzug vor schwarzem Terrain, wenn 
die Ausfiihrung geschickt und gelungen zu nennen ist; 
das kann man bei den Berlepsch’schen Karten nicht sagen, 
die braunen Absehattirungen sind zu wenig nuancirt; denn 
wenn man bei einer solchen, auf grbssere Deutliehkeit be- 
rechneten Ausfiihrung die hervorragendsten Objekte in der 
Natur, wie z. B. die Jungfrau, erst lange auf der Karte 
suchen muss und iiber die Identitat zuletzt noch im Zweifel 
bleibt, so ist das entschieden ein grosser Mangel und eine 
einfache schwarze Karte vorzuziehen, wie z. B. die be- 
treffenden Blatter des Mayr’schen Alpen-Atlas ; wie klar 
und deutlich treten auf ih r, wie in der Natur, die erha- 
benen Haupter des Berner Oberlandes heraus, die bei Ber- 
lepsch eben so wohl als bei Baedeker ganz verschwommen 
sind in einem Gewirre von bunten, blauen und braunen 
Linian. Mag diese Karte, wie andere Karten auch, ihre 
Mangel haben, das plastische und klare, auf ganz ein- 
fachem Wege und gesundem Prinzipe erzielte, im All
gemeinen richtige Bild, die Deutliehkeit der Schrift und 
des Wegenetzes, die zweekmassige Auffassung im Ganzen 
und Einzelnen, sind Vorziige, deren sich aueh die vorziig- 
lichsten Kartenwerke nur selten riihmen konnen. Wir 
hatten diese Karte auf unserem kleinen Ausfluge bei uns 
und konnen ihr mit vollster Berechtigung diese Vorziige 
beilegen, wie auch unser Urtheil iiber ihren inneren Werth 
dahin aussprechen, dass sie das Wichtigste und Wesent- 
lichste enthalt U|nd korrekt genug verzeiehnet, somit eine 
vortreffliche tfbersichtskarte gerade zum Keise- und Hand- 
gebrauche bildet. TJnd.-viel mehr als tJbersichtskarten sind 
auch die speziellsten in den Eeisebiichern nicht, denn 
Maassstabe von 1:40.0.000 bis 1:200.000 sind zur ge- 
nauen Darstellung eines Alpen-Landes bei weitem nicht 
ausreichend, da geniigt nicht einmal der dem Dufour’sehen 
klassischen Kartenwerke , |u  Grunde liegende 1:100.000; 
erst ein doppelt so grosser Maassstab 'oder mehr, also 
1: 50.000 Oder 1: 25.000, gieht .ein ganz geniigendes Bild 
der komplicirten Topographie des Hochgebirges. Die Haupt- 
sachen, wie sie den meisten Touristen geniigen mdcjiten, 
sind auch auf der Mayt’sehen Karte deutlich angegeben

’) Mayr, Atlas der AIpen-Liinder, 9 Bl. Maassstab 1:450.000. 
Preis kartonnirt Thir. Gotha, J . Perthes.

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft X.

und viel leichter zu finden als auf denen bei Baedeker 
und Berlepsch, Terrainahgaben sowohl als Orte, Strassen 
u. s. w.

Wir werden weiter unten, im vierten Kapitel, Gelegen- 
heit haben, auf die vorziiglichsten Specialkarten und Auf- 
nahmen zuriiekzukommen.

Was die Ausdehnung der Karten betrifft, so sind in 
denjenigen bei Baedeker die ebenen und hiigeligen Theile 
der Schweiz, dagegen in denjenigen bei Berlepsch das 
Hochgebirge ganz besonders reich vertreten; bei jenem sind 
allein 5 hiibsche saubere Kartchen von den Becken und 
Dmgebungen des Bodensee’s, Ziircher und Genfer See’s, 
dem Appenzeller Lande und den Gegenden vom Bodensee 
bis Schaffhausen, alle mit Ausnahme der vorletzten im 
Maassstabe von 1:250.000; dazu waren.zu rechnen 6 beson- 
dere Plane der Stadte Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern 
und Zurich. Bei Berlepsch findet man dagegen bloss eine 
etwas zu sehr mit grosser Schrift angefullte und verwir- 
rende Karte vom Appenzeller Lande in 1:240.000 und 
die 4 Stadteplane von Basel, Bern, Genf, Zurich. Vom 
Vierwaldstatter - See und dem Eigi haben beide je eine 
Karte, die Berlepseh’sche in 1: 240.000 ist umfangreicher 
und genauer ala die Baedeker’sche in 1:210.000, welche 
indess etwas klarer und deutlicher, ist; vom Berner Ober- 
lande haben beide ebenfalls je eine Karte, die bei Baedeker 
(1: 200.000) ist in Anbetracht des dargestelltenGegenstandes 
etwa die schlechteste im Buch, sie erstreckt sich nicht 
einmal bis Interlaken, dem Brienzer oder Thuner See und 
ist ausserdem schief gestellt; dagegen sind die drei von 
der Mont - Blanc- Gruppe und dem Chamouny - Thale, den 
Umgebungen des Monte Eosa und von Ober-Wallis in 
1:250.000 und 246.000 neu, recht plastisch und gelungen, 
auch im Ganzen den drei entsprechenden bei Berlepsch 
in 1:285.000 und 240.000 vorzuziehen, mit Ausnahme 
der Mont-Blane-Karte, die bei Letzterem viel reichhaltiger 
ist. Dem Gebiet der Italienischen See’n ist bei beiden je 
ein Blatt in ziemlich gleichem Maassstabe (1:400.000 und 
1:375,000) gewidmet, der Stadt Mailand ein Plan. Sehr 
schwach und diirftig sind Baedeker’s Karten fiir die Ost- 
Schweiz, bloss ein Blatt (Ober-Engadin und Bernina) in 
1:250.000 beriicksichtigt dieses weite Gebiet, wahrend 
bei.Berlepsch ausser diesem noch drei andere recht werth- 
volle Blatter gegeben sind: Bernardino und Spliigen, das 
Biindner Vorder-Eheinthal und St. Gotthard und Um
gebungen, alle im.Maassstab von 1:240.000.

Was die Stadteplane anlangt, so sind die bei Baedeker 
nicht bloss am zahlreiehsten, sondern ihre Einrichtung ist 
auch am iibersichtlichsten und praktischsten, auf ihnen 
gewahrt man z. B. die dem Eeisenden wichtigsten Ge- 
biiude in Folge ihrer deutlicheren Bezeichnung auf Einen
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Blick, wahrend man sie auf den meisten anderen Planen 
erst miihsam zu suchen hat. Die vier Plane bei Tschudi 
betretfen Basel, Bern, Genf und Zurich.

Die Gebirgs-Panoramen sind bei Tschudi am zahlreich- 
sten, bei Berlepsch am saubersten und elegantesten aus- 
gefiihrt. Pigi-Kulm, Faulhorn und Gornergrat sind bei 
alien dreien, Bern bei Tschudi und Baedeker, Torrenthorn 
bei Tschudi und Berlepsch, dagegen Eigi-Seheideck, Heim- 
wehfluh, Miirren, Piz Mundaun bless bei Tschudi, Piz 
Languard und die Flegere bloss bei Baedeker und Pilatus, 
Aggischhorn und Bella Tola bloss bei Berlepsch. Genauer 
die bei Baedeker sind die Panoramen in Berlepsch bei 
ihrer kiinstlerischen Ausfiihrung eben nicht, allein man 
sieht sie wegen ihrer technischen Sauberkeit schon mit 
grdsserem Wohlgefallen an, auch kann man sich auf ihnen 
am leichtesten orientiren, da die Namen mit Gesehick und 
Geschmack angebracht sind. Sehr schatzenswerth sind bei 
Baedeker und Berlepsch die Angaben von Hohenzahlen, 
welche den Tsehudi’sehen fehlen; die letzteren stehen auch in 
ihrer sehr bescheidenen Ausfiihrung den anderen weit nach.

Wie das Baedeker’sche Eeisebuch im Umfange und 
Gewicht die Mitte halt, so neigen wir uns in unserem 
Urtheil dieser goldenen Mitte zu und bezeichnen dasselbe 
im Allgemeinen als das empfehlenswertheste; wer das aus- 
fiihrlichste und grosste haben will und wem die Grosse 
nicht unbequem ist, nehme Berlepsch oder alle drei, und 
wem das kleinste gross genug ist, wahle Tschudi oder Ber
lepsch’ Wegweiser; sie sind alle gut fiir die, die solche 
Werke mit dem richtigen Maasse zu messen wissen und 
nicht etwas Vollkommenes, also TJnmbgliches, verlangen.

Dem ungeiibten Touristen und denen, welche die Schweiz 
noch nicht aus eigenef Anschauung kennen, — und gerade 
fiir diese sind die vorhergehenden und nachfolgenden Bemer- 
kungen bestimmt — seien mit Hinweisung auf die Reise- 
handbiicher noch folgende kurze, auf eigener Erprobung 
gestiitzte Andeutungen gegeben, hauptsachlich in Bezug 
auf Fussreisen.

Zu Fuss, oder so viel als mdglich zu Fuss mit gelegent- 
licher Benutzung von Fahrgelegenheit, ist die genussreichste 
Weise, in den Alpen zu reisen, kdrperlich und geistig, und 
nebenbei weitaus die billigste. Selbst Damen, die kdrper
lich gesund und nur einigermaassen gut zu Fuss sind, ist 
das Reisen zu Fuss dringend zu empfehlen. Weder der 
Wagen noch der Tragsessel, noch das Saumthier kann die 
Vortheile der Fussreise ersetzen und schon der aUe ver- 
dienstvolle E bel'), der Vater der Baedeker und Berlepsch, 
bemerkt sehr richtig: „Das Fussreisen in Berglandern ist

die nutzlichste und genussreichste Art die 
mrfeiz zu bereisen, 1. Theil, SS. 13 ff. 3. Aufl. Zurich 1809.

unter alien kdrperlichen Bewegungen in jeder Hinsicht die 
gesiindeste. Die nicht zu starke Erschiitterung des TJnter- 
leibes, das Athmen der reinen Bergluft, die verstarkte all- 
gemeine und gleiche Ausdiinstung, der Genuss ausser- 
ordentlicher Natur, wodurch das Gemiith in froher Stim- 
mung erhalten wird, geben jedem Theil die freieste Wirkung 
und dem ganzen Korper ein harmonisches Spiel aller Or- 
gane. Deswegen sieht man die meisten Fussreisenden aus 
den Gebirgen munterer und an Korper und Seele thatiger 
zuriickkehren. Aber nicht bloss als ein die Gesundheit 
erhaltendes, sondern auch als ein die Gesundheit herstel- 
lendes diatetisches Mittel kann ieh die Fussreisen in der 
Schweiz denjenigen nicht genug empfehlen, welche an 
Verstopfungen, an Schwache im Unterleib und an hypo- 
chondrischen Ubeln leiden, in so fern ihnen der Zustand 
der Lungen das Bergsteigen nicht verbietet. Die Bewohner 
eines ebenen Landes werden fiir das Fussreisen in einem 
Hochlande wie die Schweiz erschrecken, indem sie sich 
diess als die argste Anstrengung vorstellen. Allerdings 
sind die Fussreisen ermiidend, aber mit dem Unterschiede, 
dass sie in einem Berglande bei weitem nicht so angrei- 
fend als in einem ebenen Lande sind. Die bestandige Ver- 
anderung des Weges, auf dem man bald auf- und absteigt, 
bald gerade fortgeht, bewirkt, dass bald diese, bald jene 
Muskeln in lebhaftere Thatigkeit gesetzt werden; aus die- 
sem Grunde ist die Ermiidung, welche nach einer Tage- 
reise auf ebener Strasse Statt findet, bei weitem nicht so 
stark, wenn man iiber die hochsten Gebirge reist. Ausser- 
dem erleichtert die unglaublich wohlthatige Wirkung der 
elastischen reinen Bergluft auf den Korper das Reisen in 
Gebirgen. Im Gefiihle der grbssten Erschbpfung nach 
stundenlangem Steigen an einem heissen Tage darf man 
nur einige Minuten still stehen, um sich wieder ganz 
munter und kraftvoll zu fiihlen. Je hbher man gelangt, 
desto mehr wirkt diese starkende Kraft der Luft. In der 
schwiilen Hitze der niedpren Gegenden fiihlt man oft 
schon eine bleischwere Miidigkeit; man verzweifelt, nur 
eine Stunde steigen zu kdnnen; je hoher man indess 
kommt, desto mehr schwindet die Mattigkeit, und wenn 
man nach 3 bis 5 Stunden eine Hohe von 6000 bis 
8000 Fuss erreicht hat, so empfindet man eine Heiterkeit, 
Munterkeit und Leichtigkeit, die sich nicht besohreiben 
lassen. Dass jeder Wanderer die Tagereisen nach seinen 
Kraften und seiner Bequemlichkeit einrichten, 4, 8 bis 
10 Stunden zuriieklegen kann [und iiberall ein gutes 
Kachtlager findet] und dass die grosse Abwechselung der 
Gegenstande die Aufmerksamkeil^^immer spannt, die Seele 
bestandig durch die mannigfachsten Gefiihle belebt, — auch 
diess macht das Fussreisen selbst dem, der es vorher nicht 
gewohnt war, ungemein leicht. — Wer zu Fuss reist.
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hangt einzig nur von seinem Willeu und Vergniigen 
ab; diese Freiheit ist unbeschreiblieh angenehm. Nur der 
Fussreisende erntet den vollsten Genuss der Natur und 
findet den meisten Unterricht. Nichts entgeht seiner Auf- 
merksamkeit; jeden Stein, jede Pflanze, jeden Gegenstand 
kann er betrachten, Alles untersuchen, nach alien Gegen- 
den, wo er etwas Merkwiirdiges zu finden glaubt, sich 
hinbegeben, mit jedem Mensehen sich unterhalten, nach 
Allem sich erkundigen, iiber Alles nachforschen, sich auf- 
balten, wo es ihm gefallt, an jedem Orte des Weges, wo 
ihm eine schbne Gegend, Aussicht oder sonst Etwas winkt, 
still stehen, es geniessen, so lange er w ill; kurz, er kann 
jede Naturschonheit aufs Innigste geniessen und sich mit 
den mannigfaltigsten Kenntnissen aller Art bereichern, 
sobald er nur will.”

Was die Kosten des Reisens zu Pferde oder zu Wagen 
anlangt, so iibersteigen sie mindestens gleich um das Drei- 
fache diejenigen des Reisens zu Fuss, aber auch mit den 
zehnfachen Mitteln liesse sich nie das erreiehen, was sich 
zu Fuss bequem erreiehen lasst. Selbst ganz gewdhnliche 
Touren, die angenehm und leicht von Fussgangern zuriick- 
gelegt werden, wie die Grimsel hinunter und im Oberen 
Haslithal oder die Maienwand hinab und iiber die Furka, 
sind zu Pferde ungemiithlich und viel weniger genussreich. 
„Die Gebirgswege”, sagt Ebel, „laufen bfters dicht an hohen 
Felswanden fort; drf nahern sich die Pferde fast immer 
dem Rande der Strasse", weil sie, gewbhnlich mit Gepack 
beladen, gezwungen sind, so zu gehen, damit sie nicht an 
die Felsenwand anstossen. Sind nun-am Rande des Weges 
Abgriinde, so iiberfallt den Reisenden Angst und Schrecken 
bei diesem fiirchterlichen Anblick und bei dem Gedanken, 
sich so durchaus seinem Pferde iiberlassen zu miissen. An 
solchen grauenvollen Stellen ist es verniinftig abzusteigen, 
um sich von den unangenehmsten Gefuhlen zu befreien.”

Yor der Reise sei mit Hiilfe des Handbuehs und der 
Karte ein bestimmter Reiseplan ’entworfen. Eine Orienti- 
rung iiber Schweizer Geographic und Bekanntschaft mit 
der einschlagigen Literatur wird den Nutzen und Genuss 
der Reise wesentlich erhdhen. Neben den bekannten, auch 
in dieser Zeitsehrift zum Theil besprochenen neueren Wer- 
ken von Tschudi, Berlepsch u. a. sei hier eines unter dem 
anspruchslosen Titel „Schweizerische Touristenblatter” 1857 
in Leipzig bei J. J. Weber erschienenen kleinen Buehes 
von dem pseudonymen Verfasser Alfred Muller besondere 
Erwahnung gethan. Es sind diess ausserst anziehende 
Schilderungen des Landes und des Volkes, nicht blosse 
geistreich und witzig klingende Artikel, hinter denen Nichts 
steckt als die Hohlheit und TInwissenheit des Verfassers, 
wie es deren so viele giebt, sondern es sind feine, auf 
tiefer Kenntniss und Erfahrung beruhende Skizzen und

Bilder, die eben so treu und wahr als lehrreich und treff- 
lieh gesehrieben sind. Auch erhdht dieses oder jenes gute 
Buch, auf die Reise mitgenommen, den Genuss. „Ich habe”, 
sagt der eben genannte Autor (S. 119), „wahrend zweier 
Tage diesen [den siidliehen] Theil des diister-gewaltigen 
Seeufers [des Vierwaldstatter-See’s] zu Fuss und zu Boot 
durchzogen und dabei Schiller’s unsterbliche Tragddie [Tell] 
gelesen, hier einen Akt und dort einen. Ich war, be- 
rauscht von dem machtigen Gedicht, von der noch hehreren 
Natur und von der unsterblichen That. Hast Du bei einer 
Schweizer-Reise Musse zu gleichem Thun, so gdnne Dir 
den Genuss.”

Die heste Reisezeit fiir die Schweiz diirfte der Juli 
und August sein; wenn auch die Herbstmonate giinstiges 
Wetter haben, so sind dann die Tage um so viel kiirzer; 
lange Tage, in denen man das Sonnenlieht oder ihre Be- 
leuehtung circa 16 Stunden lang hat, verlangern den Ge
nuss. Wie viel Zeit man zu einer Schweizer-Reise braucht 
oder, mit anderen Worten, wie viel man in einer gewissen 
Zeit sehen und besuchen kann, dariiber geben die unten 
folgenden Beispiele von Routen Andeutungen.

Was die Kosten anlangt, so lassen sich diese auf Fuss- 
reisen ganz gut mit 10 Francs (2f Thlr.) per Tag, fiir 
Verpliegung und Logis, respective Zimmer mit Bett, be- 
streiten; wir haben bei unserem neulichen Ausfluge durch- 
Bchnittlich genau so viel gebraucht und sind gewohnlich 
in Hotels erster Klasse eingekehrt. Mit 5 Francs mehr, 
als 15 Francs im Ganzen, lassen sich viele Extra-Ausgaben 
bestreiten; Touren per Eisenbahn oder Post, dann und 
wann ein Knabe zum Tragen der Reisetasche oder als 
Ftihrer u. s. w. Die Hotels im Allgemeinen sind gegen 
andere Lander nicht theuer, wenn man nicht mit un- 
bescheidenen Anspriichen kommt und iiberhaupt zu reisen 
versteht und wenn man ferner beriicksichtigt, unter wel- 
chen schwierigen und misslichen Verhaltnissen die Hotels 
eines Hochgebirges zu bestehen haben, meist nur die we- 
nigen Sommer-Monate besucht, in hoher Lage, wo Alles 
mit grosser Miihe hinauf getragen werden muss, oder weit 
abgelegen in unbewohnten Thalschluchten oder auf Passen 
wohin alle Lebensmittel, oft selbst das Brod, von weit her 
geholt werden miissen. Wenn die Yerpflegung und ein 
Zimmer auf Punkten wie dem Rigi-Kulm taglich min
destens 12 bis 14 Francs betriigt, so bedenke man doch, in 
welcher Hbhe man diesen Comfort findet und welchen 
Genuss man dafiir hat; der Besitzer dieses Hotels musste 
fiir den Bauplatz allein der Gemeinde Arth 57.000 Francs 
bezahlen und weitere 30.000 Francs fiir das Recht, dass 
binnen 10 Jahren kein neuer Bauplatz auf dem Rigi-Gipfel 
versteigert werden darf. Man bedenke, dass die armen 

fiir 1 Fr. 20 C. (etwa 9 |  Sgr.) Tagelohn die
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groBsten Lasten da hinauf schleppen miissen, eine ganze 
Kommode auf dem Riicken eines einzigen Tragers diesen 
Bteilen, 4000 Fuss hohen Abhang hinauf, wie wir es selbst 
mit ansahen, und mit solchen Lasten taglich zwei Mai 
hinauf und hinunter; das Alles fiir den Comfort der Rei- 
senden. Friiher war es nicht so, nicht so gut und bequem, 
denn noch zu Ebel’s Zeit, im J. 1809, da hiess es nach 
der Anweisung dieses trefflichen Autors (S. 63): „Man 
versorge sich beim Aufbruch in die Oebirge jeden Morgen 
mit Brod, Kase oder Wurst uud einer Flasche Kirsch- 
wasser; da man bisweilen 4 bis 7 Stunden wandern kann, 
ohne ein Haus zu treffen, so wird Mundvorrath sehr noth- 
wendig, wenn man nicht vor Erschdpfung hinsinken will; 
— — man versehe sich fiir die Alpen mit guter Choko- 
lade und Fleischbriihtafeln u. s. w.” Eher hat man jetzt 
Grund, uh&c- emharras de richesse zu klagen, iiber so viele 
und grosse Hotels z. B., dass man, wie im Schweizerhof zu 
Zurich, nach starkem Marsche noch 15 Treppen a 6 Stu- 
fen =  90 Stufen hinaufzuklettern hat; aber dem ist doch 
nicht abzuhelfen, da diese grossen Hotels alle gefiillt werden. 
Bei allgemeiner Preisung des Schweizerischen Hotelwesens 
diirfen wir indess nicht verhehlen, dass die moglichste 
Besteuerung der Reisenden Seitens der Gasthofsbesitzer 
zuweilen unmotivirt erseheint und desshalb unangenehm 
beriihrt; wenn man auf der Hohe des Rigi - Kulm oder 
Faulhorn etwas gerupft wird, weiss man es billiger Weise 
zu erklaren, nicht aber wenn z. B. auf dem Schanzli, 
einem der Restaurationslokale bei Bern, an sammtlichen 
Eingangen gfosse Tafeln mit der Aufschrift angeschlagdn 
sind: „Die Tit. Reisenden, welche das Schanzli besuchen 
und nichts consumiren, werden angehalten, entweder ein 
Panorama zu ke,ufen oder ein Eintrittsgeld 'Von 50 C. 
a Person zu bezahlen”. Hiergegen bildet das urbane Ver- 
fahren z. B. des Hotels Bellevue in Thun, seinen kbst- 
lichen Park mit den schonen Aussichtspunkten alien Frem- 
den, arlch Nicht-Gasten, in liebenswiirdigster Weise zu 
bffnen, einen angenehmen Contrast.

Wer mit hohen Anspriichen reist, Fiihrer, Pferde, Wagen 
oder Tragsessel braucht, dem kostet es nicht unter 20, 
30 Fr. und noch viel mehr. Ein Einspauner kostet per 
Tag 15 bis 18 Fr., ein Fiihrer oder Pferd beinahe eben so 
viel, und dann riskirt man in der besuchten Zeit, ein schlech- 
tes Pferd zu bekommen, welches unterwegs krank wird oder 
sich auf alien Vieren niederlasst und nicht weiter geht.

Man versehe sich fiir die Reise nur mit Franzbsischem 
Gelde (20-, 10- und 5-Franc-Stiicken), da man mit anderen 
Munz- und Geldsorten TJnbequemlichkeiten ausgesetzt ist.

Als Reisekleidung trage man einen leichten Anzug von 
Tuch, wollene Striimpfe und ganz besonders ein buntes 

nes Hemd, welches bei dem vielfachen Wechsel der

Temperatur, bei kalter und nasser Witterung, in der Kiihle 
des Morgens und Abends eben so wie bei der grbssten 
Hitze die besten Dienste leistet und ausserst angenehm 
ist, auch fiir den, der fiir gewbhnlich Wolle nicht tragt. 
Ein zweites Hemd und ein zweites Paar Striimpfe, ein 
Paar Hausschuhe oder Pantotfeln nebst dem unentbehr- 
lichsten Toilettenzeug, dem Reisehaudbuche und einer 
kleinen Apotheke befinde sich im Ranzehen (Umhange- 
tasche oder Tornister) des kleinsten Kalibers, das nebst 
Plaid das moglichst geringe Gewicht haben sollte.

Als Schuhwerk sind ein Paar gute starke Halbstiefel 
fiir gwohnliche Touren geniigend; ordentliche Alpen-Schuhe 
bekommt man ausserhalb der Schweiz doch kaum irgendwo, 
und neue, noch nicht eingetretene dort zu kaufen ist nicht 
rathlieh; statt dessen lieber die mitgebrachten bei Ankunft 
in der Schweiz mit den seharfen ' stahlernen Nagelif der 
Bergschuhe umnageln lassen.

Eine blaue Brille ist bei den grellen Lichteffekten, bei 
den blendenden Eis- und Schneeflachen und bei der un- 
gewohnlichen Anstrengung des Auges sehr wohlthatig und 
angenehm.

Man hat sich dariiber gestritten, ob ein Alpstoek oder 
Regenschirm fiir Touristen in den Alpen besser sei. W ir 
neigen uns zu ersterem, wenn die Wahl getrofifen werden 
muss und nicht beide mitgenommen werden konnen. We- 
nigstens kann ein gewohnlicher Re^nsehirm als Stutze 
nicht von Nutzen sein, sondern muss express dazu, mit 
besonders starkem Stock und mit erserner Spitze versehen, 
gemacht werden. Der Alpenstock- aus Esehenholz, nicht 
aus Tannenholz, etwa 1 Zoll dick und 5 Fuss lang, im 
Stande, das Gewibht eines Mannes zu tragen, und oben 
mit einem runden Knopfe versehen', — ersetzt in gewis- 
sem Grade ein lahmes oder ermiidetes Bein, einen schmer- 
zenden Fuss, giebt -die sicherste Stutze bergauf und bergab, 
ermoglicht das Uberspringen breiter Sumpf- oder Wasser- 
flachen und schiitzt besser vor schwindligem Gefiihl als 
ein Stock oder Regenschirm. Die beste Art Alpenstocke 
fiir Gletscher-Fahrten ist in dem Journal des Englischen 
Alpen-Vereins beschrieben und abgebildet') und ein be- 
sonderes Comite aus seinem Schoosse hat iiber den ganzen 
zu schwierigen Bergbesteigungen nbthigen Apparat Unter- 
suchungen gemacht, Erfahrungen zusammengestellt und 
einen Bericht dariiber veroffentlicht )̂.

Zu einer kleinen Apotheke fur Fussreisen in den Alpen 
gehort besonders eine Salbe gegen Blasen an den Fiissen, 
Wundsein und W’’olf, bestehend aus 1 Loth Talg, 1 Loth 
weissem Wachs, 1^ Loth Baumol und 1 | Quentchen Blei-

’) Alpine Journal, Nr. 5, p. 253. London 1864. 
Ibid. Nr. 7, pp. 321 If. London 1864.
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essig, Oder auch einfach Talg, von Manchen mit Kirsch- 
wasser (dem Branntwein der Schweiz) vermischt; mit 
einer der beiden Salben schmiere man bei Beginn seiner 
Tour die Sohlen und Vordertheile seiner Striimpfe inwendig 
gehbrig ein, man hat dann von Blasen Nichts zu furchten 
und geht kiihl und wie auf Sammt. Das Einreiben der 
Beine und Fiisse, besonders der Kniegelenke, mit Kampfer 
und Seifenspiritus ist vortrefflieh zur Starkung; man nannte 
uns in der Apotheke zu Irfterlaken als das beste Mittel 
zum selben Zweck Kirschlorbeerwasser und Lavendelgeist, 
zu gleichen Theilen gemischt, allein wir batten nicht 
Gelegenheit, den Werth desselben ordentlich auszuprobiren. 
Glycerin schiitzt gegen das zu starke Verbrennen und Auf- 
springen des Gesichtes. Diese und andere zur Apotheke 
gehbrigen Mittelehen verwahre man in kleinen viereckigen, 
nicht runden Flasehchen u. dgl.

Zu sonstigen Kegeln, deren Beobachtung das Angenehme 
des Eeisens ausserordentlieh erhbht, gehbren das friihe Auf- 
stehen und Beginn des Ausmarsches wenigstens um 5 Uhr; 
man darf sich freilich nicht auf das Wecken verlassen; es 
giebt nichts Behaglicheres und Erfrischenderes als ein tiich- 
tiger Marsch von 2 bis 3 Stunden gleich in der Friihe, 
im Schatten des Thales, wenn die Sonne ihre Strahlen 
noch nicht bis zur Thalsohle sendet, und dann erst friih- 
stiicken, wer es vermag, so lange zu warten. Nach einem 
starken Marsche sollte man nicht gleich ruhen, eine ge- 
linde Bewegung von einigen Minuten schiitzt vor Steifheit 
der Glieder. Erfrischend unterwegs ist Kirschwasser, auf 
Zucker getropft, das viele Trinken aber, besonders von 
kaltem Quellwasser, durchaus nicht rathsam. Wenn man 
seine Touren so einrichten kann, dass man dabei den Gang 
der Sonne beriieksichtigt und nicht auf der Sonnenseite 
zu  marschiren oder zu ruhen hat, so ist diess fiir das 
Marschiren selbst von der grdssten Annehmlichkeit und 
fiir die Aussicht von grosser Wichtigkeit und wesentlichem 
Nutzen.  ̂ *

Die meisten Reisehandbiicher, wie z. B. Baedeker und 
Beflepsch, enthalten mannigfaltige Plane zur Bereisung der 
Schweiz nach bestimmten Touren und Eouten, die darin 
ausfiihrlich besehrieben sind; die folgenden Eoutenskelette 
sind nicht sowohl als solche schematische Aufstellungen 
anzusehen, die in der Eegel du'rch unvorhergesehene Dm- 
stande mehr oder weniger modificirt werden, sondern als 
wirklich im vergangenen Sommer ausgefiihrte Touren, die 
so ziemlich ein und dieselbe Zeit, namlich 12 bis 15 Tage, 
in Anspruch nahmen. Sie beziehen sich fast ausschliesslich 
auf die Deutsche Schweiz und weisen bei Beruhrung der- 
selben Hauptstrassen und Punkte manche Verschiedenheit 
im Detail auf. Die Tagewerke aller drei Eouten sind auf 
mittlere Krafte von Fussgangern berechnet.

jErste Tour {12 Tage). — Diese Route schneidet gleich 
mitten hinein in die Deutsche Schweiz,' geht sodann nach 
Westen ins Berner Oberland und springt von da per 
Eisenbahn in einem grossen Bogen nach Osten, in die 
Ost-Schweiz. Mit dein Vierwaldstatter-See und dem Rigi 
zu beginnen, ist in mancher Beziehung empfehlenswerth, 
bier finden wir uns auf ein Mai historisch und geographisch 
in den Kern der Schweiz versetzt, historisch, als den 
klassischen Boden der vier Urkantone, die gerade an die- 
sem See zusammenstossen, geographisch, als die Ausmiin- 
dung der Strasse des St. Gotthard, den Centralknoten der 
Schweiz in topischer und ethnographischer Beziehung. An 
und fiir sich aber bildet der Vierwaldstatter-See auf einer 
Rundfahrt per Dampfboot ein unvergleichlich schbnes -be- 
wegliches Diorama von 6 Stunden Lange. Dann der Rigi, 
diese von Gott errichtete'Warte, der beriihmteste und be- 
suchteste Berg der Erde, zu dem alle kultivirten Ifationen 
der Welt wallfahrten, unter dessen Gipfel ein grosser Theil 
der Schweiz wie eine Landkarte vor uns ausgebreitet liegt 
und wo mit der grossartigen Fernsicht besonders der male- 
rische, hbchst mannigfaltige Vordergrund den Beschauer 
entziickt und erhebt. Andere beriihmte Aussichtspunkte 
und Fernsichten, wie z. B. der tltli-Berg bei Zurich — 
der sogenannte Kleine. Rigi —, entbehren eben einer sol- 
chen grossartigen unmittelbaren Umgebuug, und um die 
Alpen von Weitem zu sehen, braucht man nicht erst nach 
der Schweiz zu gehen, schon in Miinchen und an ahnlichen 
weiten Punkten in der Ebene hat man die Kette mit ihren 
glanzenden Zinnen deutlich vor sich. Ausserdem, dass der 
Rigi gewissermaassen eine Rekognoscirung des Hochgebirges 
bietet, welches man zu besuchen im Begriff steht, bildet 
er 'zugleich einen Probirstein fiir den Fussganger, denn so 
leicht und bequem sein Gipfel auch von alien Seiten in 
3 bis 4 Stunden zu erreichen ist, so jah ist dennoch sein 
Abfall, so dass wer hier gute Probe ablegt, fast alien Par- 
tien der Schweiz gewachsen ist, mit Ausnahme der Gletscher- 
Fahrten und Besteigung der Sehneegipfel.

Wir gelangen durch das wohlhabende, reiche, letrhafte 
Basel mit den engen Strassen und noch engeren Trottoirs 
in die Schweiz, indem wir um 8 Uhr Morgens von Frank
furt abfahren, Nachmittags um 4 Uhr in Basel und Abends 
um 9 |  Uhr in Luzern eintreffen, dem iiberaus malerisch 
gelegenen Luzern, mitten im Herzen des Landes, mit sei- 
nen schonen Guais, seinem prachtigen grossen Hotel un- 
mittelbar am Wasser des blaugriinen, lachenden herrlichen 
See’s, mit seinen schlanken, grazibsen Thiirmen und der 
alten, aber sauber gehaitenen Mauer und ihren Basteien, 
mit der vierschrbtigen Masse des Eigi links und dem 
zackigen, zerrissenen, sterilen Pilatus rechts, der See selbst 
umkranzt von Alpen ringsherum, das Ganze ein wunder-
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bares Panorama. Im Hotel Schwan das letzte Stiibchen 
der Dependence, ausser grossen Preisen ') noch Reehen- 
fehler und bei 1 Fr. 75 Cent, fiir Service und bougie 
trotz dreimaligen Erinnerns nicht einmal geweckt. Der 
Schwan ist ein Hotel ersten Ranges, man thut aber in der 
Hdhe der Saison, bei bescheidenen Anspriichen, in jeder 
Beziehung viel besser, in einem kleinen Gasthofe, z. B. 
dem Weissen Kreuz, einzukehren.

1. Tag. — Um 6 Uhr Morgens mit dem sehr piinktlich 
abgehenden und schon in der Friihe vbllig belebten und 
besetzten Dampfboot nach Waggis, diesem vor kalten Nord- 
winden geschiitzten, gegen Mittag liegenden, unter herr- 
lichen Nuss- und Obstbaumen versteckten Mzza der Schweiz. 
Hier giebt es preiswiirdige und zweckmassige Alpenstocke, 
einen davon erstanden und dann in der romantisch gele- 
genen Post die Reisetasche zur Befdrderung nach Inter
laken abgegeben und bloss das kleine Ranzchen mit dem 
Nbthigsten mitgenommen. Uber Heiligkreuzkapelle und 
durch das aus gewaltigen Nageliiue-Blocken gebildeteFelsen- 
thor Hochstein nach Rigi-Kaltbad, 4436 Fuss iiber dem 
Meere (3088 Fuss iiber dem See), wo das Friihstuek nach 
2^sttindigem Marsch; trefflich mundet. Von hier nicht den 
direkten Weg rechts nach Rigi-Kulm einsehlagen, son- 
dern links iiber das Kanzli, Stunde weit, westlichen 
Felsenvorsprung der Rigi-Hbhe, von dem man 3000 Fuss 
hinab sieht, fast senkrecht, in die reichen Garten und Auen 
von Waggis; schonster Punkt auf dem ganzen Rigi nachst 
dem Kulm. In V4 Stunden zum Hotel Rigi-Staffel und 
in noch V2 Stunde zum Rigi-Kulm, dem hochsten Gipfel 
des Rigi, mit machtigem, fiinf Stockwerk hohen, vortrefflich 
gehaltenen Hotel, zwar ein wenig theurer als in Rigi- 
Staffel und in Hotels der Ebene, aber fiir den Comfort in 
dieser Hohe (5541 Fuss) sehr billig zu rechnen; unter 
12 bis 14 Francs per Tag und Racht kommt man nicht 
weg, ist aber dafiir aufs Beste verpflegt und geniesst von 
seinem Zimmer und sogar von seinem Sitz an der Tafel 
das entziickende Panorama durch die Fenster ringsherum. 
Zu dem vollen Rigi-Genuss gehdrt nicht bloss Sonnen- 
Aufgang Oder Untergang, sondern ein ganzer Tag.

2. Tag. — Um 4 Uhr auf, glorreiches, ungetriibtes 
Panorama. fB ab , ^7 im Kldsterli, 8 in Goldau, dem 
Schauplatz des Bergsturzes des Rossberges. ' Uber Sehwyz 
nach Brunnen, kostliches Bad im Vierwaldstatter-See, dieser 
schbnsten Perle alpiner See’n. Um 12 Uhr per Dampfboot 
nach Fliielen, Angesichts der neuen, an den Felsgehangen 
sich hinziehenden Axen-Strasse; die mannigfaltige und wun- 
derbare Schichtung der Felswande- gleicht der komplicirten

ial grossen Preisen und Ton „theuer” sprechen,
zu versteheiT^ ^ ergleich zu den sonst in der Schweiz ublichen Preisen

Zeichnung geologischer Profile. Von Fliielen per Omnibus 
nach Altdorf, Eintritt in die Gotthard - Strasse, die Haupt- 
Lebensader des Kantons Uri, mit ihrem historischen Inter- 
esse und landschaftlichen Schdnheiten der mannigfaltigsten 
A rt; im Anfange hat der fruchtbare Thalboden noch Raum 
fiir weite Matten, iippige Obstgarten und Ortschaften zu 
beiden Seiten der Reuss, aber schon bei der Klus treten 
die gewaltigen, 6- bis 7000 Fuss hohen Thalwande nalier 
zusammen und lassen nur hie' und da und immer nur auf 
der einen Seite des wilden Stromes Platz fiir kleine Ort
schaften. In der Klus „zum weissen Kreuz” Mittag, sehr 
gemiithlich und biedere Leute. In Amstag „zum weissen 
Kreuz”, bei dem dicht die Reuss vorbei tobt, ubernathtet; 
freundliche Aufwartung, gut und billig, iiberhaupt hat 
schon mit dem Rigi-Kulm das grosse Hotel-W^esen auf- 
gehdrt, die Species der geschaftigen und geschniegelten 
Kellner nur seiten vertreten, eben so seiten sind Klingel- 
ziige und fruhes Aufstehen. Wer hier in Amstag einen 
Knaben als Fiihrer oder zum Tragen von Effekten braucht, 
findet in Joseph Trbsch einen ordentlichen, dienstwilligen 
und Bescheid wissenden Jungen mit bescheidenen An
spriichen. In  dem bei Amstag von Osten her einmiinden- 
den hochromantischen, bis jetzt noch zu wenig besuchten 
Maderaner Thai wird im niichsten Jahr ein Hotel erdfiPnet.

3. Tag. — Bis 5 Uhr das ganze Haus im tiefsten 
Schlaf, so dass wir fast eine Stunde mit Warten verlieren 
und erst f 6 wegkommen; um 8̂  Uhr in Wasen, im Ochs 
gut gefriihstiickt. Vor und hinter Wasen windet sich die 
Strasse in wiederholfem Zickzack hinauf, durch einen Fuss- 
steig schneidet man diesseits 10 Minuten, jenseits 20 Mi- 
nuten ab. Bei Geschenen, wo Aussicht auf den 5 Stunden 
entfernten Dammafirn-Gletscher, beginnf die eine Stunde 
lange grause, ode, baum- und nahezu vegetationslose Felsen- 
schlucht der Schdllenen, an ihrem oberen Ende die Teufels- 
briicke, hinter der man durch das in den Felsen gesprengte 
Urner Loch das friedlichi- wundervolle Hochthal von 
Andermatt, das Ursern-Thal, betritt, einen grossartigen 
Alpenkessel, 4400 bis 4700 Fuss fiber dem Meeres-Niveau. 
Im Hotel zum St. Gotthard zu M ittag, g u t, Eettwasche 
wie Schnee. Uber Hospenthal nach Realp, Hotel des Alpes, 
beseheiden, doch soUte man froh sein, an solchen hoch 
und abseits gelegenen kleinen Orten iiberhaupt ein Unter- 
kommen zu finden.

4. Tag. — Um 5 Uhr fort, steile Fuchsecke hinauf, 
wo der grossartige Bau der Furka-Strasse in voller Thatig- 
keit. Aussicht auf den Galenstoek und Mutten-Gletscher. 
Region der Murmelthiere, Weg stellenweise sumpfig. Um 
8 Uhr auf der Furka (7499 Fuss), selbst hier, unweit der 
Schneegrenze, gute Abwartung. Die grosse, je tz t im Bau 
begriftene Furka-Strasse bildet ein sehr wichtiges Glied im
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Kommunikationsnetz der Schweiz, sie verbindet die West- 
Schweiz mit der Ost-Schweiz und bringt auch das Hasli- 
thal mit dem Berner Oberlande und die Gotthard-Strasse 
naher zusammen; 700 Mann, meist Italiener, arbeiten auf 
der Ostseite des Passes, 200 Mann, meist Franzosen, auf 
der Westseite, und iiberall zwischen Hospenthal und der 
Maienwand hbrt man den Tag iiber die Sprengungen und 
trifft auf Gruppen dieser Arbeiter, die sich tiichtig daran 
halten; sie konnen nur wahrend der 4 Sommer-Monate im 
Jahre arbeiten und der Bau, erst im September 1863 begon-  ̂
nen, soil sehon in 3 Jahren fertig sein. Von der Furka hinab 
zum Khone-Gletscher, einem der grossartigsten und aus- 
gedehntesten der Schweiz; von seiner Machtigkeit, seiner 
Form und seiner ganzen Topographic giebt die Exkursions- 
Karte des Alpenklub (T^el 13) eine treffliche Vorstellung, 
die erste genaue, auf der Eidgenbssischen Vermessung be- 
ruhende Karte. Wunderbar ist der Kontrast zwischen die- 
sem gewaltigen, unabsehbaren Eisfelde und der ausserst 
iippigen alpinen Vegetation an dem Abhange, an dem der 
Fusswreg zum Wirthshaus im Gletsch fiihrt, ganze Flachen 
brillanter Alpenrosen. Erfrischendes Bad im Wirthshause 
im Wasser der Ehone-Quelle, dann die 1500 Fuss hohe 
und sehr steile Maienwand in einer Stunde hinauf, gerade 
in der Mittagshitze, doch in dieser Bergluft ist Hitze und 
Marschiren ein ander Ding als in der Ebene. Von der 
Passhbhe der Grimsel (6665 Fuss) mit dem edit alpinen 
Panorama beim Todten See Abstieg zum Grimsel-Spital die 
Felswand hinab, wie eine gewaltige Steintreppe. Im 
Grimselhause zu Mittag, nicht billig und nicht gerade vor- 
ziiglich, doch in Anbetracht dieser fiirchterlichen Fels- 
einbde, wo alle Lebensmittel auf blossen Saumpfaden von 
sehr weit her geholt werden miissen, kann Alles, was man 
bekommt, kaum zu theuer bezahlt* werden. Das fiirchter- 
lich schone Oberhasli-Thal, vom Grimselhause bis Handeck, 
mit seinem gewaltigen, iiber alle Beschreibung erhabenen 
Felsgebilde macht einen wo mbglich noch grossartigeren 
Eindruck als die Gotthard - Strasse, weil es da keine solche 
den Eindruck mildernde Strasse, auf lange Strecken gar 
keine Bewohnung oder Vegetation giebt. Der Hahdeckfall 
ist von unten her, von Meiringen aus, sehr bequem zu 
erreichen, Touristen sollten aber nicht versaumen, den Weg 
bis zum Grimselhaus zuriickzukehren, wenn er auch fiir 
manche Fussganger und Saumthiere etwas beschwerlich 
sein sollte. In  der Wirthschaft am Handeckfall kommt es 
uns bei geringer Eeinlichkeit und Gute des Gebotenen 
zum ersten Mai wenig preiswiirdig vor. ,

5. Tag. —  N'ochmalige Besichtigung der Handeckfalle, 
urn 5 IJhr ab, um 8 Uhr in Hof (Innertkirchen), im Hotel 
du Hof treffliches Friihstiick und billig, dapn weiter nach 
Meiringen und hinauf zu den iiberaus schbnen Eeichenbach-

Fallen, die in drei Gruppen die linke, mit iippiger Vege
tation bedeckte Wand des Haslithales hinabstiirzen. Hier 
fangt zuerst, auf der ganzen Tour seit Basel, die syste- 
matische Besteuerung des Eeisenden an, in welcher Be- 
ziehung das Berner Oberland leider vor alien anderen Ge- 
genden der Schweiz den Vorrang hat. „Unter alien Ge- 
stalten und Vorwanden” , sagt Baedeker treffend, „werden 
Anlaufe auf den Geldbeutel des Eeisenden genommen. Hier 
werden Beeren, Blumen und Krystalle angeboten, dort 
Gemsen und Murmelthiere gezeigt; Buben stellen sich auf 
den Kopf und verwundern sich mit den Beinen. Die eine 
Hiitte entsendet bettelnde Kinder, eine andere balgende 
Buben; aller Ecken lasst ein Alphorn-Virtuose sich hdren 
oder es steht ein Quartett miindiger oder unmiindiger Alpen- 
sangerinnen in Eeihen aufmarschirt; dazwischen werden 
Pistolenschiisse angeboten, um das Echo zu wecken; end- 
lich die zahlreichen, lediglich um des Viehes wegen an- 
gebrachten Gutter, fiir deren hbchst iiberfliissiges Offnen 
ein halbes Dutzend Kinder ein Trinkgeld erwartet.” Oben 
auf der Hohe des Eeichenbach - Thales angelangt, erbffnet 
sich bei der Sommer - Wirthschaft Zwirgi ein delizi'dser 
Euheplatz und • prachtvolle Aussicht in das Thai von Mei
ringen. Weiter nach Eosenlaui-Bad zu erscheinen links die 
gezackten Grate der Engelhbrner und etwas rechts davon 
die prachtigen Eispyramiden des Wetterhorns und Well- 
horns, ein Gemalde von zauberischer Schbnheit, besonders 
von der Wiese der Breitenmatt-Alp. Die beriihmte krystall- 
helle Eeinheit und die zarte hellblaue Farbe des Eosenlaui- 
Gletschers (eine in — Alpen — Eosen gebettete Lauine) 
kann man in der im vergangenen Friihjahr tief hinein- 
gehauenen, 150 Fuss langen gewundenen Grotte auf das 
Uberraschendste wahrnehmen. In Eosenlaui-Bad Mittag und 
Kachtquartier, gut und nicht theuer; hier auch zum ersten 
Mai (ausser Eigi-Kulm) geweckt.

6. Tag. — 5^ Uhr fort, auf der Grossen Scheidegg um 
7|- Uhr, gefriihstiiokt, nicht besonders. Herrlicher Blick 
in das mattenreiche, mit den echten Schweizerhausern 
iibersaete Thalbecken von Grindelwald, in welches die 
beiden gewaltigen beriihmten Gletscher tief hinabreichen 
aus der Eiswelt des Berner Oberlandes, dessen erhaBene 
Haupter die ganze Scenerie vor uns beherrSchen. Grindel
wald, im neuen Hotel Eiger mit treiflicher Lage, freund- 
licher W irth; sonst wird’s Einem nach dem ungestbrten 
Naturgenuss im Hochgebirge schon ganz unheimlich und 
ungemiithlich vor lauter Hotels, Fiihrern, Fuhrwerken, von 
welchen letzteren man nur schwer eins bekommt. Ein- 
s'panner bis Interlaken. Hier Uberfiillung, Staub und tro- 
pische H itze, vor 4er keine Eettung ist. Hotel Jungfrau- 
blick bereits oben beschrieben.

7. Tag. —  Um 6 Uhr hinauf zum Eleinen Eugen mit
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seinon schattigen Baumen, beater Aussiohtspunkt von der 
hochsten siidwestlichen Ecke. Die furchtbare Hitze und 
der ungeheuere Menschentrubel treiben una am Nachmittag 
von Interlaken hinweg und hinaus auf den felgenumrahmten 
Brienzer See, an aein norddstliehes Ende zum Gieaabaeh, 
einer Eeihenfolge von sieben Waaaerfallen, die sich an der 
1100 Fuaa hohen Felawand unter den herrlichsten Um- 
rahmungen von Wald und Parkanlagen kaskadenartig zum 
See hinabatiirzen. .Die Beleuchtung durch Bengaliaches Feuer 
um 10 Uhr Abends magiseh und feenhaft. Nach der Be
leuchtung tolle Jagd der Schauluatigen hinunter zum See 
und romantische Fahrt fiber denaelben nach Brienz; auch 
hier ungeheuer iiberfullt, und muasten mit einer Dachatube 
im Hotel Bar vorlieb nehmen.

8. Tag. — Besichtigung der Schnitzwaaren - Fabriken 
in Brienz und um 7 Uhr mit Dampfboot zurtick nach 
Interlaken, mit Omnibus weiter nach Heuhaus und von 
da mit Dampfboot nach Thun. Der Thuner See mit 
seinen iippigen Uferlandschaften und den Schnee-Alpen 
dahinter ein Bild von grosser Pracht und Anmuth. Thun 
interessante und malerische Stadt, herrliehe Ausaichten 
vom Kirchhof und Jakobshiibeli, einem Punkte in dem 
zum Hotel Bellevue gehori^en, bereitwillig auch Nicht- 
Gasten gedffneten, wahrhaft furstlichen Park. Mittag im 
Hotel Freienhof, gut und billig; in Thun iiberhaupt schon 
viel gemiithlicher ala in Interlaken. Nachmittag nach Bern, 
der stolzen Metropole der Sohweiz mit ihren echt Schweize- 
riachen und urspriinglichen Bauten und Lauben, den schd- 
nen Ausaichtspunkten und der einzigen Lage auf einem 
hohen, von der blaugriinen Aare fast ganz umatrdmten 
Sandsteinplateau. Besuch der Plattform der Munater-Ter- 
rasse, unter deren anmuthigen Baumanlagen bei Koncert- 
musik die Abendkiihle besonders genusareich. Hotel Schwei- 
zerhof, bequem gelegen am Bahnhof, gut, aber groase Preiae.

9. Tag. — Friih das Sehanzli, ein Erfrischungs - Lokal 
auf der Anhohe ndrdlich von Bern mit priichtiger Aussicht, 
hier gefriihstuckt; dann die Stadt naher in Augensehein 
genommen und den ausserst lebhaften Markt, zugleich 
Gelegenheit, die Landestracht in voller Parade anzuschauen. 
DeĴ  Kan ton .Bern ist einer der sehr wenigen, die ihre 
Traeht beibehalten und nicht in Pariser Mode aufgegangen 
aind, und sie thun sehr wohl daran; die an und fiir sich 
schdnen Bernerinnen sehen noch schoner aus in ihrem 
schmucken Kostiim ’). Um 1 Uhr 45 Min. nach Zurich,

') ,,Als schonste Kleidung, die in jiingster Zeit gleichsam zum 
malerischen Prototyp aller Schweizerinnen-Tracht geworden is t, muSs 
man die der Bernerinnen bezeichnen. Es ist jene, welche so einfach 
und naturhch dem weiblichen Bedurfniss dadurc* Rechnung tragt, dass 
dip ^piipf Kdrper einpferchenden, korrumpirenden Sitte
hlendpnd dieselben sittsam bloss mit dem weiten,

issen Hemde bedeckt und das LeibcUen unter den Briisten

dem Schweizer Athen, an seinem in reicher und trefflich 
kultivirter Landschaft gebetteten See, iibrigens in Sommer- 
zeit weniger behagliche Stadt ala Bern, weil tief gelegen 
und driickend heiss, dabei ausserst winklig gebaut. in 
seinen alten und neuen Bauten, denn Jeder kann bauen, 
wie er will, daher kein Plan. In dem von Baedeker em- 
pfohlenen Biergarten in Oberstrass, am Berge iiber dem 
Pfrundhause, sehr beseheiden. Hotel Ziiricher Hof, gute 
und aufmerksame Bedienung, aber nicht gerade billig.

 ̂ 10. Tag. — Friih auf den tltli-Berg, der Weg weder
von Baedeker noch Berlepsch ganz genau beschrieben; wenn 
es bei drei Wegen „halb rechts” heisst, werden gewiss 
die meisten den Mittelweg wahlen, aber der Weg ganz 
rechts ist gemeint. Der Utli-Berg befriedigt nach dem 
Eigi nicht sehr, er entbehrt besonders des grossartigen und 
alpinen Vordergrundes, man befindet sich schon zu sehr 
in der hiigeligen Schweiz. Die Tour beansprucht etwa 
5 Stunden hin und zuriick. Bad im Ziiricher See. Um 
2 Uhr per Eisenbahn nach Glarus, von da per Post nach 
Stachelberg, einem der reizendsten Punkte und angenehm- 
sten Aufenthaltsorte der Schweiz, — wir kommen weiter 
unten darauf zuriick.

11. Tag. — Friih um 7 Uhr zuriick nach Glarus und 
Weesen am Wallen-See, dem felsenumgiirteten, an dessen 
siidlichem Ufer hart am Wasser durch viele in den Fels 
gesprengte Tunnels die Bahn ins. Eheinthal ftihrt, nach 
Sargans und Eagatz. Durch die grossartige Tamina-Schlucht 
zu Fuss nach Bad Pfaffers, wo dinirt, einfach und massige 
Preise. Hinter oder oberhalb des Bades die beriihmte 
Verengung der Tamina-Schlucht, ein 660 Schritt langer 
grausiger Schlund, dessen an den Seiten etwas ausgehdlte, 
zum grossten Theil glatte weissliche und graue Fels- 
wande oben nahe zusammentreten, so dass nur ein enger 
Eitz sparliches Tageslicht hineinlasst und stellenweise ganz 
geschlossen ist. Mit der Eisenbahn weiter nach Chur, der

abschneiden lasst, wabrend der Halskragen des Hemdes wieder durcb 
einen gestickten Goller bedeekt wird. So ist der Korper bis fast unter 

I das Kinn' bekleidet und dock spricht sich eine ungemeine Ungezwungen- 
f heit in dieser schbnen Traeht aus. Das Leibchen ist an den meist
! engfaltigen, dunkelblauen, ganz langen, unten m it einem hochrothen

Passepoil versehenen Rock angenaht, die Schiirze farbig, von glanzen- 
 ̂ dem Cotton, oft yon Seide oder feinem Wollenstoff, der Gdller von
i Seidenzeug, meist reich gestickt und mit schwarzem Sammet eingefasst.

Reiches silbernes und bei den Wohlhabenden goldenes Kettenwerk lauft 
vom Gbiler zum Mieder herab. Im Sommer sieht man nur das bis 

; zum Ellnbogen aufgeschiirzte weite Hemd den Arm umgeben, die halbe 
Hand und einen Theil des TJhterarmes mit schwarzen Pilethandschuhen 
•bedeckt; im W inter tragen Weiber und Madchen wollene Tschopen. 
Die reizenden kokeiden ,,Schwefelhiitli” sind ziemlich in Abnahme ge- 
kommen; meist ersej:zeh je tz t breitkrampige Strohhiite dieselben. Mad- 

I chen tragen die Haare in lange Zopfe geflochten fiber den Rticken 
langend; bloss verheirathete Frauen haben Hauben von schwarzem 
P ferdeha^ oder gesteiftem Spitzenflechtwerk, die in grossem Kreise 
das Antlitz umstehen und fiber dem Scheitel ein wenig eingedrfickt sind.” 

(Berlepsch, Schweizerkunde, SS. 383 und 384.)
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Hauptstadt Graubiindens, dieses umfangreich'en hochgebirgi- 
gen Kantons, voll von gewaltigen Bergmassen. Um 8 Uhr 
Ankuiift, Souper im Hotel Steinbock, grbsse Hotelpreise; 
gegen Mitternacht mit der Post dutch die Via mala nach 
Andeer, wo um 4 Uhr mit Tagesgrauen Ankunft. Hotel 
Krone, einfach, aber gut und billig.

12. Tag. — Schlusstag, noch ausserst genussreieh. Zu 
Fuss von Andeer zuriick nach Thusis dutch die Via mala, 
von 9 bis 12 Uhr. Andeer in einem amphitheatralischen 
Oder kesselfdrmigen Hochthal, dem reichen Schamserthal, 
mit seinen schmucken Ddrfern weisser Steinhauser an dei; 
Berglehnea bis hoch hinauf auf ihre Kiimme, charakte- 
ristisch verschieden von der iibrigen Schweiz, wo sich 
die Ddrfer meist auf die Thalsohlen beschriinken und ge- 
wdhnlich nur vereinzelte Hauser in die Hdhe reichen. Auf 
sanft geneigter Strasse aus diesem idyllischen, freund- 
lichen, in warmen Sonnenschein ausgebreiteten Hochthal- 
kessel hinab in den "gewaltigen, 1500 Fuss tiefen, engen 
Felsenspalt der Via mala mit seiner diisteren Beleuchtung, 
der kalten Luft, dem zusammengepressten Rheinstrom, 
400 Fuss tief unter den von Wand zu Wand im ver- 
wegensten Bau geschlagenen Briicken. Felsenstiicke hinab- 
geworfen in das kaum sichtbare, tief in den Fels ein- 
schheidende Flussbett erreichen erst nach sekundenlangem 
athemlosen Horchen den grausen Boden und geben ein 
entfernt tdnendes Krachen. Endlich ist das’Veflorene Loch, 
die nordliche Eingangsgallerie zu diesem Schlund, erreicht 
und schon der unbeschreiblich wonnige Blick in das para- 
diesische Thalbecken des Domleschgs macht einen erwarmend 
wohlthatigen Eindruck. Von Thusis nach Chur per Post, 
zu Mittag im Hotel Lukmanier, gut, aber grosse Preise. 
Von Chur noch am namlichen Tage bis Rorschach am 
Bodensee und per Dampfboot nach Friedrichshafen ’).

’) Als Varianten dieses Eoutenskelettes seien folgende zwei hier 
angedeutet:

Tour Ton 12 Tagen, Torn Bodensee in siidwestlicher Eichtung dutch 
das Hochgebirge bis Inteflaken, zuriick fiber Bern und Basel. (Ffihrt 4en 
Eeisenden allmahlicher in das Innere der alpinen Schweiz find berfihrt 
die Eisenbahnen weniger.)

1. Tag. Lindau fiber den Bodensee nach Eorschach; Besteigung des
Eossbiiel. (Hotel Anker am Hafen ffir Fussganger empfehlenswerth.)

2. Eorschach nach. Eagatz (Eisenbahn), Tamina-Thal, Bad Pfaffers.
Eagatz — Glarus (Eisenbahn), Stachelberg.

3. Klausenpass, Staubi Wasserfall, Btirglen, Altdorf, Flfielen. (H6tel
zum Schwarzen Adler, gut und billig.)

4. Luzern (Dampfboot), Efissnacht (Dampfboot), Immensee, Arth.
(Hotel zum Schwarzen Adler, llicht besonders.)

5. Von Arth auf den Eigi.
6. Waggis, Flfielen, Klus, Wasen. (Gasthof zum Ochs nicht besonders.)
7. Andermatt, E eajp , Furka-H aus. (Andermatt: neuer Gasthof von

Estermann, guter Vino d’Asti zu 80 Cent, die Flasche; Eealp: 
gut und billig beira Monch Arsenins.) •

8. Ehone-Gletscher, Grimsel, Handeckfall, Guttanen, Im-Hof (Hotel 
du Hof gut).

9. Eosenlaui, Gr. Scheidegg, Faulhorn (raittelmassige Verpfiegung und
sehr hohe Preise).

10. Grindelwald, Kl. Scheidegg, IVengern-Alp, Lauterbrunnen. (Hotel 
Steinbock gut.)

Petennann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft X.

Stachelberg. — Stachelberg ist in jeder Beziehung einer 
der reizendsten und erbabensten Punkte der ganzen Schweiz 
und besitzt vielfache und grosse Vorziige selbst vor besser 
bekannten und mehr beriihmten Orten, wie z. B. Inter
laken. Von denen, die letzteren Ort kennen, mdgen Manche 
von Stachelberg gar Nichts wissen, sie wiirden es sonstviel- 
leicht vorgezogen haben, dieses anstatt jenes zum Aufent- 
haltsort zu wahlen. Dass aber alle Welt Interlaken kennt 
und nur verhaltnissmassig Wenige Stachelberg, dass Vielen, 
die die Schweiz besuchten, nicht einrnal der Name gelaufig 
ist, — mag hauptsiichlich daher kommen, dass Interlaken 
von der Touristen-Welt gar nicht zu umgehen ist, wenig- 
stens von denen nicht, welche das Berner Obetland, dessen 
Hauptpforte es ist, besuchen. Stachelberg dagegen, obgieich 
eben so leicht und bequem zuganglich als Interlaken, liegt 
in einem ziemlich abgelegenen Winkel der Schweiz, in 
einer Art cul de sac, abseits der grossen Touristen-Strasse; 
trotzdem kann es von Basel und Bern in 10, von Schaff- 

i hausen, Rorschach und Luzern in 8 und von Zurich m 
Stunden erreicht werden; es ist demnach den Orten 

Rorschach, Lindau, Friedrichshafen, Romanshorn, Constanz, 
j Schaffhausen, Zurich und Waldshut um 2 bis 3 Stunden 

naher, als Interlaken ihnen is t; es ist mit diesem in gleicher 
Entfernung von Luzern und nur von Basel etwa 3 Stunden 
weiter. Dadurch aber, dass Interlaken so allgemein bekannt 
und gar nicht zu umgehen ist, wurde es zur Modesache und 
zieht den grossen Strom der Menge noch mehr zu sich hin, 
wenn es auch Viele unbefriedigt und enttauscht lasst.

Ganz abgesehen von dem Werthe Stachelberg’s als 
Kurort — seine Schwefelquellen gehbren zu den starksten, 
die man kennt, und werden gegen Hautkrankheiten und 
rheumatische Leiden mit grossem Erfolge gebraucht ') —,

11. Interlaken, Giessbaeh-Falle, Brienz, zurfick zu den Giessbach-Fallen.
(H6tel daselbst gut.)

12. Interlaken, Thun, Bern, Basel. (Besueh der Ethnographischen Samm-
lung im Missionshause zu Basel lohnend.)

Tour von 15^ Tagen, von Basel fiber Bern ins Berner Oberland, 
fiber die Grimsel und Furka, Luzern, Zfirich, Schaffhausen nach Con
stanz. (Von A. Eavenstein geschildert in der Didaskalia, 23., 24. und 
25. August 1864.)

1. Tag- Basel — Solothurn (Eisenbahn), Besteigung des Welssenstein.
2. Solothurn, Bern. (Gasthof ,,'Wilder Mann” bei bescheidenen An-

sprfichen gut.)
3. Zu Fuss fiber Zimmerwald, Bfitschelegg, Eiggisberg nach Thun.
4. Neuhaus, Interlaken, Heimwehfluh, Giessbach-Falle.
5. Faulhorn (theure Preise).
6. Schienige Platte, Gfintlischwand, Lauterbrunnen. (Pension Staubbach

gemfithlich; auf der Schienigen Platte Gasthaus zur Alpenrose gut 
und billig.)

7. Mfirren, Schmadribach, Lauterbrunnen. ^
8. Wengern-Alp, ^1 . Scheidegg, Grindelwald.
9. Gr. Scheidegg, Eosenlaui, Meyringen.

10. Handeck-Fall, Grimsel-Haus.
11. Grimsel, Furka, Hospenthal. (Im Hotel Lion d’or Preise massiger

als im Meyerhof.)
12. Andermatt, Flfielen. (Adler, freundliche Bewirthung.)
13. Luzern, Waggis, Eigi.
14. Arth, Zug (Dampfboot), Zfirich (Eisenbahn).
15. Winterthur, Dachsen unw^it des Eheinfalls. ^Hotel Witzig gut und

nicht theuer.)
16. Schaffhausen und Eheinfall, Constanz.

’) S. Naheres in der lehrreichen Schrift des Badearztes Dr. Eonig 
„Das Bad Stachelberg” (mit einer hfibschen Ansicht des Bades und einem 
sehonen, in Stahl gestochenen Gebirgs-Panorama von dem berfihmten 
Qeologen Studer in Bern). Zurich, Schabelitz’sche Buchhandlung.

48

    
 



STS D ie Schweiz.

so hat seine Lage vor der von Interlaken Manches voraus, 
sie ist noch erhabener und reizender zugljeich; freundlich 
und sonnig gelegen, ebenfalls gegen Nordwinde geschiitzt, 
erfreut es sich in noch hoherem Grade der reinen er- 
frischenden Gebirgsluft, def unmittelbaren alpinen Gm- 
gebung, der pittoresken Aussicht auf die kolossaien Fels- 
pjramiden, auf die Gletscher und Firnkuppen eines vollen 
Kranzes erhabener Schneeberge ringsherum, des majesta- 
tischen Tosens und des dumpf zu Thai fallenden Donners 
periodischer Gletscherstiirze und Schlaglauinen, der leich- 
ten Zuganglichkeit bis in die hintersten Thalwinkel, an 
den Eand der Eiswalle. Interlaken. liegt nicht in! dem 
Grade in der unmittelbaren Nahe der alpinen Hochgebirge, 
sondern mehr in den Vorbergen, man muss erst grbssere 
AVege zuriicklegen, ehe man sich in einer solchen Alpen-Welt 
befindet, von der Staehelberg umgeben ist. Wiihrend hier 
die Temperatur keine driickende wird und jeder Spazier- 
gang,. klein oder gross, eine Erfrischung ist, bildet dagegen 
Interlaken — weuigstens in der Touristen-Zeit bei gutem 
sonnigen Wetter — einen Gliihofen, dessen tropische Hitze 
bleierne Ermattung und Erschlaffung, kbrperliche Unthatig- 
keit und geistige Abgespanntheit hervorruft, vor denen 
man sich nicht anders retten kann, als dass man die ganze 
weite jSfiederung tiieht und die erfrischende Luft hoher ge- 
legeuer Pui^kte zu erreichen sueht.

Staehelberg eignet sich eben so sehr zum Aufenthaltsort 
fiir Gesunde -wie Leidende als zum Ausgangspunkt fiir 
Fussganger —r ob Starke oder Schwache, Erwachsene oder 
Kinder, Gletsbher-Fahrer oder blosse Spazierganger —, es 
ist'passend fiir die Kapacitat und Krafte Aller, fiir Spazier- 
gange von wenigen Minuten oder Stun den wie fiir Exkur- 
sionen usid Gletscher-Fahrten von 10 ,Stunden und mehr. 
In Interlaken giebt es in jeder Richtung erst liingere oder 
kiirzere staujbige Wege zu bewaltigen, ehe man nur in 
die freie frische Luft oder in den Schatten gelangt; dazu 
kommt die uhgeheuere tjberfiillung, das Zusammendrangen 
Tausender in ganzen Strassen von Hotels, das Aufwirbeln 
der Staubmasse von den Schleppkleidern der Modedamen, 
das Drangen und Treiben, die unaufhdrliche wilde Jagd 
vieler Wagen voll von abfahrenden oder ankommenden 
Giisten, die ma^slbse Sucht, in grosser Toilette und in 
den neuesten, wenn auch noch so abgeschmackten, Pariser 
Moden einherzustolzirep — so dass Damen ohne grosse 
Koffer voll Garderobe gar nicht dahin passen — , aOes 
das muss fiir Viele den reinen,- gesunden Genuss erhabener 
Naturschdnheiten beeintrachtigen und. den Aufenthalt ver- 
lelden. Und dabei kann man nieht einmal sagen, dass in 
Anbetracht der ytelen Freniflen, aus deren Taschen diesem 
und de!ti anderen daneben liegenden Grterr Millioaen zH- 
fliessen, genug geschehe;,in bfPentlichen Anlagen, so dasg 
man z. B. nicht einmal auf ^er Spitze des Kleinen Ilugen, 
einem der schonsten Punkte der Umgebung, von dem aus 
man das beste Panorama der Gegehd haben kbnnte, ejnen 
Thurm oder ein einfaches Geriist gebaut hat, um den Frem- 
den dieses Genusses theilhaftig zu« machen.

In Staehelberg und seiner Umgebung dagegen ist eine 
verhaltnissmassige Ruhe und Stille vorherrschend, wie sie 

ungetrubten Ifaturgenuss so wesentlich ist. Man 
lebt dort einfacher und gemiithlicher und bei dem comfor- 
a e s en nterkommeh und trefflicher Verpflegung weitaus

. billiger '). Schon mit der ^eringen Summe von 7 bis 
10 Francs den Tag lasst sich’s auskommen. Wo aber 
und was ist Staehelberg? werden Manche fragen. Yom 
St. Gotthard, dem Centralknoten der Schweizer Alpen, wo 
die Gebirgswasser zugleich dem Rhein - Gebiet und der 
Nordsee, dem Rhbne - Gebiet und dem Mittelmeer, dem 
Po-Gebiet und dem Adriatischen Meer zuliiessen, zweigt 
sich eine gewaltige ' Gebirgsmasse nordustlieh ab, erfiillt 
einen grossen Thei^ der norddstlichen Schweiz und erhebt 

• sich im Tddi zu ihrer grdssten Hdhe ■̂ on 3623 Meter 
oder 11.152 Par. Fuss. Den “centralen Theil dieser Hoch
gebirge nimmt der Kanton Glarus ein, Qessen Herz Ein 
Jlauptthal bildet, das Thai der Linth,« welches sich in einer 
wenig gewundenen Linie vom ‘̂ allen-See inj iTorden bis 
zum T6d i-S ^  ira Siid^n erstreckt und tief in die Gebirgs
masse einschneidet. In .diesem Thale nun , tief hin'ten in 
friedlicher Ruhe, inmitten der grossten Alpenprae.ht, liegt 
Staehelberg, das Stachelb'erger Bad.

< Der Eindruck des Glamor Thales und der Glarner 
Alpen ist ein gewaltiger. Man gelangt jetzt per Eisenbahn 
bis nach Glarus, dem Hauptonte desi Kantons, aber schon 
hier und gleich bei der Pforte d ^  Thales ist die Alpen- 
Welt in all’ ihrer Majestiif vor uns aufgethan, ohne Uber- 
gang, urplbtzlich vor' uns hingezaubert. Glarus liegt noch 
tief, nur wenige Fuss fiber dem WalLen- und Ziircher 
See, bedeutend tiefer als-Interlaken, Thun oder Bern, aber 
schon hier erheben sich, unmittelbar in Einem Satz, die 
macthtigen Felswande, die kolossale Bergmasse des Glar- 
nisch. Von Glarus geht es per Post nach Staehelberg, 
lind zwar in einem eleganten, wahrhaft k^niglichen Post- 
wagep nrit {refflichem Geschirr; aber wahrend die Gebirge 
immer hoher und hoher vor uns auftauchen, behalt der 
Thalboden auch ferner seinen fa^ vollig ebenen, nur sehr 
wenig ansteigenden .Charakter, die gut gehaltene Chaussee 
geht in geraden Sfreeken mit wenigpn Biegungen und 
Unebenheiten fort wie im ebenen Lande, dutch einen 
reichen, dicht mit Orteehaften und Hausern besaeten Thal- 
gau, die .schmucken Hauser-und sauber aussehenden Fabrik- 
gebaude in Weiss, die, sShhfeken Kirchthiirme in Roth, die 
Matten und Felder und Baumgruppen, die reissende Linth 
mitten im Thai, und min zu beiden Seitbn.,.dieser Thal- 
flache voll Kultur und Leben die jahen Fmswande der 
Glarner Hochgebirge in der ihnen eigentlyiuilichen massi- 
gen, steil >abgerissendn Form. Die Vegetation,’̂ Felder und 
W^alder, und die ganze Kultur der I.andschaft zeugen von 
einem ganz besonders gewerbfleissigen Vblkehen, das in 
diesem Thalgau zwischen den machtigen Uelsen schafft.

Nach zweistiindiger herrlicher Fahrt dureh eine der 
schonsten Partien der Schweiz gelangt man zum Stachel- 
berger Bad. Bis liierher steigt der Thalboden in seiner 
ganzen Liingenausdehnung •vpm 'V’̂ alleu-See nur etwa 
700 .Fuss, und das ist eben das .Charakteristische dieses 
wundervollen Thales und eine Seltenheit in den Alpen, 

.dass es tnit all’ der tjppigkeit und Milde einer geringen 
Hbhanlage so tief einschneidet in die Bergmasse, bis an 
die Eiswande des Tddi. An giiiner Bergeshalde, von

') Die festen Preise des mit .alien Comforts rerseheneu Knrhanses 
sind: ScUafzimraer (je nach Grosse und Lage) 1^ bis *2^ P r . , Bedie- 
nung ^ P r., Priihstiick 1 Pr., Mittagessen (ohne Wein) 2 i  pr.
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kiinstlich angelegten Spaziergangen und natiirlichen Grujjpen 
herrlicher Ahorn-Baume umgeben, liegen die den Kurort 
Btaehelberg bildendeu Gebaulichkeiten, in einer Hbhe von 
664 Meter oder 2044 Fuss iiber dem Meerb. Sie bestehen 
aus zwei durch eine Gallerie mit einander verbundenen 
Hauptgebauden und den Dependancen, deren Hauptzierde 
die dem alteren- Kurgebaude vorliegende Terrasse nebst 
Balcon bildet, von der man ein entziickendes Gebirgs- 
Panorama geniesst: i,m Ybrdergrunde das gewerbreiche Dorf 
Linththal, iiberragt von seinen zwei Kirchlein, links davon 
der wilde, von den Hoehbergen herunter tosende Gebirgs- 
strom Durnagel, arf seiner §inen Seite dCr viel besuchte 
Saasberg, im Hintergrunde der Leiterberg nnd die maje- 
statische Kuppelform des. 9630 Fuss hohen Hausstockes, 
rechts' im Vordergrund der Kilchenstock, hinter ihnen 
im Siiden, senkrecht, unbewaldet, der 8760 Fuss hohe 
massive Koloss des Selbsanft mit seinem Gletscher-Plateau, 
ihm gegenfiber der scharfkantige, sohroiF gegen das Thai 
abfallende Gemsistock und dahinter die Firnkuppel des 
Biferten-Stoekes und die majestatische Pyramide des Tbdi. 
Die Aussicht entfaltet zugleiqh hohen idyllischen Eeiz 
und erhabene Pracht. ,,Alle von dem trefflichen Bade aus 
unternommenen Ausfliige in die Hohen”, sagt Dr. Roth '), 
„erdffnen gleich von vornherein einen entziiekenden Blick 
auf den griinen und belebfen Thalboden, aus welchem die 
waldigen, die felsigen und die befirnten Berge in architek- 
tonischer Folge aufstreben.” Als wir neulich in Stachel- 
berg waren, wurde die Pracht der Seenerie noch erhdht 
durch einen Sc^neefall, der den Gebirgskranz ringsherum 
zur. Halfte heiJab mit dem zartesten Weiss iiberpuderte 
und einen eigenen Reiz iiber die Landschaft ausbreitete; 
wenn man auf einer Sommertour bloss die grell vom Fels 
abstechenden permanenten Schneeflachen und Firnfelder 
zu sehen gewohnt ist, so macht das seltene Schauspiel 
einer so bedeutenden, iiber iCacht gekrommenen frisehen 
Schneelage mit ihren delikaten Tonen und ihren feinen 
TJbergangen und zarten Abschattirungen mit dem Griin der 
Berge einen wunderbaren zauberischen Eindruck.

Wie dem Kanton Glarus mit seinem prachtigen Thalern 
und seinem Stachelberg. von der Touristen-Welt bis jetzt 
nicht solche Beachtung wur(ie, als er verdient, so blieb 
aueh seine geographisch - topographisehe und wissensehaft- 
liche Erforsehung lange Zeit liickenhaft. Der Mont Blanc, j 
Monte Rosa,, Gross-Glockner und andere- Riesen der Alpen i 
wafen schon lange vorher und schon oft bestiegen und ; 
Gegenstand vieler wissenschaftlicher Spezial-Untersuchungen 
gewesen, aber die Tbdi-Spitze wurde erst im Jahre 1837 
zum ersten Mai von eines Menschen Fuss betreten. Danach 
indess stieg jlas ganze Gebiet rasch in der Gunst der Alpe'n- 
Forscher und gegenwartig ist Stachelberg einer der belieb- 
testen Ausgangspunkte fiir kiihne Gletseher - Fahrer und 
Kletterer, hier begann der Schweizerische Alpen-Verein 
seine Thatigkeit und der Todi-Gruppe widmete er das erste 
Jahr seiner Erforschungen und Arbeiten. In  der That 
bildet der Kanton Glarus in geographischer, topographi- 
scher, geologischer, klimatologfseher und kulturhistorischer 
Beziehung eins der interesshntesten Gebiete der ganzen 
Schweiz; geologisch weist er ganz abnorme, trotz viel-

') Jahrbuch des Schweizer Alpenclub, 1. Jahrg. 1804, S. 165.

facher griindlicher Untersuehungen bisher noch keineswegs 
in bfifriedigender Weise gelbste A'erhaltnisse auf; klimato- 
logisch bildet er nebst einigen angrenzendeh Thalern in 
Ost und West den Schauplatz des merkwiirdigen und 
grossartigen Phiinomens des Fbhn.

Wir geben auf dem unteren Raume von Tafel 12 eine 
Kartenskizze von Stachelberg und Umgebung', fast den 
ganzen Kanton Glarus enthaltend, zur naheren Veranschlu- 
lichung der Topographic und besonders der Hbhenverhalt- 
nisse. Das Terrain ist durch farbige Hbhenschichten von 
1500 zu 1500 Fuss reprasentirt, welche glpicbzeitig mit 
den physikalisch-geographischen Eegionen Heer’s ') zusam- 
menfallen, von dessen wiehtigen Arbeiten wir besonders 
auch in der Hbheniibersicht zu unserem Kartchen einige 
Hauptmomente des Katur- und Kultpr-Lebens in den auf- 
steigenden Stufen der Berggehange graphisch darzustellen 
suchten. Die Schneegrenze bildet das wichtigste Moment, 
wenigstens- die wichtigste Grenze in den physikaliseh-g6o- 
graphischen Verhaltnissen der Alpen und doch ist gerade 
diese Grenze so unbestimmter und unausgesetzt verander- 
licher Art, dass nicht immer ihre richtige. Bedeutung 
festgehalten wird. Wenn man sagt, dass sie in den Alpen 
zwischen 8000 und 9000 Fuss liege, so bezieht sich diess 
durchschnittlich nur auf einen Monat, auf '/i 2 des Jahres; 
in Glarus ist es wahrend des August, dass die Berge von 
8500 Fuss an mit Schnee bedeckt sind; in der zweiten 
Halfte des Juli und in der ersten des September reicht 
der Schnee gewbhnlich herab bis 7000 Fuss, in der ersten 
Halfte des Juli und in der zweiten des September bis 5500 
und in den Monaten Oktober bis Juni, also wahrend 
des ganzen Jahres, bis 4400 Fuss und tiefer. Diese Gren- 
zen bezifihen sich allerdings auf schattige Lagen ,und Stel- 
len , an abschiissigen, sonnigen Orten oder Felsen bleibt 
der. Schnee nicht so lange liegen und fehlt a n . sokhen 
sogar oberhalb der Hohe von 8500 Fuss.

Ganzlich abhangig von dieser Bewegung der Schnee
grenze ist die gesammfe Alpen-Wirthschaft, dieses so wich- 
tige Moment in dem Haushalt und der materiellen Existenz 
der Schweizer. Ende Mai oder noch haufiger in den ersten 
Tagen des Juni begebsn sich unter’ grossem 7ubel die 
Alpler mit ihrem Vieh in die unteren Stafel hinauf, welehe 
im oberen Theile der montanen Region von 3- bis 4000 Fuss 
iiber dem Meere liegen. Die alpine Region ist dann ge- 
wohnlich noch so tief in Schnee gehiillt, dass keine Spur 
von den Hiitten vorhanden oder dass sie doch nur mit 
ihr^n Giebeln aus dem Schnee hervorragen. Mitte oder 
Ende Juni, zuweilen Anfangs Juli, begeben sie sich in die 
subalpine Region hinauf, in weicher hanfig die Hiitten ihrer 
mittleren Stafel (etwa in 4500 Fuss) liegen. Ende Juli 
oder Anfangs August beziehen sie die obersten Stafel, deren 
Hiitten meistens 5600 Fuss, hochstens 6000 Fuss, iiber 
dem Meere liegen. Das hochste permanent bewohnte Haus 
im Kanton Glarus steht auf der oberen Weide am Weiss- 
berg und liegt 5108 ’Fuss hoch, die hochste Alpkiitte 
mit 6636 Fuss steht auf der Seelochalp in der Tiefe des

’) Oswald Heer, Die Vegetations - Verhaltnisse des siidostlichen 
Theiles im Canton Glarns; ein Versuch, die pflanzengeograpliischen 
Erscheinungen der Alpen aus kliraatologischen und Bodenverhaltnissen 
abzuleiten. (Aus: Frobel unJ Heer, Mittheilungen aus dem Gebiet der 
theoretischen Erdkunde. 1. Bd. Zurich 1836.)

48*

    
 



380 D ie Schweiz.

Miihlebachs. Von den obersten Stafeln treiben die Sennen 
die Kiihe bis Mitte oder Ende August in die hbheren. Ke- 
gionen, bis zu 7000 Fuss, hinauf. Mitte September, hdch- 
stens zu Anfang dieses Monats, miissen sie diese Stafel 
wieder verlassen und begeben sich nun wieder in die un- 
teren hinab und Ende September oder Anfangs Oktober 
werden sie in die tieferen Thaler der montanen Region 
hiiiabgetrieben, Nach dem Landesgesetz miissen am alten 
Michaelis (11. Oktober) alle Alpen verlassen sein.

Wir haben in der Hdheniibersicht auf Tafel 12 diese 
und andere interessante Verhaltnisse graphisch zu ver- 
anschaulichen gesucht.

2. Bemerkungen iiber die ersten Ergebnisse des 
Schweizer meteorologischen Beobachtungs-System s 

im W inter-Trimester 1863/64.
Von A. MUhry 'X

Von dem in der Schweiz in so grossartigem Umfang 
(an 78 Standorten) angeordneten meteorologischen Beobachr 
tungs-System 2) sind ‘ die ersten, die drei Winter-Monate

') Wir haben ziir sofortigen Ubersicht dieser so liberans wiebtigen 
meteorologischen Beobacbtungspunkte auf Tafel 12 ein Kartcben gegeben; 
unsere darauf angenommenen Hoheustufen correspondiren in der Ab- 
rundung ibres Zablenwertbes mit den 3 Abtheilungen, in vrelcben 
Dr. lliibry die Stationen aufgefuhrt hat.

Was die schon diesem Hefte beigegebene Tafel 13 anlangt, so ge- 
bort sie strong geuommen zu dem im naehsten Hefte folgenden 3. Ka- 
pitel dieses Aufsatzes, in welcbem von den Arbeiten des Schweizer Alpen- 
Vereins die Kede sein wird. Es. sei desbalb bier wenigstens beraerkt, 
dass die Karte, welche wir der Gute dieses Vereins verdanken, auf den 
fur diesen Theil noch unedirten Eidgenbssischen Vermessungen beruht 
und zum ersten Mai eine genaue Darstellung des centralen Gebirgsstockes 
zwiscben Ajir und fleuss giebt. A. P.

Als Ziel desselben wird ausgesprocben „das, Verstandniss der 
Einwirkung, welche die Alpen-Kette auf den Gang der grossen meteo- 
riscben Erscbeinungen ausiibt” . Das ist also eine geographische Auf- 
fassung, wie sie der Meteorologie un^erer Zeit iiberhaupt wiirdig ist.

umfassenden Befunde der Oftentlichkeit iibergeben *). Da der 
Einsender dieser Notiz vor nieht langer Zeit der Meteoro
logie der Hochalpen besondere Studien gewidmet hat 
(s. „Beitriige zur Geo-PhysiK und Klimatographie”, Heft 2 
und 3, 1863), so wird es vielleicht erklarlicher erscheinen, 
dass die genannten Beobachtungen von besonderer Anzie- 
hung’fiir ihn gewesen sind und dass er sich erlaubt, hier 
dariiber einige Bemerkungen zu aussern, wenn diese auch 
nieht eine dem Werthe der darin enjthalteneii Ergebnisse 
vollig Geniige leistende Kompetenz des Frtheils inAnspruch 
nehmen und nur unmaassgeblich, unvorgreiflich und mit 
aller schuldigen Vorsicht dargeboten werden. Um aber zu 
einer tjbersicht zu gelangen, hat er zuvor eine friiher 
bewahrt gefundene Methode angewendet und die gewon- 
nenen Befunde in vertikaler Folge geordnet, also 'hypso- 
metrisch, auch noch einige im ^Ganzen enthaltene Ergeb
nisse in Zahlenwerthen herausgehoben und angegeben und 
in dieser Weise, also nur einigermaassen anders geordnet, 
mogen die tlbersichts - Tabellen von einer gewissen Zahl 
der Orte (36) vorher hier mitgetheilt werden, indem drei 
Regionen unterschieden sind, eine untere, von 260 bis 
800 Meter (750 bis 2500 Fuss), eine mittlere, von 800 
bis 1800 Meter (2500 bis 5500 Fuss), und eine obere, 
von 1800 bis 2478 Meter (5500 bis 7500 Fuss) Hdhe. 
•Man wird bald erkennen, dass die Harmonic der Zahlen 
nieht fehlt.

Map hat die Schweiz die Wiege der Meteorologie genannt, je tz t kommt 
diese gross geworden zurnck als -telluriscbe Wissensebaft, um gegen- 
seitig die Friichte auszutauscben. .

') Zurich, Hobr’sebe Bucbhandlung.

Ergebnisse des Schweizer meteorologischen Beobachtungs-Systems im I. Winter 1863/64.

____________ I. Obere Region, iiber 1800 Meter ( =  5500 Fuss).
Temperatur (Celsius). Barometerstand (reducirt auf 0°).

H ohe .,
Dezember. Jannar. F ebruar.

Mitt. Min. Max. A litt. Min. ' Max., Mitt. Min.
Gr. St. Bernhard Met. !l ' I - ^ : ..

(45° 52' N.) 2478 —4)6 —16'>2 2»2 '— 7"1 —23"8 -1"2 _7»4’. -21"6
4. 9. 3. 23. 1| 8. ’ i

Julier . . . . 2244 - 4 ,9 —16,0 1,0 — 8,3 —29,0--0 ,8 —5,8f--25,0
1 23. .16. 3. ' 28. ' i 9.

St. Gottbard 2093' —3,3 —17,0 7,0 — 4,9, —26,0 4,0i!-5 ,1  --20,6
(46° 33' N.) 28. 16. 3. 23. '' 9..

Bernhardin . . 2070 - 2 ,9 —13,3 4,2 — 5,8 —24,0| 1,0 ^5 ,2  - -19,2
' 23. ; 9.

i
3. ■24. t i 9.

Simplon . . . 2008 —2,4 — 13,4 3,9 1 — —22,5j 1.2, - 4 , 8 - -19,8

Bernina ,
1 23. i 3. 24. , 9.
1881 0,6 — 11,0 7,0 — 3,6 — 20,0 2,0 —2,5i--18,0

23. 17. ,1 3. 23. j 10.’

Grimsel-Haus . 1874 —3,3 — 15,3 1,6 j^ 6 ,3 —26,0 0,9| —4,8--19 ,9
4. 12. II 3. : 21, 9.

Sils (Maria) . • 1802' - 1 ,0 — 11,2 4,9
i i

:— 6,2 — 22,2 ■ O . J
1

- 2 .7 - —23,5
' 1 1 23. 12. 3 . 25. 1' 10.

Max.

6"4
13.
6,2

15.10,0
13.
4.312.

4.3
15. 6,2 
13.

3,7
16.

Ampnt
ters.

Baro- ;
Moriatl flhsol ' dieter- ;Fluk- “ A -Monati. aosol. • 2. und

m at :l A-uplX-de. 3, Dezbr.
Amp], Jan. Febr. Dez., Jan. Febr. ,3. Dez.

—6"A 

—6,o! 

- 4 ,4

— 4,6'
• !

-4 ,1

— 1 ,8

-4,8

5,6 — 3,3 
13. '' I

Mm. Mm. '.Mm. Mm. Mm. 
4"S1,58 2,68 46 ,2  18,7^ 26,1

5,6'l,68i 3,28 14,8 16,8 25,1

6,0 1,48 3,31 14,2 17,3i 26,0

I Jl ■*' ' 1 1
4,7 1,47 3 ,3 8 1 4 ,4  17,6, 24,9'

1  ' ■ I ' ' i I
5,2 1,62! 2,39)16,548,0'24,4'

Mm.
6

4,7

SW.

NtV.

S.

SW

6,34,86 3,8815,0 18,0 25,8, 6 NO., SO.

im  W inter.

Niederscbliige und 
Saturation.

M itte i .
d. W in -'' "o so l. Mimm, 

ters.
"n.

Mm.
100  —

25

[•
163

Prozent.
25. Dez. NO, 

125 67 11. Jan. NW. 
21. Febr. NO.

3,61,46[ 3,29!

8,6 1,62 3,.54

15,6 16,2 24,8

14,6 18,1 24,9’

'Dezember — 
SO. ;!563;79*Januar 45 

;j j j Februar — 
il 'Dezember —

SW. j 8 1 6 4 Jan u a r 45 
iTebruar 35
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II. M ittlere Region, zw isohen 800 und 1800 Meter (2500 bis 5500 Fuss).
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III . Untere Region, unter 800 Meter (2500 Fuss).

■ Met. Mm. 3Ira. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Prozent.
Thusis . . . 702 0»6--lO 'o e^s —s'o — 19'’8 5’’0 3"2 — 1702 11“0 — 0”l 7"7 1,9 3,5 19 2 0 ' 27 9 NW;, SW. 83 70 40

26. 2’. 4. 28. ' 10. 24.
Freiburg . . 830 L,(r-- .^ ,1 7,6 — 4,7 — 17,4' 7,6 0,8 — 13,9 7,6 —0,7 4,9 1,6 3,4 , 20 20 28 12 W. 103 89 63

6. 13. 5. 24. 12. 14.
B e rn ' . . . 574 2,2 — 6,2 8,8 — 3,3 — 15,8 7,3 3,3 — 10,6 11,8 0,7 1,7 3,3 20 20 27 13 S0.,N .,sw . 89 80 55

t23. 13. 15. , 28. ' 10. 26. 1 j 1 1
Schwyz . . 547 2,5 — 4,o: 9,3 ^ 3 ,1 — 14,4 7,9 1,0 — 9,8 8,6 0,1 3,2 1,9 3,2 1 23 19 27 14 NW., SW. 1 213 80 53

23. 2. 3. 28. 20. 16. ! 1] 1
Martigny . . 498 0,9 — 6,1 5,6 — 2,3 — 13,2 4,8 4,3 — 10,0' 16,6 0,9 6.5' 3,3 ' 17 28 119 71 11

5. 12. 5. 28. 10. 28. 1 1
Zurich . . 480 2,7 — 2,e; 7,6 — 4,1 — 13,6 8,4 i ■1,5 -  9,4 10,4 0,0 4,1' 2,1 3,3 '! 22 20 28 ! 13 NW., SW. 87 81 43

9. 13. 5. 28. 1. 28. ;|
Jfeufchatel . 488 3,0 — 4,0 9,6 —3,3 —12,6. 6,6 2,4 — 10,4 9,7 0,7 4,'sl 1,7 3,3 ii 21 20 26 ! 13 SW. 89 |84 67

23. 13. 16. 28. ' 12. 26. 1
Genf . . . 408 3,9 — 5,0 10,6 — 0,9 — 11,0 10,1 3,3 —11,9 11,7 I 2,1: 6,8] 1,9 3,1 27 20 ' 27 , 13 ;s w . 65 77 45

1 9. , 3. 4. 23. 10. 16. i 1 1
Zug . . . 419 3,5 — 2,5 8,5 ■—3,6 —12,7 7,7 ,j 2,9 —10,2 2,9 1 1,0 4,8 2,1 3,3 ' 23 20 27 14 : NW. 143 81 58

- 23. 11. 1 . 4. 28. 20. 26. ; 1 1 1
Aarau . . . 389 2,9 -  3,2| 7,6 —14,9, .7,9 : 3,3 —14,6 11,5 0,9 6,2 3,4 22 28 12 1 SW., w . 98 78 .43

10. ' 13. 3. 28. ' 12. 28. ' i i 1
SchafFhausen ' 398 2,7 — 4,2! ,8>2 '-4 ,2 —17,4 ■ 7,0 ; 2,4 — 12,9 11,0 0,3 5,3! 2,5 3,5 i 22 "21 26 12 ! w . ,0 ,s w . 91 86 — —

1 6. , 13. 18. ,28. 1 12. 14. . i 1 ; ! I
Montreux. . 386 5,9 — 1,6| 9,0 i — 9,6 7,6 'i 4,6 — 6,9 10,3 3,8 5,0| 1,5 3,2 ! 20 ! 20 ! 27 12 1 SW. 129 72 60

23. ! 12. 3. 26. ■ 9. 14. ' !
Lugano . . 27o' 8,8 — 2,8! 21,6 il — 9,8 11,3 i 5,7 — 9,4 10,6 6,1 7,6 2,7 4,2 16 24 , 26 1 10 NW. 123 62' , 22

1 1 27. : 12. i| 18. 29. • 10. 26. 1

Lflcamo . . 218 8,5. — 1,5 18,4 -  9,4 12,0 ■ --- — — — 3,11 — 17 , 22 — ; ' 7 1 W., NO. __ — _ _
1 27. ; 14. ■ 19. 29. i

Basel . . . 275' 4,2--  2,4 10,7 '-2 ,5 — 14,6 9,6 2,8 — 10,0 11,2 1,5 4,2 3,4 24 27 1 13 SW.,- 0. i 69 75 45
i 6. 3. 3. 24. 12. 26. 1
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Im Yoraus ist iu Hinsieht auf die damalige allgemei- 
nere Meteoratioii im weiteren Umfange iiber Europa, inner- 
halb welcher also die Schweiz nur einen Tlieil darstellte,* 
zu bemerken, dass fiir geographische und auch fiir oro- 
graphische Auffassung der beobachteten Thatsachen und 
\orgaiige in den beiden Monaten Dezember und Januar 
eine vorziiglich giinstige Gelegenheit geboten war. Denn 
iiber Europa war im ganzen Dezember yorherrschend der 
Siidwest-Passat (oder Anti-Polarstrom, Anti-Passat), dieser 
stiirmte anch hauflg und namentlieh brachte er am 2. und
3. Dezember einen sehr bekannt gewordenen starken Sturm. 
Der Januar dagegen begann mit Eintreten eines sehr kal- 
ten und breiten Nordost-Passats (oder Polarstroms), der bis 
hoch .in Skandinavien pendelartig und rechtsseitig vor- 
riickend mehrere Wochen iiber Mittel-Europa lastete, dann 
erst in der dritten Woche wioder zuriickwich, ersetzt wer- 
dend durch einen zweiten warmen Anti-Polarstrom, wel- 
chcm am Ende des Monats ein zweiter Polarstrom nach- 
folgte ’); in der Schweiz waren die Zeitpunkte dieser 
Passatwechsel am 1. Januar, am 22. Januar, am 29. Januar 
und am 30. Januar. Im Februar kamen vor und sind zu 
unterscheiden, wie man aus diesen Beobaehtungen ersieht, 
zwei kaltere und zwei warmere Perioden, namlich der 
kalte Polarstrom blieb bis zum 12. Februar, dann trat ein 
warmer Anti-Polar ein, aber nur bis zum 17. bleibend, 
diesen ersetzte ein Polarstrom bis zum 21., wo wieder ein 
Anti-Polar eintrat, der bis zum Ende des Monats anhielt. 
— Wie nun in der Schweiz und auf deren Bergen bis zu 
7500 Fuss Hbhe die damals vorgekommene allgemeinere 
Yertheilung der Meteore, d. i. der Passate, sieh darstellte, 
das lehrt uns, die wichtigsten Phanomene betreffend', die 
iibersichtliche Betrachtung der gesammelten und raumlich . 
vereinigten Thatsbchen besser, als es je vorher erreicht 
werden konnte. Wir gehen nun zu unseren einzelnen 
Bemerkungen iiber.

Temperatur. — Die allmahliche Abnahme der Warme 
nach oben hin verfehlt nicht, die bekannte Progression zu 
zeigen, zunachst in den Mittelwerthen der Monate und des 
ganzen Winters, wie sie namentlieh aus den Vergleichungen 
des St. Bernhard und Genfs aus einer grossen Jahresreihe 
(40 JShre) gefunden sind; das Winter-Mittel minderte sich 
von Basel bis zum St. Bernhard von' 1,5° C. bis — 6,3°, 
also urn 7,8° C., d. i. etwa um 1 ° C. auf 900 Fuss, in 
diesem Winter. — Auch das warmere Klima an der Siid- 
seite der Alpen-Kette bewahrte s i c h i n  Lugano, in gleicher 
senkrechter Hohe mit Basel, war das Winter - Mittel 
6,1 C. Die absoluten Minima zeigten auch eine Pro
gression nach oben hin, und da die absoluten Maxima um-

') Siehe „Geogr. Mitth.” 1864, Heft IV, SS. 139' ff.

gekehrt sich verhielten, ungefiihr in entsprechender Weise, 
so war, wie es scheintj die Amplitude der monatlichen 
Extreme oben wie uiiten ungefahr- gleich, wenigstens bis 
zur bekannten Hohe, 7500 Fuss. — Die tagliche Fluk- 
tuation, d. i. die Differenz zwisehen den beiden extremen 
Stunden, seheint nach den vorliegenden Aufzeichnungen 
ebenfalls von unten bis oben im Mittel ziemlich gleich 
geblieben zu sein,- wenn auch manche ortliche Terschieden- 
heiteu hpmmrtreten; indesseu ist hierbei zu beriidksich- 
tigen, dass die Beobachtungs-Stunde, 1 Uhr, oben mit der 
warmsten Stunde zusammenfallt, aber unten diese erst um 
2 Uhr eintritt (zufolge der festgestellten - und hier sich 
wiederholenden Erfahrungen auf dem St. Bernhard und 
dem Simplon), woraus allein schon fiir die Rechnung eine 
Abnahme nach oben hin hervorgeht, wenn auch eine un- 
bedeutende im W inter, iibereinstimmend mit der Theorie 
unS anderen friiheren empirisehen Befunden. — Gleich- 
zeitigkeit des Eintreten kontrastirender Temperatur-Weeh- 
sel, der Minima und der Maxima, ist in alien drei Eegio- 
nen zu bemerken (obgleich auch Ausnahmen davon als mog- 
lieh bekannt sind, ist hier doch nicht in leinem Falle deut- 
lich ersichtlich, dass oben Warme eintrat mit einem Siid- 
westslrom — Fdhn — oder blieb, wiihrend unten Kalte blieb 
oder einfiel mit einem Kordoststrom). — Die bekannte 
Thatsache, dass mit der grosseren Breite der Bodenerhebung 
auch die Hypsotherm-Linien des'Jahres sich hoher erheben, 
war bisher nur fiir die Sommerzeit erwiesen, aber nicht 
auch fiir die Winterzeit, pnd es besteht die Vermuthung, 
dass die Winter-Temperatur nicht daran Theil hat,  ̂ sondern 
eher umgekehrt sich verhalt; diese Vermuthung seheint 
hier sich zu bestatigen, z. B. in Bevers, verglichen mit 
dem Rigikulm, verhielt,^sick die Temperatur des Dezember 
und Januar wie_—2,5° und —8,o"° zu — 2,o° ui^d —4,0° G,, 
die absoluten Minima w ie— 17,2° u n d — 24,e° z u — 12,4° 
und —21,0°; die senkrechteErhebung beider Orte ist nahezu 
gleich, 1715 Meter und 1784 Meter; ahnlich verhielt es 
sich in Stalla (1780 Meter), ebenfalls auf dem massigen 
Graubiindner Hochboden gelegen, wo jene Werthe bezieheut- 
lieh 2,0 und — 5,0°, — 14,4° und —22,5° betrugen. 
Wahrscheinlich oder sicberlich wird im Sommer diess Ter- 
halten sich umkehren und es wird die isolirte Spitze des 
Rigi in der ErWiirmung zui-iiekbleiben.

Luftdruch. — Wenn man etwa erwartet, dass der mittlere 
Barometerstand der beiden Monate -sehr kontrastiren musste, 
im Dezember sehr niedrig gewesen sein muss, weil damals 
allein der Aquatorial-Strom herrschte, dagegen sehr hoch im 
.Tanuaf, weil damals der Polarstrom mit kurzer Ausnahme 
herrschte, so findet man doch, dass diess nicht fiir das 
Mittel des ganzen Monats sich ergeben hat; der mittlere 
Barometerstand des Dezember ist an alien Orten zv'ar nie-
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driger gewesea als der des Jaauar, jedoch aiclit einmal 
ganz urn 1 Millimeter, dagegen im Februar, wo beide 
Passate etwa in gleichen Zeitraumen wecliselten, blieb der 
mittlere Stand um 7 bis 8 Millimeter niedriger als der 
des Januar, aber anch mit breiteren absoluten Variationen. 
— Es findet sich in den „Monats-Ubei’sichten” eine 'Ko- 
lumne, welche die „mittlere tagliche Karometer-Schwan- 
kung” angiebt; darunter ist aber nicht etwa die Amplitude 
der zwei Maxima und Minima in der tagliohen periodi- 
schen Kurve verstandeu, sondern die mittlere Dilferenz 
der eiiizelnen sich folgenden Tage, und in dieser Hinsicbt 
ersieht man bier das werthvolle neue Ergebniss, dass diese 
Difterenz (im Januar ungefiihr 2 Millimeter betragend, aber 
im Februar 3 Millimeter) nach.- oben bin ziemlicb gleicb 
blieb, aueb dass Gleicbzeitigkeit der Undulationen (oder der 
nicbt periodiscben Variationen) an den verschiedenen Orten, 
niedrigen wie boben, mit geringen Ausnabmen Statt hatte. 
Ubrigens ware es erklarlich, wenn ^der Leser beim ersten 
Blick sicb rerleiten liesse, unter obiger Bezeichnung die 
tagliclie periodiscbe Variation (Fluktuation) zu verstehen, 
und dann erstaunte, diese bier so breit und aucb nicbt 
nacb oben-bin abnebmend zu finden, da doeb das Gegen- 
tbeil als das Gesetz erwiesen ist (was aueb bier wieder 
an den drei Orten sich bew alirt, von dc^nen stiindlich'e 
Aufnabmen irnd dere'n Mittel angegeben sicb vordnden, in 
Genf, auf dem St. ’Bernhard und auf dem Simplon). 
Diess kann, gelegentlicb gesagt, darauf aufmerksam machen, 
dass iiberhaupt unsers Terminologie der Meteorologie noch 
nicht hinreicbend praeis die verschiedenen Variationen 
unterscheide't; diess ist ein Mangel, der bei Beslimmung 
iiber Aquabilitat oder aber Variabilitat der Klimate gewiss 
schou mancbem Klimatologen ^iiblbar geworden ist. Wenn 
etwa. die Absicbt bestande, aueb sfiindlicbe Beobachtungen 
an mehreren Standorten trotz der grossen Schwierigkeiten 
auszufiihren, -indem ifazq, fast allein Sebiffe, Kldster, Kaser- 
nen und ahnliche Kongregationen sich eignen, so wiirde es 
docb vorerst geniigen tnd die Hauptsacbe gewonnen wer- 
den kdnnen, wenn uur die beiden extremen Monate Januar 
und Juii in solchen kurzen Perioden veftfolgt und be- 
stimmt wiirden. — Die Amplitude der absdlutem Extreme 
innerhalb der einzekien Monate, algo die monatliclie abso
lute Undul^tions-Amplitude, scheint bier naeh oben bin 
abnebmend sicb zu ergeben; aueb diess Ergebniss ist wobl 
bisher noch nicht empirisch festgestellt gewesen , obgleieh 
es zu erwarten war.

Eine  ̂ganz besondere Beachtung verdient das Verhalten 
der so zahlreich aufgestellten Barometer wahrend des be- 
riibmt gewordenen grossen Europaischen Sturmes in den 
ersten Tagen des Dezember 1863. Man findet, dass bier 
ein allgemeiner Baroraetersturz am. 2. und 3. Dezember an

siimmtlichen Orten erfolgte, unten wie oben, und mit siid- 
westlicher Luftstrdmung; dass diese aueb sehr stiirmiseb 
und, mit Regeu oder Schnee verbunden war, wird von 
vielen Orten ausdriicklich' angegeben (mit Gewitter in Basel), 
zuweilen wird sie Fdhn genannt; in einer Eolumne sind 
die beobachteten Wertbe nachzusehen; die Amplitude augh 
dieser Variation war abnebmend nacb oben bin, z. B. in 
Basel 13 Millimeter, in Bevers 8 Millimeter, auf dem 
St. Gottbard und St. Bernhard 6 Millimeter. Das Ganze 
der Ersebeinung ist neu und ein wichtiger Beitrag fiir die 
Lehre von den Stiirmen und von den Winden iiberhaupt, 
sie spricht sicberlich eher fiir die gerade liichtung dieses 
Sturmes als fiir die Cyklon-Gestalt. Bald nachber, am 4., 
stieg das Barometer wieder urid zwar, etwas bdher als 
vorher; ob aber der Sturm nacb einer Pause als Jiordwest 
endigtc, wie es an der Nordwestkiiste von Mittel-Europa 
gewdbnlich ist, soli nicht entschieden werden, jedoch kann 
man in einigen Angaben des Wolkenzuges am 4. und 5. 
aus E W ., N. oder AO.' Andeutungen dafiir erkennen. 
(Leider ist dieser Sturm bis jetzt noch nicht weiter nacb 
Osten, bin verfolgt, hoffentiicb werden fiir kommende 
Winterstiirme in Mittel-Europa. im weiteren XJmfange Beob- 
achtuugsmittel vorbereitet sein.) — .Aoch andere, wenn 
aueb geringere Barometersttirze sind verzeichnet, meis^ens, 
wie es scheint, jedoch nicht immer mit beftigem-Winde 
und aueb meistens als siidwestlieber .Wind, indess aueb 
zwei Mai als Aordost, aber immer beinabe gleicbzeitig an 
alien Standorten (dabei ist zu beriicksichtigen, dass die 
Biebtung der Winde an den iueisten Orten lokale Ablen- 

■ kung erfahrt); Beispiele von solchen Minima in dem Baro- 
meterstande kamen vor am I 7. und 22. Dezember, am 
31. Dezember und J .  Januar, diess war vor dem Passat- 
wechsel; ain 28. Januar war ebenfalls *Passatwechsel 
und diess Mai war der Polarstrom stiirmiseb, als kalter 
Aprdost, docb sank das Barometer, freilich nur auf kurze 
Zeit, es stieg wieder' bei klarem Himmel und kalter Luft, 
namentlich auf der Grimsel wird ein furebtbarer Sturm 
aus SO. beriobtet. Ubrigens wird aueb wobl ein nur lokal 
stijrmiseber Wind gemeldet, abetf dann obae Sinken des 
Barometers, z. B. auf dem St. Gottbard am 12. .Dezember. 
Aueb am 21. Februar trat e in . allgemeines Minimum ein, 
ebenfalls bei Passatwecbsel, und aueb diess Mai scheint 
der austretendfe Aordost der stiiTmisohe (am 19. und 20.) 
gewesen zu sein, indessen wahrend der Wolkenzug schon 
an mehrerbu Orten von SW. her sich angegeben findet. 
In  entsprechender Weise waren aueb die Maxima beinabe 
gleicbzeitig, z. B. am 7. und 8. Dezember, am 20. Januar, 
am 14. Februar, an den beiden letzten Zeitpunkten bei 
Passatwecbsel, mit eintretendem Polarstrbm.

irm de. — Innerhalb der vielfach veranderlichen Winde
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Bind freilich immer die beiden kontrastirenden fundamenta- 
len atmospharischen Cirkulations-Strbme zu Grunde liegend, 
die Passate, von denen einer zur Zeit faerrschend sein muss. 
Indessen hier in didsem Gebirgslande sind die 'Schwierig- 
keiten, die Grundriohtung zu bestimmen, besonders gross, 

lokalen Ablenkungen in den Passen und Thalern man- 
n%fach; in der That sehr wenige der vielen Beobachtungs- 
Orte scheinen geeignet zu sein, die allgemeine Luftstrbmung 
frei aufzunehmen und richtig durch die Windfahne anzu- 
geben; mit aller Vorsicht kann man vielleicht als solche 
bezeichnen Basel, SchafFhausen, Utli-Berg bei Zurich, Chur, 
Zurzach in Aargau und Freiburg, aber wider Erwarten 
findet sich darunter nieht Rigikulm, oder wo hi fiir den Siid- 
west-, doch nieht fiir den Nordost-Passat. Man erkennt bald, 
dass an den meisten’ iibrigen Orten lokalisirte Winde beob- 
achtet sind, vor Allem in den hohen Passen der oberen 
Region. Freilich die Angabe des Wolkenzugs kommt ot
ters zur Hiilfe, jedoch auch nieht immer auf sichere Weise, 
z. B. in Zurich war ein Mai gleiohzeitig der Wolkenzug 
von Ost und auf dem Utli-Berg von West; im Winter 1st 
ja der Wolkengiirtel iiberhaupt niedriger; die cirri aber 
sind wirklicHe sicherere Zeichen fiir den „Siidwester” in der 
Hdhe und zumal verkiinden sie ziemlich zuverlassig einen 
bevorstehenden Passatweehsel im Winter. Es ist vor- 
geschlagen, Windfahnen auf hohen isolirten Spitzen anzu- 
bringen und sie teleskopisch von einem unteren Standpunkte 
aus zu beobachten, was sehr wohl thunlieh erscheint, z. B. 
vielleicht auf dem Saleve bei Genf, auf dem Utli-Berg bei 
Ziirich u. a. An den Orten auf der Siidseite der Alpen- 
Kette, Lugano (46,o° Jf.), Locarno, Bellinzona in Tessin, 
erscheint deutlieh der Siidwest-Passat umgelenkt, als Nord, 
auch von Brusio in Graubanden (46° 15' N.) wird ein 
Mai geaussert: „Der Fdhn kommt in diesem Thale von 
Norden”; in Glarus wurden die erwahnten starken Stiirme, 
deren allgemeine Richtung wir als westliche kennen, als 
Nord, Nordost und Siidosfr gemeldet, ~so auch in Engelberg 
aus Nordost und Siidost, aber mit Wolkenzug aus West 
und Nord west, ahnlich an anderen Orten. Eine' gute Ge- 
legenheit, um‘ die Beobaehtungs-Orte in Hinsicht auf Loka- 
lisation der Winde zu priifen, gewahrten eben die Monate 
Dezember und Januar, weil im ersteren allein und ent- 
schieden der Siidwest-Passat herrschte, im anderen der 
Nordost-Passat mit seinen ausgepriigten Eigenschaften fast 
drei Wochen lang beharrte. Um so mehr darf bemerkt 
werden, dass das noch vielfach gebrauchliche' Yerfahren, 
auch aus den Windrichtungen einen allgemeinen Mittel- 
werth zu ziehen, nur der rein arithmetischen, nieht aber 
der geographischen und praktischen Auffassung der Meteore 
geeignet erscheinen kann. In der That ist diess Yerfahren 
demjenigen eines Statistikei's zu vergleichen, der etwa in

einer Stadt mit acht Thoren der Windrose entsprechend 
die vorwiegende Herkunft der eingehenden Fremden aus 
der mittleren Richtung berechnen wollte. Am geeignetsten 
geschieht die Bestimmung der vorwiegendeh Windrichtung 
gewiss nach der Dauer oder der Haufigkeit der Richtung 
und es geniigt im Allgemeinen, nur die haufigste und die 
nachst haufigste hnzugeben, weil diese wahrscheinlich den 
beiden Passaten entsprechen.

Lokale Winde, wenn sie eine besondere Bedeutung, 
d. h. Eigenschaft, haben, sind freilich immer zu unter- 
scheiden. „Guxen” werden zu Zeiten erwahnt, das sind 
kalte, stiirmische lokale Winde, wahrscheinlich wahrend 
warmerer Witterung vom Firnfelde herkqmmend, z. B. in 
Grachen im Wallis am 4. Dezember, also zur Zeit des all
gemeinen Sudweststurmes, auf dem St. Gotthard am 12.,
22., 24. und 28. Dezember. Weit bfter wird ein „F6hn” 
erwahnt, so wird der Sturm des 3. Dezember genannt in 
Schwyz, in Chur, in ^Altdorf, in Bex (aber hier als sehr 
kalt), in Brusio (hier ein anderer ,,Fohnsturm” am 24. De
zember, ohne Sinken des Barometers, also lokal). Im Ja
nuar ist kaum vom Fdhn die Rede, aber iiberhaupt nieht 
von Stiirmen; indessen am 29. Januar kam beim Passat- 
wechsel der Polarstrom stiirmisch und da findet sich von 
Gastasegna in Graubiindto ein starker Fdhn aus NO. be- 
richtet und dabei fiel das Barometer, wie oben schon er
wahnt is t , es stieg jedoch bald wieder, und so verhielt es 
sich an alien Orten bis oben hinauf; auch der Nordost- 
sturm des 2. Januar heisst in Brusio- Fdhn; sonst, wie ge- 
sagt, finden wir in diesem Monate den Fdhn nieht weiter 
genannt. Am 13. Februar wird in Zurich ein eintretender 
warmer Fdhn mit siidlicher Windrichtung berichtet, nach- 
dem schon drei Tage yorher das Barometer gefallen war, 
es war einer der Passatweehsel mit eintretendem Anti- 
Polar; gleichzeitig war auf dem Utli-Berg schon entschie- 
den West wind und das Yerhalten des Barometers eben so; 
die Warme trat an beiden Orten gleichzeitig ein, erst 
am 13.; sehen wir nach dem St. Bernhard und dem Sim
plon, so war dort die Warme vielleicht schon um einen 
Tag friiher beifierklich (die allgemeine Windrichtung aber 
ist in diesen Passen nie aus der Fahne zu erkennen); in 
Grachen im Wallis heisst es; ,,Am 13.'*Februar um 12 Uhr 
warmer Fdhn”. Wie gesagt ist, trat auch spater, nachdem 
am 19. und 20. Februar ein stiirmischer Nordost-Passat 
geweht hatte, am 21. wieder ein warmer Passatweehsel 
ein; hieriiber heisst es in Altstatten (in St. Gallen): „Am 
21. um 9 Uhr Morgens bricht der Siid ein”; in .Grachen 
heisst es am 22.: „Es neigt sich zum Fdhnwetter”, in Gla
rus am 23., 25. und 28.: „Im Siiden stand Fdhn-Gewdlk”. — 
Offenbar ist micht genau bestimmbar, was unter Fdhn ver- 
standen wird; ist er aber warm, so wird er wohl zumeist
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als der bei Passatwechsel ■ eintretende Siidwest-Passat zu 
bezeichnen sein. iS’icht wenige ehrenwertbe Naturforscher 
meinea auch den Sirocco darin erkennen;^u miissen; da 
der Sirocco selbst noch so wenig gepugend meteorologisch 
bestimmt ist, ware zuvor diess abzuwarten.

Saturation <und NiedersoMdge. — Eine allgemeine tJber- 
sicht lehrt unverkennbar, trotz der mannigfachen drtlichen 
Verschiedenheiten, dass in einem gewissen mittleren Giirtel 
die Saturation am hdchsteii sich hielt, wie es scheint etwa 
zwischen 600 .und 900 Meter (1800 bis 2700 Fuss) hoch, 
danii abnehmend nach oben b in ; diess entspricht der all- 
gemeinen Ordnung; indem die Dampfmenge naeb oben bin 
abnimmt, ■von der Temperatur aber in der Abnabme iiber- 
bolt wird, so entstebt eine iiber einander liegende Folge 
von drei hygrometeoriscben Giirteln, ein unterer dampf- 
reicher, ein mittlerer bocb saturirter (.Wolkengiirtel) und 
ein oberer dampfarmer und aucb niedrig saturirter; im 
Sommer hewirkt dann bekanntlicb die taglicbe Ascensions- 
Strdmung der Atmospbar& mit der Dampfmenge eine Fluk- 
tuation des Wolkengiirtels.

Ungefabr kann man bier aus den vorliegenden Zablen 
den mittleren Stand der Saturation im unteren Giirtel zu 
75 Prozent annebmen, im mittleren zu 85 Proz., im obe- 
ren zu 65 Prozent. Aber einige lokale Besbnderbeiten 
sind auffallend als sebr gering,- und zwar in alien drei 
Monaten bleibeud, z. B. Zermatt im Wallis hatte als mitt
leren Saturationsstand des Winters nur 57 Prozent, in den 
drei Monaten beziehentliob 63, 51 und 58, Lugano nur 62

des Winters; nocb auffallender sind einige absolute Minima 
der Saturation, z. B. auf dem Simplon am 20  ̂Januar, also 
da eben der N 0. austrat, nur 11 Prozent, auch in Martigny 
ist ein Mai 11 Prozent beobachtet (28. Febr.) und damals 
berrschte doch der Anti-Polarstrom; in Lugano kamen als 
absolutes Minimum 22 Prozent vor, in Zermatt 25 Prq^; 
sonst ist das absolute Minimum im Allgemeinen zwisctjpp 
30 und 63 Prozent gewesen. Dass bei den Psychrometer- 
Beobachtungen die Aufstellungs - Orte immer Einwirkung 
iiben, ist anerkannt.

Die beiden Monate Dezember und Januar mit ihrem 
kontrastirenden Passat mussten grosse Unterschiede auch 
in der Hygrometeoration erwarten lassen; die anerkannt 
grossere Dampfmenge des einen und die anerkannte Dampf- 
arrauth des anderen bewahrten sich; die Bewolkung war 
stark im Dezember,; gering im Januar; aucb die Nieder- 
seblage waren am starksten im Dezember, am geringsten 
im Januar, der Februar blieb in der Mitte; diess lasst sich 
fiir das gauze Gebiet naher mit Zablen bestimmen, indem 
man die angegebene Hohe der Niederschlage an alien (78) 
Orten summirl,, dann erhalt man im Dezbr. 2614 Millim., 
im Januar nur 1992, im Febr. 3250. Exceptionell gross er- 
giebt sich die Niederschlags-Menge auf der Grimsel, des Win
ters 563 Millimeter, davon im Dezbr. 292, im Januar 118, 
im Februar 152; Qrte, wo am wenisten Niedersehlage vor- 
gekommen sind, waren Bevers in Graubiinden, im Winter 
nur 51 Millimeter, Zermatt, 53 Millimeter, u. a.

(Schluss dieses'Aufsatzes folgt im nachsten Heft.)

• Csoma, Jerney, Reguly, Duka und Y4mbery,
flliif Ungarisclie Reisende, welche die, Ufsitze der Ungarn aiifziisuchen bemtilit wareu.

Biographisclie S k izzen
von K. M. Kertheny, Mitglied des Genfer National-Instituts u> s. w. ').

Alexander Csoma (sprich Tschoma) von Kdros, der welt- 
beriihmte Tibetist, erdffnet den Eeigen jener Dngarn (deren 
Vorlaufer wohl schon Bese war), welche nach dem Oriente 
wanderten, getrieben von der, man kdnnte sagen flxen 
Idee, die Ursitze der Ungarn auffinden zu wollen. Im

') Diese fiinf Biographien sind dem nocli unedirtenyVerke ; ,,Johenn 
XAntus nnd 74 andere Ungarische Reisende. Skizze yon K. M. Kert- 
■beny” entnomraen. "Wir benutzen diese Qelegenheit, nm auf die sebr 
bedeutfenden biograpbischerT Arbeiten des in Briissel lebenden Verfas- 
sers aufmerksam zu macben. Durcb^wanzi^abrige Studien und aus- 
gebreitete persdnlicbe Bekanntscbaften nat er iiber das Leben fast aller 
irgend nambaften Ungarn der letzten Jabrbunderte ein so reicbhaltiges, 
znm grossen Tbeil nocb unbekanntes Material zusammeygetfagen, wie 
Niemand sonst, nnd es is t sebr zu wunscben, dass ibm eine vollstandige 
YerdfFentlichung desselben gelingen mdge. A. P.

Petermann’s Geogr. Mittbeilungen. 1864. Heft X.

Volke lelxt namlich die Sage, es soil nocb irgendwo eine 
Ungdrische Nation existiren, die grossere, nicht mit nach 
Europa eingewanderte Halfte. Zudem suchte die Wissen- 
schaft schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts dig Ab- 
stammung der Dngarisohen Sprache zu entdeeken, Budbeck, 

j Eccard, Ihre, Hell, Sajnovies, Gatterer, Schlozer, Biisehing, 
Hagen, vor Allem Gyarmathi batten schon fiir Verwandt- 
schaft mit dem Finnischen plaidirt, Otrokocsi, Ortel, Kal
mar, Verseghy, Stefan Horvath, besonders Beregszaszi 
stritten heftig fiir orientalische Abstammungs Csoma nun, 
geb. 1798 zu Koros im. Szekely-Lande Siebgnbiirgen6, stu- 
dirte 1816. bis 1818 in Gottingen unter Blumenbach, und 
als dieser einst ausserte, die Ungarn seien wohl die Ugyu-
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ren der Chinesischen Annalen, stand des jungen Szekelyer 
Entschluss fust, er wollte naoh China. Er ging 1819 nach 
Temesviir und Agram, um sieh das Slavische anzueignen, 
reiste nach Bukarest, lernte ^Tiirkisch, ging 1820 liber 
Rustschuk und Enos nach Alexandria, reiste dann aber zu 
J^uss nach Aleppo. Mit Karawanen kam er, in Kostiim 
und Sitten Orientale, nach Bagdad. Hier gab ihm der 
Englische Resident Mittel, um nach Teheran zu reisen, 
und nachdem er dort wahrend eines viermonatlichen Aufent- 
halts beim Englischen Residenten Persisch und vollkommen 
Englisch gelernt hatte, machte er sich 1821 auf den Weg 
nach Meschhed in Chorassan und schlich sich, als Armenier 
verkleidet, liber Buchara, Baleh und Lahore nach Kaschmir. 
In Leh, der Hauptstadt von Ladak, eignete er sich zuerst 
das Tibetanische an. Die berlihmten Reisenden Moorcroft 
und Trebeck unterstlitzten ihn mit Geld und Empfehlungen. 
So ging er zuletzt ins Kloster Zimskar in Kanam am obe- 
ren Setledsch, 8 Tagereisen siidlieh von Leh, 9000 Fuss 
liber der Meeresliache. Dort studirte er in grosser Noth 
und Kalte, in Gesellschaft der Lamas, das Tibetanische. 
Jahre vergingen mit diesem Studium, das. besonders auf 
3- bis 400 Bande gedruckter Biieher sich basirte, die er 
alle excerpirte. Einen kleinen Jahrgehalt von 50 Rupien, 
welchen die Asiatische Gesellschaft zu Calcutta ihm anbot, 
wies er zurlick, dagegen publicirte sie seine "Werke: „A 
grammar of the tibetan language” (Calcutta 1834), „Essay 
towards a dictionary tibetan and english” (40.000 Worter! 
Calcutta 1835), so wie „Analyse of the Kand jour” , d. i. 
der Grundlehren des Tibetanismus (Calcutta 1835). Sein Ru# 
breitete sich plotzlich in ganz Ost-Indien, aber auch in 
Europa aus. In TJngarn erfuhr man unversehens und zu
erst von diesem berlihmten Landsmann dadurch, dass. er 
seine Werke an 25 Ungarische Bibliotheken schickte, und 
als man rasch 200 Dukaten gesammelt hatte und sie ihm 
zugleich mit der Ernennung zum Ehrenmitglied der Aka- 
demie schieken wollte, bestimmte der feme Diogenes das 
Slimmchen fiir den Akademie-Fond. Dm seine Kenntnisse 
zu erweitern, trachtete er nach Lassa zu kommen, der 

■ Hauptstadt^ des ostlichen Tibet, als dem eigentlichen Sitz 
der Gelehrsamkeit, doch schon am 11. April 1842 starb er 
plotzlich auf der Durchreise in Darjeeling am Fieber. Alle 
dort anwesenden Englander begleiteten feierlichst seinen 
Sarg, die Asiatische Gesellschaft von Calcutta liess ihm ein 
Monument in Darjeeling errichten mit der Inschrift: „Hic 
jacet Alexander Csoma de Kdrbsi, .a native of Hungary; 
compiled a dictionary and grammar of the tibetan language, 
this best and*»real monument” u. s. w. Man fand bei ihm 
4 Kisten mit*Buchern und Papieren, einen alien blauen 
Anzug, den er niemals ablegfe, ein metallenes Kochgeschirr 
und 5550 Rupien in Indischen Staatspapieren, die er der

Asiatischen Gesellschaft in Calcutta vermachte. So hatte 
dieser merkwiirdige Mensch 22 Jahre gelebt, Nichts ge- 
niessend als Tljee und Reis, auf einer Strohmatte zwischen 
Faeherkisten mit Schi;eibmaterialien siteend, essend, schla- 
fend, studirend und sich nie entkleidend, noch auph trank 
er je Narkotisches, schnupfte und rauehte nicht. Und das 
Resultat solch riesenhaften Fleisses war die Erklarung im 
Vorwort seines Diktionars: „Das Tibetanische sei bloss ein 
verdorbenes Sanskrit, all’ die Literatur in dieser Spraehe 
bloss tibersetzung von Sanskrit - Originalen. Fiir Ungarn 
sei nur das Sanskrit selbst hoffnungsreich, die Studien 
seiner Landsleute mochten sich dieser Spraehe zuwenden, 
besonders aber sucheii, das Reich der Jugaren zu ent- 
decken. Seine eigenen Krafte reiehten dazu nicht mehr 
aus, doch wahne er, dieses Reich miisse an der Westgrenze 
von China, im Nordosten von Lassa, liegen.” Spater nahm 
Dr. Th. Duka diesen Gedanken Csoma’s w'ieder auf und 
suchte ihn zu verfolgen. Baron Josef Eotvds hielt 1843 
dem Andenken Csoma’s in der Ungarischen Akademie eine 
bliihende Gediichtnissrede.

Johmn Jerney, geb. 1800 im Bezirke der Jazyger und 
Kumanier, gestorben zu Pest 1855, wurde 1820 Advokat 
und besehaftigte sich von da ab mit seinem Lieblings- 
studium, der nationalen Urgeschichte. Von 1844 bis 1847 
befand er sich fiir eigene Kosten auf einer Reise bis an 
die Wolga. Er ging iiber Siebenbiirgen nach der Moldau 
zu den dortigen 70.000 Tschango-Magyaren, die schon Gegii 
aufgesucht hatte, und nach jahrelangem Verweilen daselbst 
nach der Krim und bis in die Steppen der Nogaischen 
Tartaren, wo er Steindenkmiiler etwa aus 4pm 8. Jahrhun- 
dert fand, die er zeichnete und unbedingt fiir alt-Unga- 
rische hielt. Dann besuchte ef die Ruinen von Madschar. 
.Weiter konnte er nicht vordringen, denn die Russische 
Regierung gab ihm nur zu deutlich zu'.verstehen, sie liebe 
solche -Forschungen nicht. Zuriickgekehrt und Akademiker 
geworden veroffentlichte er nuU: „Keleti utazasa a magyar 
oshelyeinek kinyomozasa vegett” (Reisen im Orient, zur 
Auffindung der Ursitze der UngarnJ, 2 Bde., Pest 1847 
(Akademie-Verlag, 4°; 329 und 316 Seiten; neue Ausgabe, 
Pest 1851 bei Magyar). Sodann publicirte er: „A palocz 
Kronika (Die Chronik der Palowger, nach Russischen und 
Polnischen Annalen), Pest, Magyar, 1855 (68 SS.) und 
„Magyar nyelokinesek A^rpadek Korszakabol” (Schiitze der 
Ungarischen Spraehe seit der Zeit der Arpaden), 2 Bde., 
Pest, bei Magyar, 1854 (80, 189 und 100 Seiten). Schon 
1825 hatte er mit seiner Abhandlung iiber die Spraehe 
der alien Kumanier einem Preis gewonnen, 1829 gab er 
eine Brosehiire iiber die Avaren heraus; in Journalen ver
offentlichte er: „Die Franzosische Kolonie von Egervolgy”, 
„Das Volk von Kubecs” , „Die Thuroczer Reliquien mit
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Hunnoskythischen Buchstaben”, „Ob des Russischen Reiehs 
Griinder Uqgarn waren? u. s. An historischem Stoff 
und Material trug er genug Dankenswerth.es zusammen, 
wenn auch die Meister der vergleichenden Sprachkunde 
seine philologischen Schliisse ziemlich belachelten.

Anton Reguly, nebst Bbse, Csoma und Jerney der be- 
riibmteste, aber aucb unfrucbtbarste der Ungariscben Rei
senden zur Auffindung der Urwiege des Ungartbums, war 
1819 zu Zirez als Sobn eines Advokaten geboren. Er 
macbte zu Velencze die Bekanntscbaft von Tberese Mesz- 
l& yi, deren Hand ihm jedoeh Terweigert wurde, da sie 
bereits Brant des — Ludwig Kossutb war. Im Verdruss 
bieriiber und iiberbaupt im Drang, die Welt zu seben, 
ging er ills Ausland. tJber Hamburg und Kopenbagen nacb 
Stockbolm gelangend, frappirte ibn bier die Verwandtsebaft 
des Finnischen mit dem Ungariscben. Er entscbloss sieb, 
als der Erste, der Held und nabere Erforscber des Finnis- 
mus zu werden. Bisber scbon des Ungariscben, Deutseben, 
Lateiniseben, Grieebiscben und Franzosiscben kundig, lernte 
er 1839 in Abo Sebwedisch, und als er 1840 mit Dr. Schilt 
tief ins Innere von Finnland drang,. Finniscb;. von der 
Akademie von Helsingfors zum Mitglied ernannt, dankte 
er ihr bereits in ibrer Spracbe. Dann zog er ndrdlicb 
nacb Karelien, betrat das Land der Lappen, lernte Lapp- 
landiscb, brachte den Sommer bei Castren in Kemi zu 
und war 1841 wieder in Helsingfors, Estbniscb lernend. 
Yon St. Petersburg aus, wo er besonders von seinem Lands- 
mann dem Staatsratb Balugyanszky unterstiitzt wurde, 
macbte er 1840 "die erste Mittbeilung an die Ungariscbe 
Akademie, ward deren Mitglied und erbielt 1000 Gulden 
Unterstiitzung. Dann iiber Moskau, Hpwgorod, Kasan zu 
den Wotjaken und Baschkiren ziebend, deren Spracbe er 
sieb gleicbfalls aneignete, iibersebritt er den Ural und liess 
sicb unter den Wogulen nieder. Sieb aucb mit geograpbi- 
seben Forsebungen besebaftigend biieb er dort, bis er 1845 
in die Hauptstadt des Bezirks Obi gelangte. Hier biieb er 
langere Zeit, sammelte fur sein Wogulisebes Wbrterbuch 
und existirte einsam unter Fisebern und Jagern, nur von 
Fiseben sicb nabrend. Darauf in Beregow unter den Ost- 
jaken sammelte ef iiber 80 Druckbogen Hotizen. Von 
da ging er nacb Kasan ins Kloster von Rafa, das Tsebere- 
missiseb^ und Tsebuwassisebe zu studiren. Unterdess be- 
gann scbon seine Gesundbeit zu wanken, trotzdem drang 
er nocb nacb dem Siiden bis zu den Mordwinen. -Die Un
gariscbe .4kademie hatte ibm weitere 1400 Gulden gesebiekt 
und 1845 bildete sicb in Pest der Reguly-Yerein, der 
durcb Herausgabe eines Jahrbuebs dem patriotiseben Rei
senden weitere Mittel sebaffen wollte. Reguly biieb nun 
zwei Jabre in Kasan und begab sicb 1847 nacb St. Peters
burg zurtick. Er entwarf hier in 16 grossen Blattern die

Karte seiner nordischen Reise, auf der er 180 Geographi- 
sche Meilen durcb vorber unbekannte Strecken zuriick- 
gelegt batte. Docb sein Gesundbeitszustand notbigte ibn, 
1847 nacb Grafenberg zu geben. Im Herbst kam er nacb 
Berlin, wo er Kertbeny kennen lernte und durcb diesen 
mit Jakob Grimm, Sebott, Mabn, Selig, Gassel u. A. be- 
kannt wurde; aucb begann er Hegel zu studiren. l |fn  
aber trat in seinem Inneren jener Brucb ein, der ibn obn- 
maebtig macbte, seine reicbe Ausbeute selbst zu verarbei- 
ten. Er entdeckte eine seinen primitiven Forsebungen 
vorangeeilte Europaisebe Wissensebaft, erkannte, wie er so 
obne Vorkenntnisse und obne sicberen Plan an seine Riesen- 
aufgabe gegangen war, und er verzagte. Ganz trostlos aber 
wurde er, als seine Gesundbeit nicht wieder herzustellen 
zu sein schien und er, 1848 nacb Ungarn zuriickgekehrt, 
gerade in jene Ereignisse gerieth, welcbe die Existenz sei
nes Yolkes auf das Spiel setzten. In dem spater blutig 
niedergeworfenen Lande war auf Jabre hinaus keine Aus- 
siebt, fiir hobere nationale und wissensebaftliebe Fragen 
Theilnahme zu finden. Reguly ward ein recht „stiller Mann”, 
lebte kiimmerlich und krankelnd als zweiter Gustos der 
Pester Universitats-Bibliothek, schien irre an all’ seinem 
Lebenszweck, sass -Tage lang rathlos vor den vielen Kof- 
fern und Kisten voll ungeordneter Schriften, war ein- 
geschiichtert durcb die kiihnen Erfolge der wahrend seiner 
Abwesenheit in Ungarn selbst entstandenen, von Paul Hun- 
falvi durcb die zehn Jahrgange seiner philologischen Revue 
gefiihrten sogenannten „Finnisten - Schule” vergleichender 
Sprachkunde — und starb endlich 1856 im Griin des 
Auwinkels bei Ofen, erst 37 Jabre alt. Seitdem die .4ka- 
demie wieder freier aufathmet, bestimmte sie aucb durcb 
Hunfalvi . eine Herausgabe und Redaktion von Reguly’s 
reicbem literarischen Nachlass. Er selbst hatte bloss ver- 
bffentlicht: „A dzungar nep” (Das Yolk der Dsungaren), 
Pest, bei Emich, 1850 (15 SS.), eine Akademie-Vorlesung. 
Zu derselben' Zeit gab der Reguly - Yerein das „Reguly- 
Album” (523 Seiten, Pest, bei Emich, 1850) heraus, welches 
ausser seinem Portrait und Beitragen der ersten Schrift- 
steller eine 124 Seiten lange Sk^zze von Dr. Franz Toldy 
iiber Reguly, die Finnische Frage, ihre Schwierigkeiten, 
seine Yorbereitungen und sodann seine Reisen enthalt. 
Nacb seinem Tode aber gab Hunfalvi in eigener selbst- 
standiger Redaktion und nacb ■ eigenem System bearbeitet 
heraus: „Egy vogul monda” (Eine Wogulische Sage, Ori
ginal und Hbersetzung) Pest, bei Emich, 1859 (110 Seiten); 
ferner „Finn-olvas6kbpyo” (Finnisches Lesebuch), 3 Bde., 
Pest, Emich,. 1861. Davon ist bis jetzt nur der erste Band 
(580 Seiten), die Originate enthaltend, ei'scbienen, der 
zweite bringt die Ubersetzungen, der dritte ein Finnisch- 
Ungarisehes Worterbuch. Gleicbfalls im Erseheinen be-

49*

    
 



38S Biographische Skizzen der t’uuf Ungarischen Reisenden Csoma, Jerney, Reguly, Duka und Vdmb^ry.

griffen ist: „Vogul olvasmanyok” (Wogulische Lesestiieke), 
2 Bde., der erste die Sagen in* Original und' Ungarisch 
bringend, der zweite Grammatik und Wdrterbuch. • Auch 
zog Hunfalvi Avohl aus Reguly’s Jfachlass manchen Stoff 
zu seinen Abhandlungen iiber die Sprache der Mordwinen, 
Q^tjaken u. s. w. — Baron Josef Edtvbs hieltam IS.JuIi 1863 
in' 'der Akademie fragmentarisch eine Gedaehtnissrede auf 
Reguly, mit dem Schluss: „Wenn eine Nation noch Man
ner aufweisen kann, die wie Reguly in den eisigen Regio- 
nen Sibiriens und wie Csoma unter dem gliihenden Him- 
mel Indiens A lies fiir die Wissenschaft und den Ruhm 
ihres Vaterlandes daran setzen, — einer solchen Nation 
Vergangenheit mag dunkel bleiben, ihre Zukunft wird es 
nicht sein!”

Theodor Buka, Edler von Dukafalva, stammt aus einer 
alt-Ungarisehen Familie, die noch unter den A'rpaden aus 
Griechenland einwanderte und deren einer Zweig 1408 
mit der noch heute erhaltenen Besitzung im Komitate Saros 
belehnt wurde. Geboren 1825 auf jenem Dominium seines 
jetzt TOjahrigen Vaters, studirte er von 1834 am protestan- 
tischen Collegium zu Sarospatak, dann die Rechte in Pest 
und war von da ab Advokat. Im Jahre 1848 sch|loss er 
sich der Bewegung an, war in Ofen Nationalgardist, von 
Schwechat an im Hauptquartier und Adjutant des Ober- 
befehlshabers General Gdrgei, den er bis nach Vilagos be- 
gleitete. Im April 1849 hatte er nach der Schlaeht bei 
Komorn den Militarorden dritter Klasse erhalten. Gliick- 
lich entkommen zog er sich nach Grafenberg zuriick, ging 
dann nach Dresden und Paris, wo ihn Graf Ladislaus 
Teleki aufs Warmste an Lamoriciere empfahl. Er entschloss 
sich, eine neue Lebensbahn einzuschlagen und Medizin zu 
studiren, doch Dekan Orfila bestand auf Osterreichische 
Legitirdatious - Papiere. Somit wendete sich Duka nach 
London, wo er von 1850 bis Ende 1853 unter grosser 
Entbehrung am St. George College absolvirte und das 
Diplom als Arzt erhielt. Dnrch General Sir George Pol
lock’s Protektion ward er Arzt der Ost-Indischen Eom- 
pagnie. Er ging 1854 iiber Marseille, Kairo, Sues, Ce3don, 
Madras nach Calcutta, wo er ?jach 42tagiger Reise an- 
langte, und erhielt die Station Monghyr am siidlichen Gan
ges. Dort heirathete er 1855 eine aus London nachgekom- 
mene Englische Dame, errichtete ein Spital und wirkte 
9 Jahre sehr verdienstlich in seinem Fache. Er benutzte 
jedoch diese Stellung hauptsachlieh auch, um Forschun- 
gen sowohl iiber seines grossen Landsmanns Al. Csoma 
persdnliche Verhiiltnisse wahrend dessen langjahrigen Aufent- 
halts bis zu seinem Tod in Ost - Indien anzustellen, wie 
auch Csoma’s Programm zur Auffindung des Ursitzes der 
Un^arn zu verfolgen. Sich mit Indischen Studien ein- 
gehend beschaftigend, ward er der zweite Ungar, der je

Mitglied der Asiatic Society geworden, und nachdem er 
fiir Ungarische Journale bereits vorlaufige Respltate seines 
Strebens geliefert, nahm er 1863 anderthalbjahrigen Ur- 
la'ub, sowohl um in Europa seine Gesundheit wieder zu 
kraftigen als um in Ungarn das Programm festzustellen, 
wonach er ferner wirken Avolle. Er ging iiber Sues wie
der nach Agypten, verfiel jedoch in Alexandrien in eine so 
schwere Krankheit, dass er nur wie durch ein Wunder 
gerettet wurde. Dann in Neapel, Rom, Mittel- und Ober- 
Italien lebend, kam er nach 15jahriger Verbannung, nunmehr 
als Englischer Unterthan, nach Pest, wo er durch einen Vor. 
trag iiber die Krankheiten Ost-Indiens Mitglied des Kbnigl. 
Ungarischen Arztlichen Yereins und durch die Abhandlung 
j,Die geognostischen und klimatischen Verhaltnisse des 
Ganges-Delta” Mitglied der Ungarischen Akademie wurde. 
Seitdem weilt er — nachdem er auf der Riiekreise auch 
Gdrgei in Klagenfurt besucht — bei seiner Familie in 
England, um im Januar 1865 nach O st-Indien zuriick- 
zukehren und dann auch seinerseits einen erschdpfenden 
Beitrag zu dem Yersuch zu liefern, den Ursitz der Ungarn 
aufzufinden.

Hermann Vdmbery ist geboren 1832 zu Gutta, einem 
Dorfe der Insel Schutt in Ungarn, nahe bei Komorn. Seine 
Familie scheint urspriinglich eine Deutsche gewesen zu sein 
und hiess Wamberger, jedoch sohon sein Yater erhielt ge- 
setzlich die Ungarische Flexion des Namens und war ge- 
wdhnlicher Ungarischer Bauer, seine Mutter Ungarin, sein 
Onkel Dorfschuster. Friih vaterlos, schickte die protestanti- 
sche Mutter doch den Knaben in die Schule. Kaum 15jahrig 
kam er nach Pressburg, um sich selbst weiter. zu helfen. In 
grdsster Armuth besuchte er die Schulen und fand Unterhalt, 
indem er Slovakischen Kdchinnen und sonstigeh Dienstleuten 
Unterrichfim Ungarischen gab. Yon Jugend. auf sehr gut 
des Ungarischen, eben so des Slovakischen und Deutschen 
machtig, erwachte schon friihzeitig in  ihm das Talent fiir 
Sprachen. Er lernte allein und noch als Knabe Latein, Grie- 
chisch, Franzdsisch, Italienisch, Englisch, Serbisch und 
Kroatisch, indem er taglich aus den verschiedenen Sprachen 
600 Wdrter auswendig lernte. Beim Ausbruch der Revo
lution erst lOjahrig, wagte er dennodh einen Abstecher 
nach Wien. Jedoch dort eine W eile b e i ' den. Schotten die 
Schule besuchend gerieth er in noch grdsseres Elend, und 
als er nach Pressburg zuriick wollte, hatte ec nicht einmal 
das Fahrgeld. Er sprach einige Herren auf dem Bahnhofe 
in so klassischem Latein an, dass ihm von den Uberrasch- 
ten ein reichliches Geschenk wurde. Dann in Pest fre- 
quentirte er die Schulen der Patres Piaristen, wurde je
doch einiger tollen Studentenstreiche wegen, zu denen er 
die Mitschiiler engagirte, relegirt und besonders Professor 
Zimmermann bedauerte ihn riigend, dass nie etwas Yer-
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niinftiges aus ihm -werden diirfte, derseibe Professor, der 
einige Jahre spater zugleicb mit Yambery Mitglied der 
TJngarischen Akfedemie wurde und ihu als Kollegen zu be- 
griissen hatte. Vambery versuchte nun bei Ungarisehen 
Kavalieren'Unterstiitzung zu erJangen, wurde aber nicht 
einmal von jenen Herren vorgelassen, diê  ihn spater so 
patriotisch fetirten, nachdem er ohna ihre Unterstiitzung 
eine Beriihmtheit geworden war. Einzig Baron Josef Ebtvos 
hot dem Unbekannten geringe, aber herzlich gemeinte Bei- 
hiilfe. So ging er denn 1854 zu Fuss nach Posega in 
Slavonien, wo er eine Weile in einem Bureau diente. 
Dann aber machte 'er sich muthig nach Konstantinopel auf. 
Port im grossten Elende, trat er absichtlich fdrmlich zum 
Islam iiber, um in die Schulen des islamitischen Klerus 
zu gelangen und Sprache, Eeligion und Sitten griindlich zu 
lernen. Er maehte sich gegen 20 orientalische Sprachen 
zu eigen, so dass er zuletzt sogar die Aufmerksamkeit der 
Tiirken erregte, indem er hesonders das Tiirkische wie ein 
Eingeborner schrieb. So gelangte er von Stufe zu Stufe, 
von Dienst zu Dienst bis zu Fuad-Pascha, dessen Sekretar 
er wurde, und zwar mit bedeutendem Gehalt. Er bekam 
alle Staatssehriften zu lesen und zu beantworten, hatte zu 
alien Archiven Zutritt und benutzte diese noch nicht da- 
gewesene Gelegenheit wucherisch. Vambery kopirte Hun- 
derte der wichtigsten historischen Dokumente, maehte die 
Ungarische Akademie auf das Vorhandensein der Eeste der 
heriihmten Biblioth^k des Kdnigs Matthias Corvin aufmerk- 
sam, in Folge desSen -die Akademie die Herren Ipolyi, 
Kubinyi und Dr. Hensselmann als Kommission nach Stam- 
bul schickte, und war bei vielen anderen Forschungen dem
K. K. Legations-Eath Baron Schlechta und dem Dr. Mordt- 
mann behiilflich. Nicht minder korrespondirte er viel fiir Un
garische, Osterreichische und Deutsche Journale. Daneben 
publicirte e r ; „Abuska, Csagatajtbrbk szogyiijtemeny” (Abu- 
schka, Tsehagatai-Tiirkische "Wilrtersammlung, aus Tiirki- 
scher Handschrift), Pest, Emich, 1862 (107 Seiten), ferner 
eine Tiirkische Ubersetzung von Vorosmarty’s Ungarischer 
Nationalhymne und ein Tiirkisch - Deutsches Wbrterbuch, 
Konstantinopel 1858 (800 Seiten). Seit 1860 war er Mit- 
arbeiter an Paul Hunfalvi’s Ungarisch-philologischer Eevue 
und daraus sind im Separat - Abdruck erschienen; „Hat- 
szaz tordk peldabesz^dek” (Sechshundert Tiirkische Sprich- 
worter, Tiirkisch und Ungarisch), Pest, Emich, 1862 
(60 Seiten), und „Egy esagatajtorok- magyar mese” (Eine 
Tschagataitiirkisch- Ungarische Sage), Pest, Emicl^ 1861 
(10 Seiten). Ina Jahre 1860 ernannte ihn die Akademie 
zum Mitgliede und gab im folgendem Jahre 1000 Gulden 
Banknoten Beitrag zu eifler Eeise nach, Samarkand, zu 
der sich Yambery erbot. Er verschwand also eines Tages 
aus Konstantinopel und verier sich u n te r. den Bettel-

monchen. Yollkommen den frommen Muselmann spielend, 
schloss er sich im Miirz 1863 in Teheran der Gesellschaft 
armer Pilgrime an‘, die von Mekka kommend nach der 
Tartarei zuriickkehrten, und fiihrte auf diese Weise die 
Eeise durch das Turkomanen-Land, Chiwa, Buchara, Samar
kand und andere, zum Theil seit Marco Polo nicht wieder 
von Europaern betretene Gegenden Central-Asiens aus, 
iiber die er kuVz nach seiner Etickkehr im Juni 1864 in 
der Geographischen 'Gesellschaft zu London berichtet hat. 
Seine Erzahlungen haben ungewdhnliches Aufsehen erregt 
und sind durch die Zeitungen allgemein bekannt geworden 
(s. auch „Geogr. Mitth.” 1864, Heft VIII, S. 313), auch 
werden binnen Kurzem bei Murray in London die „Tra- 
vels and Adventures of Arminius Vambery” im Druck er- 
scheinen *).

Vambery glaubt pragnantere Spuren jenes sogenannten 
„Ursitzes der Magyaren” gefunden zu haben als Csoma 
Oder andere seiner Vorganger. Er hinkt von Natur auf 
Einem Beine, das hinderte ihn aber nicht, die ungeheuere, 
gefahrvolle Eeise zu wagen, die er selbst heute ein tolles 
Wagestiick nennt, ja dadurch, dass die Mohammedaner Jeder- 
mann religios ehren, der ein korperliches Gebreehen hat, 
war dieser Umstand noch zu seinem Vortheil. Er blieb 
3 Jahre aus und schon glaubte man ihn verloren, denn er

’) Ohne den Yerdiensten Vambery’s, iiber die sein bei Murray er- 
scheineudes Buch entseheiden wird, zu nahe treten zu 'wollen, mussen 
wir doch benierken, dass die mejsten der tou ihm bereisten Landschaf- 
ten, namentlich auch Chiwa und Buchara, in alterer und neuerer Zeit 
zieinlich haufig von Eeisenden besucht worden und daher verhaltniss- 
massig gut bekannt sind. Selbst in Samarkand ist er keineswegs der 
erste Europaer seit dem 15. Jahrhundert gewesen, wie wir (Heft VIII, 
S. 313, dieses Jahrgangs) einem Sir Henry Kawlinsou und anderen 
Koryphaen der Londoher Geogr. Gesellschaft in einem schwachen Augen- 
blicke naehgebetet haben, sondern im Jahre 1620 kam der Kussische 
Gesandte Iwan Danilow_ Chochlow ebenfalls nach Samarkand, um 1780 
beruhrte der in Bucharische Gefangenschaft gerathene Eussische Unter- 
offizier Jefremow wahrscheinlich die beriihmte Stadt, allerdings ohne 
Nutzen fiir die Wissenschaft, iind 1841 hielt sich die Eussische wissen- 
schaftliche Expedition, aus dem Bergingenieur-Oberst Butenjew, dem 
Stabskapitan Bogoslowskji, dem bekannten Geographen K. Chanykow 
und dem Naturforscher Alexander Lehmann bestehend, vom 1. bis 
4. September und vom 18. September bis 15. Oktober in Samarkand 
auf, indem sie in'der Zwischenzeit sogar die Gebirgsgegend ostlich davon 
bereisten. Chanykow gab bald nach seiner Eiickkehr eine Beschreibung 
des Cha’nats Buchara in Eussischer Sprache heraus (St. Petersburg 1843), 
woraus W. Mahlroann einige die klimatischen und Vegetations-Verhalt- 
nisse betreifende Abschnitte Deutsch wiedergegeben hat (Monats- 
berichte der Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin, H. F. 2. Bd. 
SS. 132— 140); Butenjew und Bogoslowskji theilten ihre geologischen, 
bergmannischen und meteoroiogischen Beobachtungen in dem Eussischen 
Gorny-Journal (1842, Nr. 10 und 11) mit und Erman hat in seinem 
Archiv (1842, SS. 683— 709) Ausziige veroffentlicht; den Lehraann’- 
schen Nachlass endlich ordnete und publicirte G. v. Helmersen im
17. Bd. der ,,Beitrage des Eussischen Eeichs” (mit Karte und einem 
zoologischen Anhang, bearbeitet von J. F. Brandt) und speziell die bo- 
tanische Ausbeute Bunge in den „Memoires des savants etrangers de 
I’Academie de St.-Petersbourg” (1852), auch sind' die Eesultate noch 
weiter bekdnnt geworden durch die Ausziige, welche A. Grisebach’s 
„Bericht iiber die Leistungen in der geographischen und systematischen 
Botanik wahrend des Jahres 1852” und daraus die „Geo<'« Mittheil.” 
(1855, SS. 163— 167) gebracht haben. ° a . P.
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wagte nie zu schreiben. Auch sogar seine reichen Notizen 
machte er nur verstohlen, gelegentlich gevisser Bediirfnisse, 
da solchen Falles sich nie ein Orientate der Person naht, 
welche er mit iiber den Kopf gezogenem Mantel sitzen 
siebt. Er entwarf seine Notizen mit Bleistift, Mongoliscb 
gescbrieben, nabm sogar ganze Karten und Situations-Plane 
auf, welebe Papiere er zugleich sorgsam in seinen Mantel 
einzunaben batte, der dadurcb zuletzt s(/ scbwer wurde, 
dass er bei jedem Scbritt fiircbtete, sicb zu verratben. Auf 
dem Eiickwege spraeb er auch beim Sehah von Persien 
vor, gab sich zu erkennen, ward sehr human aufgenommen

und erhielt 500 Dukaten nebst dem Sonnen-Orden. In 
Konstantinopel wai-d er sofort vom Englischen Konsul in 
Beschlag genommen und nach London expedirt. Er ging 
iiber Pest, wo ihn die Akademie feierlich empfing, iiber 
Wien, M'o er Sr. Maj. vorgestellt und von Graf Rechberg 
zu Tische geladen wurde; auch trug man ihm ein Professorat 
an der Orient^ischen Akademie an. In  London wurde er 
besonders ausgezeichnet von Murchison und der Geographi- 
schen Gesellschaft empfangen, Palmerston und Russell, dem 
Prinzen von Wales u. s. w. vorgestellt.

Geographische Notizeii.
D ie  M anna der Isra eliten .

Es ist in neuester Zeit, namentlich durch Sir Rod. Mur
chison, die Vermuthung ausgesprochen worden, die Essbare 
Plechte (Parmelia esculenta, Sprengel) mdchte die Manna 
gewesen sein, von der sich die Israeliten beim Auszug aus 
Agypten 40 Jahre lang fast ausschliesslieb genahrt haben 
sollen. Wenn nun auch diese Plechte, die zuerst Pallas 
unter dem Namen Lichen esculentus bescbrieben, in Nord- 
Afrika einschliesslich der Sahara, in Persien und an den 
Ffern des Schwarzen Meeres sehr gewdhnlieh ist, hie und 
da selbst als Nahrungsmittel benutzt wird und ihr Nieder- 
fallen in grosser Menge dfters beobachtet worden ist, so 
unter Anderem von Eversmann in den Kirgisen-Steppen, 
1829 bei Urumiah, 1846 bei Jenisebehr, 1864 bei Cbarput 
nordwestlich von Diarbekir, so bleibt doch die friihere 
und allgomeinere Ansicht, dass Tamarix Gallica var. manni- 
fera mit Hiilfe des Insektes Coccus manniparus, Ehrbg., 
die Manna der Israeliten lieferte, die wahrscheinlichere. 
Wie Bertbold Seemann im „Reader” (13. August 1864) 
und W. Houghton ebendaselbst (20. August 1864) besta- 
tigt, passt das Exsudat von Tamarix Gallica von alien 
Manna-Arten bei weitem am besten auf die Bescbreibung 
im Exodus, manche daselbst angefiihrte Eigenschaften frei- 
lich wird man bei keinem irdischen Stoff finden, z. B. 
dass sie jeden Tag der Woche ausgenommen am Sabbat 
herabkam, dass sie in der Woche nach zweitagigem Auf- 
bewahren ungeniessbar wurde, am Sabbat aber nicht.

Zustande in  A b essin ien .
Es ist bekannt, dass der Pranzdsiscbe Konsul in Mas- 

saua, der um die Geographic von Kordost-Afrika hochver- 
diente G. Lejean nach langerem Aufentbalt in Abessinien 
vom Kaiser Theodor gefangen gesetzt wurde und nach 
seiner Preilassung der Englische Konsul Cameron ein glei- 
ches Loos erfuhr. Auch ist durch die Zeitungen die Miss- 
handlung des Missionar Stern und eiuiger Seiner Kollegen 
zur Kenntniss gekommen. Fber diese barbarischen Zustande 

es von der Natur so herrlich ausgestatteten Abessiniens 
schrieb uns kurzlieh Lejean:
a b e r ' m e i n e r  Odj’ssee erzahlen, 

1 sagen, dass die Zustande Abessiniens in

einer hdchst ernsten Phase sicb befinden, und icb fiirchte 
sehr, dass durch die Indifferenz Europe’s dieses bewunderns- 
wiirdige Land und dieses interessante Volk auf immer ver- 
loren sind. Theodor II. verfallt aus einer Thorheit in die 
andere, aus einem Verbrechen ins andere. Gondar ist ohne 
ernstlichen Grund gepliindert, ein Englischer Missionar 
(Stern) ausgepeitscht worden, mehfere Deutsche und Eng
lische Missionate schmachten in Ketten, eben so der Eng
lische Konsul, ganze Provinzen, nicht einmal aufstandische, 
werden mit Peuer und Schwert verwustet und die na- 
tiirliehe Polge davon ist der bewaffnete Aufstand iiberall 
in Woggara, Takade, Schoa, Godjam und um Adua. 
Der Handel stockt ganzlich, die Karawanen kommen nicht 
mehr nach Massaua, seit 7 Monaten babe icb keinen ein- 
zigen Brief von meinen Preunden im Inneren von Abessi
nien erhalten. Es betriibt micb, einen Mann von wahrem 
Genie, der geboren zu sein schien, um das Abessinisehe 
Reich zu regemeriren, auf solche Weise enden zu sehen.”

V orstu d ien  zu E isenbahnen im  A g y p tise h e n  Sudan.

Der Bau von Eisenbahnen am oberen Nil, von dem 
schbn in den Zeitungen die Rede w ar, ist nicht leeres, 
prahlerisehes Projekt, es sind vielmehr zu diesem Zweck 
schon ernstliehe Vermessungen ausgefiihrt worden. Wie 
uns Herr G. Lejean schreibt, hat Hassan-Bey-Damiaty, ein 
Zdgling der Polytechnischen'Schule zu Paris und sehr'tiich- 
tiger Ingenieur, die ganze grosse Linie von Korosko iiber 
Berber, Chartum und Kassala nach Suakin aufgenommen 
imd ausserdem noch zwei Linien, namlich von Suakin 
nach Berber und von Berber liings Bruce’s Route von 1772 
nach Assuan. Lejean selbst half die Strecke zwiscben 
Kassala und Togoy (auf der Route nach Suakin, 6 Stunden 
jenseit Pakeda-tanyan oder Pakedol Burekhardt’s) mit der 
Messkette aufnehmen. Er hofft den Vicekdnig von Agypten 
zur Publikation dieser bedeutenden Arbeiten zu bestimmen, 
welebe an die Stelld unsicherer Itinbrarien regelreehte Auf- 
nabmen setzen.
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D ie  T uam otu-Inseln.

In einem „Annuaire des etablissements frau9ais de 
rOceanie”, -welches die Franzdsische Eegierung der Gesell- 
schafts-Inseln im August 1863 zu Papeete herausgegeben 
hat und welches unter Anderem die vollstandige Namen- 
liste der 80 Inseln des Pomotu-Archipels enthalt, wird 
iiber die offizielle Veranderung des Namens dieses dem 
Franzdsisehen Protektorat unterworfenen Archipels berich- 
tet. Abgeordnete der Inseln, die zu einer von Admiral 
Bonard veranstalteten Versammlung nach Papeete gekommen 
waren, protestirten energisch gegen den Namen Pomotu 
(Unterworfene Inseln), den die Gruppe einst von den Tai- 
tiern als Eroberern erhalten hat. Nach dem "Wunsche der 
Abgeordneten wird der Archipel daher offiziell Tuamotu 
(Entfernte Inseln) genannt.

Projekt einer T e le g ra p h e n -L in ie  z-w isehen P ran k reich  
u n d  N e u -P u n d la n d .

Das Bediirfniss einer telegraphischen Verbindung zwi- 
schen Europa und Nord-Amerika wird von Jahr zu Jahr 
grosser and es tauchen daher _seit dem verungliickten Ver- 
sueh von 1857 fort und fort neue darauf bezugliehe Pro- 
jekte auf. Im Juli d. J. brachte die „Ocean Telegraph 
Company”, deren Vorsitzender Admiral Elliott ist, hei der 
Liverpooler Kaufmannschaft den Vorschlag ein, das Kabel 
von Brest nach Kap Finisterre (300 Engl. Min.), Terceira, 
Azoren (780 E. M.), Flores und dem siialichsten Punkt der 
grossen Neu-Fundland-Bank (800 Engl. Meilen) zu fiihren. 
Auf dieser Bank wiirde dann das Kabel in verhaltniss- 
massig seichtem Wasser 300 Engl. Meilen weit nach der 
Insel St. Pierre an der Kiiste von Neu-Fundland und von 
da nactf Kap Breton gefiihrt werden, wodurch es eine 
Gesammtlange von 2300 Engl. Meilen erhiilt. Die Kon- 
cession der Franzdsisehen Regierung ist bereits eiugeholt 
und es hat dieselbe eine namhafte Unterstiitzung in Aus- 
sicht gestellt. Die Kosten des Unternehmens wiirden nach 
vorlaufiger Berechnung 400.000 Pfd. St. oder 2.670.000 Tha
ler betragen und fiir das Gelingen hegt die Kompagnie um 
so mehr Hoffnung, als ihr Mitglied W . Rowett eine wesent- 
lich verbesserte Konstruktion des Kabels erfunden hat.

H oh enlage der O st-A fr ik a n ise h e n  S ee’n,

Unter den Nachrichten, -welche iiber Dr. Livingstone’s 
Erforschung des Nyassa-See’s bis jetzt verdffentlicht worden 
sind (s. „Geogr. Mittheil.” 1864, Heft VI, S. 233), befand 
sich keine Angabe fiir die Hohenlage dieses See’s. Erst 
in dem Berieht iibef die Sitzung der Geogr. Gesellschaft 
zu London vom 16. Juli d. J. wird in einer Anmerkung 
kurz erwahnt, dass Dr. Kirk, der Begleiter Livingstone’s, 
jene Hdhe zu 1520 Engl. Fuss angebe. "Wir hatte,n hier- 
n%ch fiir die Ost-Afrikanischen See’n folgende Hphenzahlen: 

Schir-ffi-a-See . . 2000 Engl. 1'., Ton Livingstone geschatzt.
Nyassa

Tanganyika . 

Ukerewe . .

1520 I) >1 i> Kirk mit dem Kochthermo-
meter gemessen.

1840 „  „ ,, Speke mit dem Kochthermo-
meter gemessen.

3740 „ ,, » Speke 1858 am Sudende mit 
dem Kochtherm. gemessen.

Fiir den letzteren See land Speke im J. 1862 bei den 
Ripon-Fallen die Hohe von 3308 Fuss ebenfalls mit dem 
Kochthermometer. Diese ziemlich bedeutende DifFerenz 
konnte als eine Stiitze fiir die Ansicht gelten, dass der 
Ukerewe-See oder Victoria Nyanza Speke’s nicht ein ein- 
ziges grosses Becken ist, wie es Speke auf seiner Karte 
darstellt, sondern dass an seiner Stelle mehrere See’n vor- 
handen sind, aber Speke selbst belehrt uns im neues^en 
Bande des „Journal of the E. Geogr. Society” , dass seine 
Instrumente fehlerhaft waren und beide Hohenzahlen fiir 
den Ukerewe-See so wie die fiir den Tanganyika durchaus 
unzuverlassig sind. Die im Jahre 1862 gefundene Zahl 
(3308 Fuss) ist wahrscheinlich viel zu niedrig, denn mit 
demselben Instrument erhielt Speke fiir die Hohe von 
Gondokoro den Worth von 1298 Engl. F. oder 1218 Par^ 
Fuss '), .wiihrend schon Chartum nach denjenigen Messungen, 
die eine sachkundige Berechnung erfahren haben, 1262 Par. 
Fuss iiber dem Meere liegt und die Hohe von Gondokoro 
nach den bisherigen Beobachtungen iiber 1900 Par. Fuss 
betragt (s. „Geogr. Mittheil.” 1864, Heft I I ,  S. 68). Die 
Kirk’sche Hohenangabe fiir den Nyassa soil griisseres Ver- 
trauen verdienen, weil die auf der letzten Livingstone’schen 
Expedition benutzten Thermometer hinterdrein in Zanzibar 
genau mit anderen verglichen wurden.

D ie  R oek in gham -B ai an  der R iis te  von  Q u een slan d  
und die Herstellung einer Verbindung zwiscben ibr und dem Inneren.

Nachdem der Gouverneur von Queensland, Sir George 
Bowen, mit Commodpre Burnett im September 1862 die 
Rockingham - Bai untersucht und zur Anlage eines Hafen- 
ortes geeignet gefunden hatte, begab sich Captain Richards, 
jetzt Hydrograph der Britischen Admiralitiit, im August 1863 
auf der „Hecate” dahin, um genauere Aufnahmen zu machen. 
Nach seiner Ansicht^) ist der von ihm Port Hinchinbrook 
genannte siidlichste Theil der Bai, zwischen dem Festland 
und der Hinchinbrook-Insel, ein ausgezeichneter Hafen, 
weit vorziiglicher als die Moreton-Bai, was geschiitzte Lage, 
geeignete Tiefe und leichte Zuganglichkeit anbetrifft, auch 
fand er am festlandischen Ufer ein vortretfliches Terrain 
fiir die Griindung einer Stadt. Darauf bin hat sich bereits 
eine junge Ansiedelung an jenem Punkte gebildet, mehrere 
grosse Grundbesitzer, wie der bekannte Erforscher des 
Burdekin, Dalrymple, und die Briider Scott, welche 75 Engl. 
Meilen westlicher, auf dem von Leichhardt entdeckten 
schbnen Basalt-Plateau beim „Valley of Lagoons” (zwischen 
18 und 19° S. Br.), mehr als 25.000 Schafe und Binder 
besitzen, bauten sich Wohnhauser und Magazine am fo rt 
Hinchinbrpok, ein Mr. J. Morrissey richtete ein Hotel ein, 
Arbeitskrafte zogen bei und es stehen jetzt etwa 20 Hauser. 
Vielleicht schon in wenigen Jahren , sicher aber in spa- 
terer Zukunft wird sich dort eine grosse, riihrige Stadt 
hinter einem Mastenwalde ausbreiten.

’) Auch Petherick soil als Mittehverth von Jrei hypsometrischen 
Beobachtungen am 25. Februar 1863 fiir Gondokoro die Hohe von 
1265 Engl. Fuss oder 1187 Par. F. gefunden haben, doch ist Xaheres 
dariiber nicht bekannt.

Nautical Magazine, Marz 1864, pp. 144—J50.
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Der Hafen ist der beste an der Ostkiiste von Austra- 
lien, mit einziger Ausnahme von Sj-dney, bei 25 Engl. 
Meilen Liinge und 2 Engl. Mellon Breite weehselt er in 
seiner Tiefe zwischen 4 und 12 Fadeii. Ringsum vollstan- 
dig geschiitzt dffnet er sieh naoh dem stets ruhigen Binnen- 
meer, welches durch das Grosse Barriere-Riff vom Ocean 
abgetrennt und von Capt. Richards und Anderen der so- 
^nannten  ausseren Passage (bstlich vom Barriere-Riff) nach 
der Torres-Strasse weit vorgezogen wird. Durch seine 
ndrdliche Lage (181° S. Br.) hat er fiir die Verhindung 
mit Java und Ihdien, welche gegenwartig durch Griindung 
der Station am Kap York befdrdert wird, einen bedeuteh- 
den Vorsprung vor den iibrigen Hafen an der Ost- und 
Siidkiiste. Das Klima ist tropisch, aber nach den bisheri- 
gen Erfahrungen nicht ungesund, zwischen dem Hafen und 
dem zu einer Hohe von 3- bis 4000 Fuss aufsteigenden 
Kiistengebirge dehnt sich ein 2 Engl. Meilen breites Ufer- 
land aus, welches trockenen Kiesboden fiir die Stadt und 
fruchtbare Landereien mit trefflichem Gras und zerstreut 
stehenden Baumen in nachster Nahe derselben, so wie 
Trinkwasser in reichlicher Menge bietet. Die Landschaft 
wird als sehr schbn geschildert, malerische hohe Berge er- 
heben sich am Festland, eingesehnitten von fruchtbaren 
Thalern, wahrend die felsigen Gipfel und Wande der 
Hinchinbrook-Insel einen grossartigen Abschluss des Pano
rama’s gegen Osten geben. Entscheidend aber fiir das Auf- 
bliihen der Ansiedelung ist das reiche Hinterland, die als 
vorziigliches Weideland bekannteu und schon zum Theil 
benutzten Hochobenen an den Quellen des Burdekin, 
Mitchell, Gilbert, Norman, Flinders und Thomson. Fiir 
dieses Land, welches jetzt schon durch die erst begonnene^ 
Viehzucht eine betrachtliche Produktion-hat, und fiir die 
Thaler des Kiistengebirgea»-die nach Dalrymple’s Urtheil 
der giinstigste Bodeh fiir Zucker- und Baumwollenbau in 
Queensland sind, bildet die Rockingham-Bai den natiir- 
lichen Ausfuhrhafen, wahrend bis jetzt Alles nach Port 
Denison, das iiber 300 Engl. Meilen vom Yalley of La
goons entfernt ist, trahsportirt werden musste. Es fragte 
sich nur, ob man einen'praktikablen Weg durch das Kiisten
gebirge auffinden wiirde, und diese Frage ist in diesem 
Jahre von Dalrymple und Scott giinstig entschieden worden ').

Am 15. Februar 1864 verliess Dalrymple,< begleitet von
G. M. Farquharson, Ewant und zwei Eingebornen, die 
neue Ansiedelung und ging der die Rockingham-Bai ein- 
fassenden Bergkette entlang bis an deren Sudende, dann 
um Mount Leach herum nach Westnordwest. Das Wetter 
war nass und der "Weg zum Theil schwierig wegen der 
Siimpfe, welche das Uferland zwischen Mount Leach und der 
Halifax-Bai bedecken. Hinter der Rockingham-Bai-Kette 
entdeckte man ein schones Thai, das zwischeff ihr und 
dem langs der Halifax-Bai verlaufenden Theil des Kiisten- 
gebirges eingesenkt ist und in westnordwestlicher Richtung 
landeinwarts sieh erstreckt. Es wird von einem Fluss be- 
wassert, der so gross wie der Bowen, aber reissender und 
wasserreicher sein soil, auf dem Basalt-Plateau entspringt 
und durch das breite fruchtbare Thai der Halifax-Bai zu- 
stromt. Die Reisenden konnten ihn nur schwer durch-

B Denison Times, 29. Juni 1864, und Proceedings of the
E. Geogr. Soc. of London, Yol  V III, Nr. i ,  pp. 1 10 -113

sch%immen. Er erhielt den Namen des Kolonial-Sekretiirs 
Herbert. Beim tjbergffhg iiber die zweite oder innere 
Kiistenkette musste man sich durch viel Skrub durchhauen, 
ĉ ann kam man aber auf offenes Hiigelland und erreichte 
am 1. Marz die Station im Yalley of Lagoons.

Am 8. Marz trat 'die Expedition, verstarkt durch 
A. J. Scott und 16 seiner Leute, den Riickweg an, diess 
Mai mit 3 Ochsenkarren, 61 Arbeitsstieren, 63 Stuck fat
ten Rindviehs fiir die Niederlassung und 18 Pferden. Ein 
Theil der Gesellschaft marschirte zunachst auf den Mount 
Lang, welcher 30 Engl. Meilen von den See’n entfernt ist, 
um von dessen Gipfel aus den gangbarsten Weg auszu- 
kundschaften. Mount Lang erhebt sich steil bis 800 Fuss 
iiber das Plateau und besteht aus Basalt und Lava; Scott 
glaubt drei Lava-Strdme iiberschritteii zu haben, die von 
Norden in das Valley of Lagoons herabkommen, tief zer- 
kliiftet, wasserreich und mit iippiger Vegetation, namentlich 
grossen Baumen und zahllosen bliihenden Strauehern, be- 
kleidet sind. Vom Gipfel des Berges sah man deutlich die 
40 Engl. Meilen entfernte Kiistenkette. Leichhardt hat 
den Mount Lang mehrere Meilen zu weit westlich an- 
gesetzt, was wohl daher kam, dass hier die' Magnetnadel 
bei Beriihrung mit dem Felsen um 4 Punkte nach Osten 
abgelenkt wird.

Das Land zwischen den See’n (Valley of Lagoons) 
und der Kiistenkette ist wellenformig, licht bewaldet und 
von langen schmalen Streifen vippigen Weid.elandes durch- 
zogen. Eine kraftig gebaute, ziemlich hellfarbige Race 
Eingeborner jagt hier das Kiinguru. Auf einem geraderen 
Wege als bei der Hinreise kam Dalrymple mit seinen 
Begleitern am 15. Marz zum Gipfel der inneren Kette, 
blieb aber hier 3 Wochen lang gelagert, in dem er einen 
fahrharen Weg durch den dichten Skrub zu b a h n ^  begann 
und durch den angeschwollenen Zustand des Herbert von 
der Rockingham - Bai abgeschnitten war. Als endlich der 
Weg bis an den Herbert hergestellt und der Fluss passirt 
war, ging man 18 Engl. Meilen im Herbert-Thal abwarts 
bis an eine Liicke in der Rockiughara-Bai-Kette zwischen 
dem 4000 Fuss hohen M* Leach und 'dem fast eben so 
hohen M* Arthur Scott. Durch diese Liicke gelangte Dal
rymple mit einigen Begleitern am 24. April nach der Kiiste 
und bahnte dann mit Hiilfe der Ansiedler einen Weg durch 
dieselbe, bis er auf die zuriickgebliebene Expedition stiess. 
So wurden die Karren und das Vieh sicher in den Hafen 
gebracht und bald darauf kehrten die Karren schwer be- 
laden nach dem Valley of Lagoons zuriick, begleitet von 
Arbeitern, welche die Flussiibergange und Durchhaue ver- 
besserten. Der Weg soli schon jetzt ganz brauchbar und 
mit geringen Kosten in guten Stand zu setzen sein, die 
ganze Entfernung zwischen dem Valley of Lagoons und 
dem Hafen betragt auf ihm 96 Engl. Meilen und er fiilirt 
durch reich bewassertes, Viehfutter in Uberfluss bietendes 
Land.

Scott soil Positions-Bestimmungen gemacht haben und 
so diirfen ■?vir wohl noch nahere Aufschliisse iiber die Tof^o- 
graphie jener Gegend erwarten.    
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Geograpliische Literatur.
Vorbericht.

Uber den Stand der Keil’schen Reliefkarten, deren wissen- 
schaftliehe iind kiinstlerische Vorziige wir bfters, nainent- 
lich bei Besprechung der beiden Sektionen Berehtesgaden und 
Saalfelden hervorgehoben haben (s. „Geogr. Mittheil.” 1861,
S. 444), erhielten wir neuerdings von dem Verfasser selbst 
Nachricht. Das Werk schreitet riistig vorwarts, 12 Sektio- 
uen sind bereits vollendet und 12 andere, nach dem neuen, 
gegen Ost und West erweiterten Plan, so weit vorbereitet, 
dass die Halfte davon bis Mai kiinftigen Jahres fertig 
werden kann, .wahrend 10 Sektionen noch nicht in Angriff 
genommen warden. Die vollendeten sind; Keichenhall, 
Salzburg, Lofer, Berehtesgaden, Saalfelden, Werfen, Zell, 
Lend, Gross-Glockner, W ildbad-Gastein, Winklern und 
Lienz. Bin wesentlicher Vorzug in der Ausfiihrung ist in 
neuester Zeit dadurch erzielt, dass die Abgiisse in einer 
Masse geschehen, die, ohne der Schiirfe Eintrag zu thun, 
weit leichter im Gewicht und weniger zerbrechlich ist als 
die friiher verwendete. "Wir benutzen diese Gelegenheit, 
um nochmals auf die Schonheit und wissenschaftliche Ue- 
deutung dieser, zum guten Theil nach Keil’s eigenen viel- 
jahrigen und gewissenhaften Forschungen und Messungen 
gearbeiteten Reliefkarten der Deutschen Alpen aufmerksam 
zu machen und sie dringend zu empfehlen.

Fine regelmassige Aufnahme von Jerusalem und Umgegend 
lasst die Britische Regierung durch fiinf ihrer Royal En
gineers vornehmen, die Mitte September von Southampton 
iiber Alexandria dahin abgereist sind.

Der bekannte Franzbsische Konsul zu Massaua und 
wissenschaftliche Reisende G. Lejean arbeitet gegenwartig in 
Paris an einem grossen Atlas seiner Reise in den Nil-Ldndern 
von I8 6 0  —  61 ,  der aus 18 Blattern grdssten Kartenfor- 
mates bestehen soil:

1. Itinerar der Reise nach Chartum, mit einem Plan.
2. Itinerar von Chartum nach der Grenze von Darfur,

mit einem Plan.
3.1 Itinerar von Chartum nach der Abessinischen Grenze,
4 .  ̂ 1:300.000, mit einem Plan.
5 .  ) Der Weisse Fluss von Gondokoro bis Duem (Insel
6.  ̂ unter 135° N. Br.), mit 2 Plahen und 3 Profilen.

 ̂ Karte von Taka, Barka und Harendoa, 1:200.000, 
mit 3 Planen und 10 Profilen.

10. Aethiopia antiqua.
11 . Karte des Samhar und des Senneheit (Bogos, Mensa),

1 ; 200.000, mit 6 Profilen und 2 Planen.
12. Karte des Bahr el Ghasal, ^ Bl., und Ubersichtskarte

der Liipder im Westen des Weissen Flusses, \  Bl.
13. Geologische Karte des oberen Nubien.
14. Ethnographische Karte von Nordost-Afrika.
15. Agronomische Karte von Nubien und Abessinien.
16. ) Karte von W adai, 1:700.000, mit 1500 bis 1700
17. ) Namen.
18. Cbersiehtskarte von Kordofan und Sennaar.

Vier dieser Blatter, namlich 2, 5, 6 und 14, sind be
reits gestochen, so dass das grossartig angelegte Werk, zu 
dem auch drei Bande Text gehdren, seiner Vollendung 
entgegengeht. Spater beabsichtigt der ungemein eifrige, 

Petermann’s &eogr. Mittheilungen. 1864, Heft X. ^

fiir geographisehe Forschungen begeisterte Verfasser, auch 
ein grdsseres Werk von 2 Banden Text und einer Karte 
in 14 Blattern fiber Abessinien herauszugeben; 16 Pro- 
vinzen dieses Landes hat er im Maassstab von 1:200.000 
mit reichem Detail mappirt, darunter auch das kleine, seit 
1859 unter Franzosischem Protektorat stehende Gebiet der 
Zenadegle oder Tsanadegle bei Massaua (s. Tafel 1 im Er- 
ganzungsheft Nr. 13 der „Geogr. Mitth.”).

Die Karten von dem Ost-Afrikanischen Gebiet zwischen 
Nil und Rothem Meer und von Abessinien nordwarts bis 
zum Parallel von Suakin werden in nachster Zeit wieder 
mehrfache Bereicherungen erfahren. Th. v. Heuglin hat 
auf seiner Reise von Berber nach Suakin sicherlich Nichts 
versaumt, um zur genaueren Kenntniss jener Lander beizu- 
tragen. Ferner wird der Botaniker Br. Schweinfurth bin- 
nen Kurzem von Suakin nach Kassala reisen. Er schrieb 
uns darfiber aus Kairo vom 1. Oktpber; „Das 13. Ergan- 
zungsheft der „Geogr. Mittheilungen” wird mir.von ausser- 
ordentlichem Nutzen sein, indem ich bei meiner Reise 
nach dem Sennaar wieder den Seeweg einzuschlagen ge- 
denke; da mir in jetziger Jahreszeit die Route am Nil 
entlang, keine Zeitverwerthung gestattet, die Gebirge der 
Bischarin aber neue Attaquen erheischen, weil sieh nach- 
traglich unter den dort gemachten Sammlungen viel mehr 
Neues und Uberraschendes vorgefunden hat, als ich an- 
fanglich vermuthete. So gelange ich dann wieder nach 
Suakin und begebe mich von da auf der den Kaufleuten 
gewohnten Strasse nach Kassala, von wo ich wohl direkt 
nach Chartum reisen werde. Diese Strasse erscheint ffir 
mich lohnender als die von Suakin nach Berber.” Endlich 
hat auch bereits W. Munzinger dort wieder gearbeitet. Er 
kam am 2. Januar d. J. in Massaua an, machte noch in 
demselben Monat einen Ausflug nach den Bogos, die bisher 
mangelhaft bekannte Strasse fiber Asus, Gaba und Maldi 
nehmend, und trat Mitte Februar von Kerdn eine Reise 
iiber Dunguaz, Kassala, Qedaref und Boka nach Metamma 
an, von welcber er am 9. Juli nach Massaua zurfickgekom- 
men ist. Als Frucht dieser Reise hat er uns eine Reihe 
hypsometriseher Beobachtungen und ein vollstandiges Iti
nerar zugesendet, zur Ausarbeitung des ganzen Materials 
hatte sich aber noch keine Zeit gefunden, da er ausser 
seinen Handelsgeschaften auch die Funktionen des Fran- 
zosischen Konsuls in Massaua, die ihm Lejean interimistisch 
iibertragen, zu besorgen hat; zudem erlaubte im Juli und 
August die grosse Hitze (Tag und Nacht 33° bis 38° C.) 
nur wenig geistige Besohaftigung.

Bei tibersendung der Itinerare und Hohenmessungen 
schrieb uns Herr Munzinger von einem anderen Schweizer, 
Emil Golay„ welcher wahrend der letzten Jahre die Ge- 
genden am Gasch, Barka und Anseba bereist hat. „Ich bin 
im Besitz von drei kleinen Kartenskizzen fiber den Zu- 
sammenfluss des Anseba mit dem Barka. Emil Golay, 
Uhrmacher von Morges am Genfer See, langte im Marz 1862 
in Massaua an. Nach kurzem Aufenthalt reiste er nach 
Adua mit dem Vorsatz, den Kaiser Theodor zu besuehen; 
er traf dort am 23. Mai zusammen mit Mr. Cameron ein 
und blieb bis Ende Juli. Da er seinem Vorsatz enfgegen 
sich entSchloss, nach dem Meere zurfickzukehren, wurde 
er kurze Zeit von den Abessinischen Behorden festgehalten. 
Dann machte er von Massaua einen Ausflug nach Mensa 
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und Keren, kehrte Ende August zuriick und verbrachte 
den Rest des Jahres in Massaua und Umgebung auf der 
Jagd. Ich kam in dieser Zeit von Kordofan zuriick und 
hatte das Vergniigen, die Bekanntschaft dieses nieines 
Landsmannes zu machen. Ich reiste nach Europa ab, er 
nach Kassala, aber das freundschaftliche a revoir, womit 
wir schieden, sollte sich nicht erfiillen. Golay kam zu 
Anfang des Jahres 1863 nach Kassala, zusammen mit 
Mr. Charles Speedy, friiherem Englischen Vicekonsul in 
Massaua, und betrieb mit viel Energie und Geschick die 
Elephantenjagd. Er kam auf seinen Streifziigen den Gasch 
hinauf bis zum Stamm Heikota siidlich von Elit, das er 
besuchte, dann ging er nach dem Barka, verfolgte von 
Dunguaz den Strom bis, zur Miindung des Anseba, ging 
dann am letzteren aufwarts und kam so iiber Az Tekles 
nach Keren, von wo er mit der gemachten Beute (er hatte 
etwa 20 Elephanten erlegt) nach Massaua zuriickkehrte. 
Ende September 1863 reiste er abermals nach Kassala, 
unterlag aber dort einem sechstagigen Fieber und wurde 
von den dortigen Christen ehrenvoll zur Erde bestattet. 
Er hat in diesem Lande einen sehr guten Namen hinter- 
lassen, war ein Mann von Energie und Muth, menschen- 
freundlich und treu, von sehr anziehendem Ausseren. Als 
er starb, war er nur 26 Jahre alt. Es ist ein beklagens- 
werthes Geschick, das die Vielversprechenden in das friihe 
Grab hinabreisst. — Ich war von dem Englischen Konsulat 
beauftragt, mich des Kachlasses anzunehmen. Leider fand 
ich wenig Papiere, die ftir die Geographie von Werth sein 
kdnnten. Bis zu seiner Abreise nach Kassala - zu Ende 
des Jahres 1862 hatte der Verstorbene eine Art Tagebuch 
gefiihrt, das sehr kurz gefasst ist und wenig allgemein 
Interessantes bietet. tJber seine letztjahrige Reise hat sich 
leider kein Tagebuch vorgefunden, die einzige Frucht der- 
selben sind drei kleine Kartenblatter iiber das Land am 
unteren Ans^a. Sie gehen nbrdlich bis Ijob (Mundung 
des Anseba in den Barka), siidlich bis Saraua, sind hiibsch 
ausgefiihrt und zeigen V̂ jn geographischem Sinn, aber es 
fehlt der Maassstab und die Bezeiehnung des Meridians, 
auch haben sich in die Namen mehrere Fehler ein- 
geschlichen. Ich konnte bis jetzt diese Liicken nicht er- 
ganzen, hoffe es aber bald thun zu konnen.”

E U R O P A .
Buijs Ballot, C .-H .- D . : Sur la pression moyenne de I’atmosphere en 

plusieurs lieux de FEurope. (Verslagen en Mededeelingen der K. Aka- 
demie van 'Wetenscliappen. Afd. Xatunrkunde. XVI, 1864, nn '335 
— 351.) ■

Maurer, F r . ; Uber Alter, Zweck und Be-nohner der Pfahlbauten. (Das 
Ansland 1864, Xr. 39, SS. 913 — 917; Nr. 40, SjS. 948 — 9W - 
Nr. 41, SS. 970— 973; Nr. 42, SS. 992—995.)

Die Resultate .seiner Arbeit faset F r. Maurer in folgende Satze zusammen ■ 
1. Die bisherigen Angaben uber das Alter der Pfahlbauten sind durchgangig zu 
hoch gegrififen. Sie konnen in unserem Deutschen und Welschen Korden erst 
zwmchen 800 und 500 v. Chr. entstanden sein, wahrend die Zeit ihres Verfalles 
und ihres ganzlichen Verschivindens nicht zu lange vor dem ersten Zusammen* 
stoss der Edmer un^ Germanen Statt hatte. 2. Die Pfahlbauten-Menschen werden 
mnsichtliGi ihres Kulturzustandes sehr unterschatzt. 3. Die Pfahlbauten waren 

i : , ?  Zufluchtsplatze Oder W asserburgen Semitischer, resp. Semitisch- 
S e  ko^tbarsten Habe; in zwciter Reihe waren sie
e iL n d e ?  ndpr *10"  ^ “^'J'htsstatten dw Keltischen Eingebornen im Kampfe wider 
Im grossten Germanischen Eindringlinge. 4. Pfahlbauten giebt es
in den soeenanntpu^’r**'^ t" '* !’ in den nordostlichen Provinzen,
DSmonen ^erinnert Pfouin ^nnken und See’n , deren Eigenname an
entdeckt werden h’pnppa^ *’*?*®° werden auch auf der Kimbrischen Halbinsel 
moddinger zu flAden b e h X e  ’ 5^ *«er Kjokken*
nSteinzeit”, die aiis vorpp»infpi.J- u  Europaischen Norden nur eine, aus vorgeschichthchem Iberischen oder Keltischen Dunkel bis in

die historische uEisenzeit” unserer Germanischen Vorfahren hineinragt, wShrend 
sammtliche bei uns gefundene Bronzesachen ein fremdes, aus den Mittelmeer- 
Landern eingefiihrtes Oder doch nur in seltenen Fallen von Fremden hier er- 
zeugtes Fabrikat sind, dessen sich nur die damalige Aristokratie theilweise be- 
dienen konnte.

' ICarteia.
Europe, Carte de 1’ - d’apres le systeme de L .- J .- V . Gerard.

4 Bl. Brussel 1864.

D eu tsch lan d , P r e u sse n  u n d  O sterre ieh .
Bersch, Prof. Jos.; Baden und seine Umgebuug, eine geognostiscbe 

Skizze. 4®, 17 SS. Jahresbericbt der selbststandigen Landes-Unter- 
realschule zu Baden 1864. Wien, Scbweiger.

Dentler, F r . : Die Friscbe Nehrung. (Globus, 6. B d., 11. Liefer., 
SS. 333— 335.)

Lage, Bewohner, Bauern, Fischer; B ernsteinfischerei; Sprache; Religion; 
Thierwelt; Neukrug; die Binsenernte.

Durand, Prof. H .; Le Khin allemand et I’Allemagne du Nord. 8”, 
543 pp. et 32 grav. par K. Girardet. Tours, Maine, 1864.

Gabely, Prof. Dr. E . ; Uber Witterungsverhaltnisse, m it Riicksicht auf 
Wien. 8", 44 SS. Jahresbericbt des K. K. Ober-Gymnasiums zu den 
Scbotten in Wien 1864. AVien, Schweiger.

Zusammenstellung aus Vortriigen gehalten vom V erfasser bei den wissen- 
schaftlichen Konversationen , welche jiihrlich einige Mai von den Mitgliedern 
des W iener phiiosophischen Doktoren-Kollegiums veranstalte t werden.

Isleib, L .: Die Slavischen Bewohner an der siidostlicben Grenze des 
Deutschen Bundes. (Globus, 6, Bd., 10. Lfg., SS. 311— 313.)

Handelt liauptsachlich von Sitten und Gebrauchen.
Kanal, der grosse Nord-Deutscbe zwischen Ostsee und Nordsee.

II. 8°. Kiel, Scbwers, 1864. ^ Thlr.
Pichler, Prof. Dr. Ad.; Zur Geologie der Nord-Tirolischen Kalk-Alpen. 

4°, 2 SS. mit 1 geognostiscben Karte der Kalk-Alpen. Programm 
des K. K. Staatsgymnasiums zu Innsbruck 1864. Innsbruck, tJniver- 
sitatsdruckerei.

Obgleich der Verfasser die geogno-stische Bestimmung der Nord-Tirolischen 
Kalk-Alpen selbst als fiir nicht abgeschlossen e rk la rt, so liefert er doch mit 
dieser Karte, die aus der Lithogr. Anstalt von C. Redlich in Innsbruck hervor- 
gegangen ist, das Neueste.

Seebach, K. v .; Der Hannover’scbe Jura. 4®. Berlin, Besser, 1864.
3J Thlr.

Kartell.
Bottge; Manover-Karte der Umgegend von I'rankfurt a. M. Lith.

Prankfurt a. M., Jaeger, 1864. Auf Leinw. 18 Sgr.
Engelhardt, F. B .; Karte der Provinz Pommern. Lith. Berlin, Schropp, 

1864. ^  Thlr.

A SIE N .
Constable, Com'', and Lieut. Stiffe; Persian Gulf Pilot. London, Hydr.

Office, 1864. 5 s.
Cortes, D. Balbino (Consul de Espana en Singapore); Estudios del 

arcbipielago asiatico bajo el punto de vista geografico, historico, 
agricola, colonial, politico y comercial. 4 '’, 140 pp. Madrid, Cuesta, 
1861. . 18 r.

Obwohl 1861 gedruckt, ist dieses Bucli erst 1604 publicirt worden 
Ellis, Eev. E. J . ; Journey to the country of the Santals. (Missionary 

Herald, 1. August 1864, pp. 128—132.) ,
Diese Beschreibung eines Missions-Ausfluges zu den Santals in Berar ent- 

halt imter Anderem Notizen iiber die Sitten und Gebrauche, die Wohnungen 
Feste, Verwaltung und die religiosen Yorstellungen dieses Volkes. ’

Escayrac de Lauture,-Comte d’ ; Memoires sur la Chine. Histoire. 4“, 
131 pp. mit Karten. Paris, libr. du Alagasin pittoresque, 1864 

Escayrac de Lauture, Comte d’ ; Memoires sur la Chine. Eeligion.
4“, 129 pp. et gray. Paris, libr. du Magasin pittoresque, 1864.

Fere, 0 .. De Saigon au lac du Cambodge, souvenirs d’un voyageur en 
Cocbinchine. (Eevue contemporaine, 15. August 1864.)

Francis, G .; La Cocbiucbine fraucaise en 1864. 8<> 48 pp. Paris, 
Dentu, 1864. j  w  ,

Galkine, M. de; Notice sur les Turcomans de la cote orientale de la 
Mer Caspienue. (Bulletin de la  Soc. de geographie de Paris, Juli 1864, 
pp. 5—30.)

Der Verfasser begleitete 1858 die Russische Expedition nach Chiwa und wurde 
1859 yon der Russischen Regierung zu den Turkomaiien an der Ostkiiste des 
Kaspischen Meeres geschickt. Die auf beiden Reisen gesammelten Beobach- 
tungen iiber dieses Volk zugleich mit einem geschichtiichen Ueberblick der 
Beziehungen  ̂desselben zu den Nachbarvolkern legte er in einer Schrift nie- 
der, welche die Russische Geogr. Gesellschaft in Handen hat und aus der hier 
Bruchstucke mitgetheilt werden. Den Turkoraanen ist nach Galkine Ehrgefiihl 
Adel der Ge.sinnnne* wIa Vnrofp?Inno’ von Recht lind

M ly und Amr-IJy; von m ehreren derselben giebt G alk ine n ah ere  Nachrichteo 
iiber Abstam m ung, tJnterabtheilungen und W eidegebiete.

    
 



Literatur. 395

Haentzsche, Ur. J. C.; Paliiste Schah Abbas’ I. von Persien in llasan- 
deran, (Zeitschrift dor Deutschen Horgenlandischen Gesellschaft^ 
Pd. XVlIl, 1864, Heft 4, SS. 6G9—679.)

Auf einer Reise dnrch Masanderan in den ersten Monaten des Jahres 1859 
besuchte Dr. Haentzsche das Dschehannema am Tedschen-Fluss, das nebst der 
Stadt Ferahabad IG68 von Kosaken zerstort worden ist, und besichtigrte genau 
die ebenfalls von Abbas I. erbauten, jatzt im aussersten Verfall befindlichen 
Palaste und Garten bei dera Stadtchen Eschref.

Hollander, Dr. J. J. de: Handleiding bij de beoefening der laud- en 
volkenkuiide van Nederlandsch Oost-Indili; voor da kadetten van alle 
wapeuen bestenid voor de dienst in die gewesten. 2 .T h l. 8°, 600 pp. 
lireda, Kou. Militaire Akademie, 1864. 3 | ft. Beide Theile fl.

India, Pendulum Observations in — . (The Header, 10. Septem
ber 1864, p. 328; 17. September, p. 361.)

Ausziige aus der offiziellen Korrespondenz zwiscben General Sabine, dem 
Chef der Indischen Landesvermessung und Anderen iiber einzurichtende Pendel- 
Beobachtungen in Verbindiing mit der Aufnahme Indiens.

Japan, "Wanderings in - (Nautical Magazine, Juni 1864, pp. 291 
—298, Juli pp. 348—357, August pp. 398— 407.)

Schilderungen von Nagasaki tind'Yokohama nebst Bemerkungen iiber Cha- 
rakter, Sitten, Religion, Spraclie u. s. v*. der Japanesen. »Die Japanesische 
Sprache”, sagt der Verf. unter Anderem, ?)ist niclit schwer zu erlernen; ira 
Klang hat sie viel Aehnlichkeit mit der Italienischen, Yokale iiberwiegeii. Die 
Aussprache bietet keine Schwierigkeit und in wenigen Wochen kann man bei 
gutem Gedachtniss eine genugende Zabl W orter sich aneignen, um seine 
Wiinsche und Bediirfnisse ohne Dolmetsclier kund zu geben. Jeder, der Japan 
besucht und einige Zeit daselbst wohnt, erlernt die Sprache des Landes und 
Manche sprechen sie fliessend. W as freilich die Schriftspraclie anlang t, so 
sind zu ihrer Erlernnng trockene philologische Vorstudien noting, welche bis 
jetzt nur die Missionare zu unternehmen den JIuth haben.”

King, J. W.; China Pilot, edition. London, Hydrogr. Office, 1864.
10^ s.

Oldham, Tli.: Annual Heport of the Geological Survey of India and 
of the Museum of Geology for the year 1862—63. 8“, 12 pp. mit 
1 Karte. Calcutta 1863.

Die geologlschen Aiifnahraen waren in dem genannten Jahre hauptsachlich 
auf das Gebiet von Blatt 79 des Indian Atlas gerichtet, welches die ausserst 
interessanten versteinerungfiihrenden Distrikte der Kreidefelsen von Trichino- 
poly u. s. w., sUdwestlich von Pondichery, einschliesst. Dieses ganzefBlatt hat 
geologisches Kolorit erhalten. Von da wurden die Aufnahmen nordlich auf 
Blatt 78 ausgedehnt, wo Mr. Foote ein Areal von mehr als 1000 Engl. Qu.-Mln. 
untersuchte, und die Arbeiten flir Blatt 77 fortgesetzt, so dass von diesem etwa 
% vollendet sind. Unter den fortgesetzten Aufnahmen im Hazareebagh-Distrikt 
nordlich vom Grand Trunk Road war besonders die genauere Untersuchung des 
Kohlenlagers von Kurhurbali durch Oldham bemerkenswerth, ferner wurde die 
Gegend am Soane-Fluss beendet, so dass bald ein vollstandiger breiter Gurtel 
von Calcutta quer durch Indien zura, Golf von Cambay ausgefullt sein wird. In 
Britisch-Burmah sind d ie ’Yoma-Berge, die sich sudwarts vom Parallel von 
Bassein zum Point Negrais erstrecken, die Westkiiste von Point Negrais nord- 
lich bis zur Grenze des Bassein-Distrikts und ein Theil des Irawaddy-Delta’s 
bis zum Parallel von Rangun untersucht worden. In  der Prasidentschaft Bom
bay, die erst 1862 in Angriff genomraen wurdefj^iat die Aufnahme unter Blan- 
ford sich ostlich vom Golf von Cambay landeinwarts fortgesetzt. Das grosste 
Hemmniss fur das rasclie Fortschreiten der Arbeit ist der Mangel an hinrei- 
chend genauen und speziellen K arten , auch fehlte es eine Zeit lang sehr an 
Arbeitskraften, doch gelang es Oldham im vorigen Jahre, in Enropa fUnf neue 
Assistenten zu engagiren. Dieser Aufenthalt in Europa gab ihm unter Ande
rem Gelegeuheit, die von Theobald und Mallet ira Spiti-Thale gesammelten 
Fossilien mit Europaischen zu vergleichen, wobei sich herausstellte, dass jene 
aus 16- bis 18.000 Fuss hohen Regionen des Himalaya stammenden vollkommen 
identisch mit diesen sind und in derselben Yerbindung vorkommen.

O^Riley, E . : Remarks on the „Lake of the Clear Water*' in the di
strict of Bassein, British Burmah. Mi^ 1 Karte. (Journal of the 
Asiatic Soc. of Bengal, 1864, Nr. 1, pp. 39—44.)

Dieser Siisswassersee von 5 Engl. Meilen Umfang, 280 bis 300 Yards Breite 
und 20 bis 45 Yards Tiefe steht durch einen Einflusskanal mit dem Dugga- 
FIuss, einem breiten Arm des Bassein-Flusses, in Yerbindung und ist wegen 
seines Fischreichthums bekannt; nicht weniger als 70-bis 80.000 Fische werden 
alljahrlich daraus gewonnen (Perea, Cyprinus, Gobio, Labeo, Pimelodus, Cirrhi- 
nus, Cyprinodon und Silurus) und die Art der Fischerei bildet den Gegenstand 
dieses Aufsatzes. Merkwhrdiger Weise sollen die Alligatoren des See’s den 
Menschen nicht angreifen.

Palaeonfologia indica. II, 6. Oldham and Morris, fossil flora of the 
Rajmahal series, Rajmahal Hills, Bengal. Schluss. 4°, pp. 4 1 — 52 
m it 5 Tafeln. — III, 1. Stoliezka, the fossil Cephalopoda of the 
cretaceous rocks of Southern India. 4®, pp. 41—*-56 mit 6 Tafeln. 
Calcutta 1864.

Pallu L .: Les Annaraites. (Nouv. Annales de la marine, Juni und 
Juli 1864.)

Pauthier, G .; line visite a Touen-Ming-Youen, palais d’ete de I’empe- 
reur Khien-Loung. (Le Tour du Monde, 1864, 2® seraestre, pp. 97 
— 112,)"

Von den zahlreichen Beschreibungen des zerstorten Sommerpalastes bei Peking 
zeichnet sich diese besonders durch die hdchst interessanten Abbildungen aus, 
welche einera Chinesischen Album vom Jahre 1744 nachgezeichnet sind, und 
durch die Benutzung Chinesischer Original-Quellen bei Abfassung des Textes. 
Man empfiodet beim Lesen dieser Beschreibung und beim Anschauen dieser 
originellen, auch historiscb raerkwurdigen Prachtbauten wieder lebhaft die 
Schraach, welche der sogenannten Civilisation Europa’s durch die Zerstorung

des Sommerpalastes zugefugt worden ist. Aebnliche Akte der Barbarei kom- 
men glucklicher Weise nur selten in der Weltgeschichte vor.

Persien, Ein Englisoher Diplomat iiber (Das Ausland 1864,
Kr. 31, SS. 721— 727; Nr. 32, SS. 767—764.)
Aiisfiibrlicher Auszug aus Eastwiok’s ujournal of a diplomate’s three years 

residence in Persia”, besonders aus den Abschnitten iiber seine Reisen.
Phayre, Lieut.-Colonel A. P . : On the history of the Bnj(|piah Race. 

(Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, 1864, Nr. I, ijp. 1—30.)
Ein Auszug des fiir die Geschichte der Burmesen Wichtigsten aus den Chro- 

niken der Konige von Burma (»Maha Radza Weng”) mit lehrreichen Bemer
kungen iiber die Herkunft und ethnographische Stellung der Burmesen, Kare- 
nen und Talaings.

Poussielgue, A.: Relation de voyage de Shang-ha'i a Moscou, par Pekin, 
la Mongolie et la Russid asiatique, 1859—1862, redigee d’apres les 
notes de M. de Bourboulon, ministre de France en Chine, et de 
M*”* de Bourboulon. Portsetzung. (Le Tour du^Monde, 1864, 2® se- 
mestre, pp. 49—80.)

Diese wiederum mit schbnen niustrationen gezierte Fortsetzung enthalt noch 
Einiges iiber Peking und Umgegend und verbreitet sich dann iiber Regierung, 
Religion, Justizpfiege und Polizei, Familienleben, Sitten und Gebrauche in China.

Schiagintweit, Emil: Die Zustande in Bhutan. (Globus, 6. Bd., 11. Lfg.,
SS. 330—333.)

Nach Turner, Pemberton und den Manuskripten Herm. v. Schlagintweit’s.
Schiagintweit, Rob. de: Enumeration of the hot springs ofTndia and 

High Asia. (Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, 1864, Nr. I, 
pp. 49—56.)

’Verzeichniss von 99 Heissen Quellen mit Angabe der Position, der Hohe 
uber dem Meer, der Temperatur und der Gewahrsmanner.

Spiegel, Prof. Fr.: Die auswartigen Beziehungen Pexsiens. II. Die 
Lander ira Nordwesten. (Das Ausland 1864, Nr. 36, SS. 841—845; 
Nr. 37, SS. 873—876.)

Schluss.
Sprenger, A.: Die Post- und Reiserouten des Orients. 1. Heft. 8“̂, 

185 SS. mit 16 Karten nach einheimischen Quellen. Abhandlungen 
fur die Kunde des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen 
Horgenlandischen Gesellschaft, 3. B d ., Nr. 3. Leipzig, Brockhaus, 
1864. 3^ Thlr.

Stephenson, Sir Macdonald: Railways in China. Report upon the 
feasibility and most effectual means of introducing railway communi
cation into the Empire of China. 8^ mit 1 Karte. London, Adlard, 1864.

Der Verfasser schlagt vp/., Mass unter Zinsengarantie der Chinesischen Re
gierung zunachst die Linien Canton-Fatschan (15 Engl. Min.), Canton-Hongkong 
(90 Min.), Canton-Sinan und Samschin (40 Mln.j , Schanghai-Sutschau (60 Min.) 
und Peking-Tientsin (70 Min.) gebaut werden.

Tytler, Col.: Account of" further intercourse with the natives of the 
Andaman Islands. (Journal of the Asiatic Soc. of Bengal, 1864. 
Nr. I, pp. 31—35.)

Der Superintendent der Strafkolonie Port Blair auf den .^daraanen, Oberst 
Tytler, berichtet in diesem Briefe iiber den Beginn eines freimdlichen Verkehrs 
mit den Eingebornen, die jetzt ofters in kleiner Anzahl, sogar mit Frauen, die 
Ansiedelung besuchen. Sie gehen ganz nackt, aber roh tattowirt, sind sehr 
schwarz, haben das woUige, sehr dicke und kurze Haar meist rasirt, bedienen 
sich der Bogen und Pfeile und haben als Wohnungen nur 3 Fuss hohe Laub- 
hiitten, die aber nicht mehr Schutz gewahren als ein Baum Oder Straiich. Ihre 
geringe Korpergrosse wird auch von Tytler durch einige Messungen bestatigt. 
Manner waren zwischen 4 Fuss 6 Zoll und 4 Fuss 10 Zoll Engl, hoch, eine 
Frau 4 Fuss 4 j Zoll.

Wustenfeld, F.: Jacut’s Reisen, aus seinem geographischen Worterbuch 
beschrieben. (Zeitschrift der Deutschen Horgenlandischen Gesellschaft, 
Bd. XVIII, 1864, Heft 3, SS. 397—493.)

Der beriihmte Orientalische Gelehrte Jacut, der, 1179 nach Chr. von Griechi- 
seben Eltern geboren, als Knabe in Gefangenschaft kam, in Bagdad aufwuchs, 
Anfangs als Kaufmann und spater als Gelehrter weite Reisen raachte und 1229 
am 20. August in einem vor Haleb gelegenen Wirthshause gestorben ist, be- 
merkt in seinem grossen geographischen Lexfkon bei vielen Orten, dass er sie 
selbst besucht habe. Durch Zusammenstellung dieser Orte und genaue Durcb- 
forschung des ganzen Werkes ist es Herrn Prof. Wustenfeld gelungen, die 
Reisen Jacut’s im Zusaramenhang vorzufiihren, indem er ziigleich Jacut’s Be
schreibungen der von ihm besuchten Orte tibersetzt, — eine fiir die mittel- 
alterliche Geographie des Orients sehr werthvolle Arbeit. Jacut’s Reisen er
strecken sich von Bagdad aus zuerst den Tigris abwarts nach den Jnseln des 
Persischen Meerbusens, dann den Tigris aufwarts bis Amid und zuruck, hierauf 
von Bagdad nach Tibriz und zuruck nach Mosul, durch Syrien und Aegypten 
bis Alexandria und zuruck nach Daraaskus, endlich von hier durch Azerbei- 
dsehan und Taba'ristan nach Chorassan bis an den Oxus und zuruck nach Aleppo.

Yang-tze-kiang, E tat actuel des provinces du - . (Revue mari
time et coloniale, August 1864, pp. 759— 767.)

Ein Brief aus Hankau vom 15. Februalr 1864 mit Einzelnheiten iiber die 
Kampfe zwiscben den Taiping und den Kaiserlichen und iiber den Zustand des 
unglUcklichen Landes.

Yapahu, Die Ruinen von - — . (Das Ausland 1864, Nr. 39
SS. 931—933.) ’

Auszug aus dem Bericht eines Englanders in uOnce a Week”,, welcher die 
Ruinen- von Yapahu im J. 1850 besuchte und hier ziemlich ausfuhrlich be- 
schreibt, wahrend sie Tennent in seinem Werk uber Ceylon ubergangen hat 
Yapahu scheint im An ang des 13. Jahrhunderts gegriindet worden zu sein und" 
war hundert Jahre spater unter Konig Bhuwanaka Bahu I. eine Zeit lanw 
Hauptstadt der Insel. “
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K a r t e l l .
Kiepert, Prof. Dr. H .; Turan oder Tiirkistaii, zu C. B itter’s Erdkundej- 

Buch 111; West-Asien, Th. VII. Vollstandig neue Bearbeitung nach 
alien bis zuiu Jahre 1862 bekannt gewordenen Erforschungen. 
1:5.000.000. Litb. Berlin, D. Reinier, 1864. S Thlr.

Kiepert,^ ro f .  Dr. H .; ^Irabien, zu C. Ritter’s Erdkunde, Buck II I : 
West-Asien, Tb. X II u. X III. Xeue bericbtigte Ausgabe, die Ortbo- 
grapbie revidirt von Tb. Xoldeke. 1:6.000.000. Litb. Berlin, D. Rei- 
mer, 1864. 5 Tblr.

A F R IK A .
Arnaud ; X'otice sur les Sabari, les Oulad ben Aliya, les Oulad Xail, 

et sur Torigine do  ̂ tribus Cbeurfa. (Revue Africaine, Marz 1864.) 
Bories, Dr. P . ; Caralogue des vegdtaux qui se trouvent a la Reunion.

(Bulletin de la Soc. d’acclimatation de la Reunion, April 1864.) 
Brugsch, Dr. H .; Aetbiopica. (Zeitscbrift fiir Allgem. Erdkunde, Juli 

und August 1864, SS. 1— 22.)
Eine zur Beleuchtung der verworrenen Ethnographie der Nil-Lander bochst 

wichtige Arbeit. Um Uber die Abstaramung der Barabra Nubiens von ''den 
Aethiopen von Meroe ins Klare zu koramen, hat Dr. Brugsch die Sprache der- 
selben einem griindlichen Studium unterzogen und kommt in diesem ersten 
Abschnitt, dera ein reichhaltiges Vokabular beigegeben ist, zu folgenden SchlUs- 
sen: Es giebt drei Hauptdialekte der Barabra-Sprache, den von Kenus oder 
das Kensi, den von Dar-el-mahas oder das Mahasi und den Xuba-Dialekt oder 
das Nobawi. Wahrend die beiden ersten von einander in Erscheinungen ab- 
weichen, wie sie eben bei Dialekten ein und desselben Sprachstammes aftfzu- 
treten pflegen, zeigt sich ira Gegentheil davon das Nobawi als ein im Grunde 
zwar Berberischer Dialekt, der jedoch dutch Aufnahme einer Afrikanischen 
Neger-Sprache vielfach umgestaltet und entstellt worden ist, jedoch in keiner 
Weise etwa so, dass die Berberische Gnindlage nicht Uberall herauszuerkennen 
ware. Das so lange seiner sprachlichen Stellung nach ais zweifelhaft betrach- 
tete Koldagi gehbrt diesem Nobawi an und biidet die sudlichste Grenze der 
von Elephantine und Assuan an gesprochenen Barabra-Dialekte, welche ziemlich 
scharf die westliche Seite des Nilslrom-Gebiets inne halten, wahrend das Be- 
gawi in deutlicher Konsequenz das rechte, bstliche Gebiet behauptet. Eine 
Menge Arabischer W orter baben sich in die Barabra-Sprache eingedrSngt, so 
wie einzelne W orter aus angrepzenden Neger-Sprachen, ausserdem aber ist in 
ihr so viel aus dem Alt-Aegyptischen enthftlten, dass die Sprache der Aethiopen 
erst durch die Beriihrung und Verschmelzung mit den Aegyptischen Nachbarn, 
den Civilisatoren der damaligen Zeit, die Gestalt erreicht zu haben scheint, wie 
sie in ihren Resten noch bei den heutigen halb verkommenen Epigonen- der 
Aethiopen erhalten ist.

Burton, Capt. R.: A Mission to Gelele, King of Dahome. TVith no
tices of the so-called „Amazons’% the 0fand  Customs, the Yearly 
Customs, the Human Sacrifices, the Present State of the Slave Trade, 
and the Xegro’s Place in Xature. 2 vols". 8^. London, Tinsley, 1864.

25 s.
Conrad, F. W .; Tegenwoordige Stand der werken van het Kanaal van 

Suez. Mit ifc a r te . (Yerslagen en Mededeelingen der K. Akademie 
van Wetenschappen. Afd. Xatuurkunde. XVI, 1864, pp. 226— 250.)

Vielseitige und mit speziellen Zahlenangaben versehene Erorterung, begleitet 
von einer ziemlic;^ grossen und detaillirten Karte des Isthmus in P: 500.000, 
die zu den besten gehbrt, aber doch nicht ganz auf dem Laufenden ist. Der 

'Verfasser halt es fur sehr wahrscheinlich, dass der grosse-Kanal bis 1866 fertig 
wird.

Cordemoy, Dr. J. de; Catalogue des roches et des mineraux de la 
Reunion. (Bulletin de laSoc. d'acclimatation de la Reunion, April 1864.) 

Desor, E . : tiber die Ritan oder den Battelbau in den Oasen des Suf. 
Reisebriefe aus Afrika. (Augsb. Allgem. Ztg. 23. u. 24. August 1864, 
Beilage.)

Die Ritan sind kraterahnliche Kessel, die bis.aiif die wa.sserhaltigen Schich- 
ten des Bodens ktinstlich ausgegraben werden, um Dattelpalmen darin zu zie- 
hen. Ausser ilmen bespriclit der Verf. die Be.schaffenlieit des Bodens in den 

"Oasen des Suf, die besondera wegen einer Schicht grosser pseudoraorphischer 
Krystalle merkwiirdig ist, und die Wohnungen daselbst.

K irk , Dr. J . : On fossil bones from tbe alluvial strata of the Zambesi 
Delta. (Proceedings of the R. Geogr. Soc. of London, Vol. VIII, 
Nr. 4, pp. 151.)

Dr. Kirk von der Livingstone’schen Expedition fand nahe der Gabelungs* 
stelle des Zambesi-Delta’s fossile Knochen von Antilopen, Biiffeln, Lbwen, Nil- 
Pferden, Krokodilen, Wasserschildkroten u. s, w., alle den jetzt lebenden Spe
cies angehbrend, und zugleich Scherben von Topfergeschirr, wie solches nicht 
mehr bei den Eingebornen zu finden ist. Leider scheint der grbsste Theil der 
Sammhing so wie die geologischen Karten Thornton’s verloren zu se in , sie 
wurden auf Handelsschiflfen nach Mozambique geschickt und man hat seitdem 
NIchts wieder davon gehbrt.

Lom m atzsch, Ober-Lieut.: B it Eingebornen Algeriens unter der Herr- 
schaftPrankreichs. (Globus, 6. Ed., 10. Lfg.,-SS. 313—316 f l l .  Lfg.. 
SS. 338— 342.)

'i®''r'ranzosischenHfeiTscbaft; die eingebornen Volkeri die Araber
it»"ren  und Juden; Miliiar- und Civilgebiete; 

Arabischen 6'agebornen Beamten; Recbtspflege: die
der Franzosen^ dp? BrUderscbaften, Derwiscbe; Lage

Madeira und dip r i ®®deutung eines bciligen Krieges.
s S k  Ju n t 1 8 6 4 7   ̂ R"^««oher Sprache® (Morskoi

Marfins, Prof. Ch.; Tableau physique clu Sahara oriental de la pro- 
A vince de Constantine, souvenirs d’un voyage execute pendant Thiver 

de 1863 dans TOued-Rir et dans TOued-Souf. — Les Oasis, les 
populations indigenes et la vie au desert. (Revue des Beux-Mondes, 
15. Juli und 1. August 1864.)

Diese anziehend geschriebenen, von echt naturwissenschaftlichem Geist durcb- 
drungenen Aufsatze sind die Fruclit der Reise in den bstlichen Theil der Al- 
gerischen Sahara, die Prof. Martins von Montpellier im vergangenen Winter 
mit Desor und Escher von der L inth.unternom m en hat. Im ersten Abschnitt 
werden Klima und Vegetation der Region des Mittellandischen Meeres, idem 
tisch mit der des Oel-Baums, kurz und tretfJich charak terisirt; darauf folgt eine 
Beschreibung des Hochplateau’s des Atlas und der W iiste siidlich vom Aures- 
Gebirge, stets mit besonderer Beriicksichtigung der Vegetation. Die Schilde- 
rung der von Desor unterschiedenen drei Form en jener Wiiste, der Sahari- 
pchen Steppe, der Erosionswiiste und der Sandwuste, bildet den dritten Ab
schnitt, welchem ein langerer iiber die Oasen, die D attelpalm en und Artesischen 
Brunnen folgt. Eine Notiz iiber die verschiedenen Volkerschaften Algeriens 
vmd eine Schilderung der A rt des Reisens und Lebens in der Wiiste machen 
den Schluss. Die Aufsatze sind auch in Sonderabdruck als Broschiire (8®, 
59 pp.) erschienen und dem Fachmann wie dem Laien gleich empfehlenswerth.

Maurel: Xote sur la situation de Yavatoube, Madagascai'. (Annales 
hydrographiques, 1®*' trimestre 1864.)

M uller, Dr. F r.; Die Sprachen Afrika's. Mit Bezug auf „W. H. J. 
Bleek: A comparative grammar of South-African languages. London 
1862” . (Osterrelchische AVochenschrift fiir W issenschaft, Kunst und 
bffentliches Leben, 1864, 4. Bd., SS. 1058— 1062.)

Allgemein verstandliche Charakteristik der Ilottentotten- und Kaffern-Sprache. 
Munzinger, W .: Ost-Afrikanische Studien. 8°, 592 SS. m it 1 Karte. 

Schaffhausen, H urter, 1864. 3 Thlr. 18 Sgr.
Die Leser der jjGeogr. Mittheilungen” sind genau bekannt m it den ausseren 

Verhaltnissen, unter denen Munzinger seine Ost-Afrikanisclien Studien machte, 
sie wissen, dass er sich eine Reihe von Jahren in den Nord-Abessinischen 
Grenzlaudern aufgehalten, sich daselbst ganz eingelebt hatte, bevor er der 
Deutschen Expedition unter Th. v. Heuglin in Massaua sich anschloss und als 
Glied derselben die Marea besuchte, dann liings des Mareb abwarts durch das 
vorher unbekannte Land der Basen nach dem Atbara und dem Nil zog, so wie 
endlich in Kordofan Nachrichten iiber Vogel’s Tod sairimelte. Im 13. Ergan- 
zungsheft dieser Zeitscbrift wurde ein allgemeiuer Bericht Mimzinger’s iiber 
seine Theilnahme an der Deutschen Expedition abgedruckt und dort sind auch 
die Routiers, Hohen- und Positions-Bestimmungen so wie die Karten und Pro
file zusammengestellt, welche die topograpliischen Resultate dieses Theils der 
Epxpedition ausmachen. "Die gesammten Nord-Abessinischen Grenzlander, von 
denen man noch vor wenigen Jahren so gut wie gar Niclits wusste, erhielten 
dadurch zum ersten Mai eine auf sicheren Daten beruhende Darstelliuig, und 
wenn Kinzelbach durch seine zahfreichen, mit grossem Fleiss angestellten 
instrumentalen Beobachtungqjr hierzu die wiclitigsten Grundlagen geliefert, 
Th. V. Heuglin durch Winkelmessnngen und Itinerar - Aufnahmen wesentlich 
beigetragen hat, so verdankt sie doch Munzinger einen grossen Theil des De
tails so'wie sammtliche ethnographische und politische Angaben. Doch ist es 
nicht nur die Karte jener Lander, welche Murfzinger’s Arbeiteu zum guten 
Theil mit zu Stande gebraclit haben, nicht nur der Gewinn neuer Gebiete fiir 
unsere Kenntniss, so namentlich des Gebiets der Kunama oder B asen, nicht 
nur die Entscheidung alter Streitfragen, wie derjenigen iiber den Lauf des 
Mareb, kurz nicht nur die ^ographische Forscliung, was zur Beurtheilung des 
Werthes, den Munzinger’s Thatigkeit fUr die W issenschaft gehabt hat, in Be- 
tracht kommt, sein la n g ^  Aufenthalt in einem verhaltnissmassig bescbrankten 
Gebiete Ost-Afrika’s macnte es ihm bei seiner scharfen Beobachtung und viel- 
seitigen Bildung moglich, sieh vollstandig und auf das Grundlichste mit dem 
Volksleben, der Sprache, den socialen und politischen Zustanden, den An- 
schauungen, Rechtsbegriffen, Sitten und Gebrauchen der Bewohner bekannt zu 
machen. W ahrend Reisende gewdhnlich nur erzahlen, was ihnen als besonders 
fremdartig auffiel, und dabei sehr haufig Halbv'ahres oder ganz Falsches 
berichten, weil ihnen das eingehende Verstandniss, vielleicht sogar mit der 
Sprache das Mittel zur Information abgeht, oder doch die Eigenthiimlichkeiten 
in Gebrauchen und Einrichtungen, weil sie Grund und Zusammenhang nicht 
wissen, in falsches, meist zu ungiinstiges oder laoheiiiches Licht stellen, sehen 
wir Munzinger den von ihm beschriebenen Volkern und ihren Verhaltnissen 
nicht fremd gegeniiberstehen, sondern er ist gleichsam Eingeborner, dem durch 
Earopaische Kultur die Fahigkeit geworden is t , in klarster, hochst fesselnder,

• oft poetischer und edler Darstellung sein eigenes und seine Nachbarvolker zu
gleich mit der landschaftlichen Umgebung Ahderen zu schildern. Munzinger 
ist obne Frage die bedeutendste, ja  einzig maassgebenc(p Autoritat wenn es 
sich um den Streifen Landes lianclelt, der nordlich von Ahessinien vom Rothen 
Meer zum Atbara sich hinzieht. Sein Buch ist eine seltene Frucht, die sich 
glanzend von dem^ Blattervverk der umfangreiclien ,• zum grossen Theil aber 
inhaltsleeren Reiseliteratur der neueren Zeit abhebliQ seine Lekture regt un- 
gemein an und gew'alirt in mehrfacher Beziehung ganz neue Anschaunngen liber 
Orientalische und insbesondere Afrikanisch’e Zustande.

Murchison, Sir Rod. I.: On the antiquity of the physical geography 
of Inner Africa*. (Proceedings of the R. Geogr. Soc. of London, 
Vol. VIII, Nr. 4, pp. 151— 154.)

Mit Bezug^ auf Dr. K irk’s Fund fossiler Knochen am Zambesi fiihrt der Verf, 
aus, dass seine 1852 ausgesprochene Vermuthung hinsichtlich des geologischen 
Alters Von Sud-Afrika durch die neueren Untersuchungen der Livingstone’
schen, Burton’schen und Speke’schen Expeditionen ' bestatigt worden ist. Das 
Innere von Afrika siidlich vom Aequator hat, wie es scheint, keine geologische 
V erand^ung erlitten, seit das von Bain entdeckte vorweltliche Reptil Dicyno- 
don dort lebto, es fehlen sekundare und tertiare Gebilde so wie Vulkane und 
ihre Produkte ganzlich.

Parthey: Uber den Oberlauf des Xil nach Ptolemaus. i l i t  1 Karte. 
(Monatsbericht der K. Preuss, Akademie der AVissenschaften zu Ber
lin, Juni 3 864, SS. 355—363.)

W ahrend in den Diskussionen fiber die Nil-Quellen nur einzelne Stellen des
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Ptolemaus angetubrt zu werden pflegen, giebt Parthey verdienstlicher Weise 
t ie r  eine vollstandige Uebersicht des oberen Xil-Laufes^ nach den im v ie r t^  
Buch des Ptolemaus zerstreuten Positionen nnd fiigt die Uebersetzung einer 
schreibung des Nil-Laufes hinzu, die untw den A ^ t O G i t a o i i d u a  y e c o y Q a c p i y . d  

in Hudson’s »Geographi graeci minores”, t. 4, p. 38, ed. 1717, sich findet. Auf 
der beigegebenen Uebersichtskarte nach Ptolemaus hat e r,d ie  Namen aus die- 
sem wie aus dem Hudson’schen Bruchstiick Lateinisch eingetragen. E r halt 
daran fest, dass die Mondberge, welche die Quellbache des Nil entsenden, unter 
12® S. Br. liegen miissten, und es. leuchtet ihm ein, dass der Ukerewe oder 
Victoria Nyanza ylentisch ist mit dem KoloS-See bei Ptolemaus , der auch 
unter dem Aeyuator liegt und dem gegen Norden der Astapus entstromt.

Petherick, J.: Explorations in tbe region of the Tipper Nile. (Procee
dings of the K. Geogr. Soc. of London, Vol. Y III,.N r. 4 ,  pp. 122 
— 151.)

Bekanntlich hatte sich im Jahre 1860 der frilhere Britische Konsul zu Char- 
turn, John Petherick, erboten, der Speke’schen Expedition von Norden her zu 
Hiilfe zu kommen, und es waren ihm zu diesem 2J%veck 1000 Pfd. Sterling von 
der Londoner Geogr. Gesellscliaft iibergebeh worden. Das Vorliegende'ist nun 
sein offizieller Bericht an die Gesellschaft sowohl iiber den Verlauf seiner 
Reise als iiber die Kosten. Vorangestellt sind die ihm ertheilten Instruktionen, 
der Konfrakt mit der Gesellschaft und sein Brief vom Juni 1860, worin er seine 
Dienste der Gesellschaft anbietet. Angehangt findet man einen kiirzeren Reise- 
bericht von Petherick’s Frau und einige Bemerkungen von seinem Reisebeglei- 
ter Dr. Marie und von Sir R. Murchison. Er hatte sich verpflicht^, im Nov. 1861 
zwei TTohlbe^affnete Boote mit geniigendem Proviant in Gondokoro zu statio- 
niren und, wenn Speke in dem genannten Monat nicht daselbst eintreffen sollte, 
ihm nach dem Nyanza hin.entgegen zu gehen. Petherick schickte zwar auch 
am 15. November 1861 zwei Boote unter seinem Agenten Abd-el-Majid von 
Chartum nach Gondokoro a b , dieser ilan n  ging aber von dort sudwestlich nach 
seines Herrn Station in Jambara, trieb Sklavenhandel und wurde schon im Mai 
von Petherick ~auf der Ifeimreise mit einem Sklaventransport betroffen. Pethe
rick selbst verliess Chartum erst am 20. Marz 1862, begleitet von seiner Frau, 
Dr. Murie und dem unterwegs verstorbenen Bofaniker Dr. Brownell. Er er- 
reichte, da die giinstige Zeit m it den regelmasslgen Nordwinden langst voriiber 
war, mit.Miihe und Noth am 2. Juli Poncet’s Station Abu Kuka oder Lolnun 
und ging von da zu Lande weiter, zunachst fiber Djemit nach Poncet’s Station 
Adal im Lande der Rol (sielie Petermann und Hassenstein, Karte von Inner- 
Afrika, Bl. 8), wobei er die Lagune Faragan fassirte, deren Ausfluss Hangan 
bei Gaba Schambiliin den Nil m undet, dann von bier sfidlich durch das Djur- 
Land nach dem Distrikt Moro (13. bis 30. Noyefiiber) und fiber den Ayi (tfeji, 
Jei) und den Bibio nach seiner Handelsstation Neambara beim Dorf Wayo in 
der *Nahe der Konfluenz beider letztgenannter Flfisse (17. bis 25. Januar 1863). 
Nach seinen Erkundigungen soli der Je ji der Lagune Faragan zufliessen. End- 
lich am 12. Februar brack er nach Gondokoro auf und langte dort 5 Tage nach 
Speke und Grant a n , die inzwischen von Baker mit allem Nothigen versehen 
worden waren. Dass er viel Ungemach hat ausstehen mfissen, ist sicher, in 
wie weit aber er oder die Umstande die Schuld an seiner Verspatung tragen, 
lasst sich aus dem Berichte nicht hinlanglich ersehen. namentlich finden wir 
keine genfigende' Erklarung fUr die spate Abreise von Chartum. Die Land- 
reise von den Rol nach Moro filhrte durch unhekanntes Gebiet und ist ffir die

, Geographic ein entschiedener Gewinn. Sie wird ausffihiiich im 34. Band des 
Journals der Londoner Gesellschaft mit Karte und den Positions-Bestiminungen 
veroffentlicbt werden. Auf der Ruckfahrt nach Chartum stellte Petherick Mes- 
sungen der Hauptzuflfisse des W eissen Flusses an:
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Senegal, Operations militaires dans la colonie du 4F-------- et depen-

dances pendant les annees 1862, 1863 et 1864. i l i t  1 Karte. (Eevne 
maritime et coloniale, August 1864, pp. 724— 758.)

Die ausfuhrliche Beschreibung der militarischeo Operationen, darunter der 
Eroberung von Cayor und Toro, begleitet eine grosse Karte von Senegambien 
(1:895.000), d ie , in ofSziellem Auftrag von Capitaine Brossard de Corbigny 
g'ezeichnet, alle die neuen Aufnahmen vereinigt und ein sehr reiches, zum 
Tbeil nicht vorher publicytes Detail enthalt. W ir werden auf diese Karte 

zuriickkommeh.
Skead, F . : Sailing directions; Tzervark Point to ilossel Bay, Sou'tli 

Africa. (Xautical Magazine, Juni 1864, p,p. 329—333.)
Nachtrag zu seinen friiher veroffentlichten Segelanweisungen fur die Kfiste 

des Kap-Landes, ,
Steudner’s (Herrn Dr.) Bericht iiber seine Abes&inische Eeise. (Zeit- 

schrift fiir Allgem. Erdknnde, Juli und August 1864, SS. 22— 112.)
Es ist diess der Schluss des ausffihrlichen, so lebendig und anschaulich ge- 

schriebenen an naturhistorischen, namentlich botanischen Notizen uberaus rei- 
cben Tagebuchs, welches Dr. Steudner bis wenige Wochen vor seinem Tode 
sorgfanig fortgefiihrt hat. Dieser letzte lunfangreiche Abschnitt behandelt die 
Reise von Gaffat in Abessinien bis Chartum, den Ausflug Von Chartum nach 
dem Arasch-Kol und die F ahrt auf dem Bahr el Abiad und Bahr el Glmsal. Ueber 
die letztere F ahrt hat S teudner ein detaillirtes Itinerar aufgezeichnet.

Tagala, Le D jebel-------  dans le Kordofan. Extrait des notes de
voyage de fen M. le Dr. Alfred Peney. (Bulletin de la Soc. de geogr. 
de Paris, August 1862, pp. 81— 94.)

In diesen Anfzeichnungen des verstorbenen Dr. Peney wird die Unferwer- 
fung Tagala’s Oder Teggele’s unter die Aegyptische Herrschaft kurz erzahit

und von den darauf folgendeu politischeii Beziehungen des Landes bis zur 
Einsetzting Nasr’s als Mek, im J^hre 1843, bei welcher Gelegenlieit Peney selbst 
in Tassinn, der Hauptstadt, war. Auch berichtet er Einiges fiber die dort fib- 
lichen Waffen und liber bemerkenswerthe Pflanzen des Landes, doch ist die 
Notiz unbedeutend.

Vegetabilische Produkte Afrika’s. (Das Ausland 1864, Nr. 29, 
SS. 685—688.)

Notizen ii^er eine Anzahl der wichtigsten Niitzpflanzen Afi’ika’s.
Wakefield, T h .: Neuigkeiten aus Ost-Afrika. (Das Ausland 1864, 

Nr. 31, SS. 740— 741.)
Auszug aus einem Briefe an Dr. Krapf, datirt Mombas den 25. A pril'1864, 

welcher fiber die Zustande und Aussichten der Mission an der Ostkfiste von 
Afrika zu Rabbai Mpia, Mombas u. s. w, berichtet.

Z ill, K.: Reise-Eindriicke. Mauritius. (Das Ausland 1864, Nr. 38, 
SS. 896—899; Nr. 39, SS. 919—924; Nr. 40, SS. 941— 945.)

Schildernngen ohne wissenschaftliche Eichtung, wenn man einige natur- 
historische Notizen ausnimmt. Unter Anderem ist Baynton’s Bericht iiber seine 
Besteigung des »Pouce” im Juli 1858 in Uebersetzung nnd eine kurze Be
schreibung von Zill’s eigener Besteigung-des Berges mitgetheilt, auch sind die 
Nachrichten iiber die Indischen Kulis von Interesse.

Abbadie, A. d’ ; Ethiopie, Cart No. 7; Gaiiibo et Darrabe, No. 8: 
Caw et Rare. Paris 1864.

Zwei weitere Sektionen der zu d’Abbadie’s Gdodesie d’Ethiopie gehorenden 
I Karte, nordlich an die bereits erschienenen Blatter (Enarea und Kafia) an- 

schliessend und bis Godjam reichend. Diese sehr klar und sauber in grossem 
Maassstab ausgeffihrten Karten sind gleich dem Werke fiir die Geographie 
Ost-Afrika’s von hochstem Werthe.

' M itterm aier, Baurath Ph.*. Madeira. 1:200.000. Chromolith. Darm
stadt, Jonghaus, 1864. ^ Thlr., gr. Ausg. Thlr.

Auf Grund der bekannten Ziegler’schen Karte hatte Dr. Franz Mittermaier 
ein Modell angefertigt; dieses so wie die genannte Karte und eigene An- 

I schauungen benutzte Baurath Mittermaier in Heidelberg bei Zeicbnung der vor- 
liegenden Karte, die in Farbendruck treftTich ausgeflihrt einen ungemein plasti- 
schen Effekt macht. Ein besonderes Blatt enthalt die nothwendigste Nomen- 
klatur und ein Blatt Text eine kurze Beschreibung der Insel.

AUSTRALIE3N u n d  POLYIJESIEIN.
' Blerzy, H .; LAustralie, son histodre et sa colonisation; deconvertes et 

aventures des explorateurs dans le continent austral; I’industrie pasto
rale, les squatters et les aborigines. (Reyue des Deux-Mondes, l .J u li  
und 15. August 1864.)

Bowen, Sir George: Reports upon the formation of a new settlement 
at Cape York and upon the completion of the survey of the inside 

‘ of tho Great Barrier Reef by Commander Robinson. (Proceedings of
' the R. Geogr. Soc. of London, Vol. VIlL, Nr. 4, pp. 114— 121.)

Gouverneur Bowen und Commodore Burnett entschieden ^ich bei ihrer Unter- 
suchung der Nordspitze von Queensland fiir die Albany-In6el als geeignetsten 

; Punkt fiir die zu grfindende Niederlassung Somerset. Der Direktor des Bota- 
niscben Gartens zu Brisbane, W alter Hill, der .die Expedition begleitete, spricht 
sich gunstig fiber die Vegetation und die Fruchtbarkeiit der Insel aus, die 

! raehrere Quellen guten Wassers b e s i tz tu n d  Capt., Robinson so wie Capt. Ri
chards rfihmen die Vortheile der durch die Englischen Aufnahi^en .sicher zu 
befahrenden inneren Passage des Korallenmeeres zwischen dem Grossen Bar
rier-Riff und der Kfiste von Queensland, welche letztere im Allgemeinen Aehn- 
lichkeit mit der von Siid-Italien und Griechenland haben soil. »Die Bergketten 

! des ndrdlichen Queensland haben viel von den malerischen Umrissen und der 
' reicben Farbung der Apenninen in Calabrien und der Hfigel von Euboa und 

dem Peloponnes; wahrend die vorliegenden Inselgruppen oft an die Inseln des 
Aegaischen und lonischen Meeres erinnern.”

Chapalay: L’Australie. Recit d’un voyage (Bexploration et de decou- 
I vertes par Burke, "Wills, King et Gray, compile et.ti*aduit de I’An-
! glais. 12*̂ , 96 pp. Lyon, Perisse, 1864.

Dalrymple, G. E . : Exploration of the lower course of the River Bur- 
dekin, in Queensland, and its identification with the River ^VickJjam. 
(Journal of the R. Geogr. Society, Vol. XXXIIl, 1863, pp. 3—5.)

Kurzer Brief iiber seine dritte Reise zur Erforschung des Burdekin, 1862. 
(S. »Geogr. Mitth.” 1863, 271.)

Meinicke, D ir.: Die neuesten Entdeckungcn im nordlichen West-Austra- 
lien. (Zeitschrift fur Allgera. Erdknnde, Juli und August 1864, 
SS. 112— 147.)

Ausfubrliche Darstellung der beiden Reisen Frank Gregory’s in den Jahren 
1858 und 1861 nebst einem Resume der vorausgegangenen Entdeckungsreisen 
in West-Australien.

Reports of the various expeditions fitted out to relieve, or ascertain 
the fate of Messrs. Burke and Wills. 'Mit 2 Karten. (Journal of the 
B. Geogr. Society, Vol. XXXIIl, 1863, pp. 5—153.)

Abdriicke, zum Theil Auszfige der Reise-Journale von Commandel  ̂ Norman,. 
M®Kinlay, Landsboi’ough und W’alker mit einer Kartenskfzze des unteren 
Flinders River von Norman und einer Uebersichtskarte der sa’mmtlichen Rou- 
ten in Queensland von J. Arrowsmith. Die Aufnahrae dieser schwer zn er- 
langenden Tagebucher, namentlich des bis jetzt sehr.wenig bekannten Wal- 
ker’schen, in das Journal wird zum weiteren Bekamitwerdln jener fiir Nordost- 
Australieu so ausserst wichjfgen Reisen sehr wesentlich beitragen und ist um 
so dankbarer anzuerkennen, als gewbhnlich nnr Original-Artikel im Journal 
Aufnahme finden.
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R ich a rd s, Capt. G. H., and F. J. E van ^  New 2ealand P ilo t, 3'^ edi
tion. London, Hydrogr. Office, 1864. 5 s.

Scott A. J .; On an overland expedition from Port Denison to 
Rockingham Bay in Queensland. (Proceedings of the E. Geogr. Soc. 
of London, Vol. VIII, Nr. 4, pp. 110— 113.)

Stuart, J. M 'D .; Explorations from Adelaide across th j  Continent of 
Australia, 1861—62. Mit 1 Karte. (Journal of the E. Geogr. So
ciety, Vol. XXXIII, 1863, pp. 276— 321.)

Dem Abfli'uck des Stuart’sohen Tagebuchs iiber seine letzte erfolgreiche 
Rei.se hat J. Arrowsmitli eine Ueber.sichtskarte der Stuart’schen, Leichhardt’- 
schen und A. Gregory’schen Eouten in Arnhem’s Land beigegeben, ahnlich 
Tafel 1 des vorliegenden Jahrgangs der „Geogr. Mifth.” , aber in kleinerem 
Mnassstab.

Travers, AV. T. L .-. Lecture delivered before the Christchurch Mecha
nics’ Institute on the 12*'’ of April 1864. (Australian and New Zea
land Gazette, 6. August 1864, pp. 92 und 93.)

In Christchurch, der H.iiiptstadi der Neu-Seelandischen Provinz Canterbury, 
a'elche in Unte’rnehmnngsgeist und wissenschaftlicliem Sinn alien anderen 
Stadten Neu-Seelands voranleuchtet, hat sich in diesem Jahre eige Akklimati- 
sations-Gesellschaft gebildet und hierdurch veranlasst sprach Mr. Travers in 
dem Vortrag, von dem hier ein Auszug gegeben wird, iiber die einheimischen, 
namentlich die nutzbaren Produkte des Thier- und Piianzenreichs auf der siid- 
lichen (Oder mittleren) Insel und iiber einznfiihrende Pflanzen und Thiere.

Wilkins, W .: The geography of New South AVales, physical, industrial 
and political. 8°. Sydney, Low, 1864. ' •

K a r t e l l .
Jardin, E.: Carte de Tile de Noutahiva. (Memoires de la Societo imper. 

des sciences naturelles de Cherbourg, T. IX, 1863.)

N O B D -A M E R IK A .
Bache, A. D .: Records and results oi  a magnetic survey of Pennsyl

vania and parts of adjacent states. 4^, 88 pp. Mit 1 Karte. (Smith
sonian Contributions to Knowledge, Vol. X III, Washington 1863.)

In den Jahren 1840 und 1841 bestimmte Prof. Bache an 48 Stationen inner- 
halb Pennsylvania und der anj^renzenden Theile von New York, Ohio und 
Maryland die magnetischen Elemente und im Jahre 1862 wie^erholte sein Assi- 
stent Schott an sechs dieser Stationen die Beobachtungen , so dass die saku- 
lare Veranderung des Erdmagnetismus- bestimmt warden konnte. Die Resul* 
tate aller dieser Beobachtungen sind hier ausfiihrlich mitgetheilt und auf der 
Karte als isomagnetische Linien der Deklination, Inkliriation, horizontalen und 
totalen Intensitat niedergelegt. Einen Auszug aus dieser Arbeit brachte Silli- 
man’s wAmerican Journal”, Mai 1863.

British Columbia, Jottings in . (Canadian News, 19. Mai 1864,
pp. 316 und 317.)

Beschreibung der Hauptwege nach den Goldfeldern Britisch-Columbia’s mit 
Angabe der Entfernungen, dem nVictoria Colonist” entnommen.

Kennedy, C. J . ; Population of the United-States in 1860, compiled 
from the returns of the 8**̂ census. 4*̂ , AVashington 1864.

Orlebar, Comm*: Renseignements sur la baie Sainte-Marie de Terre- 
Neuve. (Annales hydrographiques, I**" trimestre 1864.)

Palacky, Dr. J . ; Prirodnicke pomery. (Die physikalischen Verhaltnisse 
Amerika’s.) 8®, 68 SS. Prag, Calve, 1864. 1-J- fl.

Peschel, 0 . F . : Skizzen aus den Britischen Kolonien in Nord-Amerika.
. (Das Ausland 1864, Nr. 33, SS. 769— 773.)

Sebr lesenswerther, lebendig und witzig geschriebener Auszug aus Dun
can’s »Our Garrisons in the W est”.

Report of the Superintendent of the Coast Survey showing- the pro
gress of the survey during the year 1861. 4°, 278 pp. mit 31 Kar- 
ten. Washington 1862.

Der Biirgerkrieg'hat den Fortschritt der Kiistenvermessung im J. 1861 nicht 
wesentlich behindert, wehn auch von der urspriinglichen Disposition etwas ab- 
gewichen werden^ musste. Abgesehen von der Triangulation imd den topo- 
graphischen Arbeiten, welche an alien KUsten der Vereinigten Staaten ihren 
F^prtgang hatten und unter Anderem an der Atlantischen Kiiste die bisher be- 
standene Lucke der Triangulation zwischen Cumberland-Sound in Georgia und 
dem ,St. John’s River in Florida ausfullten, waren besonders wichtig: die Posi- 
tions’-Bestimmung von vier Felsenspitzen in der Sandy Bay (Kap Ann), Mgssa- 
cliusetts : spezielle Untersuchung der Stromungen im Hafen von Boston; die 
Beobachtungen' iiber die Stromungen in der Cape Cod Bay mit Riickslcht auf 
die. an den Kiisten bemerkbaren Wirkungen derselben; die Entdeckung von 
drei kleinen Biinken vor den Nantucket Shoals in der Nahe der Phelps’ Bank 
und weitere Enthiillung der Ausdehnung jenes seichten Meerestheiles; Sondi- 
rung einer 16 nautische Meilen vor Barnegat, New Jersey, gelegenen Erhebung 
des Meeresbodens mit 11 bis 13 Faden W asser und 16 Faden zwischen ihr 
und der K iiste; spezielle Untersuchung in der Nahe der Five Fathom Bank 
vor dem Kap INIay; Enthiillung der in dem Delaware-Fluss so wie der im 
Hatteras-lnlet, Nord - Carolina, vorgegangenen Veranderungen. Die Beobach
tungen iiber Ebbe und Fluth wurden an 11 Stationen fortgesetzt, die astrono- 
mischen und magnetischen Arbeiten nahmen ihren regelmassigbn Fortgang 

vorliegenden Bericht uilter Anderem eine Arbeit von 
28 iiber die aus den Beobachtungen der Sonnenfinsterniss vom
Bericht v  ̂ ^geleiteten  Langenbestimmungen in Europa und Amerika, einen 
schiedPR u * iiber die telegraphische Bestiramung des Langenunter-
iiber die York und mehrere Arbeiten von C. A. Schott
Coast Survpv Nord-Amerikanischen Kiisten. Die voim
Sammlune Smithsonian Institution unternommene
gewachsen so Nord-Amerika ist im J. 1861 urn 15Q0 Punkte
gewacneen, so dass am Bnde jenos Jahres schon iiber 14.000 Hohen, von Wege-

und Eisenbalmen-Nivellemeiits, Kanalbauten, geologischen Aufnahmen u. s. w .

-y. herriihrend, ermittelt waren, doch ist unseres W issens eine Zusammenstellung 
'•'und Publikation noch nicht erfoigt. Unter den beigegebenen Karten sind be

sonders bemerkenswerth die Uebersichtskarte iiber den Stand der Kiistenver- 
messung im'November 1861; ein Plan der Bai und des Hafens von New York 
in 1:80.000; eine neue Ausgabe von der Karte der Cedar Keys und benach- 
barten Riffe in 1 :50.000; eine Karte des Petalum a- und des Napa-Creek, Kali- 
fornien, in 1:30.000; und zwei Karten der Ost- und SiidkUste mit deii Linien 
gleicher magnetischer Deklination fiir das Ja h r  1860.

Synge, Colonel: On Central British America and the overland route 
across the continent of America. (Canadian News, 28. Juli 1864, 
pp. 56—59.)

Auszug aus einem Vortrag in der British N orth American Association. Der 
Redner sprach ausfiihrlich iiber die interessanten hydrographischen Verhalt
nisse im ffiidlichen Theile von Rritisch-Amerika und beleuchtete den Nutzen 
und die Moglichkeit einer Verbindungsstrasse zwischen Canada und Britisch- 
Columbia.

Thonabauer, E. M.: Die isolirte Stellung der Dolichokefalen Prognathen 
Ost-Amerika’s. 4°, 8 SS. Erster Jahresbericht iiber die K .Ji.O ber- 
Realschule in der Militar-Kommunitiit Pancow^a (Militar-Grenze) 1864. 
Semlin, Soppron.

Whittlesey, Ch.'i Ancient mining on the shores of Lake Superior. 4®, 
29 pp. mit 1 Karte. (Smithsonian Contributions to Knowledge, 
Vol. Xin, AVashington 18G3.)

Die Existenz alter Kupferminen am Oberen See wurde in neuester Zeit erst 
im AATnter 1847 auf 1848 wieder bekannt; die hauptsachlichsten befinden sich 
auf der mit Point Keweenaw endenden Halbinsel von M ichigan, wo auch die 
jetzt bearbeiteten liegen, und zwar in drei Gruppen am Ontonagon-Fluss, am 
Portage-See und am Eagle-Fluss, wie die beigegei)ene Uebersichtskarte deut- 
lich zeigt. Aus der Untersuchuug der Minen, den aufgefundenen Gerathen u. s. w. 
schliesst AVhittlesey: Ein altes, von der Geschichte nicht erwahntes Volk ge- 
waun Kupfer aus den Erzadern am Lake Superior; diess geschah in roher 
Weise mittelst Feuer und kupfernen Keilen und Brecheisen so wie mit steiner- 
nen Schlageln; jene Leute kannten nur die einfachsten mechanischen Kunst- 
griffe und drangen nur wenig in die Erde ein (ungefahr eben so tief wie die 
alten Zinnminen von Cornwall, welche vor der Broberung Britanniens durch die 
Romer bearbeitet wurden); sie scheinen nicht die geringste Fertigkeit in der 
Metallurgie oder ig;! Zerschneiden *von Knpfermassen erlangt zu liaben ; zur 
Herstellung von Werkzeugen hatten sie Meissel und wahrscheinlich Aexte von 
Kupfer, und zwar sind diese AA’‘erkzeuge von reinem K upfer, nur durch-Ver- 
dichtinig Oder Schlagen im kalten Zustand gehartet; sie suchten hauptsScblich 
nach kleinen Massen Qder Klumpen, nicht nach grossen Massen; es ist nicht 
bekannt, dass sie Grabhiigel, Vertheidigungswerke, AVohnungen, AVege Oder 
Kanale bauten, eben so wenig sind Beweise von Bodenkultur eutdeckt worden; 
sie hattfen Waffeii zur Vertheidigung oder zur Jagd , wie AVurfspiesse, Lanzen 
und Dolche von K upfer; sie mussen zahlreich, arbeitsam und ausdauernd ge- 
wesen sein und haben das Land lange Zeit hindurch in Besitz gehabt.

Karten.
Rosa, R .: The American Continent. Topographical and railroad map ©f 

the United States, British posessions, AÂ 'est Indies etc. Revised edit. 
Lith. New York, Lubrecht, 1864. 1 Thlr.

Rosa, R .: The empire city and environs. New map of the cities of 
New York, Brooklyn, Jersey Citv etc. Lith. New York, Lubrecht, 
1864, ■ Thlr.

M IT T E L  - A M E R IK A .
Brasseur de Bourbourg, Abbe: Esqnisses d*histoire, d’archeologie, 

d’ethnographic et de linguistic, pouvant servir d’instructions gene- 
rales pour les voyages d’exploration scientifique^ au Mexique. Mit 
1 Karte. (Nouv. Annales des A'oyages, Ju li 1864,"'pp. 5—68.)

Nach einleitenden Bemerkungen, iiber die W ichtigkeit weiterer Foi’schungen 
in Mexiko und iBjer die vorhandene Literatur giebt der gelehrte A’erfasser eine 
gedrangte Uebersicht der alten Geschichte des Landes mit Hinweis auf die 
dunkelsten Partien und mit Andeutimgen iiber Religion, Mythen, Zeitrechnung, 
Schrift, Kunst und Industrie der alten M exikaner; dann im zweiten Theil eine 
Uebersicht der ethnograj^ischen A'crhaltnisse Mexiko’s und Central-Araerika’s 
nach Sptachen und Volksstammen. Die Namen der letzteren hat V .-A . Malte- 
Brun auf der beigegebenen »Carte etlmographique dii Mexique” eingetragen.

Conudss, R .- P . :  Resumes des observations meteorologiques faites a 
Guatemala pendant les annees 1857 — 1860. (Annuair? de la Soc. 
meteorolog. de France, T. IX , 1’'' partie; Tableaux meteorologiques, 
pp. 159— 168.)

Vollstandige Eeilie von meteorologischen und magnetischen Beobachtungen 
nebst einem Verzeichniss der in den Jahren 1858 und 1869 beobachteten Erd- 
beben. Die Hohe von Guatemala iiber dem Sleere wurde zu 1480 Meter, die 
Position zn 14" 37' 3-2" N. Br. und 92" 47' 35" W. L. von Paris gefundcn.

Colonies fran^aises. Guadeloupe. Mit 1 Karte. (Eevue maritime et 
coloniale, September 1864, pp. 74— 106 ; Oktober pp. 289—330.)

Fortsetzung der werthvollen Monograpbien iiber die Franzosischen Kolonien. 
Die von Kapitan Vallon gezeichnete Karte im Maassstab von 1 ; 200.000 beruht 
zum grossen T^ieil auf den Arbeiten Sainte-Claire Deville’s und enthalt auch 
8pezialkartchen der kleineren Inseln bei Guadeloupe.

Deville, Gtti. Saiate-Claire: Sur les phenomenes barometriques aux An
tilles et dans les contrees voisines. Mit 2 Tafeln. (Annuaire de la 
Soc. meteorologique de France, T. XII, 2* partie: Bulletin des sean
ces, pp. 10—47.)

Griindliche, auf feahlreiche Beobachtungen in 'VYest-Indien, Mexiko, Central- 
und Sud-Amerika gestiitzte Untersuchungen iiber die tagliche und jahrliche 
A’ariation des Luftdrucks, den mittleren Werth desselben im Niveau des Mee-
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168 und seine Veranderung mit der geographisclien Position, endlicfa iiber die 
Beziebungen zwiscben dem Luftdruck und anderen meteorischen und astronp- 
mischen Phanomenen.

Ferry, Gr. : Voyages et ayentures au Mexique. 18®, 355 pp, Paris, Cljar- 
pentier, 1864. fr.

H all, J . : Yucatan. (The Apierican ilonthly Knickerbocker, edited 
by J. H. Agnew, London, August 1864.)

Kerhallet, Capit. Ch.-Ph. de: Manuel de la navigation dans la mer, des 
Antilles et dans le golfe du Me.vique. 3* partie. 2 ' edition, entiere- 
ment revue et corrigee. 8“, 529 pp. mit 5 Karten. Paris, Dei>6t de 
la marine (Bossange), 1864. •, 8 fr.

Orosco y Berra, D. Manuel: Memoria para la cartS, Mdrografica del 
Valle de Mexico. (Boletin de la Sociedad mexicana de geogralia y 
estadistica, T. IX, 1863, Xr. 5, 6 und 7.)

Scherzer, Dr. K. v .: Die Danische Insel St. Thomas in “West-Indien. 
(Das Ausland 1864, Xr. 31, SS. 735— 740.)

Meist geschichtlichen und statistischen Inhalts nach eigenen Aufzeichnungen 
an Ort und Stelle und nach Knox’ »A historical account of St. Thomas” (New 
York 1852).')

K a r t e l l .
Yucatan, Carte de — — et des r%ions yoisines, pouvant servir aux 

explorations dans ce pays. Paris, Bertrand, 1864. ’

S tiD -A M E R IK A .
Amazonen-Sfrom, Yegetations-Charakter und Insektenleben im Gehiet 

des — . (Das Ausland 1864, Nr. 33, SS. 784— 787.)
Bibliotheca Americana. Collection d’ouvrages inedits on rares sur 

I’Amerique. Yol. II. Voyage dans le Nord du Bresil fait durant les 
annees 1613 et 1614 par le Pere A'ves d’Evreux. Public d’apres le 
seul exemplaire conserve a la‘ Bibliotheque Imperiale de Paris par 
M. Ferdinand Denis. 8“. Paris, Franck, 1864. 4 Thlr.

Die Bibliotheca Americana soil eine Sammlung seltener Dokuraente iiber die 
Entdeckung und alteste Geschichte Amerika’s bilden. Der ersteB and: »Puren 
inddmitp. Poema por el Capitan Fernando Alvprez de Toledo. Publicado bajo 
la direccion de Don Diego Barros A rana” (Manuskript eines der Konqnistado- 
ren, die Geschichte der Epbe'rung Chile’s enthaltend), erschien vor zwei Jahrep.

Boussingault: Snr la ni’triere de Tacunga, E tat de I’Equateur. (Comptes 
rendns hebdom., 1. August 1864, pp. 218—223.)

Nach der Mes'sung des Verfassers liegt Tachnga 2860 Meter iiber dem Meer.
Caicedo, J.-M . Torres: L’exploration de I’Orenoque. (Revue du Mondp 

colonial, asiatique et americain, Jnni 1864.)
GoufFle, L.: Note sur le Maroni,^ Cayenne. (Annales bydrograpbiqueS, 

I "  trimestre 1864.)
Marcoy, P.: Voyage de I’Ocean Papifique a I’Qcean Atlantiquc, ;i tra- 

vers I’Amerique du Sud. V lll. De Tunkini a Sarayacu. (Le Tour du 
Monde 1864, 2* semestre, pp. 129— 19l2.)

Beachtenswerth sind besonders die Notiz iiber den Apurimac als obersten 
Lauf des Amazonen-8troms und dieScbilderungen des Cliontaquiros und Conibos.

Moussy, Dr. Martin de: Description geograpbique et statistique de la 
Confederation Argentine. T. Lit. 8®, 760 pp. Paris, Didot, 1864.

10 'fr. Das ganze Werk mit Atlas 70 fr.
Poucel, B .: La province de Catamarca. (Bulletin de la Societe de geo- 

grapbie de Paris, Marz 1864, pp. 161— 176, April pp. 257— 279, 
Juli pp. 31—51.)

Der Verfasser hat als •Geschaftsmann 30 Jabre in den La Plata-Staaten, die 
letzten J^ ire  in Catamarca, gelebt. Der' erste, die Topographie der Provinz 
behandelnde Absciinitt ist sehr scha-aclf, die einfachste Kartenskizze ware un- 
gleich mebr werth gewesena in dem zweiten finden sich statistische Angaben 
iiber Ein- und Ausfuhr der Provinz mit Erl-auterungen ; in dem dritten Einiges 
iiber die Bergwerke der Provinz, namentlich Berichtigungen yon Angaben in 
Martin de Moussy’s aDescription de la Confederation Argentine”. Ohne Zweafel 
durcli die beabsiclitigte Mexiktqrische Expedition angeregt, fordert Poucel auf, 
eine Internationale Kommission zur Erforsclutng von ganz-Siid-Amerika zu 
biiden, und iibenveist dabei Deutschland den geologischen und mineralogiscben 
Theil, was wir Deutsche als eine grosse Ehre anselien miissen, denn offenbar 
ist das Auffinden von Mineralschatzen bei den proponirten-wissenachaftlicben 
Untersuchungen die Hauptsache.

Schultz, AY.: Ans meinem Brasilianiscben Tagebuche.. (Gtobus, 6. Ed., 
4. Lfg., SS. 97— 103; 5. Lfe.,'SS. 129— 133.)

Eine Schildprung von Bahia ftnd Einiges iiber die MiscWings-Bevolkening 
und die Indianer Brasiliens mit Zeichnungen von Grashof.

P O L A R  - R E G IO N E N .
Blomstrand, C. W .: Geognostiskajakttagelser under en resa till Spets- 

bergen i r  1861. 4®, 46 pp. mit 2 Tafeln. (Kongl. svenska vetenslcapd- 
akademiens Handlingar, Ny folgd, Bd. I \ ,  Heft 2.)

M°Clintock Sir Francis L . : Meteorological observations in the Arctic 
Seas, made on board the arctic searching yacht „Fox” in Baffin Bay

') In Stieler’s Atlas, neue Ausgabe, ist auf A. Petermami’s Karte von Dane-
mark und den Danischen Colonie’n (Nr. 16**) ein Kartchen der Insel St. Thomas
u. s. w. in 1:1.500.000.

and Prince jRegent’s Inlet, ^  1857, 1858 and 1859. lleduced and 
discussed by Ch. A. SchottT 4®, 163 pp. mit 1 Karte. (Smithsonian 
Contributions to Knowledge, Yol. X III, Washington 1863.)

W ahrend des ganzen Verlaufs der M^CIintock’schen Polar-Expedition -wurden 
von Dr. David Walker regelmassige meteorologische Beobachtungen am Tag 
und des Nachts angestellt, ira W inter meist von 2 zu 2 , im ^ommer alle 
4 Stunden. Die Original • Aufzeichnungen wurden der Smithsonian Institution 
uhergeben und diese hat sie* in wiirdigster Weise verwendet, indem sie die 
Beitrbeitung der bewahrten Kraft des bei der Kiistenvermessung Nord-Ameri- 
ka’s angestellten Assistenten Charles Schott ubertrug. Derselbe zieht die von 
ihm friiher edirten Kane’scben Beobachtungen soj,wie die ganze bedeutende 
Masse der von den iibrigen Polar-Reisen herriihrenden Aufzeichnungen in 
Vergleich und giebt unter Anderem eine Tabelle der mittleren Monats-Tem- 
peraturen fUr 27 Punkte der Amerikanischen Seite der Polarzone. Ausser nieh- 
reren Diagrammen hat er eine Uebersichtskarte der M^Ciintock’schen Reise 
beigegeben. In einer Note befindet sich die nicht zu ubersehende Nachricht, 
das8 in der friiheren Bearbeitung der Kane’schen Tagebiicher (im Rensselaer 
Hafen) die Windrichtung nicht aus der magnetischfe zu reduciren gewesen 
ware, da diess in den Beobachtungen schon geschelien war, wie Sonntag und 
Hayes erklart haben. Danach andert sich nun die ther^ische Windrose an 
jenem Orte (vergl. Miihry, Die Meteorologie der nordlichen Polarzone, in 
»Geogr« Mittb.” 1861, SS. 289 ff.), denn im W inter kam nun das bedeutende 
absolute Maximum nicht aus ONO., sondern wie im sUdliclieren Gronland und 
in Nischne Kolymsk aus SO. Indessen hleiben immer die iibrigen Zeugnisse 
fiir ein Seeklima in nordlicher Richtung, namentlich auch die Thatsache, dass 
mit alien Winden warmere Luft kam, bei Kalmen aber die Kalte zunahm.

OCEA3STE, W AUTIK ,
Almanaque nautico para 1865, calculado en el observatorio de marina 

de la ciudad de S. Fernando. 8®. Cadiz 1863.
Mediterranean, The western division of the - ■ Schlnss. (Nantical 

Magazine, Jnni 1864, pp. 314— 320, Juli pp. 366—373, August 
pp. 421—425.)

Underrattelser for sjofarande af kongl. sjokarte-kontoret i Stockholm. 
Heft 6 . April 1863—Marz 1864. 8®, 78 pp. Stockholm, Norstedt, 
1864. 25 ore.

Wanderers on the Ocean. (Nantical Magazine, August 1864, pp. 393 
— 398.)

Berichte iiber 7 zur Untersuchung der Stromungen im Atlantischen Ocean 
ausgesetzte und wieder' aufgefundene Flaschen. Ihr Kurs stimmt mit den bia- 
berigen Erfahrungen iiberein.

Karten,
North Atlantic Ocean, 1861, Corr. to 1864. 1:12.000.000. London, 

Hydrogr. Office, 1864. (Nr. 2059.) 2.) s.
Mit den Tiefenmessungen von M^ClintocI^, Dayman, Otter n. a. w. Neu sind 

die Lothungen um die Porcupine - Bank westlich von Irland und die auf der 
Milne-Bank;

ALLGEM EITTES.
Geogr. Lehr- und  H an db iiclier, S ta tistik .

Frijiink, H. -. Handboek der’Sardrijkskunde, met gescbiedkundige aantee- 
keningen. Naar de voornaamste bronnen op nieuw bewerkt. 1. Tbl.
8®, 260 pp. Amsterdam, Frijiink, 1864. n  fl.

Predari: Dizionario di geo^afia universale moderna, compilato su 'do- 
cumenti nfficiali ec. 16®, 1172 pp. Mailand 1864. 6 lire.

M athem atische u nd  p h y sik a lisch e  Geographie.
Agassiz, L.: Ice period in America. (The Atlantic Monthly, Juni 1864.) 
Bache, A. D.: Discussion of the maj;netic and meteorological obser

vations made at the Girard College Observatory, Philadelphia, in 
1840—45. Part I I—Vl. 4®, 28, 16 u. 78 pp. (Smithsonian Contri
butions to Knowledge, Yol. X III, Washington 1863.)

Auf Grund der magtietisjchen Beobachtungen zu Philadelphia erortert der 
beruhmte.Chef der Nord-Amerikanischen Kiistenvermessung in der ersten der 
hier verbffentlichten umfangreichen Abhandlungen die jfihrliche Ungleichheit 
der taglichen Variation und magnetischen Deklination mit Riicksicht auf die 
elfjiihYige Periode der Sonnenflecken, in der-zweiten den sich bestatigenden 
Einfluss des Mondes auf die magnetische Deklination, wogegen die drei letzten 
die horizontale Intensitat zum Gegenstand haben, namlich die auch bei diesem 

• Element hervortretende elfjahrige Periode, korrespondirend mit der der Sonnen- 
fleckeu, die taglichen und jahrlichen Variationen der horizontalen Intensitat 
und ibre Abhangigkeit von der S o n n e e n d lic h  den Eintluss des Mondes auf 
die horizontale Intensitat.

Baer, K. E. v.: Neuer Nachtrag zu Nr. V lll  der Kaspischen Studien: 
tlber ein allgemeines Gesetz in der Gestaltung der Plussbetten. (Bul
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Durch den Scliwall der geographischen Novitaten bedrangt, deren Verdienst 
zum guten Theil eben nur in der Neuheit besteht, kamen wir erst spat zur 
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durch erlauternde Bemerkungen verkniipfl, so dass fast durchweg Carl Ritter 
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Lebens wie namentlich den Entwickelungsgang seiner Studieri, Anschauungen 
und seines herrlichen Charakters erfahfen. W er nur irgbnd Sinn hat fiir das 
innere, Verstands* und Gemlithsleben des Menschen und sich erheben kann 
an dem einfach erhabenen Bilde eines wahrhaft guten Charakters, der wird 
diese Briefe mit immer steigendem Interesse und edlem Genusse durchlesen. 
Der his je tzt vorliegende erste Band fuhrt das Leben des grossen Mannes, 
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geographische Wissenschaft so wichtigen Uebersiedelung nach Berlin, wahrend 

seine dortige vieljahrige Wirksamkeit darstellen soli. Geogra- 
p isches ''^ird sich in dem zweiten wohl mehr finden als in dem ersten , der 
wie p enthalt, doch ist es schon belehrend zu sehen,
s c h a i i n n o - G e o g r a p h i e  hingefiihrt wnrde und zu der grossartigen An« 
Entsteh.^ seine Erdkunde schaften Hess; vor Allem aber ist das

leses klassischen Werkes selbst mit den Zielen, die er sich gestecltt,

klar dargelegt. Obwohl er sich des L'mfangs, der Riesengrosse der unternom- 
menen Arbeit Anfangs'so wenig bewusst w ar, dass er sie nur als Uebergang 
zum Studium der geistigen Thatigkeit des Menschen, der Geschiebte, Philo- 
sophie und Sprachkunde betrachtete, denen er sich nach ihrer Beendigung ganz 
zuwenden wollte, so leuchtet doch aus einigen der Briefe nicht minder wie aus 
der beriihraten Einleitung zum ersten Bande seiner Erdkunde deutlich hervor, 
wie klar ihm die Aufgabe und Bedeutung einer vergleichenden Erdbeschreibung 
vor Augen stand und mit welcher Liebe er sich ihr hingab. So schrieb er 1815 
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handlungsart der geographischen und manchec Zweige der historischen und 

, naturhistorischen Wissenschaften eine ganz neue frnchtbare Gestalt gebeu, fur 
den Gelehrten wie fur den 8chnlunterricht. — G enug, genug, wirst Du mir 
zurufen, des Selbstlobes! Ach nein , diess soli Dir nur mein Bestreben an- 
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nicht, die grosste Menga von Materialien und die unendliche Mannigfaltigkeit 
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steht nun eine allgemeiiie- pliysikalische Geographie, in welcher alle die Ge- 
setze und Bedingungen vorkommen, unter deren Einfluss sich die grosse
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Die Turkomanen iii iliren politiscli-socialen Verhaitnissen.
VoH A . V dm h lry  ’).

Grenzen und E intheilung.
Die Turkomanen oder Tiirkmen '^), wie sie sich selbst 

nennen, bewohnen grosstentheils jene Streeken 'wiisten 
Landes, die diesseit des Oxus vom TJfer des Kaspischen 
Meeres bis nach Balch und vom genannten Flusse siidwarts 
bis Herat und Astrabad sich erstrecken. Ausser dem theil- 
weis urbaren Boden, den sie am Oxus, Murgab, Tedschend, 
Gorgen und Eti;ek besitzen und wo sie sich auch ein 
wenig mit Ackerbau beschaftigen, bildet das Land der 
Turkomanen jene grosse schreckliche Wiiste, wo der Rei- 
sende oft Wochen lang umherirren kann, ohne einen 
Tropfen siissen Trinkwassers oder den Schatten eines Bau- 
mes zu finden. Was im W inter die starke Kalte und der 
hohe Schnee, das ist im Sommer die sengende Hitze und 
der tiefe Sand. '

Um ihre Eintheilung genauer zu bezeichnen, wollen 
wir uns ihrer eigenen Ausdriicke bedienen. Nach unseren 
Europaisehen Begriffen nennen wir diese Hauptabtheilungen 
Stamme, da wir von dem Standpunkte einer ganzen Ration 
ausgehen. Die Turkomanen aber, die sich nie, so weit die 
Geschichte uns lehrt, zu einem Kbrper vereinigt haben, 
bezeichnen ihre Hauptdivisionen mit dem Arabischen Namen 
Chalk (Volk, Leute) und nennen uns folgende:

Tschaudor, Erszari, Alieli, Kara, Salor, Sarik, Teke, 
Goklen und Jomut.

Da die Chalks in einzelne Taifes, diese wieder in Tires 
zerfallen , so wollen wir alle diese Hauptstamme kurz ' 
beriihren, unsere' grbssere Aufmerksamkeit aber auf die

b E in  Kapitel aus dem unter der Presse befindlichen EngliscEen 
Keisewerk Vdmbdry’s, das ursprunglich Deutscb niedergeschrieben wor- 
den ist.

2) Dieses W ort besteht aus dem Eigennamen Tiirk und dem Suffix 
men =  thum  oder schaft; es beisst daber Tiirkentbum in 'dem  Sinne, 
wie die Nomaden sicb par excellence die Turken nennen wollen. Das 
bei uns gebraucblicbe W ort Turkoman ist eine Persiscbe Verdrebung 
des Tiirkiscben Originals.

Wie gesagt, wollen w ir die yon den Nomaden selbst adoptirten 
Ausdriicke fur ihre politiscbe Eintheilung annebmen, mit Hin^ufugung 
der wortlicben und sinnlicben Bedeutung. So isb

e i g e n t l i c h _______ _________________________
ChalkT . . .~ T  V o l k ~ r .............................Stamm
T a i f e ............................V o l k .................................Zweig
T i r e ............................Brucffstiick . . . .  Linie.

Petermann’s Geogr. M ittheilungen. 1864, H eft XI.

drei siidlichen: Teke, Goklen und Jomut, lenken, da es 
uns vergonht war, solche in der Nahe zu sehen und-ken- 
nen zu lernen.

1. D er Stamm Tschaudor
bewohnt den siidlichen Theil des Binnen-Landes zwischen 
dem Kaspischen Meere und dem ArabSee, zahlt ungefahr
12.000 Zelte und seine Haupt-Tires oder Zweige, die vom 
Kaspischen Meere bis nach Alt-Urgendsch, Buldumsaz und 
Kbktschege in Chiwa sich erstrecken, sind: Abdal, Igdyr, 
Essenlu, Kara - Tschaudor, Bozadschi, Burundschuk und 
Scheich.

2 . D er Stamm Erszari
bewohnt das linke Oxus-Ufer von Tschihardschuj bis nach 
Balch, wird in 20 Tires und noch zahlreichere Taifes ein- 
getheilt und die Zahl ihrer Zelte soil zwischen 50- und
60.000 betragen. Da sie grosstentheils das Ufer des Oxus 
bewohnen und dem Emir von Buchara tributpflichtig sind, 
so werden sie auch oft mit dem Namen Lebab-Tiirkmen =  
TJfer-Turkomanen bezeichnet.

3 . D ie A lieli,
deren Hauptsitz Andchoj ist, bilden nur 3 kleine Tires und 
zahlen nicht mehr als 2- bis 3000 Zelte.

4. K a ra .

Ein kleiner, hbchst wilder Turkomanischer Stamm, der 
sich grosstentheils nahe an einigen Brunnen in der grossen 
Sandwiiste zwischen Andchoj und Merw herumtummelt und 
als unerbittliche Eauber von alien Vblkerschaften der TJm- 
gegend bekriegt wird.

5. Salor.

Der alteste historisch bekannte Turkomanische Stamm, 
der schon zur Zeit der Arabischen Okkupation seiner 
Tapferkeit halber beriihmtwar. Wahrscheinlich muss seine 
Anzahl auch grosser gewesen sein, denn die fortwahrenden 

.Kriege haben seine Zahl sehr vermindert, er hat bloss 
8000 Zelte, und obwohl noch vor 10 Jahren im Besitze 
des wichtigen _ Punktes Merw, lebt er heute, von den 
Teke verdrangt, in und um Martschag und ist unter fol- 
genden Tires und Taifes bekannt.
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Taifes. Tires.
1. Jalavadsch: Jasz, Jiszi, Sakar, Orduchodseha.
2. Karaman: Alam, Gdrdschikli, Bejbdlegi.
3. Anabdlegi: Jadschi, Bokkara, Bakaschtdre-timur.

6. Sarik.
Steht in Bezug auf Tapferkeit in nieht minderem An- 

sehen als der Salor-Stamm, hat daher ebenfalls von seiner 
friiheren Zahl abgenommen. Heute bewohnen die Sarik 
die Umgegend von Pendschdeh am Ufer des Murgab und 
stehen ausser mit den benachbarten Dschemschidi mit alien 
Turkomanen auf feindseligem Pusse. Sie theilen sieh in 
folgende Taifes und Tires e in :

Taifes. Tires.
1. Chorasanli: Bedeng, Chodschali, Kizil, Huszeinali.
2. Biradsch: Kanlibasch, Kultscha, Szudschan.
3. Sochti: Japyr, Mumataj, Kurd, Kadyr.
4. Alascha; Kodschak, Bogadscha, Huszeinkara, Szaad,Oken-

sziz.
5. Herzegi: Jerki, Dschanibeg, Kurama, Jatan, Japagy.

Die Anzahl ihrer Zelte hat man nur auf 12.000 an-
gegeben.

7. Teke.
Heut zu Tage der grdsste und machtigste Stamm der 

Turkomanen, der in zwei Hauptlager, die von Achal (dst- 
lich vom Tedschend) und Merw, zerfallt und der best unter- 
richteten Aussage zufolge beinahe 60.000 Zelte zahlt. Da 
sie weniger urbaren Boden haben als die iibrigen Turko
manen, so sind sie so zu sagen von der Natur zum Paube 
gezwungen und eine wahre Gottesgeissel fiir die norddst- 
lichen Theile Persiens und fiir Herat und seine TJmgebung. 
Von ihren Subdivisionen, die wahrscheinlich zahlreieher 
sein miissen, habe ich bloss folgende notiren kdnnen: 

Taifes. Tires.
1. Otemisch; Kelletscho, Sultaniz, Szitschmaz, Kara Ahmed.
2. Bachschi: Perreng, Topaz, Kdrszagry, Aladschagoz,

Taschajak, Aksefi, Gdk, Mawi, Zakir, Kazilar.
3. Toehtamisch: Bokburun, Amansah, Gdktsche, Beg, Kara,

Char, Kongor, Juszuf, Jazi, Arik, Karadscha.

8. Goklen.
In der Lage und in den Verhaltnissen, wie ich diesen 

Stamm fand, kann ich ihn den friedlichsten und meist 
civilisirten nennen. Die Goklen beschaftigen sich sehr 
gern mit Aekerbau und ein grosser Theil von ihnen ist 
aueh dem Konig von Persien unterwiirfig. Sie bewohnen 
den schonen und historisch beriihmten Boden des alten 
Gurgan (heute die Ruinen von Schehri Dschordschan). 
Ihrer Eintheilung nach zerfallen sie in folgende Zweige 
und Linien:

Taifes. Tires.
Gdkdisch, Alamet, Toraman, Chorta, Karavul, 

Kdsze, Kulkara, Bajnal.

Tires.
2. Begdili: Pank, Amanchodscha, Boran, Karischmar.
3. Kaji: Dschankurbarli, Erkekli, K izil, Akindschik, Ti-

kendsohi, Bokchodscha, Kodana, Temek, Karnasz, Dari.
4. Karabalkan: Tsehotur, Kapan, Szigirsziki, Paschej,

Adschibeg.
5. Kyryk: Gijinlik, Szufian, Dehene, Karakuzu, Tscheke,

Gdkcse, Kabaszakul, Ongiit, Kongor.
6. Bajindir: Kalajdschi, Kdriik, Japagi, Jadschi, Keszir,

Jasagalik, Tdreng.
7. Gerkesz: Mollalar, Kdsze, Atanijaz, Mehrem, Bdrre.
8. Jangak: Kdcsiit, Madschiman, Kdtii, Dizegri, Szaridsche,

Ekiz.
9. Szengrik: Karaschur, Aksehur, Kutschi, Char, Scheich-

begi.
10. Aj Dervisch; Otschu, Kodschamaz, Dehli, Tschikszari, 

Arab, Adschem, Kandschik.
Diese 10 Zweige sollen 10.000 Zelte zahlen, was 

vielleicht nicht iibertrieben ist.

9. Die Jomut,
welche das dstliche Ufer und einige Inselh des Kaspischen 
Meeres bewohnen, werden im Allgemeinen Gdrgen-Jomudu, 
d. i. die Jomut von Gdrgen, genannt. Es giebt ausserdem 
noch Chiwa - Jom utu, d. i. Jomut aus Chiwa, die das 
andere Ende der 'Wiiste nahe beim Oxus zu ihrem Aufent- 
halte gewahlt haben. Die namhaften Stellen in der Wiiste, 
wo die Ersteren zu kampiren pflegen, sind von der Persi- 
schen Grenze aufwarts gezahlt folgende:

1. Cho’dscha Nefes an der unteren Miindung des Gdrgen 
mit 40 bis 60 Zelten, die ein starkes Kontingent zu den 
kiihnen Seeraubern abgeben, welche die Persische Kiiste 
unsicher machen. — 2. Go7niischtepe, ein Winterquartier, 
im Sommer unwohnbar wegen der grassirenden Fieber. 
Es erstreckt sich langs der oberen Miindung des Gdrgen, 
der hier ziemlich tief und durch seine staunenswerthe 
Menge von Fischen diesen Nomaden von grossem Kutzen 
ist. — 3. JIaszankuli am Ufer des gleiehnamigen Meer- 
busens. Dieser Ort ist im Sommer stark bewohnt und 
producirt ziemlich gute Melonen. — 4. Etrek dstlich von 
Haszankuli am Ufer des gleiehnamigen Flusses, der 6 Mei- 
len von hier ins Meer einmiindet. — 5. fschekiscMar, auch 
eine Jajlak (Sommeraufenthalt) nahe an dem am Meeres- 
ufer sich erhebenden Hiigel Ak tepe. — 6. Tscheleken 
eine bloss ■ einige Meilen vom festen Lande eqtfernte Insel, 
deren Einwohner friedliche, Handel treibende Leute sind.

In  ihrer Eintheilung bilden die Jomut folgende Zweige 
und Linien:

Taifes. Tires.
1. Ata> baj: Szehene, Diingirtschi, Tana, Kiszarka, Kesze, 

Temek.

’) Besser Tschereken, von dem Persischen Tschar-ken, d. i. Vier 
Minen, so genannt wegen der vier Hauptprodukte dieser Insel.
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Taifes. Tires.
2. Dsafer baj, das wieder zerfallt in ;

a. Jarali: Iri Tomatsch, Kizil Szakalli, Arigkoszeli, 
Tschokkan borkan, Onuk Tomatsch^

b. Nurali: Kelte, Karindschik, Gazili Kdr, Haszankululu 
Kor, Pankotek.

3. Scheref Dschuni, deren einer Theil in  Gorgen, der an-
dere in Chiwa wohnt.

a. Gorgen: Kara bdlke, Tevedschi, Jelgaj, Dschafer.
b. Chiwa: Okiiz, Szalak, Uschak, Kodschuk, Meschrik, 

Jimreli.
4. Ogurdschali: Szemedin, Giraj, Terekme, Nedin.

Letztere wollen die Jomut nicht als ihre Stammes-
genossen anerkennen, weil sie fast gar nicht mit Eauberei 
sich beschaftigen, und da sie in ihren friedlichen Handels- 
unternehmungen viel mit Persien verkehren, so sind sie 
Unterthanen des Schah geworden und zahlen jahrlich 
1000 Dukaten Tribut. In ihre innere Verwaltung jedoch 
haben die Perser sich nicht einzumischen. Die Jomut 
selbst pflegen ihre Gesammtzahl auf 40- bis 50.000 Zelte 
anzugeben, doch ist diess so wenig wie die Aussage aller 
Anderen zu verbiirgen, da der JJationalstolz dieser Noma- 
den immer in den Angaben iiber die Grosse ihrer Anzahl 
sich ausspricht. Wir wollen dessenungeaehtet die einzelnen 
Daten hier addiren:

Tschaudor . . . 12.000 Zelte,
Erszari
Alieli
Kara
Salor
Sarik
Teke
Goklen
Jomut

50.000
3.000 
1.500
8.000

10.000 
60.000 
12.000 
40.000

196.500 Zelte '). .
Im Allgemeinen werden auf ein Zelt 5 Seelen ge- 

rechnet. . ,
Politisehe Verhaltnisse.

Wahrend meines Aufenthaltes unter den Turkomanen 
hat mich am meisten frappirt, dass ich keinen einzigen 
entdeeken konnte, der befehlen, aber auch keinen einzigen, 
der gehorehen mochte. Der Turkomane selbst pflegt von 
sich zu sagen: „Biz bibasch chalk bolamiz”, d. i. Wir sind 
ein Volk ohne Kopf, wir wollen auch keinen haben, wir 
sind alle gleich, bei uns ist Jeder ein Konig. Bei den 
politischen Institutionen aller iibrigen Nomaden findet man 
mitunter einen Schatten von Kegierung in der Person der 
Akszakal (bei den Tiirken), der Kisch Szefld (bei den Per* 
sern) und der Scheich (bei den Arabern); bei den Turko-

') Vergl. M. de Galkine’s Notice sur les Turcomans im Bulletin 
de la Soc. de ge'ographie de Paris (Juli 1»64), wo auch die Schatzun- 
gen anderer Beisender angefiihrt und die Stammeseintheilung vielfaeh 
abweichend gegeben wind.

manen ist von diesen alien keine Spur. Die Stamme haben 
wohl ihre Akszakal, doch sind diess bloss bis zu einem 
gewissen Grade in Ehren stehende Diener des Zirkels, die 
man so lange liebt und duldet, als sie ihre Suprematie 
nicht durfch besondere Befehle oder durch Grossthun zu 
erkennen geben. Der Leser wird nun fragen, wie denn 
diese beriichtigten Eauber, deren Eauheit wirklich grenzen- 
los ist, unter einander leben kiinnen, ohne sich gegenseitig 
aufzufressen. Ja, dieses Verhaltniss ist auffallend, aber 
noeh weit auffallender muss es scheinen, wenn ich sage, 
dass trotz dieser scheinbaren Anarchie, trotz aller Wild- 
heit unter ihnen, so lange sie sich nicht offentliche Feind- 
schaft erklart haben, weniger Eaub und Mord, weniger 
TJngerechtigkeit und Unsittlichkeit vorkommt als unter den 
iibrigen Volkern Asiens, deren sociale Verhaltnisse auf der 
Basis islamitischer Civilisation ruhen. Die Bewohner der 
Wiiste werden von einem alten und machtigen Konige 
beherrscht, ja oft tyrannisirt, der ihnen selbst unsichtbar 
ist, den wir aber in dem Worte „deb” '), Sitte, Gebrauch, 
deutlich erkannten. Bei den Turkomanen wird strengstens 
befolgt, was Deb befiehlt, und verabscheut wird Alles, was 
er verbietet. Neben dem Deb konnte man unter gewissen 
Umstanden auch der Eeligion erwahnen, doch hat diese, 
obwohl sie aus dem meist fanatischen Buchara geholt wird, 
lange nicht den Einfluss, den man ihr zuschreibt. All- 
gemein glaubt man, dass der Turkomane- den Perser des- 
wegen raubt und verkauft, weil er der ihm verhassten 
Schiitisehen Sekte angehort; doch ist diess ein grosser Irr- 
thum, denn ich bin fest iiberzeugt, dass der Turkomane 
seine von Deb erlaubte Eaublust auch dann ausiiben wiirde, 
wenn statt der Perser die Sunnitischen Tiirken seine 
Nachbarn waren. Er beweist ja diess am haufigsten durch 
die Einfalle, die in das Sunnitisehe Afghanistan, Mejmene, 
Chiwa, selbst in Buchara gemaeht werden, und die spatere 
Erfahrung hat uns iiberzeugt, dass ein grosser Theil der 
Sklaven in Mittel-Asien der Sunnitischen Eeligionssekte 
angehort. Ich frug einst einen durch Frommigkeit beriihmten 
Eauber, wie er denn seinen Sunnitischen Bruder als Sklaven 
verkaufen konne, da der Prophet befohlen habe: „Kulli 
Iszlam hurre” , d. i. Jeder Muselmann ist frei. „Behey!” 
sagte der Turkomane mit Gleichgtiltigkeit, „der Koran, das 
Buch Qottes, ist gewiss edler als der Mensch und man 
kauft Oder verkauft ihn fiir einige Kran. Ja, was willst du 
mehr haben? Joseph, der Sohn Jakob’s, war ein Prophet 
und ist auch verkauft worden. Hat ihm das E tw ^ ge- 
schadet ?”

Merkwiirdig ist, dass der Deb in seinem SOOjahrigen

1) Deb (bei den Kirgisen Tore) ist ein Wort Arabischen Ureprungs 
and stammt von Edeb =  Sittlicbkeit ab.

51*

    
 



404 D ie Turkomanen in ihren politisck-socialen Verhaltnissen.

Kampfe mit der Religion von der letzteren nur wenig ge- 
litten hat, denn viele Gebrauche, die dem Islam verpont 
sind und gegen welche die Mollah losziehen, leben in der 
alten Originalitat fort und der Islam hat nicht nur unter 
den Turkomanen, sondern bei alien Nomaden Mittel-Asiens 
nur die aussere Form der alten Religion verandert. Was 
friiher Sonne, Feuer und andere Naturerscheinungen waren, 
das ist heute Allah, Mohammed geworden, innerlich aber 
ist der Nomade immer derselbe wie vor 2000 Jahren und 
sein Charakter kann sich nur dann verandern, wenn er 
sein leichtes Zelt mit dem schwerfalligen Hause vertauscht, 
d. h. wenn er aufhort, Nomade zu sein.

Um auf den Einfluss der Akszakal zuriickzukommen, 
wollen wir bemerken, dass diese in den Beriihrungen mit 
aussen den allgemeinen Wunschausdruck des betreffenden 
Stammes ■wohl vertreten, z. B. wenn man mit Persien, 
Russland oder fremden Turkomaniscben Stammen zu tbun 
hat, doch sind sie nicht bevollmachtigte Gesandte, und wie 
sehr machtlos sie sind, haben Russland und Persien am mei- 
sten erfahren kdnnen, die mit grossen Spesen die Akszakal 
an sich ziehen wollten, um den Raubereien Einhalt zu tbun, 
aber bis heute nur wenig Erfolg batten. Grdsserer Ach- 
tung erfreuen sich die Mollah, nicht eben des islamiti- 
schen, sondern im Allgemeinen des religiosen und daher 
mysteridsen Charaktejs halber, der von den aberglaubischen 
Homaden gefiirchtet wird. Die Mollah, die in Chiwa und 
Buchara ihre Bildung geniessen, sind iibrigens schlaue 
Leute, die Anfangs mit dem Heiligkeitsscheine auftreten 
und, naehdem sie sich die Sacke vollgestopft haben, sich 
wieder zuriickziehen.

Eine Hauptstiitze des socialen Bandes ist das feste 
Zusammenhalten sowohl der einzelnen Abtheilungen als 
auch des ganzen Stammes. Jeder Turkomane, selbst das 
Kind von vier Jahren weiss schon, welcher Taife und 
Tire es angehdrt, und er weist immer mit einem gewissen 
Stolz auf die Macht oder die Zahl eines betreffenden Zwei- 
ges bin, da es wirklich jene Waffe ist, die ihn gegen 
Willkiir Anderer schiitzt, und im Falle einem einzelnen 
Gliede Etwas zu Leide gethan w ird, muss der ganze 
Stamrm Genugthuung fordern.

Was die Verhaltnisse der Jomut zu den benachbarten 
Stammen und Landern betrifft, so habe ich gefundep, dass 
sie mit den Gbklen in alter unversdhnlicher Feindschaft 
leben; Mit den Teke wurden zur Zeit, als wir in Etrek 
waren, Friedensversuche gemacht, was ein gliieklicher Zu- 
fall fiir unsere Reise war, doeh, wie ich spater hbrte, kam 
der Friede nicht zu Stande und es ist auch eine beson- 
ders fiir Persien gliickliehe Unmbglichkeit, dass diese hbchst 
kriegerischen Stamme sich vereinigen. Persien, namentlich 
Mazendran, Chorasan und Sigistan, ist fortwiihrend den

Raubereien einzelner Stamme ausgesetzt, nur die Teke und 
Jomut brauchten sich zu vereinigen und sie kbnnten un- 
endlichen Schaden anrichten. Der Turkomane ist sieges- 
trunken durch sein ewiges Waffengliick in Iran und er 
lacht sich nur in die Faust, wenn letzteres Land ihn be- 
droht oder mit einer Armee anriickt.

Ganz anders steht es mit Russland, dessen Macht nur 
die Jomut in der kleinen Garnison von Aschura kennen 
und zugleich furchten lernten. Vor ungefahr vier Jahren, 
hbrte ich, haben die Russen gegen alle Vertrage mit Per
sien das Campement vom Gbmiischtepe mit kaum 120 Sol- 
daten angegriffen und die Turkomanen, obwohl an Zahl 
weit iiberlegen, ergriffen die Flucht und Hessen sich ihre 
Zelte pliindern und verbrennen. Die Sage fiber die Hbllen- 
waifen, deren die Russen sich bedienten, hat sogar unter 
die Teke sich verbfeitet, doeh, meine ich, ist es Kichts als 
die Disciplin, der diese Kpmaden nicht widerstehen kbnnen.

Sociale V erhaltn isse.
Wir wollen den Turkomanen in seinen hauslichen 

Kreis begleiten und miissen daher zuerst von ihm , von 
seiner Kleidung und seinem Zelt sprechen. Der Turkomane 
ist von Tartarischem Ursprung, doch hat er den Typus sei
ner Race nur da beibehalten, wo die Vermischung mit dem 
Iranischen Blute ihm wenig zuganglich war. A.uffallend 
ist diess bei den Teke, Gbklen und Jomut, wo rein 
Tartarische Physiognomien nur bei jenen Zweigen und 
Familien anzutreffen sind, die weniger Alamans nach Per
sien schickten und daher weniger schwarzlockige Sklaven 
unter sich einfiihrten. Ubrigens ist der Turkomane, er 
mag weniger oder mehr von dem Original-Typus beibehalten. 
haben, immer durch einen kiihnen scharfen Blick zu er- 
kennen, der ihn unter alien Ncpnaden und Stadtbewohnern 
Mittel-Asiens auszeichnet, oder durch seine stolze militari- 
sche Haltung, denn obwohl ich viele junge Leute von 
martialischem Aussehen unter Kirgisen, Karakalpaken und 
Ozbegen gesehen habe, so konnte ich freies und ungezwun- 
genes stets nur bei den Turkomanen sehen. Ihre Klei
dung ist die in Chiwa -ublfche, doch sowohl vom Manne 
als auch von der Frau ein wenig modificirt durch Hinzu- 
gabe kleiner Persischer Luxus-Artikel. Die grbsste Rolle 
spielt das rothseidene Hemd, das nach den Satzungen des 
Islam verboten ist und doch von beiden Geschlechtern ge- 
tragen wird; bei den Turkomanischen Weibern bildet es 
den ganzen Hausanzug und mein Auge konnte sich nur 
schwer an den Anblick gewbhnen, wenn ich alte Matronen- 
Miitter, reife Jungfrauen und junge Madchen in langen, 
bis zum Knbchel reichenden Hemden herumgehen sah. 
Die Kopfbedeekung der Manner ist eine Pelzmiitze, leichter 
und geschmackvoller als die plumpe. Miitze der Ozbegen
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und der hohe, thurmartige Hut der Perser. Auch der 
Tschapan, ein Oberkieid, unseren Schlafrbcken ahnlieh, 
das aus Chi-wa komint, wird in einer kiirzeren Form ge- 
braucht, wenn man an einem -Eaubzug Antheil nimmt. 
Die Weiber pliegen in ihrem Galaanzuge iiber das lange 
Hemd einen grossen Shawlgiirtel zu binden, der in zwei 
Schleifen herabhangt, auch sind rothe oder gelbe Stiefel 
mit hohen Absatzen unentbehrlich, aber am meisten geliebt 
ist der Schmuck, der in massiven silbernen Armbiindern, 
Hals-, Ohr-'und Nasenringen und in dem einer Patronen- 
tasche ahnlichen Etui fiir Amulette besteht. Diese Etuis 
hangen oft* rechts und links wie unsere Ordensbiinder 
herunter und begleiten jede Bewegung mit hellem Ge- 
klinge. Der Turkomane ist sehr fiir derartiges Gerassel 
eingenomtuen, denn entweder behangt er sein Weib oder 
sein Pferd, und wenn ihm dazu die Mittel fehlen, raubt 
er einen Perser und behangt ihn mit Ketten, — ein Ghe- 
rassel muss er haben. Ein Erganzungsstiick des Damen- 
anzuges ist eine Art Ungariseher Dollman, der Ton den 
Schultern herabhangt, aber nur so lang sein darf, dass das 
Ende des mit einem Bande durchfloehtenen Zopfes sichtbar 
wird.

Sehr nett und dem Homadenleben entsprechend ist das 
Zelt der Turkomanen, das in derselben Form in ganz 
Mittel-Asien bis zum fernen Chiwa angetroffen wird. Es 
besteht aus einem Holzgestell und einer Decke von Filz- 
stucken. Das Holz ausgenommen werden alle, seine Be- 
standtheile von den Turkomanischen Weibern angefcrtigt, 
die auch mit dem Aufschlagen und Zusammenlegen der 
Wohnung sich beschaftigen und sie bei Wanderungen dem 
Kameel aufpackeri, wiihrend sie selbst zu F uss einher- 

-schreiten. Die Zelte der Armen und Eeichen unterscheiden 
sich durch die innere Ausstattung und es giebt auch nur 
zwei Gattungen: 1. Kara oj =  das schwarze, d. i. das von 
der Zeit gebraunte, Zelt, und 2. Ak oj =  das weisse, d. h. 
das von innen mit sehneeweissem Filze ausgespannte Zelt, 
welches fiir Neuvermahlte und besonders ehrenwerthe Gaste 
aufgesohlagen wird. Im Allgemeinen hat mir das Zelt, so 
wie ich es in Mittel-Asien gesehen, einen sehr guten Ein- 
druck zurukgelassen. Im Sommer ist es kiihl, im Winter 
lieblich warm, und wie wohlthuend ist sein Schutz, wenn 
der wilde Orkan- iiber die unabsehbaren Steppen einher- 
tobt! Dem Fremden Avird oft bange, dass das fiirchterliche 
Element die fingerdicke Wohnung in tausend Stiicke zer- 
reissen mdchte, doch den Turkomanen kiimmert diess wenig, 
er befestigt die Stricke und schlaft recht suss, denn ihm 
klingt das Heulen des Sturmes gleich einem sanften Wiegen- 
lied.

liber Sitten, Qebrauche und Beschaftigung der Turko
manen kbnnte man ein ganzes Buch schreiben, so gross.

so auffallend ist der Unterschied zwischen ihrer und un- 
serer Lpbensweise. Wir miissen uns hier auf einige Cha- 
rakterziige beschranken. Die Hauptfrage im Leben des 
Turkomanen ist die Alaman, 'd. i. Eaubgesellschaft, oder 
der Uberfall und er ist sogleich bereit, sich zu bewaff- 
nen und sein Pferd zu besteigen, sobald er eine Einla- 
dung zu einem ihm eintraglich diinkenden Zuge erhalt. 
Der Plan zu einem solchen Unternehmen wird immer selbst 
vor den nachsteu Anverwandten geheim gehalten, und 
nachdem der Serdar oder Anfiihrer gewahlt, von dem einen 
oder anderen Mollah der Segen (Fatiha) gespendet wurde, 
begiebt sich nach Einbruch des Abends Jeder auf ver- 
schiedenem Wege nach dem friiher zum Stelldichein be- 
stimmten Orte. Der .Angriff geschieht immer entweder 
zur Mitternachtsstunde, wenn man auf bewohnte Pliitze 
loszieht, oder bei Sonnenaufgang, wenn eine Karawane 
oder andere feindliche Truppe angegriffen werden soil. Er 
ist wie bei den Hunnen und Tartaren eher ein Uberfall 
zu nennen; die Attakirenden theilen sich in mehrere .Ab- 
theilungen und stiirzen von mehreren Seiten auf den Kichts 
ahnenden Eaub zwei, nur seiten drei Mai, denn ein Tur- 
komanisches Sprichwort sagt; „Iki deng iitschde dong”, d. h. 
Versuche zwei Mai, aber kehr’ das dritte Mai um.

Der Angegriffene muss sehr entschlossen, sehr kraftig 
sich fiihlen, um einer derartigen tjberrumpelung Widerstand 
zu leisten; bei den Persern ist diess nur seiten der Fall 
und sehr haufig ereignete es sich, dass« ein Turkomane 
gegen fiinf, oft noch mehr Perser mit Erfolg den Kampf 
aufnahm. Die Turkomanen erzahlten m ir, dass oft ein 
Einzelner vier bis fiinf Perser zu Gefangenen macht. „Oft 
geschieht es”, sagte mir ein Komade, „dass die Perser aus 
Fureht die Waifen wegwerfen, den Strick verlangen und 
sich gegenseitig binden, wir brauchen nur vom Pferde 
abzusteigen und den Letzten zu binden.” Auch ohne auf die 
Hiederlage hinzuweisen, die 22,000 Perser von 5000 Tur
komanen erst in neuerer Zeit erlitten haben, kann man 
die grosse Uberlegenheit der Sohne der Wiiste gegen den 
Iranier als Thatsache hinstellen und ich bin fast geneigt 
zu glauben, dass es der geschichtliche Schreckensruf der 
Tartaren von J^orden ist, der sogar den Kiihnsten seines 
Muthes beraubt. Und doch wie theuer muss die Feigheit 
gebusst werden! Wer beim 'Cberfall Widerstand leistet, ist 
gliicklich, denn er wird niedergehauen, dem . Muthlosen 
aber, der sich auf Gnade ergiebt, werden die Hande ge- 
bunden und entweder nimmt ihn der Eeiter auf den jSattel 
(wobei ihm die - Fiisse auch um den Bauch des Pferdes 
gebAinden werden) oder er treibt ihn vor sich her, und 
wenn diess Alles nicht moglich ist, wird er am Schweife 
des Pferdes angekniipft und auf stunden-, ja tagelangem 
AVege muss er dem Eauber in die ode Heimath folgen.
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Der neu angekommene Gefangene wird gleich den iibrigen 
Gegenstanden vertheilt. Eine Scene dieser Art, die mir 
unvergesslich ist, habe ich in Gdmuschtepe selbst gesehen. 
Eine Alaman kehrte reich beladen mit Gefangenen, Pferden, 
Eseln, Rindvieh und anderen mobilen und immobilen Gii- 
tern heim. Man schritt zur Vertheilung der Beute, indem 
man so viele Portionen bildete, als Kampfer am Eaube 
sich betheiligt batten, ausserdem aber Hess man einen 
Haufen, wie ich spater bemerkte, zur Erganzung in der Mitte 
stehen. Die Eauber gingen nun der Eeihe nach, ihren An- 
theil zu besichtigen; der eine war zufrieden, der zweite 
desgleichen, der dritte untersuchte der ihm zugefallenen 
Perserin die Ziihne und bemerkte, dass sein Loos zu ge-- 
ring ware. Der Chef griff nun in den Erganzungshaufen, 
stellte einen jungen Esel der armen Sklavin zur Seite, 
man schatzte den Gesammtwerth der beiden Geschdpfe und 
der Turkomane war zufrieden gestellt. Diess wiederholte 
sich mehrere Mai, und obwohl hdchst emport iiber das 
unmenschliche Verfahren, musste ich dann und wann lachen 
iiber die drollige Komposition des einen oder anderen 
Eaubtheiles.

Die Hauptwaife, die dem Turkomanen bei seinen Eiiube- 
reien den Vorzug giebt, ist unstreitig sein Pferd, das wirk- 
lich ein wundervolles Thier ist und das. der Sohn der 
Wiiste mehr wie seine Frau, mehn wie seine Kinder, mehr 
wie sich selbst liebt. Es ist interessant zuzusehen, mit 
welcher SorgfalU er es aufzieht., wie er es kleidet gegen 
Frost und Hitze, ja welchen Luxus er im Sattelzeug treibt, 
er, der oft mit seinem armen,' zerlumpten Anzuge auf dem 
geputzten Thiere einen soiiderbaren Kontrast bildet. Diese 
schbnen Thiere lohnen aber wirklich aueh die auf sie ver- 
wendete Miihe, und was man von ihrer Schnelligkeit und 
Ausdauer erzahlt, ist durchaus nicht iibertrieben. Dem Ur- 
sprunge nach ist das Pferd des Turkomanen ein Araber, 
denn die schonen vollbliitigen werden noch heute mit dem 
Namen „bedevi” =  Beduine bezeichnet. ‘Die Pferde der 
Teke sind sehr hoch, gute Laufer, aber bei weitem nicht 
so ausdauernd wie die Pferde der Jomut, die niederer 
Statur sind.

Der Ertrag, den das abscheuliche Handwerk der Men- 
schenrauberei dem Turkomanen liefert, ist lange nicht die 
Gefahren werth, mit denen es verbunden ist, denn es 
lindert nur selten die Armuth, in welcher der Sohn der 
Wiiste geboren ist. Und wenn er auch einige Pfennige 
sich eriibrigen kdnnte, seine hdchst einfache Lebensweise 
bedarf nur selten derselben und' viele Turkomanen habe 
ich kennen gelernt, die trotz alien Wohlstandes immer 
^trocknete Fische essen und Brod nur ein Mai in der

c e sich gdnnen, eben so wie der Armste, dem der 
Prexs des Weizens unerschwinglich ist.

In seinem hauslichen Kreise giebt uns der Turkomane 
das Bild des vollkommensten .Miissigganges. In seinen 
Augen ist es die grdsste Schande, wenn ein Mann Hand 
an irgend eine hausliehe Beschaftigung legt. Er hat nur 
mit seinem Pferde zu thun, und wenn er mit diesem fertig 
ist, da wird zu einem der Nachbarn gegangen oder man 
gesellt sich zu einer der. Gruppen, die vor den Zelten im 
Kreise niedergekauert sitzen, und nimrht Theil am Ge- 
spraeh, das entweder von Politik, neueren Raubziigen oder 
von Pferden handelt, wahrend das unvermeidliche Tschilim, 
eine Art Persischer Pfeife, wo jedoch der Tabak nicht ge*- 
nasst w ird, von Hand zu Hand gereicht wird. Kur in 
den Abendstunden, besonders zur W int^rszeit, hdrt man 
gern schbne Mahrchen und Geschichten und als hbherer 
Genuss wird es angesehen, wenn ein Bachschi (Troubadour) 
sich vorfindet, der mit seiner Dutara (einem zweisaitigen In- 
s#ument) sich begleitend einige Lieder von Kdroglu, Aman 
molla oder von dem halb vergdtterten Nationaldichter Mach- 
dumkuli vorsingt. Letzterer, der wie eine Art Heiliger 
angesehen w ird, war ein Turkomane aus dem Gdklen- 
Stamme und starb vor ungefahr 80 Jahren. In seiner 
von Fabeln durchwirkten Lebensgeschichte ward, er mir als 
ein solcher Wundermann vorgestellt, der, ohne nach Buchara 
und Chiwa zu gehen, alle Bucher, ja alle Wissenschaften 
der Welt aus purer gdttlicher Eingebung erlernte. Einst, 
wahrend er zu Pferde sass, ward er von einem inachtigen 
Schlafe ufeierfallen und sah sich bald nach Mekka in einen 
Kreis versetzt, wo der Prophet und die ersten Kalifen 
versammelt waren. Er blickte vor Ehrfurcht zitternd um 
sich und sah, dass ihm Omar, der Patron der Turkomanen, 
zuwinkte. Er uiiherte sich, dieser seghete ihn und ver- 
setzte ihm einen leichten Schlag auf die Stirn, worauf er er- 
wachte. Von diesem Augenblick an floss die siisseste Poesie 
von seinen Lippen und sein Buch wird bei den Turko
manen noch lange die erste Stelle nach dem Koran ein- 
nehmen. Ubrigens ist die Gedichtsammlung Machdum- 
kuli’s fur uns schon deswegen von Interesse, weil sie uns 
ein reines Specimen der Turkomanischen Mundart, bietet 
und weil der \o rtrag  besonders jener Gedichte, die von 
den Yorschriften fiir Pferdezucht, Waffen und Alaman 
handeln, ein derartiger ist, wie er nur selten in den Lite- 
raturen der dstliehen Vblker vorkommt. Hdchst interessant, 
ja unvergesslich sind mir die Scenen, die ich erlebte, wenn 
bei FeierHchkeiten oder sonstigen Abendunterhaltungen ein 
Bachschi die Verse Machdumkuli’s recitirte. In Etrek war 
es, dass einer dieser Troubadoure sein Zelt nahe an dem 
unsrigeh hatte, und da er uns Abends mit seinem Instru- 
mente besuehte, so schaarten sicK auch bald einige junge 
Leute um ihn unrd er musste einige Heldenlieder zum Besten 
geben. Sein Lied bestand aus gewissen gezwungenen
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Kehllauten, die wir eher fiir ein Gerdchel als fiir einen Ge- 
sang halten mdchten und die er Anfangs mit sanften, spater, 
als er ins Feuer kam, mit vilden Saitensehlagen begleitete. 
In dem Grade, als der Kampf heftiger wurde, -wuchs auch 
die Ereiferung des Sangers und die Begeisterung der jungen 
Zuhdrer und -wirklich. romantisch war der Anblick, wenn 
die jungen Nomaden, tiefe Seufzer ausstossend, die Miitzen 
zur Erde warfen und mit einer Wuth in ihre aufgerollten 
Locken fuhren, als wenn sie den Strauss mit sich selbst 
beginnen wollten.

Und dennoch sollte uns diess nieht befremden. Die 
Erziebung, die der junge Turkomane geniesst, ist ganz 
geeignet, ihn in eine derartige Stimmung zu bringen. Lesen 
und schreiben lernt unter Tausenden nur Einer, Pferde, 
Waffenj Eampf und Raubzug sind die Gegenstande, die 
seine Jugendphantasie besehaftigen, und selbst von dem 
biederen Chandschan hdrte ich, wie er seinen Sohn moraK- 
sirend erzahlte, dass N. N. schon zwei junge Perser ge- 
raubt babe und dass aus ihm (auf seinen Sohn zeigend) 
nie ein ilensch werden wurde.

Sehr auffallend ist es, bei den Turkomanen solche Sitten 
und Gebrauche zu bemerken, die bei den' iibrigen Nomaden 
Mittel-Asiens nicht vorkommen. Zu diesen gehdrt nament- 
lich das Hochzeitsceremoniel, nach welchem die Braut vom 
Kopf bis zum Fusse in einen grossen Sehleier oder ein 
seidenes Tuch gehiillt mit ihrem .Zukiinftigen urn die Wette 
reiten muss, und es ist wirklich ein Kunststiick, xWas iibri- 
gens oft geschieht, dass die vermummte Amazone schneller 
als der eingeiibte, frei sitzende Jiingling ans Ziel gelangt. 
Zwei, manchmal vier Tage nach der Heirath wird das neu 
vermahlte Paar getrennt und erst nach Ablauf eines Jahres 
wird das permanente Zusammenleben angefangen.

Ferner die Trauer, die der Turkomane beim Hinscheiden 
eines geliebten Familiengliedes halt. Es ist Sitte, dass im 
Zelte des Yerstorbenen ein Jahr lang jeden Tag ohne Aus- 
nahme in derselben Stunde, in welcher der Betrauerte sei
nen Geist aufgab, Klageweiber die iiblichen Klagelieder 
anstimmen, an welchen die anwesenden Familien-Mitglieder 
auch Theil nehmen miissen. Letztere pflegen dabei ihre 
Tagesbeschaftigung fortzusetzen und es ist recht spasshaft, 
den Turkomanen zu sehen, wie er unter fiirehterlichem 
Jammergeschrei seine Waffen putzt, seine Pfeife raucht 
Oder sein Mahl verzehrt. Die Weiber pflegen sogar in 
der nahen Umgebung des Zeltes mitanzustimmen, schreien 
und weinen auf eine klagliche Weise, wahrend sie Welle 

spinnen oder andere Hausarbeit verrichten. Auch 
die Freunde und Bekannten des Yerstorbenen miissen eine 
Klagevisite machen, wenn sie gheich Monate spater von 
dem Ungliicke benachrichtigt worden sind. Der Besucher 
setzt sich vor dem Zelte nieder, manchmal in der I^acht,

und kiindigt durch ein 15 Minuten lang anhaltendes Zeter- 
geschrei an, dass er seiner Pflicht gegen den Hingesehie- 
denen sich entledigt hat. Wenn ein angesehener Hauptling 
stirbt, der den Titel „bator” , 'd. i. Tapferer, sich wirklich 
verdient hat, so wird iiber seinem Grab ein grosser Hiigel, 
Joszka genannt, aufgeworfen’), zu dem jeder gute Turko
mane wenigstens mit sieben Schaufeln Erde beisteuern 
muss, so dass derartige Hiigel. oft einen Umfang von 60 
und eine Hohe von 20 bis 30 Fuss erreichen. In den 
grossen Ebenen machen diese Hiigel sich besonders be- 
merklich, der Turkomane kennt sie alle und nennt sie bei 
ihrem Hamen, d. h. beim Namen des darunter Ruhenden.

Wir wollen unsere kurze Abhandlung iiber die Turko
manen mit einem noch kiirzeren Uberblick ihrer Geschichte 
beenden, dabei aber nur das beriihren, was wir in diesem 
Punkte von den- unter ihnen lebenden Traditionen hdrten. 
„Wir stammen alle”, sagtb mir mein gelehrter Freund Kizil 
Achond, „aus Mangischlak her. Unsere Ureltern waren 
Szdn Chan und Eszen H i; Jomut und Teke sind Sbhne des 
Ersteren,. Tschaudor und Goklen Sohne des Letzteren. Man
gischlak hiess vor alten Zeiten Ming Kischlak, d. h. tau- 
send Winterquartiere, und ist die alte Heimath der sowohl 
von uns abtriinnig gewordenen und nach Persien iiber- 
gegatigenen Turkomanen, als auqh der Erszari, Salor und 
der iibrigen Stamme. Unsere alten Heiligen,. wie Ischan 
Ireg Ata^), Ischan Szari Er, ruhen alle in der Umgebung 
von Mangischlak und iiberaus gliicklich ist derjenige, der 
ihre Graber besuchen kann.” Chandschan erzahlte mir, dass 
die Turkomanen noch vor 150 Jahren sehr selten andere 
Kleidungsstiicke hatten als solche, die sie sich aus Schaf- 
fellen, Pferde- und Wildeselhauten bereiteten. Heute ware 
diess Alles verschwunden und als einzige Erinnerung ans 
alte Nationalkostiim ist nur die Pelzmiitze iibrig geblieben.

Die Feindseligkeit, die zwischen den verschiedenen 
Stammen herrscht, hat Stoff gegeben, dass sie sich gegen- 
seitig mit dem Schimpfnamen „Abkommlinge eines Sklaven” 
nennen. Die Zeit, in welcher das gemeinsame Yaterland 
verlassen wurde, kann' mit Genauigkeit nicht angegeben 
werden. Erszari, Sarik und Salor waren schon zur Zeit 
der Arabischen Okkupation in dem ostlichen Theile der 
Wiiste diesseit des Oxus, Teke, Goklen und Jomut haben 
spater, vielleicht zur Zeit Dschingis’ und Timur’s, Besitz 
von ihrem heutigen Yaterlande .genommen. Die Emigration 
der Letzteren geschah bloss gruppenweise und ist auch 
heute nur halb zu nennen, da viele Jomut und Goklen

■ ’) Diese Sitte war bei den alten Hunnen und ist noch heute in 
Ungam gebrauchlich. So ist in Kaschau (Ober-Ungarn) auf Anrathen 
des Grafen Ed. Karolyi erst Tor einigen Jahren ein Grabhiigel zur 

.Erinnerung an den hochgeehrten Grafen St. Szechenyi errichtet worden.
2) Ireg Ata heisst der grosse 'Vater, im Ungarischen Ores ateia" 

d. h. alter Vater. ® ’
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mit besonderer Vorliebe noch in dem Ursitze umherirren. 
Im Mittelalter -sraren die Turkomanischen Reiter grdssten- 
theils im Dienste der Chane von Chiwa und Buchara, oft 
auch unter den Fahnen Persiens anzutrefifen. I)er Ruf ihrer 
Tapferkeit, besonders ihres ungestiimen Angritfes stieg sehr 
hoch und einzelne Anfiihrer, wie Kara Juszuf, der mit dem 
Stamme Salor an Timur’s Feldziigen sich betheiligte, haben 
historisehe Beruhmtheit e;"langt. Die Turkomanen haben 
viel beigetragen zur Turcisirung des ndrdlichen Persiens, 
besonders zur Zeit, als die Familie der Atabegs in Iran 
regierte, und das grdsste Kontingent zur Tiirkischen Bevdl- 
kerung von Trans - Kaukasien, Azerbeidsehan, Mazendran 
und Schiras ') haben unstreitig die Turkomanen geliefert. 
Auffallend ist, dass trotz der bitteren Feindsehaft, die zwi- 
schen den Turkomanen und ihren in Persien lebenden 
Schiitischen Briidern herrscht, Erstere doch immer beson
ders Azerbeidsehan als den Sitz einer hdheren Bildung 
nennen, und wenn man den Bachschi auffordert, etwas 
Schdnes, Originelles zu singen, werden immer Azerbei- 
dschanisehe Lieder verlangt; ja selbst der gefangene Iranier, 
•wenn er Tiirkischer Abkunft ist, kann mehr Barmherzig- 
keit hoffen, denn der Turkomane sagt immer: „Kardaschi- 
miz dir ol kafir” , d. i. Er ist unser Bruder, dieser TJn- 
glaubige.

Die letzten Auftritte der Turkomanen en masse sind

*) Es giebt nocb heute vier oder fiiiif kleinere Turkische Stamme, 
die in der Umgegend Yon Schiras ein Komadenleben fiihren. Ih r 
Ilchani, d. i. Hauptling, dessen Bekanntschaft ich 1862 in Schiras 
machte, erzahlte m ir, dass er 30.000 Reiter aus ihnen erheben kann 
nnd dass einige, lYie die Kaschkai und AUahwerdi, von Dchingis Chan 
hierher versetzt warden. Diesen Umstand hat man in Europa verkannt 
nnd selbst der sonst gut unterrichtete Burnes sucht den Turki schirazi, 
den Hafiz in seinen Liedern beriihrt, in einem gleichnamigen Orte in 
der Nahe Samarkand’s.

unter Kadir und Aga Mehemed Chan geschehen. Ersterer 
hat mit ihrer und der Afghanen Hiilfe im Anfange des 
vergangenen Jahrhunderts Asien aus seinem Schlafe ge- 
riittelt, Letzterer hat grdsstentheils mit dem Schwerte der 
Turkomanen seine Dynastic gegriindet. Die Turkomanen 
wissen diess recht gut und beklagen sich iiber die Un- 
dankbarkeit der Kadscharen, die seit Feth Ali Schah sie 
ganz vergessen, ja vielen Hauptern die gebiihrende Pension 
entzogen haben.

Dm einen Begriff von der politischen Wichtigkeit dieser 
Nomaden zu haben, geniigt es, einen Blick auf die Karte 
Mittel-Asiens zu werfen. Wir werden sogleich sehen, dass 
sie ihrer Lage nach zu den siidlichen Grenzwachtern des 
ganzen Asiatischen Hochlandes oder Turkestans, wie sie es 
selbst nennen, geworden sind. Die Turkomanen sind nach 
den Kiptschak unstreitig das kriegerischste und wildeste 
Volk Mittel-Asiens, hinter ihnen in den Stadten von Chiwa, 
Buchara und Chokand ist der Sitz der Feigheit und Ver- 
weiehlichung, und hatten sie nicht seit Hunderten von Jah- 
ren die eiserne Schanze gebildet, so wiirden die dortigen 
Angelegenheiten gewiss nicht in demselben Stande geblieben 
sein, wie sie nach Kuteibe und Ebu Muszlim ') waren 
und wie sie noch heute sind. — Die Civilisation scheint 
eine Vorliebe fiir den Weg von Siiden gegen Dorden zu 
haben, • doch wie kann ein Funke nach Mittel-Asien drin- 
gen, so lange die Turkomanen jeden Reisenden, ja jede 
Kara wane mit Tausenden von Gefahren bedrohen?

') Der Eine eroberte Turkestan unter dem Kalifen Omar, der Zweite, 
friiher Statthalter von Merw, focht lange den Unabhangigkeitskampf 
mit Turkomanen und Charezmiern gegen seinen H errn , den Herrscher 
von Bagdad.

Die Sibirisclie Expedition der Kaiserl. Russischen, Geographisciien Gesellschaft.
Bericht iiber die Arbeiten der mathematisch-geographischen Abtheilung von L . Schwarz.

Nach dem Russischen bearbeitet von J. Sparer.

(Mit Karte, s. Tafel 14.)

Geographische Lage, Gesehichte, Volksthiimlichkeit, 
Sehicksalsmachte, von denen der Bildungsgang der Jlationen 
raumlich und zeitlich bestimmt wird, haben die Russen zu 
Vermittlern zwischen Europa und Asien gemacht, ihnen 
ihre welthistorische Aufgabe unabanderlich gestellt. Wenn 
dem Anglo - Amerikanischen Civilisations - Typus die Nord- 
haDte der Neuen W elt, dem Englisehen Australien und 

u Afrika zugefallen sind, so gehort Nord-Asien schon 
Jetzt, Mittel-Asien in nicht zu ferner Zukunft der Russi

schen Kulturform an. Die Verpflanzung Europaischer, 
christlich-humaner Gesittung fiber die -gesammte bewohnte 
und bewohnbare Erdflache ist wenigstens nach unserer 
jetzigen Voraussicht das Ziel der Entwickelung des Menschen- 
gesehlechts, als deren nationale Hauptfaktoren gegenwartig 
die drei Welt-Nationen; Englander, Nord-Amerikaner und 
Russen, hervortreten. Brscheint das Britische Reich vorzugs- 
weise als See-, das Russische als Landmacht, so reprasentirt 
Nord-Amerika, geographiseh wie politisch, beide Macht-
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richtungen,- Alte und lieue Welt in ihren materiellen Inter- 
essen vermittelnd und einigend. Ein derb realistischer Zug 
ist jedem dieser drei weltbeherrscheuden Volker in sammt- 
lichen Strebungen und Bethatigungen eigen. Was die Rus- 
sen den Englandern und Nord-Amerikanern gegeniiber aus- 
zeichnet, ist ihre grosse aktive Assimilations - Fahigkeit, 
welche in den beiden Grundkraften des Russisohen Volks- 
■wesens wurzelt, in der willigen Unterordnung unter den 
Befehl von oben und der dadurch bedingten straffen Willens- 
anspannung fiir gegebene Zweoke einerseits, so wie in dem 
instinktiven Bewusstsein der innerlichen Gemeinsamkeit 
und nationalen Verbriiderung sammtlicher Reichsgenossen 
andererseits. Englandern und Nord-Amerikanerij gegeniiber 
sterben die Eingebornen der neu besiedelten Landstriche 
aus, von den Russen werden sie innerlicb absorbirt, d. h. 
sie werden trotz der fortdauernden leibliehen und geistigen 
Racenmerkmale in Sprache, Sitte und Gesinnung zu Russen. 
Den Eingebornen am Amur, der kaum ein Paar Russisehe 
Worte radebrechen kann, redet der Russe als Landsmann 
(Semlack) an — und das robe, halb wilde Naturkind fiihlt 
sich gehoben und der Herrseher - Race gleichgestellt. In 
der Fahigkeit des Russisohen Volkes, auf fremde Eigen- 
thiimlichkeit einzugehen, in dem ganzlichen Mangel des 
Racenstolzes den niederen, dem ungeheueren Reiche ein- 
verleibten Volkerbestandtheilen gegeniiber liegt das Ge- 
heimniss der natiirlichen Russificirung. Der Versehmelzungs- 
Prozess-' geht stetig vor' sich, die seit 1861 immer ent- 
schiedener durchschlagenden Reform - Bestrebungen im hu- 
manen Sinne tragen bedeutend zur Beschleunigung desselben 
bei. Der Russisehe Kultur-Typus breitet sich unaufhaltsam 
in dem Asiatischen Machtgebiete des Russisohen Welt- 
staates aus und findet nur in der erstarrten Chinesischen 
Kulturfortn eine feste Schranke. Ob er im Stande sein 
wird, letztere aufzulosen und umzuwandeln, dariiber wird 
die Zukunft entscheiden. Zwischen Englischem und Russi- 
schem Kulturwesen oscilliren' die einstigen Geschicke des. 
zu neuem Leben aufgeriittelten Morgenlandes. Der Eng
lander beherrscht in Asien die eroberten Gebiete, der Russe 
russifieirt die seinem Eintlusse unterworfenen Vdlker- 
schaften. Darin liegt ein verhangnissvoller, fiir die Zukunft 
Asiens entscheidender Gegensatz.

So lange es ein Russisches Volk giebt, bildet der 
Kampf mit der Asiatischen Volkerwelt, der Eroberungs- 
und Kolonisationszng ostwSrts eine Grundstrebung desselben, 
den volksthiimlichen Faktor der Bildungsgeschichte des 
Russisohen Reichs. Eine grundliche Darstellung der all- 
mahlichen Besitzergreifung und Besiedelung Nord-Asiens, 
von den Zeiten des kiihnen Bandenfiihrers Jermak an bis 
auf die planmassige Okkupation des Amur  ̂Landes, fehlt 
noch. In Ferdinand Heinr. Muller s klassisehem Werke 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. ISW , Heft XI.

„Der Ugrische Volksstamm oder Untersuchungen iiber die 
Landergebiete am Ural und am Kaukasus” ist ein grund- 
legender Anfang und ein ermunterndes Vorbild fiir eine 
derartige Arbeit gegeben. — Kecke Wagelust einzelner 
Kosakenhaufen, verbunden mit der Gier des Industriellen 
nach Gewinn, haben die Wege gebahnt, an denen, frei- 
willig und gezwungen, Russisehe Ansiedler mit Spitzhacke, 
Beil und Pflug sich einen neuen Heerd und eine neue 
Heimath griindeten. An die immer weiter dringenden An- 
siedelungen schlossen sich dienend die bis dahin in un- 
bestrittener Naturfreiheit umherschweifenden Jagd-, Fischer- 
und Nomaden-Stiimme an, an den materiellen Vortheilen 
Europaischer Civilisation Theil nehmend. Die Anfangs 
naturwiichsig sich ausbreitende Kolonisation nahm dann die 
Regierung in ihre feste Hand, griff ordnend, leitend, eentrali- 
sirend ein, die Lokal-Interessen den Interessen des Reichs- 
ganzen unterordnend. Immer fester verwuchsen die Ge
schicke des Sibirischen Kolonial - Landes mit denen des 
Mutterlandes, immer weiter drang Russisehe Civilisation 
in die Landstriche ein, welche von der Natur nicht fiir 
immer der Kultur verschlossen sind. Wege warden ge
bahnt, die von den fernen Niederlassungen am Grossen 
Ocean Hunderte von Meilen durch Wald- und Tundra- 
Wildnisse zu den angebauten, dichter bevolkerten Gegen- 
den fiihren. Uberall erseheinen selbstverstandlieh prakti- 
sche, materielle Interessen zielbestimmend und maass- 
gebend, uberall macht sich das auf nationales Einheits- 
gefiihl und staatliches Gemeinbewusstsein gestiitzte, das 
Gauze beherrschende Staatsinteresse vom Mittelpunkte der 
Regierung aus geltend. Dem Hiitzlichkeitszwecke und dem 
Machtinteresse dienstbar erscheint auch die Wissenschaft. 
Dass sich dieselbe in Russland ihren autonomen, idealen 
Charakter bewahrt hat, ist das Verdienst des Deutschen 
Genius, tlberall, wo es sich um Entdeckung und Erfor- 
schung handelt, wo sich die Mdglichkeit darbietet, das 
Reich des erkennenden Geistes nach irgend einer Seite 
hin zu erweitern und zu vertiefen, stellt der Deutsche 
seinen Mann. Auch fiir die Natur-, Lander- und Volker- 
kunde Sibiriens und der angrenzenden Gebiete Inner-Asiens 
haben Deutsche das Bedeutendste geleistet, sie haben diess 
weite Gebiet geistig erobert. Die Deutsch-Russische Aka- 
demie bildet seit ihrer Griindung bis aiif den heutigen Tag 
fiir alle rein wissenschaftlichen Bestrebungen in Russland 
den Schwerpunkt. An sie schliesst sich die neuerdings 
gegrundete Kaiserlich Russisehe Geographische Gesellschaft 
an, welche die Arbeiten in den verschiedenen Fachern der 
Erdkunde centralisirt. Ihr Werk ist die Expedition zur 
Erforschung des siidostlichen Sibiriens. Auch an den neu- 
esten wissenschaftlichen Eroberungsziigen in Siidost-Sibirien 
haben sich Deutsche in hervorragender Weise betheiligt.
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A. V. Middendorffs, L. Schrenk’s, G. Radde’s Forschungen 
auf dem Gebiete der naturkundlichen Geographie, sind be- 
reits verofFentlicht. Der von Hrn. Ludwig Schwarz in Russi- 
scher Sprache herausgegebene Bericht iiber die Arbeiten 
der mathematisehen Abtheilung der Sibirischen Expedition 
stellt sich mit seiner Karte von Siidost-Sibirien (in 7 Blatt 
gr. Folio) als wesentliehe Bereicherung des Gebiets der 
mathematisehen und darstellenden Erdkunde heraus ')•

Der vorliegende Bericht zerfallt in drei selbststandige 
Theile, einen geographischen im engeren Sinne, einen 
astronomischen und einen kartographischen.

Im ersteren giebt Herr Schwarz einleitend Veranlas- 
sung, Zweek, Personal und wissenschaftliche Hiilfsmittel 
der Expedition an. Hierauf folgen Plan, Ausfiihrung und 
Resultate der in den Jahren 1855, 1856, 1857 und 1858 
von dem Chef und den Mitgliedern der mathematisehen 
Abtheilung der Expedition unternommenen Arbeiten mit 
den Berichten iiber den Gang der eihzelnen Reisen. Die 
geognostischen Resultate der Reise des Hrn. Schwarz im 
Minussinskischen Bezirke des Jenisseiskisehen Gouverne- 
ments und eine Skizze der topographischen Arbeiten der 
physiseh-geographisehen Abtheilung sind als Beilagen hinzu- 
gefiigt.

Der zweite Theil enthalt die Arbeiten des Hrn. Schwarz, 
welche speziell astronomischen Inhalts sind: Berichtigungen 
fiir den Hautical Almanac; Ergebnisse der Beobachtungen 
der Mond-Kulminationen; Sternbedeckungen; Mondabstande; 
relative Langen, gewonnen dureh Zeittibertragung. Als 
Beilage folgen die von dem Midshipman Peschtschuroff auf 
dem Amur ausgefiihrten Langenbestimmungen.

Der dritte Theil enthalt eine kritische tjbersicht der 
kartographischen Quellen, nach denen die von Hrn. Schwarz 
entworfene, von der K. K. Geogr. Gesellschaft heraus
gegebene Karte der Flussgebiete des Amur, des siidlichen 
Theiles der Lena und des Jenissei und der Insel Saehalin 
zusammengestellt ist.

Hrn. Schwarz verdankt die Wissenschaft das erste kri- 
tisch durcharbeitete Kartenbild des durchforsehten Lander- 
raumes auf Grundlage genau ermittelter mathematischer 
Ortsbestimmungen und damit den festen Untergrund fiir 
alle weitere geographische Forschung auf diesem Gebiete. 
Er hat das gesammte kartographische Material gesiohtet, die 
Quellen iiberall genau angegebeh, denen er die topographi- .

') Der Bericht fiihrt den Titel: „Arbeiten der Sibirischen Expe
dition der Kaiserl. Eussischen Geographischen Gesellschaft. Mathema- 
tieche Abtheilung” , und einen zweiten spezielleren Titel; „Ausfuhr- 
ic er Bericht iiber die Resultate der Untersuchungen, welche die mathe- 

matische Abtheilung der Sibirischen Expedition der Kais. Eussischen 
ischen Gesellschaft ausgefiihrt hht. Zusammengestellt von dem 

a o  4 0 ?  s T ” ®. Ludwig Schwarz” . St. Petersburg 1864
Ton K. Grewii^k)*”'̂ *̂  geognostischen Karte des Minussinsker Kreikes

schen Elemente zur Zusammenstellung seiner Karte ent- 
nommen, und in Kollisionsfallen die Griinde hervorgehoben, 
welche ihn bei der Auswahl fiir seine Darstell'ung be- 
stimmteu.

Der beifolgenden Karte (Tafel 14),’ welche den Theil 
Siidost-Sibiriens vom Baikal-See und der Sselenga bis zum 
oberen Jenissei enthalt,. liegt die Karte des Hrn. Schwarz 
zu Grunde. Sie schliesst sich erganzend an die im Dezember- 
Hefte des Jahres 1861 erschienene, von Hrn. G. Radde 
gezeichnete Karte der siidlichen Grenzgebiete von Ost- 
Sibirien an, so dass beide Blatter in  kleinerem Maassstab 
und entsprechender Besehrahkung der Ortsnamen den in 
der grossen Schwarz’sehen Karte repriisentirten Stand un- 
serer geographischen Kenntniss vom Siiden Ost-Sibiriens 
vorfiihren. In  dem Texte geben wir aus dem Berichte des 
Hrn. Schwarz den Inhalt des ersten T h e i l e s P l a n , Aus
fiihrung und Resultate der Arbeiten jedes der vier Jahre 
im Auszuge; die Reise des Hrn. Fahnrichs Kryshin im 
Kireuga-Thale, 1857; seine Reise 1858 von der Festung 

I Tunka aus iiber den Butogol zum Okinski schen Grenz- 
posten, von dort ins Land der Uranchen am Bei-Kem und 
zuriiek iiber Belogorje auf der Mana und dem Jenissei 
nach Krassnojarsk; die Reise des Hrn. Lieutenant Rasch- 
koff von Irkutsk bis Jenisseisk — vollstandig, einige Abkiir- 
zungen und Auslassungen abgereehnet. Die Wahl dieser 
Partien des Berichts ergiebt sich aus ihrem Inhalte von 
selbst; iibrigens war der Umstand, dass sie auf .unserer 
Karte dargestellte Gebiete behandeln, entscheidend. Aus 
dem dritten Theile haben wir das Urtheil des Hrn. Schwarz 
iiber die Radde’sche Karte wortlich mitgetheilt. Den Be- 
sitzern derselben wird es ein Leichtes sein, die hervor- 
gehobenen Unrichtigkeiten zu beriehtigen. Den Schluss 
des Schwarz’sehen Berichts wie unseres Referats bildet 
die Tabelle der geographischen Lange und Breite von 
224 Orten, von denen 86 von Hrn. Schwarz selbst be- 
stimmt sind.

Zweek, Aufgabe und. P ersonal der Expedition.
Die Kaiserl. Russische Geographische Gesellschaft be- 

schloss im J. 1853, Ost-Sibirien durchforschen zu lassen 
auf Kosten der. Kapitalien, welche ihr zu diesem Zweeke 
vom Kommerzienrath Golubkoff und vom Grafen Hutten- 
Tschapski zur Verfiigung gestellt worden waren. Man 
beabsichtigte, aussehliesslich den siidlichen Theil jenes wei- 
.ten Gebiets zu untersuchen, einen Landstrich, welcher, mit 
dem Horden vergliohen, in Folge seiner giinstigeren klima- 
tisehen Yerhaltnisse und seiner in strategischer wie in 
kommerzieller Beziehung wichtigen Lage eine rasehere 
Entwickelung der Industrie und des Handels erwarten liess. 
Die Geogr. Gesellschaft hatte zwei Ziele fiir die wissen-
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schaftliche TJntersuchung im Auge, beide waren durchaus 
praktischer Natur. Es gait die Anfertigung einer genauen 
und mdglichst speziellen Karte des siidbstlichen Sibiriens, 
welche sichere Stiitzpunkte fiir die Entscheidung verschie- 
dener wissensehaftlicher und administrativer Probleme geben 
konnte, so weit Probleme der Art von der Ortskunde ab- 
hangen. Das zweite Ziel war ein geognostisehes und die 
darauf beziiglichen Untersuchungen sollten einen BegrifF 
von den Mineralschatzen des Bodens, von der Struktur 
seiner Oberflaehe und den Eigenschaften der sie bildenderi 
Schiehten geben. Demgemass zerfiel die Expedition in zwei 
Abtheilungen, in die mathematiseh-geographische und in 
die physisch-geographisehe, deren Anfangs eng begrenzte 
geognostische Aufgabe sieh spater zu umfassenden Unter
suchungen auf dem Gebiete der Klimatologie, der Botanik 
und der Zoologie erweiterte. Dem Wesen der Sache ge- 
mass sollte die erste der zweiten vorangehen.

Die spezielle, der mathematischen Abtheilung der Ex
pedition gestellte Aufgabe bestand iu der Bestimmung der 
geographischen Lage einer mdglichst grossen Zahl von 
Punkten und in der Verbindung derselben durch Marsch- 
routen. Es ward damit beabsichtigt, eine zuverlassige Grund- 
lage fiir die spater zu entwerfende Karte und sichere 
Stiitzpunkte fiir das Eintragen vieler bis dahin unbenutzter 
topographischer Aufnahmen zu gewinnen. Das Forschungs- 
gebiet, auf welches die Expedition votzugsweise ihre Thatig- 
keit zu koncentriren hatte, war genau abgegrenzt. West- 
lich sollte es bis Irkutsk und bis zum Lena-Laufe, dstlich 
bis zum Witim, siidlich bis zur Chinesischen Grenze rei- 
chen. Es war auf diesem Gebiete gar viel in geographi- 
scher Beziehung zu vervollstandigen. Der Baikal-See mit 
den malhematisch bestimmten Punkten seiner Uferlinie 
und der siidwestliche Theil des Werchne-Udinskisehen 
Kreises waren die einzigen Ortliehkeiten dieses weiten 
Landstrichs, welche mit ausreichender Genauigkeit auf den 
Karten dargestellt werden konnten. Im ganzen Witim- 
Thale — der Witim-Lauf betriigt circa 1000 Werst —, 
in der Gegend zwischen dem Witim und der Lena, zwi- 
schen dem Baikal-See und der Lena war noeh keine ein- 
zige Weglinie gefiihrt, kein einziger Punkt durch astrono- 
mische Aufnahme fixirt worden. Im Lena-Thale selbst, 
von ihrem Quellgebiete an bis Olekminsk, war die alte 
Ortsbestimmung von Kirensk, noeh von Krassilnikoif her, 
die einzige, welche man fiir die Eintragung des Oberlaufes 
der Lena benutzen . konnte. Das oben bezeichnete Terri- 
torium war vor manchen anderen eben so wenig unter- 
suohten, wie z. B. dem Siiden des Jenisseiskischen Gbu- 
vernements, auf den Wunsch der obersten brtlichen Be- 
hdrde gewahlt, welche ihre besondere Aufmerksamkeit auf 
Trans-Baikalien gerichtet hatte und darauf rechnete, eine

direkte Verbindung dieses Gebiets mit dem Jakutskisehen 
vermittelst des Witim-Thales herzustellen. So fielen die 
wissenschaftlichen Aufgaben, welche von der Geogr. Gesell
schaft der Expedition auf dem bezeiehneten Forschungs- 
gebiete gestellt waren, mit den praktischen Verwaltungs- 
zweeken zusammen.

West-Sibirien ward bei Seite gelassen. Im aussersten 
Osten erschloss sieh der wissenschaftlichen Forschung ein 
neues und weites Feld. Im J. 1849 hatte die Eussische 
Flotte das Miindungsland des Amur okkupirt; 1854 be- 
gaben sieh zwei Gelehrte, die Herren Akademiker Schrenk 
und Maximowitsch, an den Amur; sie haben die erste natur- 
wissenschaftliehe Ernte auf diesem von der Forschung bis 
dahin unberiihrten Boden eingesammelt. Die Sibirische 
Abtheilung der Geogr. Gesellschaft bereitete schon seit lange 
eine Expedition zur Erforschung des Amur-Landes vor, 
zu deren Chef Herr Maak ernannt ward. Als die Instruk- 
tion fiir die mathematische Abtheilung definitiv zu Stande 
kam, konnte nicht mit Bestimmtheit vorausgesehen werden, 
wie weit die politischen Vorgange es der Expedition ge- 
statten wiirden, ihre Untersuchungen iiber die ihr ge- 
steekten Grenzen weiter naeh Osten hin auszudehnen. Da 
die Geogr. Gesellschaft eine solche Erweiterung wiinschte, 
die Entscheidung aber, ob dieselbe iiberhaupt zulassig und 
in welchem Umfange sie auszufiihren sei, von der obersten 
brtlichen Autoritat. Ost-Sibiriens abhing, so ward der letz- 
teren iiberlassen, die Krafte der Expedition zur Erforschung 
von Ohinesiseh-Daurien zu benutzen und die Arbeiten ihrer 
Mitglieder mit denen der Sibirischen Abtheilung zu kombi- 
niren.

Die Expedition war auf drei Jahre berechnet und sollte 
mit dem 1. Januar 1855 beginnen. Ihrer speziellen Auf
gabe gemass sollten die Mitglieder bloss aus Astronomen 
und Topographen bestehen. Dieselben waren: der Haupt- 
astronom L. Schwarz, der die Arbeiten zu leiten hatte, 
und seine drei Gehiilfen: Lieutenant Raschkoff und die 
Unter-Lieutenants Smiragin und Ussoljzeff. Spater, im 
Mai 1855, kamen zwei neue Mitglieder hinza: Herr Gustav 
Eadde aus Danzig und der Herr Akademiker Meier, Letz- 
terer als Landschaftsmaler und Zeiehner fiir naturhistori- 
sche Gegenstande. Herr Eadde, welcher wahrend seines 
Aufenthaltes im siidlichen Russland durch sein lebhaftes 
Interesse und seine spezielle Befahigung fiir Naturkunde 
die Aufmerksamkeit auf sieh gezogen hatte, wurde vom 
Hrn. Akademiker Kbppen der Geogr. Gesellschaft empfohlen 
und schloss sieh der Expedition als Naturforschef an. Die 
allgememen Ergebnisse seiner Eeise hat Herr Eadde in 
den vier Jahresberichten, welche den 23. Band der „Bei- 
trage zur Kenntniss des Russischen Reichs von v. Baer 
und 'E. Helmersen” bilden, die detaiilirte Darstellung der

52 *
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llesultate seiner Forschungen in zwei von der Geogr. 
Gesellscbaft herausgegebenen Biinden verdffentlicht. Da die 
Radde’schen Arbeiten in keinem unmittelbaren Zusammen- 
bange mit denen der iibrigen Mitglieder der mathemati- 
seben Abtbeilung steben, so wird ibrer im Beriebte nicbt 
weiter erwahnt.

Verlauf und A rbeiten der Expedition.
Ende Miirz 1855 traf Herr Scbwarz in Irkutsk ein 

und stellte sicb dem damaligen General-Gouverneur Nikolai 
Nikolajewitscb Murawjoff vor, urn von ibm die Weisung 
iiber Kicbtung und Art der diessjiibrigen Arbeiten einzu- 
bolen. Alle Vorbereitungen zu einer militariscben Expe
dition waren getroffen, mit der ErdfFnung des Wasserweges 
auf der Sehilka sollten Truppen, Kriegsmaterial und Pro- 
viant in grossen Barken nacb Mariinsk und Nikolajewsk 
befordert veerden. Die Militar - Expedition zerfiel in drei 
Abtheilungen, von denen eine nacb der anderen abgehen 
sollte, und es war bestimmt, dass die pbysiscb-geograpbi- 
sche Abtbeilung der wissenscbaftlichen Expedition mit der 
dritten Abtbeilung der Militar-Expedition eingescbifft wer- 
den sollte. Da ibr ̂  ein Astronom feblte, so wurde ibr 
auf Wunscb des General-Gouverneurs der Lieutenant Rascb- 
koff beigegeben. Den iibrigen Mitgliedern der matbemati- 
scben Abtbeilung ward die Erforsebung des Witim-Tbales 
als nacbste Aufgabe gestellt. Sie sollten untersucben, ob 
es mdglicb sei, eine dauernde bequeme Kommunikation 
zwiscben Trans-Baikalien und dem Lena-Tbale vermittelst 
des Witim-Tbales berzustellen, und zugleicb sollte eine 
moglicbst grosse Zabl von matbematiscben Ortsbestimmungen 
in Trans-Baikalien vorgenommen werden, um Haltpunkte 
zu gewinnen zur Eintragung der topograpbischen Aufnab- 
men langs der Russiscb-Cbinesischen Grenze, im Gebiete 
der Grenz-Kosaken und der ibnen benacbbarten Ddrfer, in 

• dem Nertscbinskiscben Bergwerks-Distrikte, langs der gros
sen Sibiriscben Poststrasse und langs der Sebilka und der 
Argunj. Letztere Aufgabe fiel dem Gbef der Expedition zu.

Lieutenant Rasohkoff bereiste den Amur und die Kiisten 
des Tatariscben Sundes in den Jahren 1855, 1856 und 
1857. Hier war in Beziehung auf matbematische Geo- 
grapbie nocb Nicbts gescbeben, die von ibm aufgenomme- 
nen Positionen bilden die einzigen zuverliissigen astrono- 
mischen Sfutzpunkte fiir die Eartograpbie jenes Landstricbs. 
Was aber die Losung der Hauptaufgabe, die Erforsebung 
des besonderen, der matbematiscben Abtbeilung der Expe
dition. iiberwiesenen Territoriums betrifft, so wirkte die 
Entfernung des Lieutenant Raschkoff, wie sicb spater 
herausstellte, hochst naebtbeilig auf dieselbe ein. Der 
dadurch erlittene l  erlust an wissenscbaftlicber Arbeitskraft 
konute nicht ersetzt werden.

Lieutenant Ussoljzeff war fiir das Jabr 1855 die Auf
gabe gestellt, von Nertsebinsk aus zu den Quellen der 
Nertseba vorzudringpn; von den Nertscba-Q.uellen sollte 
er, das Witim-Tbal in dstlieher Riebtung kreuzend, zu 
den Guellen des Witim vorgeben, den Gebirgsriicken der 
Wasserseheide iibersebreiten und sicb nacb B.argusinsk be- 
geben. —  Von Bargusinsk aus sollte der Stabskapitan 
Orlolf, ein geschickter Topograph, der den nacb dem Amur 
detaebirten Astronomen Rasebkoff ersetzen musste, den 
Bargusin bis zu seiner Quelle aufnehm en, von bier aus 
das Witim-Tbal in dstlicber Riebtung sebneiden, neirdUeb 
von der Linie des Herrn Ussoljzeff, und, wenn irgend 
mdglicb, zum Witim vordringen; den Riiekweg sollte er 
auf einer ndrdlicben Linie durcb das Thai der Angara 
nebmen. — Herr Smiragin sollte von Ukyrsk aus, die 
Weglinien der beiden anderen Offiziere schneidend, nacb 
Norden zum Witim vordringen und ibn stromabwarts bis 
zu seiner Miindung verfolgen.

R esultate der Arbeiten^ des Jahres 1 8 5 5 . —  Aus den 
Angaben der Weglinie des Herrn Ussoljzeff geht bervor, 
dass der auf den Karten angegebene Gebirgsriicken mit 
kammartiger Scbeitelflacbe, welcber die Zufliisse der Sehilka 
von denen des Witim sebeidet, in der Wirklicbkeit nicht 
existirt (auf der Generalk^rte von Ost-Sibirien vom J. 185B 
ist er nocb vorhanden). Das Mittel-Asiatiscbe Hoebland, wel
ches allmahlich zu den Thiilern des Kerulen und Onon herab- 
sinkt, steigt weiter nacb Norden wieder an und erstreckt 
sicb fiber das obere< Gebiet des Witim hinaus; seine nord- 
licbe Grenze ist nicbt niedriger als unter dem 56° N. Br. 
zu sueben. — Fiir die Kenntniss des westlichen Theiles 
der Gebirge, welcbe im Norden das Mittel-Asiatiscbe Pla
teau einrahmen, ist die Weglinie des Hrn. OrlofPvon be- 
sonderer Wiehtigkeit. Herr OrlofF durchzog die Gegend 
in der Riebtung von Westen nacb .Osten, von dem Quell- 
gebiete des Bargusin an bis zur Zypa-Miindung und von 
der Miindung der ndrdlicben Angara bis zu ibren Quellen, 
die von der Miindung circa 440 W erst entfernt sind. Beide 
Weglinien verband er durcb zwei Kfeuzwege, von denen 
der eine von der Zypa iiber die Owokitskiseben Berge zur 
Muja, der andere von dem Kirebdorfe W^erebne-Angarsk 
zu den Quellen des Bargusin ging. — Aus den kombinir- 
ten Angaben der Marsebrouten der Herren Orloff und 
Ussoljzeff ergiebt sicb die Nothwendigkeit, das Eartenbild 
des Witim’seben Plateau’s von der Zypa an umzugestalten. 
Weite Hochflacben zwiscben den einzelnen Bergketten sind 
nicbt vorhanden, die, welcbe sicb. vorfinden, babep nur 
geringe Ausdebnung. Die Berge drangen sicb, sind steil, 
haben nackte Felsgipfel. Je weiter nacb Norden, desto 
bdber steigen sie an, scblieSsen sicb zu Ketten zusammen, 
deren Gipfelpunkte gleiche Hohe mit denen des Gebirgs-
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riiokens haben mogen, welcher den Bargusin von dem 
Witim scheidet. — Die Polhdhe von Werchne-Angarskoje 
bestimmte Herr Orloff auf 55° 52' 18". — Herr Smiragin 
sollte die Lange der Zypa-Miindung bestimmen, um einen 
festen Punkt zur Eintragung der Marschroute des Hrn. 
Orloff zu ge^innen, und den Unterlauf des Witim ermit- 
teln. Der talentvolle junge Mann •ward mit dem ihn be- 
gleitenden Kosaken aus Irkutsk von seinen Fiihrern am 
Bumbuiko meuchlings ersehlagen. Die Morder wickelten 
die Leichname ins Eeisezelt und warfen sie in den Pluss, 
die astronomischen Instrumente und d ie . iibrigen Sachen 
dagegen in den Sumpf. Letztere wurden spater aufgefun- 
den, unter ihnen das Tagebuch und einzelne Blatter, auf 
denen die Marscliroute verzeiohnet war. Ein Theil der 
Weglinie von Ukyrsk bis zur Miindung des Choloi fand 
sich vollstandig vor und ist bei der Anfertigung der Karte 
benutzt worden. Smiragin fiel als Opfer seiner riicksichts- 
losen Hingabe an die Wissenschaft, seine Gebeine ruhen 
auf dem Grunde des W^itim. Die Expedition verlor an 
ihm eine viel verspreehende Arbeitskraft.

Bus Jahr 1 8 5 6  ist in der Geschichte der Expedition 
dureh das Scheitern fast alter TJnternehmungen bezeichnet, 
es war ein Ungliicksiahr. Herr Schwarz erkrankte ernst- 
lich im April und war erst im Juli so ' weit hergestellt, 
dass er die Keise nach Werchne-Ldinsk (Trans-Baikalien) 
antreten konnte. Der General-Gouverneur von Ost-Sibirien 
wiinsehte das Gebiet der linken N^ebenfliisse des Amur re- 
kognosciren zu lassen, von Ustj-Strelka an bis zur Seja 
upd; zur Ssilindsha. Mit dieser Eekognoscirung ward Herr 
Ussoljzeff beauftragt. Kapitan Orloff sollte dieses Gebiet 
langs der Linie des Oldoi-Thales durchschneiden, zu den 
Quellzufftissen der Olekma und Tschara iibergehen, von 
deb letzteren aus zum Witim abbiegen und, auf dessen 
Unkes lifer iibergehend, die Marschroute langs der nord- 
lichen Abdachung der Berge, welche die Zufliisse des Witim 
und der Lena von denen der ndrdlichen Angara trennen, 
bis zur Katschuga fiihren. .

Die Resultate der Eeise des Herrn Ussoljzeff sind eine 
Marschroute, die in die Karte eingetragen ward, ein me- 
teorologisehes Tagebuch und einige Gesteinsproben, die 
unterwegs gesammelt worden waren. Aus der Marschroute 
fiihren wir drei bemerkenswerthe Angaben an: die Er- 
hebung' des Bodens von Ustj-Strelka bis zum Oldoi is t  nur 
etwas bedeutender als die Hohe des Yereinigungs-Punktes 
der Sehilka und der Argunj;'der Quellpunkt des Usman 
(linker Zufluss des Tandy) liegt 2000 Fuss hoch; der 
Westfuss des Atytschan (Stanowoi-Chrebet) liegt 2000 Fuss 
iiber dem Meeresspiegel.

Herr Orloff lieferte zugleich mit seiner Marschroute 
zwei Aufsatze ein : ,,Oie Bauntowskischen Tungusen und

„Die Amur-Orotschonen”. Beide sind 1857 im Journal der 
Geogr. Gesellschaft verdffentlicht ■worden.

B as Jahr 1 8 5 7 . — In Folge der Unfalle, welche Hrn. 
Orloff auf seiner Eeise betroffen hatten, war das Witim- 
Thal 1856 unbesucht geblieben. Daher musste die Expe- 
difion im dritten Jahre alle Krafto aufbieten zur Ldsung 
dieser ihrer Spezialaufgabe. Durch Anschluss des Fahn- 
richs Kryshin, den die Geogr. Gesellschaft fiir die Expe
dition gewonnen hatte, ward die Aufnahme der Kirenga 
ermdglicht und damit eine bedeutende Liicke zwischen der 
Lena und dem Baikal-See ausgefiillt. Lieutenant Ussoljzeff 
sollte die Erforschung der Ostseite des Witim, welche Herr 
Orloff zu Ende zu fiihren verhindert worden war, zum 
Abschluss bringen. Wenn nun auch 1857 nicht alle Ar- 
beiten in der projektirten Vollstandigkeit ausgefuhrt werden 
konnten, so wurde doch die Spezialaufgabe der Expedition 
in diesem Jahre gelost.

Aus dem Eeisebericht des Hrn. Ussoljzeff heben wir 
folgende Details heraus:

Beim Bache Dshiktend, welcher sich in den Tungir er- 
giesst, bestimmte Herr Ussoljzeff die geographisehe Lage. 
Die gewonnene Ortsbestimmung diente als Stiitzpunkt zur 
Eintragung der Weglinien der Herren Ussoljzeff und Orloff 
in die Generalkarte.

Das Gebirge am Flusse Kalar bildet aller Wahrschein- 
lichkeit naeh eine Fortsetzung der Owokitskischen Berge, 
welche Herr Orloff 1855 beim Ubergang aus dem Zypa- 
Thal ins Muja-Thal iibersehritt. Die Passhdhe bestimmte 
Herr Ussoljzeff auf 5620 Fuss, die Gipfel erschienen ihm 
circa 1000 Fuss hoher.

Von dem Kalarskisehen Gebirge nordwarts' sinkt das 
Terrain rasch herab, die see’nreiehe Bergflache der Tschara- 
Quellen liegt schon mehr als 2000 Fuss tiefer als die 
Passhdhe der Kalarskisehen Berge. Im' Horden streicht 
eine zweite Bergkette in der Eichtung von SW. nach !NO., 
sie nahert sich bedeutend dem Witim und scheint im 
Zusammenhange zu stehen mit den Bergen an den Quellen 
der ndrdlichen Angara.

Fassen wir Alles zusammen, was vom Jablonoi- 
Chrebet ermittelt ist, so ergiebt sich, dass die Linie, welche 
die aussersten Ouellpunkte des Aihur-Systems im Westen 
und Norden begrenzt, mehrmals iiber weite Hochflachen 
geht. Die Hdhen in den Flussbecken des Witim, der 
Olekma und des Aldan, welche die bedeutendste senkrechte 
Erhebung zeigen, liegen alle nahe dem 56. ndrdlichen 
Breitenkreise. Sie beginnen am Kordende des Baikal- 
See’s, haben eine dstliche Eichtung zwischen der Muja 
und Zypa einerseits und dem Bumbuiko andererseits, stei- 
gen am machtigsten an in den Quellgebieten des Kalar, 
Aldan, Giluij, an der Tymtena, Konama und Utama, dann
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streichen sie, wahrscheinlich leicht herabsinkend, zwischen 
den Quellfliissen, welche im Xorden den Utschur, im 
Siiden den Oberlauf der Seja bilden, und erstrecken sich 
ununterbrochen bis zum Ochotskischen Meere. Diese That- 
sache giebt eine Vorstellung von dem Eelief der Quell- 
gebiete zweier miichtiger Strdme Ost - Sibiriens, welche 
wesentlich von der bis jetzt in der Kartographie Sibiriens 
herrschenden abweicht.

D as Jahr 1858. — Den Bestimmungen der Instruktion 
gemass sollte die Expedition in drei Jahren ihre Arbeiten 
vollenden. Aber wie hatte sich im Laufe derselben ihr 
Arbeitsfeld erweitert! Yon vorn herein war ihr die so 
weit greifende Aufgabe gestellt worden, die astronomischen 
Daten zur Anfertigung einer mdglichst genauen Karte Siidost- 
Sibiriens zu berichtigen und zu vervollstandigen. Diese 
Aufgabe musste gelbst werden, wenn die Arbeiten der Ex
pedition zu einem Ganzen sich abrunden sollten. Drei 
Jahre waren um, ohne dass dieses Ziel hatte erreicht wer
den kbnnen. Fiir den siidlichen Theil des Jenisseiskischen 
Gouvernements, fiir den Landstrich zwischen der Seja und 
Ssilindsha, fiir das weite Gebiet zwischen den Bureinski-' 
schen Bergen ■ und dem Meere fehlte es an alien zuver- 
lassigen astronomischen Bestimmungen; fast gar keine topo- 
graphischen Aufnahmen waren in den angefiihrten Gegen- 
den veranstaltet worden. Die Darstellung dieses weiten 
Gebiets auf den Karten konnte nicht das geringste Ver- 
trauen einfiiissen. Die bis dahin gewonnenen mathemati- 
schen Ortsbestimmungen vertheilten sich folgendermaassen 
auf die verschiedenen Landerraume:
auf das Jenisseiskische QouTernement (11.000 QMln.) kamen 2 Punkte,

,, ,, Irkutskische Gouvernement (12.000 Q,MIn.) kamen 18 ,,
,, „  Jakutskische Gebiet (17.500 QMln.j kamen . . 17 „
„  ,, Kamtschatkiscbe Gebiet (5000 GMln.) kamen . 18 „
,, ,, Gebiet des Amur (11.500 QMln.) kamen . . .  42 „
„ Trans-Baikalien (11.000 QMln.) k a m e n ......................52 ,,

Aus der einfachen Gruppirung der Thatsachen ergab 
sich die Kothwendigkeit einer Erforschungsreise im Jenis
seiskischen Gouvernement, um so mehr, da es fiir dasselbe 
auch nur wenig topographische Aufnahmen gab. Der Land
strich zwischen der Seja und Bureja verlangte eine genaue 
IJntersuchung in volkswirthschaftlicher Beziehung, da aller 
Wahrseheinlichkeit nach die Kolonisation in nachster Zu- 
kunft hierher gelenkt werden wird. Was die Gegend zwi
schen den Bureinskischen Bergen und dem Meere' betrifft, 
so konnte die Erforschung derselben fiiglich den Marine- 
Offizieren an der Amur-Miindung iiberlassen werden; die- 
selben hatten die Arbeiten daselbst schon im J. 1852 in 
Angriff genommen.

Zur Ausfuhruug der nothwendigen Unternehmungen 
schien Hrn. Schwarz ein weiteres Jahr erforderlich. Er 
wandte sich deshalb an den Conseil der Geogr. Gesell- 
schatt; sem Gesuch wurde unterstutzt von dem General-

Gouverneur Ost-Sibiriens, dem Grafen Murawjoff-Amurskij. 
In Folge dessen wurde eine weitere Frist von acht Monaten 
bewilligt. So konnte noeh iiber einen Sommer verfiigt 
werden. Die Arbeiten tvurden folgendermaassen vertheilt:

Lieutenant Ussoljzeff wurde beauftragt, die Gegend 
zwischen der Seja und Bureja zu bereisen; Lieutenant 
Raschkoff sollte die Angara hinunter gehen bis JeniSseisk; 
Fahnrich Kryshin sollte von der Festung Tunka aus langs 
der Eussisch-Chinesischen Grenze bis zu den Quellen der 
Mana, weiter stromabwarts bis Krassnojarsk gehen; Herr 
Schwarz sollte den Minussinskisehen Kreis, den siidlichsten 
des Jenisseiskischen Gouvernements, bereisen.

Der Angara-Lauf ist von grdsster W ichtigkeit, da der 
Strom die natiirliche Verbindungslinie zwischen Ost- und 
West-Sibirien, den kiirzesten und bequemsten Verkehrsweg 
zwischen dem Irkutskisehen Gouvernement und den Gold- 
waschen des Jenisseiskischen Kreises bildet. Vermittelst 
topographischer Aufnahmen war bis dahin nur der Theil 
des Angara-Laufes von dem Ausflusse aus dem Baikal-See 
bis zur Stadt Bratskij-Ostrogg genau ermittelt. In  dem 
Archive des Generalstabs in Irkutsk fanden sich wenigstens 
keine Aufnahmen vor, die weiter reichten. Wenn die 
ziemlich genaue Darstellung des Flusslaufes auf den Gou
vernements-Karten Ost-Sibiriens es vermuthen lasst, dass 
irgend ein Mai der gesammte Flusslauf aufgenommen worden 
ist, so fehlte es doch bis zum Jahre 1849' an alien mathe- 
matischen Ortsbestimmungen. Bei einer Flusslange von 
mehr als 2000 Werst konnte die Eintragung selbst ge- 
nauer topographischer Aufnahmen in die Karte keinen 
Anspruch auf Zuverlassigkeit machen. Die einzigen astrono- 
misch bestimmten Orte im Angara-Thale waren: der Punkt 
des Ausflusses aus dem Baikal-See, die Stadt Irkutsk, die 
Telminskische Fabrik und Balagansk. Da die Angara- 
Linie ziemlich weit von der Sibirisehen Poststrasse entfernt 
ist, deren Hauptstationen 1830 von Fedorotf gut bestimmt 
worden sind, so wurde die Flusslinie gewahlt, um an ihr 
eine Anzahl sieherer Stiitzpunkte zur Eintragung spaterer, 
weiter ausgedehnter Aufnahmen zu gewinnen. Lieutenant 
Easehkoff wurde beauftragt, deh Flusslauf von Bratskij- 
Ostrogg bis Jenisseisk aufzunehmen und die geographische 
Lage der wichtigsten Punkte im Angara-Thale von der 
Telminskischen Fabrik an bis Jenisseisk zu bestimmen. 
Herr Raschkoff hat die ihm zugewiesene Aufgabe befrie- 
digend ausgefiihrt.

Reise des Fahnriehs Kryshin im J. 1857.

Herr Kryshin schlug von Katschuga aus Anfangs den 
Weg nach Osten ein durch das Thai der Anga und ge- 
langte auf demselben zu den Quellzufliissen der Lena, 
welche zugleich mit der Kirenga auf den Baikal-Befgen
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entspringt. Die Hohen bier fand Herr Kryshin schneefrei, 
in den Schluchten jedoch lagerten Schneemassen. Von dem 
Unellgebiete der Lena aus in nordwestlieher Richtung vor- 
gehend erreichte er das Kirenga-Ufer bei dem Flecken 
Schona, welcher an der Miindung des Flusses gleicben 
Ifamens liegt. Von Schona an findet der Verkehr zwischen 
den Bewohnern der Ddrfer thalabwarts fast ausschliesslich 
zu Wasser Statt. Ein sehr beschwerlicher W eg iiber die 
Berge zwisehen der Lena und der Kirenga zieht sich in 
der Richtung des Eirenga - Laufes bin. Da alle festen 
Ansiedelungen am Flusse liegen, so zog Herr Kryshin den 
Wasserweg vor und machte in einem kleinen Boote die 
Reise stromabwarts bis Kirensk. Von Schona bis zu dem 
Dorfchen Murina sind die Ufer niedrig und sumpfig, hin 
und wieder stdsst man auf hohe grasbewachsene Ufervor- 
spriinge. Diese sind ohne Ausnahme mit Tungusischen Jur- 
ten besetzt, deren Bewohner um diese Zeit auf den Bergen 
ihr Vieh hiiten oder auf der Jagd sind; im Herbst kehren 
sie hierher zum Fischfang zuriick. Von dtem Tungusen- 
Ddrfchen Murina an, dessen Jurten ihrer Bauart nach den 
Eussfsehen "Bauerhausern (Isba) ahneln, nahern ^ich die 
Berge immer mehr dem Flusse; hie und da zeigen die 
Waldlichtungen schbne Heuschlage. Das Tungusen - Dorf
chen Chanda liegt auf dem linken Kirenga-Ufer, nahe der 
Miindung der links einmiindenden Chanda. Hier erblickt 
man die ersten, wenig ausgedehnten Getreidefelder, deren 
Ertrag den Bedarf der diinn gesaeten Bevblkerung nieht 
deckt.

yon Chanda bis zum Dorfe Karam wechselt die Physio
gnomic der waldigen Bergufer, Laubholz tritt auf; um Karam 
herum ist, die Ackerflache schon ausgedehnt und die Vieh- 
zucht bedeutend; wohlhabende Bauern haben gegen 100 Stuck 
Rindvieh. Dieses Dorf ist als Getreidemarkt wichtig. Deckt 
die Ernte nicht den Bedarf der Tungusen, so wird mit 
dpr Wiuterbahn Korn hierher auf Schlitten aus dem Kirch- 
dorfe Anginskoje transportirt, welches in der Nahe von 
Katschuga liegt. Der Feldbau daselbst wirft bedeutenden 
Gewinn ab , indem Getreide den Hauptartikel im Handel 
mit den Tungusen bildet und gegen Pelzwerk ausgetauscht 
wird.

Auf dem Wege von Karam nach Werchne-Uljkanskaja, 
das an der Miindung des Uljkann, eines grossen rechten 
Zuflusses der Kirenga, an beiden Ufern der letzteren liegt, 
stdsst man auf zwei Dorfchen, Tjukalan und Monok, in 
welchen Russische Bauerhauser und Tungusische Jurten 
durch einander stehen. Werchne-Ulikanskaja ist bereits ein 

/ Dorf, von hier fiussabwarts iindet sich 
keine Tungusische Jurte  mehr. Each der Vereinigung mit 
dem Uljkann wird die Kirenga breit und tief und vermag 
grdssere Fahrzeuge zu tragen, Unterhalb Werchne - Ulj-

kanskaja liegen auf dem linken Kirenga-Ufer die Ddrfer 
Nowosselje und Kljutschewskaja. Von letzterem aus machte 
Herr Kryshin einen Absteeher zur Chanda - Quelle. Die 
Chanda ist der Abfluss eines grossen See’s, welcher auf 
sumpfiger Hochflache liegt und den umwohnenden Tungusen 
einen reichen Fischfang gewahrt. Wenn die Chanda zu- 
friert, gehen die Fische flussaufwiirts in den See; die 
jahrliche Ausbeute des Fanges betragt hier circa oOO Pud; 
Handler treifen regelmassig ein zum Einkauf von Fischen 
und Pelzwerk; erstere werden bis Kirensk verfiihrt. — 
Das Dorf Kljutschewsk bildet den ndrdlichen Punkt 
des Verbreitungs-Bezirks der Tungusen im Kirenga-Thale; 
keinen Tungusen trifft man jenseit Kljutschewsk noma- 
disirend an. Auf dem Wege von hier nach Martynowskoje 
liegen die Ddrfer Chasarskaja, Ossinowy Lugg, Jermak, 
Karotkaja, Starowerowskaja und Scharaborsehtschina, fast 
alle unmittelbar am Flussufer. Die Kirenga bildet hier 
viele Inseln. Von links her nimmt sie nur unbedeutende 
Flusse auf, welche durch ihr triibes Wasser ihreA morasti- 
gen Ursprung verrathen; die rechten Zufliisse dagegen, die 
Domukta, Minja und Tscherepanicha, sind bedeutend, haben 
klares Wasser und entspringen alle auf den hohen Bergen, 
welche im Osten das Kirenga-Becken einrahmen und dessen 
Gewasser von den Zufliissen der Angara und Tschaja schei- 
•den. Von dem bedeutenden Kirchdorfe Martynowskoje aus 
sollte Herr Kryshin einen Absteeher nach Osten ins Quell- 
gebiet der Tschaja machen, fand aber in dieser Jahreszeit 
keinen Fiihrer, denn die Angara-Tungusen, die allein des 
Weges kundig sind, kommen nur Ein Mai im Jahre nach 
Kirensk. Herr Kryshin fasste den Entschluss, sich ohne 
Fiihrer auf den Weg zu machen, indem er dem schmalen 
Pfade, welcher den Weg der obigen Tungusen bezeichnet, 
folgte. So gelangte er zum Flusse Tscherepanicha, der 
auch Doroshnaja genannt wird, und an demselben hin zu 
den nackten Felsen (Goljzy), wo der Fluss seinen Ursprung 
hat. Die Berge zu iiberschreiten wagte er nicht, denn 
der wegweisende Pfad verier sich am steinich.ten Boden. 
So kehrte denn Herr Kryshin nach Martynowskoje zuriick 
und schlug von dort aus seinen Weg in westlicher Rich
tung ein. Er gelangte iiber die Itschikta, einen Zufluss 
der Kirenga, zur. Makarowa, welche sich rechts her in die 
Lena ergiesst. Die beiden Fliisse kommen aus den Siimpfen 
des niedrigen wasserseheidenden Landriickens zwisehen der 
Kirenga und der Lena, welcher mit hochstammigem Nadel- 
holz bestanden ist. Einige Zeit folgte Herr Kryshin dem 
Laufe der Makarowa, die haufig von den Lena-Anwohnern 
wegen der herrlichen Wiesengriinde besucht wird, die sich 
am unteren Laufe des Flusses ausbreiten; die Makarowa 
verlassend gelangte er durch eine Querschlucht zur Lena 
zwisehen den Dorfern Krassnojarowskaja und'Potapowskaja.
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Auf domselben Wege kehrte er zuriick nacL Marty- 
nowskoje.

Acht Werst unterhalb Martynowskoje ergiesst sich rechts 
her in die Kirenga die Domukta und dann der Fluss Mo- 
golj. Beide entspringen auf dem wasserscheidenden Berg- 
laade zwischen der Kirenga 'und der Tsehaja und tragen 
zur Ausweitung des Kirenga-Bettes bis zur Breite von 
einer Werst bei. An den Miindunge'n des Kitim und des 
Mogolj liegcn die Ddrfer gleichen Kamens; weiterhin strom- 
abwarts bis zur Kirenga-Miindung begegnet man einer 
Eeihe von Ddrfern, die, gleich den meisten stromaufwarts  ̂
liegenden, durchaus unbedeutend sind. Die Gesammt- 
Bevolkerung des Kirenga - Thales betragt nicht mehr als 
600 Seelen mannlichen Geschlechts.

Von dem Klima des Kirenga-Thales behaupten die Ein- 
gebornen, dass es rauher sei als das Klima der Lena. Die } 
Herbstregen des Lena-Thales werden hier durch Schneefall 
vertreten; der kalte Morgenthau auf den Lena-Feldern er- 
scheint hier als Reif; der Sehnee wird an der Kirenga 
friiher fest als an der Lena, aber der erstere Fluss friert 
spater zu in Folge seines starkeren Gefalles. Aus diesen 
klimatischen Erscheinungen lasst sich schliessen, dass das ! 
Kirenga-Thal hdher liegt als das Lena-Thai.- Daraus er- 
klaren sich zum Theil die iibrigen von den Eingebornen 
mitgetheilten Beobaehtungen. Die Kahe der friih schon 
mit Sehnee bedeekten hohen Berge, welche die Wasscr- 
scheide zwischen der Kirenga und Tsehaja bilden, mag ■ 
gleichfalls zur niedrigeren Lufttemperatur im Kirenga-Thale 
beitragen. Alle diese TJmstande fallen bei der Lena weg. 
Dessenungeachtet' ist der Getreidebau an der Kirenga un- 
gemein ergiebig. Zuweilen giebt die Ernte das achte, 
haufig' das siebente, im Durchschnitt das funfte Korn. ' 
Geraiisebau wird eifrig betrieben und lohnt reichlich die 
aufgewandte Miihe. Fiir den Feldbau sind die friihen 
Kachtfrbste und die kalten Kebel weniger gefahrlieh als 
die jahen Friihlingswasser, welche die Kirenga-Dorfer von 
der Miindung des Uljkann an stromabwarts verwiisten. Zu- I 
weilen steigt das Hochwasser so bedeutend, dass es, Alles | 
zerstdrend, die Ufer iiberfluthet. Von den Ubersehwem- 
mungen leiden besonders die Heuschlage, welche eine be- i 
deutende Wohlstandsquelle fiir die Dorfbewohner bilden. |

Reise des Lieutenant Basehkofif im J. 1858.
1. Von Irkutsk his B ra tsk ij - Ostrogg. — Den 6. Juni 

reiste Herr Raschkoff von Irkutsk in einem Boote ab. 
Gleich unterhalb der Stadt nimmt die Angara rechts den 
unbedeutenden Fluss Uschako'wka, dessen Oberlauf fast bis 
an den^BaikaLSee reicht, links den wichtigen Fluss Irkut 
auf. Das, rechte Ufer der Angara wird von Bergen ein- 
gerahmt, die sich einige h undent Fuss hoch erheben; sie

sind mit Khdelholz bestanden; ihre blossgelegten, dem 
Flusse zugekehrten Seiten zeigen gelblich-grauen Sandstein. 
Das linke Ufer stellt sich als weite Ebene dar, welche

t

weiterhin, unterhalb der Salzsiederei, leicht ansteigt. Der 
Fluss bildet hier zahlreiche Inseln, an dere^ Ufern haufig 
Russische Ddrfer hervortreten. Unter den bedeutenderen 
Zufliissen sind zu nennen der Kitoi und der Bach Tjelma 
auf der linken, die Kuda und der Bach Balei auf der 
rechten Flussseite. An der Tjelma lag friiher eine Krons- 
fabrik, welche graues Tuch, Papier und Glaswaaren produ- 
eirte. Da die Leistungen nur sehr mittelmassig waren 
und die Unterhaltungskosten die Einnahme iiberstiegen, ist 
sie 1859 aufgegeben worden. Sieben W erst vom Kirch- 
dorfe Tjelminskoje befindet sich die Irkutskische Salzsie
derei. Aus ungemein ergiebiger Soole werden hier jahr- 
lich bloss 200.000 Pud' Salz gewonnen, die den Bedarf 
des Irkutskischen Gouvernements und Trans - Baikaliens 
decken. Das Salz ist von grauer Farbe und von schlech- 
ter Qualitat, durchaus schiidlich wirkt es beim Einsalzen 
auf die Lachs-Arten, welche im Baikal-See und in den 
oberen Theilen der Angara gefangen werden ■' es verdirbt 
ihren Geschmack und maeht ihre langere Aufbewahrung 
unmoglich. —  Von Tjelminskoje an wird das linke Ufer 
steiler, bleibt aber dennoch bedeutend niedriger als das 
rechte, auf welchem sich eine hohe Hiigelkette bis zum 
Dorfe Ponomarewa oberhalb Balagansk hinzieht. Die 
Hiigel bestehen iiberall aus demselben Sandstein, wahrend 
auf dem linken Ufer Kalkstein vorherrscht. Beide Ufer 
sind karglich mit Kadelholz bestanden, nur an den«Zu- 
fliissen (die bedeutendsten unter ihneu sind rechts die 
Olonka, die Ida und die Ossa, links die Belaja) wachst 
Birkenwald. Von dem Dorfe Ponomarewa an verandert 
sich der Charakter der Ufer: zu beiden Seiten der Angara 
dehnen sich unabsehbare Steppen au s , vollkommeh flach 
und nur zum Flusse leicht geneigt. Unter der schlamm- 
reichen lockeren Dammerde liegt rosenfarbiger Thonschie- 
fer, der leicht blattert und sich fett anfiihlt. Ausser den 
Russischen Ddrfern sind hier zahlreiche Buraten - Uiusse 
hingestreut. Die Bewohner treiben mit Eifer den hier be
sonders eintriiglichen Feldbau, ausserdem besitzen sie be- 
deutende Viehheerden. Der Balaganskische Kreis, dessen 
Mittelpunkt der 1857 zur Stadt avancirte Flecken Bala
gansk ist, bildet die Ko/nkammer des Irkutskischen Gouver
nements und versorgt ausserdem mit Getreide die Jenis- 
seiskischen Goldwaschen, wohin dasselbe auf Barken ver- 
fiihrt wird. Auffailend ist die Erscheinung, dass in diesem 
Kreise die Buraten die ^ifrigsten Landwirthe sind, wah
rend ihre Stammgenossen am Baikal-See und weiter naeh 
Osten in Trans-Baikalien zur Bodenkultur nur durch Prii- 
mien veranlasst werden kiionen, in der Regel mit sehr
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geringem Erfolg. Die Angara-Burateu libertreffen die Russen 
dureh ihren Fleiss. Hier sowohl wie weiter stromabwarts 
iat die Gemiisekultur weit hinter dem Getreidebau zuriiek- 
geblieben, grosse Gemiisegarten trifft man fast gar nicht 
an. Die Russen bauen vorzugsweise Tabak an, den sie an 
die Buriiten gegen Mehl austauschen. — Die Angara-Ufer 
bewahren den Steppencharakter bis zum Dorfe Ssidorowa, 
auf einer Lange Ton beinahe 85 Werst.

Von dem Dorfe Ssidorowa an werden die Ufer hiigelig, 
die hoheren Uferpartien sind mit niedrigem Baumwuchs 
bedeekt. — Von dem Kirchdorfe Jandy an werden beide 
Ufer bergig und waldig. Bis zu diesem Orte kann man 
zu Lande auf Wagelehen gelangen, weiterhin findet die 
Kommunikation nur zu Wasser Statt. Ubrigens hat das 
Land westlich von den Uferbergen Hochflachen-Charakter. 
Als bedeutender Zufluss erscheint nur die rechts einmiin- 
dende Uda; ihr triibes, schmutzig rosenfarbiges Wasser 
stiebt grell ab von dem tiefgriinen klaren Wasser der 
Angara. Die Uda-Quelle liegt auf dem Beresow’schen 
Chrebet. Funfzehn, Werst oberhalb der Miindung der Uda 
ergiesst sieh in dieselbe die Muja, in deren Thale der 
Kropf verbreitet ist. Da§ Kirchdorf Jandy ist in so fern 
interessant, als von hier an stromabwarts die Uferbewohner 
bei ihren Arbeiten in freier Luft ein Netz iiber den Kopf 
ziehen miissen, um sich gegen die Stechinsekten zu 
schiitzen, deren zahllose Menge eine wahre Landplage fur 
Menschen und Vieh ist. Oberhalb Jandy fallen sie we- 
niger zur Last.

.Von Jandy bis zum Kirchdorfe Gi'omy sind die Ufer- 
berge zu beiden Seiten gleieh hoch; die Angara strdmt in 
engerem Flussbette dahin, bildet wenige kleine Inseln, die 
grosstentheils felsig und mit Tannen und Fichten bewach- 
sen sind; ihre blossgelegten Stellen zeigen grauen Sand- 
stein. Von dem Dorfe Powolotschnaja fiihrt ein Reitweg 
iiber die Uferberge zum Thale des Him. Der Bergiibergang 
betragt gegen 30 Werst, der Weg im Ilim-Th’ale bis Ilimsk 
weitere 200 Werst. Von Gromy bis zum Dorfe Namyr, 
wo die Angara aus der nbrdlichen Richtung, die sie bis 
hierher mit leichten Scliwankungen nach NO. und NW. 
ejnhielt, mit weitem Bogen in fast rein westliche Richtung 
iibergeht, dieselbe aber nur auf einer Lange von 100 Werst 
einhalt, —  und weiterhin bi3 Bratskij-Ostrogg wird die 
Angara immer breiter. Zahlreiche Inseln spalten sie in 
viele Stromarrue; die Inseln zeiehnen sich dutch ihre 
Grosse- und ihre herrlichen Wiesengriinde aus und sind 
von vielen stark bevblkerten Ddrfern belebt. Rosenfarbiger 
Schiefer zeigt sich von Neuem, doch nur auf dem rechten 
Ufer, wahrend das linke immer noch aus grauem Sandstein 
besteht. An der Miindung des Namyr endet der Weg aus 
Ilimsk zur Angara, langs des Irek.

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, H eft XI.

Bratskij-Ostrogg liegt an der unteren Miindung der Oka 
auf breiter Thalsohle und ist ein bedeutender Ort. Hier 
legen alle Barken an, welche aus Irkutsk und Balagansk 
zu den Jenisseiskischen Goldwaschen gehen, theils um die 
letzte Ladung einzunehmen, theils um sich auszuriisten zu 
der weiteren Fahrt auf der Angara, welche von hier an 
wegen der Stromschnellen ungemein gefahrlich wird. — 
Von Bratskij-Ostrogg fiihrt ein Weg zum Nikolajew’schen 
Eisenwerk (Sawod), das sich in gutem Stande befindet und 
hauptsachlich das im grauen Sandstein und im Diorit vor- 
kommende Magneteisen verarbeitet. Der Weg ist hdchst 
unbequem, nicht weniger als sieben Bergketten miissen 
iiberschritten werden. Von dem Eisenwerke fiihrt ein 
bequemer Fahrweg zur Oka, dem Laufe der Ija folgend 
fiihrt derselbe beim Kirchdorfe Tulunowskoje auf die 
grosse Poststrasse hinaus. Langs der Oka geht gleichfalls 
ein Weg, auf dem man aber nicht'iiberall bequem fahren 
kann, zur grossen Poststrasse. Der zweite von den an- 
gefuhrten Landwegen zieht sich bstlich von dem ersteren, 
demselben fast parallel, hin. Beide sind circa 200 Werst 
lang, was, mit sonstigen natiirliehen Hemmnissen verbun- 
den, die Kommunikation zwischen Bratskij-Ostrogg und 
der grossen Poststrasse' bedeutend ersehwert. Der Ort hat 
denn auoh bis heute nur die Bedeutung eines Stapelplatzes 
und steht Balagansk weit nach. Sollte selbst die projektirte 
Dampfschifffahrts-Linie zwischen Bratskij-Ostrogg und Ir
kutsk zu Stande kommen, so wiirde Balagansk doch nicht 
die Vorzuge seiner Lage dem Nebenbuhler gegeniiber ein- 

j  biissen, da es bedeutend naher zur Hauptstadt und zur 
I  grossen Poststrasse liegt. Dass das Nikolajew’sche Eisen- 
' werk Bratskij-Ostrogg keine grbssere Bedeutung verliehen, 

hat seinen Grund in der verhaltnissmassig geringen Pro- 
duktion desselben. Die Krone hat bis jetzt aus demselben 
gar keinen Vortheil gezogen ungeachtet der reichen und 
Vorziiglichen Eisenminen. Seit 1858 ist das Eisenwerk 
Hrn. Bernardaki in Paeht gegeben, und wie iiberhaupt in 
den letzten Jahren beim Ubergang der Krons-Fabriken in 
den Privatbetrieb lasst sich auch hier eine bedeutende 
Steigerung der Produktion erwarten, wenn dieselbe die 
Konkurrenz mit den Uralischen Eisenwerken auszuhalten 
vermag. An Konsumenten fehlt es nicht, denn die Jenis
seiskischen Goldwaschen bediirfen kolossaler Mengen von 
Eisenwaaren und Maschinen. Bis jetzt wurde der gesammte 
Bedarf mit ungeheuerem Kostenaufwand von den Uralischen 
Eisenwerken zum Jenissei verfiihrt.

2. Von Bratskij-Ostrogg his Jenisseisk. — Von Bratskij- 
Ostrogg reiste Herr Raschkotf deh 22. Juli in zwei Bootpn 
ab, weil er es fiir gefahrlich hielt, die Stromschnellen mit 
einem einzigen schwer belasteten Boote zu passiren. Vom 
Angara-Ausflusse bis Bratskij-Ostrogg stosst man auf keinen

53
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bedeutenden Wassersturz; von bier an sind sie zahlreich 
und viele von ihnen gefahrlicb. Die erste Stromschnelle 
lieisst Pochmelny, sie befindet sieh 5 Werst unterhalb der 
Stadt. Hier durohsetzt den Eluss eine Ileihe blinder Klip- 
pen, welche mit den Diorit-Vorspriingen am linken Ufer 
beginnen und zusammenhiingend bis zum recbten Ufer 
streicben, das gleicbfalls aus Dioritfelsen bestebt. Zwiscben 
ibnen befindet sieh eine sehmale Offnung, die „die Pforte” 
genannt wird. Hier bricht das Wasser mit gewaltigem 
Getdse durch, seharfkantige, sehaumgekrdnte Wellen bil- 
dend. Die gefahrliche Stelle debnt sieh nur %  Werst aus. 
Da das Wasser oben ruhig ist, so schwimmt man auf glat- 
te r, nur leicht schwankender Pliiche zur Stromschnelle 
heran; bier packt die Strdmung pldtzlich das Boot und" 
triigt es in weniger als 5 Minuten durch den gefahrlichen 
Pass dahin. Die Tiefe der Stromschnelle schwankt zwi- 
schen 7 und 21 Fuss, das Gefalle betragt 9^ Fuss auf 
2600 Fuss. Die nachste Stromschnelle, 6 Werst 'weiter 
abwarts, beisst Pjany. Auch sie wird- von Dioritfelsen ge- 
bildet, welche auf der recbten Uferseite die Oberflaehe des 
Wassers fiberragen; desbalb halten sieh die Fahrzeuge ans 
linke, ebenfalls felsige Ufer. Die Wellen sind bier hdher; das 
Gefalle betragt 9 |  Fuss auf 4200 Fuss, doch ist diese 
Stromschnelle gefahrlicher, weil unterhalb derselben ein 
machtiger FeLsen aufragt, von dem aus eine Eeihe von 
Klippen unter dem Wasser hinlauft. Die Strdmung prallt 
mit all'er Gewalt gegen den Felsen an, die schwierigste 
Arbeit des Lootsen ist, das Boot von dem Felsen fern zu 
halten. Die Angara, deren Breite bei Bratskij - Ostrogg 
etwas fiber 1 Werst betrug, weitet sieh unterhalb der 
Stromschnelle Pjany auf einer Lange von 10 Werst der- 
maassen aus, dass ihre Breite 6 Werst erreicht, und bildet 
ausser vielen kleinen eine sehr grosse Insel. Die Ostfronte 
dieser Insel, 5 Werst lang, streicht gerade von Xorden 
nach Sfiden. Zwischen ihr und dem Ostufer der Angara 
fliesst der Hauptarm hindurch, zwischen der Insel und 
dem westliehen Flussufer der Nebenarm. Der grossen 
Strominsel sind drei kleinefe vorgelagert; weiterhin sehlies- 
sen sieh die beiden Flussarme zu einem' einzigen Strom- 
bette zusammen, das sieh allmahlieh verengt bis zur Breite 
von nur einer Werst. Hier befindet sieh die dritte ge- 
fahrliehe Stromschnelle, der Padunn. Lieutenant Rasehkotf 
sagt in seinem Bericht:

„Ich fuhr am linken Ufer hin bis zum Dorfe Padunn; 
hier lud ieh die Barkasse und das leichte Boot aus und 
kehrte darauf mit meinen Ruderern und dem neuen Lootsen 
stromaufwarts zum Hauptarm der Angara zuriick. Von da 
aus fuhren wir an die Stromschnelle heran. Das Getose 
der stUrzenden Wassermassen war auf 4 Werst weit zu 
horen. Mit machtigem, aber doch gleichmassigem Schwanken

stiirzte sieh das Boot in den gahnenden Schlund der Strom- 
schnelle, „die Pforte” genannt, und wurde dort von dem 

i Wasserschwall hin und her geschleudert. Machtige Wellen 
I mit Schaumkammen baumten sieh steil empor, zerschlugen 

sieh an einander, rissen das Fahrzeug hinab und schleu- 
derten es mit furchtbarer Gewalt wieder empor. Es war 
unmiiglich, Nahe, Eichturig, Zeitdauer der Wellen weder 
sehend zu messen noch urtheilend zu sehatzen. Ich stand 
neben dem Mast, den ich mit beiden' Handen kriiftig um- 
fasst hielt. Meine Lage war bald eine vertikale, bald eine 
horizontale. Einzelne Sturzwellen, welche fiber den Eand 
des Bootes und fiber die Schultern der Ruderor hinfiber- 
schlugen, hfillten mich vollstandig ein.‘ In  4 |  Minuten 
schossen wir durch die Stromschnelle hindurch, deren 
Lange mit dem oberen Thoile 1 Werst betragt; zur Pas
sage des eigentlichen Wassersturzes brauchten wir 3 Mi
nuten. Die Tiefe desselben schwankt zwischen 2^ und 
10 Fuss, das Gefalle betragt 31|- Fuss auf 2172 Fuss. 
Man muss die Gewandtheit, den festen Blick, die Kfihnheit 
und Kaltblfitigkeit des Lootsen bewundern; mitten im ent- 
setzliehen Wellen-Wirrwarr, bei reissend schneller Bewe- 
gung des Bootes, lenkte er mit sicherer Hand den Griff 
des Steuerruders, welches an seinen Leib befestigt war 
mittelst eines Eiemens, der als Schlinge Schulter und 
Brust umspannte. Die Erfahrung hat ihn gelehrt, die 
Durcbfahrt im Wellenabgrund an den das Wasser iiber- 
ragenden Steinen und einzelnen Merkzeichen am Ufer 
■wahrzunehmen.” Die Barken waren oberhalb des Falles 
ausgeladen worden und schwammen leer hindurch; kleinere 
Boote werden am rechten Ufer hinuntergeiassen, wo ein 
anderer kleinerer Durchgang, „die Uferpforte”, sieh" befindet; 
die grosse Durchfahrt heisst „die Flusspforte”. Die Loh- 
nung des Lootsen betragt bei mittlerem Wasserstand- 6 bis 
10 Silber-Rubel fiir die Barke.

Hinter dem Padunn erweitert sieh die Angara wieder 
machtig und stromt auf einer Lange von 40 Werst zwi
schen lang gestreckten Inseln, die eine fortlaufende Kette 
bilden, dahin. Das rechte Ufer bleibt felsig, wahrend das 
linke sieh abflaeht. Yon Dubininskaja an, wo der Strom 
aus seiner nordlichen Richtung in die nordwestliche uber- 
geht, ziehen sieh auf beiden Uferseiten hohe, senkrecht 
abstfirzende Granitwande hin. Siehen Werst oberhalb des 
Dorfes beginnt „die Lange Stromschnelle” ; sie''ist 7 Werst 
lang, das Flussbetl ist fibersaet von machtigen Steinhaufen, 
die zum Theil tief unter dem Wasser liegen, zum Theil 
schaumumflossen an die Oberflaehe treten. Die >Geschwin- 
digkeit der Stromung ist hier noch bedentender als bei 
den friiheren Stromschnellen, in 16| Minuten legt man 
die 7 Werst zurfiek; die Tiefe wechselt zwischen 14 und 
37 Fus,s,' das Gefalle betragt 63 Fuss auf 24.500 Fuss.
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Eine dieser Stromsclmelle eigenthiimliche Erscheinung bil- 
den die Strudel; der Lootse hat hier hauptsachlich darauf 
zu achten, nicht in eineu derselben zu gerathen, in wel- 
chem Falle das Eahrzeug rettungslos untergeht.

Das-nordwestliehe Stromstiick der Angara ist 30 Werst 
lang, dann fliesst sie 10 Werst gerade nach Westen und 
mit einer jahen Wendung wieder 25 Werst gerade nach 
]!^orden; hierauf fliesst der Strom auf einer Strecke von 
55 Werst nach Gsten und lenkt endlich. in seine Haupt- 
richtung nach Norden ein, die er nun fiir lange einhalt. 
Eiinf und zwanzig Werst in letzterer Richtung ihm folgend 
stossen wir auf die letzte bedeutende Stromschnelle, die 
Schamanskisehe, Tvelche auf den Reisenden den furehtbarsten 
Eindruck macht. Zwischen der Langen und der Schamans- 
kiscben Stromschnelle werden die Dorfer seltener, ihre Ein- 
wohnerzahl immer geringer. Der Charakter des Elussthales 
bleibt derselbe: hohe waldbedeckte Felsenufer. Das Strom- 
bett verengt sich bald, bald erweitert es sich bis auf 
10 Werst, besonders bei den Inseldorfern Schamanskoje 
und Paschinowskaja.

Die Schamanskisehe Stromschnelle ist dadurch bemer- 
kenswerth, dass die Angara hier durch eine 8 Werst lange 
Strominsel, deren Ostfronte steile Felsmassen bilden, in 
zwei Arme gespalten wird. Die Insel selbst wird fast in 
der Mitte durch eine Wasserenge, welche „die Bojaren- 
Pforte” heisst, in zwei Theile zerlegt. Obschon die West- 
seite der Insel eben ist, so kann man doch nicht auf dem 
Angara-Arm, der ihr anliegt, voriiberschiffen. Haushohe 
Steinmassen diimmen diesen Flussarm ab, das Wasser 
strudelt zwischen ihnen und hie und da iiber sie hin, 
prallt gegen den niederen Theil der Insel an und theilt 
sich hier in  zwei Arme; der eine fliesst durch die Bojaren- 
Pferte in den grossen Arm der Angara, der andere stromt 
weiter nach Norden und bildet am Ende der Insel einen 
Wasserfall. Der ostliehe, grossere Angara-Arm, auf wel- 
ehem die Barken stromabwiirts befdrdert werden, hat ein 
sehr schmales Fahrwasser und fliesst zwischen Diorit-Felseh 
hin. Die Tiefe des Fahrwassers wechselt zwischen 7 und 
21 Fuss, das Gefiille betragt 42 Fuss auf 21.000 Fuss. 
Die-Stromschnelle, deren Lange 6 Werst betragt, wird in 
14, Minuten durchschifi't. Tor dieser Stromschnelle musste 
Herr Raschkoff w'iederum das Boot ausladen. In fruheren 
Zeiten passirten die Barken stromaufwarts gehend diese 
Stromschnelle.

Von der Schamanskischen Stromschnelle an fliesst die 
Angara noch circa 150 Werst in nordnorddstlicher Rich
tung bis zu ihrem linken Zuflusse, dem Shawakan. Von 
dessen Miindung an iindert sie allmahlich in weitem Bogen 
ihre nordliche Richtung in eine westliehe urn- und halt 
letztere fest bis zu ibrer Einmiindung in den Jenissei, auf

einer Lange von annahernd 700 Werst, die Windungen 
eingerechnet. Die ersten 150 Werst zeigt die Angara nur 
zwei Stromerweiterungen, die erste beim Dorfe Worobjowa, 
die andere unterhalb des Dorfes Badarma, das durch seine 
Fischereien beriihmt ist. Der Fluss bildet nur wenige 
sehmale Inseln, die Breite des Strombettes betragt wenig 
iiber eine Werst. Die Zuflusse werden auf dieser Strecke 
bedeutender, verglichen mit der bis zur Schamanskischen 
Stromschnelle. Links her miinden hier: die Idutschanka, 
200 Werst lang, welche wahrscheinlich in einem Sumpfe 
entspringt; die Badarma, welche rasch in ihrem steinigen 
Bette dahin eilt und ihre Quelle auf den Bergen hat; 
endlich die Rewonka, 100 Werst lang. Rechts her er- 
giesst sich in die Angara der sehr bedeutende Him, der 
an der Miindung iiber 100 Faden breit ist; im untefen 
Laufe hat er ein nur geringes Gefalle, Mittel- und Ober,- 
lauf dagegen zeigen rasche Stromung und bedeutende Win
dungen; das Wasser ist von tief violetter Farbung. Den 
zweiten grossen rechten Zufluss bildet die Karaptschanka, 
300 Werst lang, die unterhalb des Kirehdorfes gleichen 
Namens miindet. Hierher fuhrt ein Weg, welcher sich 
von Ilimsk aus liings des Him zur Angara hinzieht; es 
ist der letzte von den Wegen, die das Angara-Thal mit 
dem Lena-Thale verbinden. Den ersten bildet die grosse 
Poststrasse von Irkutsk nach Katschuga, der zweite ') be- 
ginnt beim Kirchdorfe TJstj-Udinskoje, liiuft thalaufwarts 
an der Lda, geht dann iiber ins Thai der Hga und folgt 
dieser bis zum Kirchdorfe Ustj-Ilginskoje. Den Ausgangs- 
punkt der drei folgenden Wege stellt die ehemalige Stadt 
Ilimsk dar. Von ihr beginnend geht der eine Weg am 
Him hinauf fast bis zu seiner Quelle und fiihrt dann iiber 
die niedrigen Berge der W asserscheide zum Dorfe Podwo- 
lotschnaja; der andere Weg fiihrt am Irek (einem Beiflusse 
des Him) hinauf, biegt dann ein zum Fliisschen Namyr 
und endet bei dem Dorfe gleichen Kamens; der dritte Weg 
endlich geht im Him-Thale hinunter zum Dorfe Ssimachina, 
schwenkt dann nach Norden und fiihrt der Tunguska 
parallel, in geringer Entfernung von ihr hinlaufend, zum 
Kirchdorfe Karaptschanskoje. Ilimsk selbst ist durch einen 
Weg mit dem Kirchdorfe Ustj-Kutskoje (an der Lena) ver- 
bunden. Das Fahren auf diesen Wegen ist, die grosse 
Poststrasse von Irkutsk nach Katschuga ausgenommen, mit 
grossen Schwierigkeiten verkniipft; die Gouvernements- 
Verwaltung thut wenig fiir die Forderung der Kommuni- 
kation, daher ist die Bewegung auf den Landwegen eine 
sehr geringe. Dieselben verdanken ihre Bedeutung eigent-

') Der angegebene Weg stimriit niobt mit dem auf der Karte des 
Hrn-. Schwarz bezeichueten, welcher vom Dorfe Radui (imwoit Bala- 
gansk) nach deni Kirchdorfe Snaraenskoje (nordwestlich voa Wercho- 
lensk) fiihrt. - ■ .
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lich nur dem Umstande, dass die Lena-Anwohner, besonders 
die unterhalb Ustj-Kutskoje, ihren Wintervorrath an Fischen 
auf denselben von der Angara her beziehen.

Yon der Him - Miindung an wird die Angara Obere 
Tunguska genannt; in den ersten Zeiten der Okkupation 
nannten die Russen sie so schon von der Oka-Miindung an. 
Die Tungusen haben fiir die Angara und die Obere Tun
guska nur Einen Namen, namlich Toandesi. (Vgl. Fischer, 
Sibirische Geschichte, 5, 3, 10.)

Der Bogen, welchen der Strom von dem Fliisschen 
Shawakan bis zum Kirchdorfe Keshma bildet, indem er 
aus seiner nbrdlichen Richtung in die westliche iibergeht, 
ist dadureh bemerkenswerth, dass die Angara hier durch 
eine ununterbrochene Kette von Inseln bestandig in Strom- 
arme gespalten wird; die Dorfschaften liegen vorzugsweise 
auf den Flussinseln, obschon das linke Ufer, eine einzige 
Stelle ausgenommen, auf der ganzen Strecke flach ist; das 
rechte Ufer bleibt bergig. Dessenungeachtet zieht sich das 
Fahrwasser fiir grbssere Fahrzeuge am linken Ufer bin 
und geht erst nahe bei Keshma an das rechte Ufer iiber. 
Die Breite der Angara betragt hier durchschnittlieh 6 Werst. 
Rechts nimrnt sie die Kata (500 Werst lang) auf; an der- 
selben zieht die Grenze zwischen dem Irkutskischen und 
Jenisseiskischen Gouvernement h in ; sie geht am Fliisschen 
Edyrma (miindet links her in die Angara, der Kata-Miin- 
dung gegeniiber) in westlicher Richtung weiter, iiber- 
schreitet die Berge in der Richtung zur Kowa-Miindung 
und geht die Kowa hinauf weiter naeh Siiden. Der fol- 
gende grosse rechte Zufluss, die Keshma, durchstrbmt auf 
einer Strecke von 300 Werst ein enges Thai, das sich an 
der Miindung zur Wiesenflache erweitert. An beiden Ufern 
der Miindung liegt das grosse Kirchdorf Keshma. Hierher 
kommen Ende Juni, besonders aber im Januar die im 
Quellgebiete des Tschadobetz und an der Keshma nomadi- 
sirenden Tungusen, um den Tribut (Jassak) zu entrichten 
und Pelzwerk gegen Lebensmittel und Kleider auszutau- 
schen. Zwischen der Keshma und der Kowa, deren Ab- 
stand 89 Werst betragt, biegt die Angara nach Siiden ab 
und zieht hier auf geringer Wegstrecke ihre bedeutendsten 
Windungen. An der Stelle, wo der Strom aus siiddst- 
licher Richtung wieder in rein siidliche umschlagt, befin- 
det sich die Aplinskische Stromschnelle, die trotz hoher 
Wellen und starken Gefalles durchaus nicht gefahrlich ist. 
Hat man ein Mai die funf grossen Wasserstiirze der An
gara hinter sich, so erscheinen die Stromschnellen der 
Oberen Tunguska unbedeutend.

Die Kowa ist ein ansehnlicher, 200 Werst langer, lin
ker Zufluss der Tunguska und zeichnet sich durch ihr 
enges felsiges Thai aus. In ihrem Gebiete begeg'nen wir 
deri hochsten Bergen des Angara-Tunguska-Systems. Nach

dem Berichte des Hrn. Rasehkotf ist das Kowa-Thal bis 
100 Werst aufwarts bewohnt. Weder auf den alten 
Gouvernements - Karten noch auf den Generalkarten Ost- 
Sibiriens von 1855 und 1858 ist irgend eine Ansiedelung 
am Flusse angegeben, das Dorf Kowa ausgenommen, das 
unmittelbar an der Miindung liegt. Im Becken der Kowa 
hat man mehrmals nach Gold geschiirft, aber es scheint, 
dass alle Versuehe erfolglos geblieben sind, denn gegen- 
wartig findet man dort nicht eine einzige Goldwasche, wie 
iiberhaupt bis jetzt auf der ganzen linken Uferseite der 
Angara. Auf der rechten Uferseite beginnen die Gold- 
waschen im Gebiete des Flusses Kamenka und werden be
sonders zahlreich im Bassin des P itt, welcher sich rechts 
her in den Jenissei ergiesst, unterhalb der Tunguska-Miin- 
dung.

Von der Kowa-Miindung an fliesst die Tunguska An- 
fangs zwischen steilen Ufern, ihre Hauptrichtung ist hier 
eine westliche. Der Strom schlangelt sich an einigen 
Steilen in machtigen Windungen hin. An der der Kowa 
nachsten, 20 Werst umspannenden Windung liegt das 
Dorf Dworetz und 3 Werst weiter das Kirchdorf Kaschino- 
Schiwerskoje; hier war friiher ein Mannerkloster, das in 
der Folge nach Turuchansk iibergefiihrt wprden ist. Von 
Kaschino-Schiwerskoje an werden die Ufer flacher, fallen 
indess hie und da noch steil genug zum Wasserspiegel 
ab, obschon sie im Ganzen genommen in leichter Senkung 
abdachen. An den Ddrfern Ssosnowka, Roschkowa, Pa- 
sehina, Prospichina, Koka, Ssyromostowa voriiber gelangen 
wir nach einer Wegstrecke von 8,0 Werst zu dem grossten 
rechten Zuflusse der Oberen Tunguska, dem Tschadobetz; 
an seiner Miindung, am linken Ufer, liegt das Kirchdorf 
gleichen Namens. Der Tschadobetz ist 5- bis 600 Werst 
lang, seine Quellen liegen weitab ostwarts, in der Nachbar- 
schaft der Oberlaufe der Podkamennaja, Tunguska, des 
Him, der Olimpeja, der Nepa (linker Zufluss der unteren 
Tunguska) und der Kata. — Der Tschadobetz hat durchaus 
keine praktische Bedeutung fiir die Gegend. An seinen 
Ufern wie an denen seiner Beilliisse nomadisiren einige 
Tungusen, 80 Werst stromaufwarts liegt das Dorfchen 
Jarkino, der einzige Ort am Flusse mit sesshafter Bevol- 
kerung. — Dem Tschadobetz gegeniiber, 25 Werst unter
halb seiner Miindung, ergiesst sich in die Obere Tunguska 
die Mura (160 Werst lang, mit 7 Dorfern). Auf der wei- 
teren Wegstrecke von 120 Werst nimrnt die Tunguska Viele 
bedeutende Zufliisse auf: die Newonka links, 100 Werst 
lang; die Kichorewa rechts, 80 Werst lang;'die Karabula 
links, 120 Werst lang; endlich die Irkinejewa rechts, 
250 Werst lang.

Unterhalb der Irkinejewa, 55 Werst von ihrer Miin
dung entfernt, miindet die Kamenka, der erste goldfiihrende
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Fluss mit Goldwasehen an seinen Ufern. Ihre Miindung 
macht sich bemerklich durch einen hohen Felsvorsprung, 
der aus Sandstein mit Quarzadern besteht. Die Miindung ist 
25 Faden breit, etwas bdber betriigt die Flussbreite 40 Fa- 
den. Hundert und dreissig Werst oberbalb der Miindung 
ergiesst sicb recbts ber in die Kamenka das Fliisscben 
Udereja; an ibm stbsst man auf die ersten Goldwasehen. 
Auf dem reebten Kamenka-Ufer, zwischen der Tunguska 
und den felsigen Uferbergen, liegt das Dorf Kamenka.

Neunzig bis hundert Werst unterhalb Kamenka ergiesst 
sieh in die Tunguska die Rj-bnaja, 100 Werst lang; in 
ihren Cluerthalern wird viel Gold gewonnen; die niichste 
Goldwascbe ist von- der Miindung 50 Werst entfernt. Auf 
dem linken Ufer der Rybnaja, neben ihrer Miindung, liegt 
das Dorf Motygina; bier liischen die Mehlbarken ihre La- 
dung, welche weiterhin zu Lande nacb den Goldwasehen 
befbrdert wird. Die Angara ist an dieser Stelle 10 Werst 
breit und bildet drei grosse Inseln und eine kleinp. — 
Funfzehn Werst unterbalb Motygina, auf dem reebten Ufer 
der Tunguska, liegt das Kirchdorf Eybinskoje, -die wich- 
tigste Ortsehaft an diesem Flusse. Sie zeichnet sicb durch 
die Zahl ihrer Hdfe (50) aus und erhalt ihre spezielle 
Bedeutung durch ihr Yerhaltniss zu den Goldwasehen. 
Hier ist der Standort fiir Barken jeder Art, welche strom- 
abwiirts aus Bratskij - Ostrogg, Balagansk und Irkutsk 
hinuntergehen, der Sammelplatz der Arbeiter, welche von 
hier aus sich in die Goldwasehen begeben und Mitte 
September, naeh Schluss der Arbeits-Saison, hierher zuriick- 
kehren. Um diese Zeit belebt sieh Eybinskoje wie auf 
Zauberschlag, 6000 Menschen kommen durch, Handels- 
barken bedeeken die ganze Oberliache der Tunguska, in 
kiirzester Zeit findet ein ungemein grosser Umsatz Statt.

Die yier Monate, welche der Arbeiter in den Gold- 
waschen zubringt (yon Anfang Mai bis zum 10. September), 
sind fiir ihn die Zeit angespanntester- Thatigkeit. Jedem 
Arbeiter wie jedem Artulj (Arbeiter-Genossenschaft) ist das 
tagliche Arbeits-Quantum genau zugemessen. Je fleissiger 
und gewandter der Arbeiter ist, desto schneller wird er 
mit der fixirten Tagesarbeit fertig. Die iibrigen Stunden 
gehdren ihm ; fiir die Arbeit, die er wahrend derselben zu 
Stande bringt, wird ihm naeh fester Taxe der Lohn ge- 
bucht. Wahrend der Arbeit selbst findet keine Zahlung 
Statt. Bekdstigt wird der Arbeiter yom Unternehmer; was 
er an Kleidung, Fusswerk und an Geriithen zur nicht 
kontraktmassigen Arbeit bedarf, bezieht er aus dessen 
Waarenhausern auf Buch. Bei der Abldhnung wird der 
Preis der yom Arbeiter bezogenen Waaren yon dem Lohn 
abgezogen. Der 10. September ist der Zahlungstag. Dann 
wird dem Arbeiter sowohl der feste Lohn wie auch der 
Extralohn fiir die nicht kontraktmassigen Leistungen aus-

gezahlt. Der erste ist gewdhnlich langst auf ein unbedeu- 
tendes Eestchen zusaramengeschmolzen, da der Arbeiter 
in der Eegel den grdssten Theil des Arbeitslohnes sich 
yorausbezahlen lasst, um denselben entweder der Familie 
zu schicken oder ihn in Saus und Braus durchzubringen. 
Der Extralohn betragt hiiufig mehr als 100 Silber-Rubel, 
besonders geschickte Arbeiter bringen es in den yier Mo- 
naten zuweilen bis auf 300 Silber-Eubel. Leider sind es 
fast immer liederliche Gesellen, die, wenn sie Eybinskoje 
erreicht haben, in 14 Tagen das miihsam erworbene Kapital 
yerjubeln. Oft bleibt einem solchen „flotten Kerl” nicht 
so yiel iibrig, um die zur Heimkehr ins Heimathsdorf 
nothwendigen Reigekosten decken zu kdnnen. In diesem 
Falle yerdingt er sich an Ort und Stelle seinem alten 
Arbeitsherrn fiir das naehste Jahr; das bedeutende Hand- 
geld, welches er erhalt, muss ihm die vergeudeten Mittel 
zur Heimkehr ersetzen. Zu Hause nagt er den Winter 
durch am Hungertuehe; im Friihjahr erhalt er im nachsten 
Goldwiischer - Comptoir, einen Theil seines Arbeitslohnes 
vorausbezahlt und gelangt mit Hiilfe desselben naeh Rybins- 
koje. — tibrigens ist Eybinskoje nicht der einzige Sammel
platz fur die Arbeiter. Einige Arbeiter-„Parteien” begeben 
sich yon Motygina und Kamenka aus in die Goldwasehen 
und kehren im Herbst dahin zuriick. Doch der grbssere 
Theil der Arbeiter aus den Goldwasehen des siidlichen 
Systems des Pitt sammelt sich im Herbst in Eybinskoje 
und zieht von hier aus heimwarts, theils stromaufwarts 
naeh den oberen Ddrfern, tbeils stromabwarts naeh der 
yon Eybinskoje 25 Werst entfernten Tassejewa-Miindung 
und yon hier langs der Tassejewa und Ussolka naeh 
den in dieser Flussgegend ungemein zahlreiehen Dorf- 
schaften, theils ,endlich noeh weiter stromabwarts zum 
Jenissei.

Die Tassejewa ist ein wichtiger linker Zufluss der 
Tunguska; ihre Miindung ist fiber 1 Werst breit. Sie 
wird gebildet yon der Uda und der Birjussa, welche sich 
160 Werst oberhalb der Miindung yereinigen. Die Uda 
wird in ihren unteren Theilen, fast schon yon Hishne- 
Udinsk an, Tschuna, — die Birjussa yon der Gegend an, 
wo die grosse Poststrasse sie schneidet, Ona genannt; 
60 bis 70 Werst oberhalb der Miindung der Tassejewa er
giesst sich in dieselbe links her die Ussolka.

Von Eybinskoje und • dem gegenfiberliegenden Dorfe 
Denissowa zahlt man bis zur Tunguska-Miindung 86 bis 
90 Werst. Auf dieser ganzen Strecke findet sich nicht 
Ein Dorf, nur auf der schmalen Landzunge, welche zwi
schen dem Jenissei und der Tunguska sich vordrangt, zieht 
sich das Dorfehen Strelka hin und ihm gegenfiber, auf dem 
linken Jenissei-Ufer, das grosse Kirchdorf Ustj-Tunguskoje 
(mit 90 HiJfen). Auf dem rdchten Ufer ragen isolirte
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Gebiiude empor mit den Haupt-Comptoirs der Goldwascher, 
welche dieselben bezeichnend „Eesidenzen” nennen.

3 . D as Angara-Thal in landwirthschaftlicher Beziehung. 
— A-uf der 75 Werst langen Strecke, die man yon der 
Tunguska-Miindung bis Jenisseisk zuriiekzulegen hat, wird 
die Bevdlkerung pldtzlich ungemein dicht. Hier kommt 
man an 15 Dorfern vorbei, von denen einige, wie Ustj- 
Tunguskoje und Maklakowa, gegen 90 Hdfe zahlen; das 
Kirehdorf Kamenskoje enthalt deren 100. Die Gesammt- 
zahl der Hdfe in den 15 Dorfern betragt 530, die Ein- 
wohnerzahl circa 3200. Eechnet man die Einwohnerzahl 
von Jenisseisk hinzu (5300), so erhalt man 8500 Bewoh- 
ner. Die relative Dichtigkeit der Bevdlkerung auf der 
Strecke von der Tunguska-Miindung bis Jenisseisk tritt 
noch scharfer hervor durch Vergleichung mit der Verthei- 
lung der Bewohner im Angara-Thale.
Ton der Tunguska-Mundimg bis Jenisseisk koraraen auf 75 Werst 15 Dor- 

fer mit 530 Hofen und circa 8500 Einwohnern, 
von Bratskij-Ostrogg (iucl.) bis zur Tunguska-Mundung kommen auf 

1060 Werst 70 Dorfer mit 1320 Hofen und circa 10.000 Einw., 
von Irkutsk bis Bratskij-Ostrogg kommen auf 540 Werst 127 Dorfer 

mit 4000 Hofen und circa 22.000 Einwobnern.
Die Dichtigkeit der Bevdlkerung des oberen Theiles 

des Flusses verhalt sich zur Dichtigkeit der Bevdlkerung 
des unteren Theiles wie 4 : 1 .  Auf ein Dorf des oberen 
Striches kommen durchschnittlieh 173, auf ein Dorf des 
unteren dagegen nur 143 Seelen.

Angara und Tunguska stellen auch in anderer Bezie
hung Gegensatze dar. Das Angara-Thal enthalt einen fiir 
den Feldbau, vorziiglich geeigneten Boden, besonders vom 
Balaganskischen Kreise an , vm die Gegend Steppen- 
charakter hat. Die Bodenkultur zeigt hier ungemein giin- 
stige Eesultate. Ihre Entwickelung wird befdrdert durch 
die grdssere Nalie der Absatzorte, durch die leiehte Kom- 
munikation, durch den kolossalen Getreide- und Mehl- 
bedarf des Irkutskischen und Nishne-Udinskiseheu Kreises 
so wie der Jenisseiskisehen Goldwasehen. Von Bratskij- 
Ostrogg an verandert sich der Charakter der Gegend, das 
Fluss-Thal wird eng, der Boden wird steinicht, die Ufer 
bilden Berge mit dichten Nadelholz - Waldungen. Diese 
Umstande erschweren den Ackerbau, der Bauer muss den 
Wald ausroden, um Boden fiir den Feldbau zu gewinnen. 
Daher wird hier nicht mehr Korn angebaut, als zum eige- 
nen Bedarf ndthig ist; der geringe Uberschuss wird nach 
den Goldwasehen verfiihrt. In diesem ganzen Waldstriche 
macht sich der Mangel an Wiesen sehr fiihlbar, dessen 
Folge der geringe Viehstand ist. Dafiir ist Nadelwald in 
Fiille vorhanden. Die Fldsse, welche stromabwarts gehen, 
um die waldarmen Gegenden am Jenissei mit Holz zu 
versehen, kommen aus den Dorfern, welche unterhalb der 
funf grossen Stroraschnellcn liegen. Das untere Uferland 
der Tunguska zeichnet sich sowohl durch seinen Wald-

reichthum wie durch seine grossen Strominseln mit herr- 
lichem Wiesengrund aus. Die Ufer sind niedrig und mit 
reicher Grasvegetation bedeckt. Aber auch hier wird nur 
wenig Feldbau getrieben; unterhalb Motygina wird die 
geringe Getreideproduktion einzig durch Gewaltmaassregeln 
der Eegierung erzwungen. Der Bauer findet es hier vor- 
theilhafter, seine Wiesen abzumahen und sein Heu zu 
verkaufen. Die Goldwiischen, welche den Ackerbau im 
Oberlande der Angara befdrdern, lahmen ihn im Unterlande. 
Der Bedarf an Heu ist nicht geringer als der Bedarf an 
Korn. Letzterer wird mit bedeutend geringerer und dabei 
ungleich produktiverer Arbeit gedeekt von den Land- 
strichen am oberen Laufe der Angara m it ihrem fiir den 
Ackerbau so ergiebigen Boden. Wenn man auch an der 
unteren Angara dieselben Eesultate erzielen kdnnte, so 
wiirden dieselben doeh einen unverhiiltnissmassig grdsse- 
ren Kraftaufwand erheischen. Die Heuproduktion verlangt 
dagegen eine im Verhaltnisse geringere Anstrengung. 
Freilich muss der Bauer oft genug Getreide fiir den eige- 
nen Bedarf ankaufen und zwar zu den hohen Preisen, 
welche die Goldwascher zahlen, aber diese Ausgaben deekt 
er seinerseits durch den hohen Preis, weleher ihm fiir sein 
Heu gezahlt werden muss.

Die zweite Wohlstandsquelle fiir die Anwohner der 
Tunguska bilden die Fische, sie keinnten einen bedeuten- 
den Handelsarlikel abgeben, wenn Absatzorte vorhanden 
waren. Die Flussstriehe unterhalb Bratskij-Ostrogg sind 
besonders reich an Lachsen, welche hier mit leichter Miihe 
massenweise gefangen werden; aber die P'ischplatze liegen 
leider zu weit ab von den Stadten, der diesen am nach- 
sten gelegene Bezirk von Bratskij-Ostrogg ist von Nishne- 
Udinsk 300 Werst entfernt; die Entfernung des Karap- 
tschanskischen Kreises von Kirensk an der Lena betragt 
700 W erst, die Entfernung der anderen reichen Fisch- 
pliitze ist noch bedeutend grosser. Die Bewohner der 
Dorfschaften sind ausgezeichnete Konsumenten, aber keine 
Kaufer. Den eigenen Bedarf ziehen sie unmittelbar aus 
dem Flusse, im Winter wie im Sommer. .

Der ergiebigste Fisehfang findet im Spatherbst Statt, 
wenn der Frost eintritt und das erste Eis geht. Durch 
Eeichthum an Fisehen zeichnen sich besonders folgende 
Platze aus: Padunskoje, Badarma, die Flussstelle zwisehen 
den Dorfern Sa'imka und Aljoschkina, die Stelle an der 
Kowa-Miindung unterhalb des Dorfes Kamenka, die Fisch- 
platze an der Grebenskischen Stromsdinelle beim Dorfe 
Kulakowa und unterhalb der Stromschnelle Strelotschny. 
Die Fische werden mit alien Arten von Netzen (Wurf- 
netzen, Standnetzen, Seilen mit langen Schnfiren, an die 
Angelhaken befestigt sind) gefangen. Die Flussstreifen, 
welche sich durch feissende Stroraung auszeichnen, haben
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gewohnlich zur Seite oder weiter unferhalb tiefes ruhiges 
Wasser. Die Dorfbewohner nennen solche rubige Stellen 
jjGruben”. Hier sammeln sieh die Fisehe in ungeheuerer 
ilenge an, tbeik nm anf der Wanderung auszuruhen, tbeils 
um zu liberwintern. Sie lagern sicb reihenweise nnd bil- 
den eine kompakte Pischbank Ton pyramidaler Form, die 
Spitze nehmen die grossen, gegen die Strdmung gerichte- 
ten Fisehe ein, die Grundflache, die sicb unten befindet, 
gewohnlich die Sterlete (kleinste Stdr-Art). So eine Fisch- 
bank steht unbeweglich, sie steigt nnd sinkt mit dem 
Stcigen nnd Sinken des Stromes. An solchen Lagerstellen 
fiingt man die Fisehe mit dem Dreizack, indem man mit 
dem nnteren Ende der Pyramide beginnt. Die Beute jedes 
Einzelnen ist ungehOuer, trotzdem dass eine Menge von 
Booten aus den benachbarten Ddrfern sieh am Fisehfang 
in Tinbefange'nster Weise betheiligen. Store von 2 Pud Ge- 
wicht sind haufig, bisweilen zieht man welche heraus, 
die 6 Pud wiegen; die Sterlete sind gross nnd fett; klei- 
nere Fisch-Arfen von geringerem Gewicht kommen in 
Menge vor. Fiir ein Pud Lachsfleisch zahlt man im Han
del 3 bis 3A Silber-Rubel, an Ort und Stelle dagegen 
bloss die Halfte. Die „Gruben” gehoren vertragsmassig 
Oder traditionell theils einzelnen Dorfgemeinden, theils 
Einzelpetsonen. Neid, Missgunst und Eohheit verwiisten 
oft fur lange Zeit die Fischbanke. Knochen mit Theer 
gefullt und in die Gruben geworfen vertreiben die Fisehe, 
welche den Theergerucli nicht vertragen kdnnen, und es 
vergeht eine lange. Zeit,’ bis sie sieh wieder einstellen.

Einen nicht unbedeutenden Erwerbszweig der Ufer- 
bewohnei- bildet ferner die Jagd auf Pelzthiere. Beson- 
ders giinstiger Naturverhaltnisse erfre’uen sieh in dieser 
Beziehung- die Dorfschaften des mittleren Stromgebiets 
von Bratskij-Ostrogg an bis zum Jenisseiskisehen Kreise-. 
Die dichten Nadelholzwaldungen, das bergige Terrain und 
die geringe Bevdlkerung machen diesen Strich zum geeig- 
neten Aufenthalt fiir Pelzthiere. Zobel, Eichhdrnehen, 
Fiichse, Hermeline, Yielfrasse, Ottern, Baren, Wolfe, Hirsehe, 
Eehe-, Elennthiere bilden hier den Hauptgegenstand der 
Jagd. Besonders eifrig wird den Zobeln und den. Eieh- 
hbrnchen nachgestellt, sie werden theils geschossen, theils 
in Gruben gefangen. ' Die Preise sind folgende: ein ge- 
wdhnliches Zobelfell wird mit 15 Silber - Rubel bezahlt, 
die' besten kommen bis auf 30 Silber-Rubel; ein Eichhorn- 
fell kostet je  naeh der Giite 5 bis 12 Kopeken Silber; ein 
ungegerbtes Elennfell kostet 3, ein gegerbtes 5 bis 7 Silber- 
Rubel; ein Barehfell bester Qualitat wird auf 10 bis 
12 Silber-Rubel geschatzt. — In der spateren Winterzeit 
stellen sieh die Aufkiiufer in den Ddrfern ein und tauschen 
das Pelzwerk gegen Waaren ein 'oder bezahlen es aueh 
baar. t^brigens sind die Anwohner der Angara keine ei-

gentliehen Jager, was schon der Umstand beweist, dass 
sie- keine guten Jagdhunde haben. Den Baren fallen sie 
erst an, wenn er, um auszuschlafen, sein Winterlager be- 
zagen hat; dasselbe wird dermaassen von ihnen verbarri- 
kadirt, dass er sieh nicht leicht herausarbeiten kann.

Das Leben des Russischen Bauern an der Angara unter- 
scheidet sieh nur wenig von dem Leben des Russischen 
Bauern iiberhaupt. Boden, Wald und Fluss liefern ihm 
das zum Lebensunterhalt Erforderliehe, und da er arbeit- 
sam ist, so kommt wirkliche Armuth selten vor; in man- 
chen Ddrfern stdsst man/selbst auf bedeutenden Wohlstand. 
Die Bauernhauser nehmen sieh, freundlich aus, nur die 
Ddrfer an der Mittleren Angara machen einen weniger an- 
genehmen Eindruck als die am oberen und unteren Fluss- 
laufe, da die Bevdlkerung in ihnen nicht rein Russisch, 
sondern stark mit Tungusen gemiseht ist. Einige Ddrfer, 
wie Sakidejewa, Ssedanowa u. a., werden nur von Tungusen 
bewohnt; dieselben haben zwar ihre Birken-Jurte gegen 
die Eussische Isba vertausebt, aber dabei nur in geringem 
Maasse dem naturwiiehsigen Homadenschmutze entsagt. — 
Gastliehkeit, Geradsinn und Reehtschatfenheit machen den 
Verkehr mit den Dorfbewohnern zu einem sehr angeneh- 
men. Diebstahl kommt selten vor, besonders an der obe
ren Angara. Natiirlich muss man die Umgegend von Ir 
kutsk ausnehmeu, wo, wie uberall unter ahnlichen Ein- 
fliissen, die Landbewohner die Sitteneinfalt eingebiisst 
haben. Dasselbe gilt von den Dorfschaften an der unteren 
Angara. Die Nahe der Goldwaschen, die Beruhrung mit 
der demoralisirten Arbeiter - Bevdlkerung derselben, die 
ungemeine Leichtigkeit des Geldgewinns haben aufldsend 
auf die fest gefugte Sitte in Haus und Gemeinde eingewirkt. 
Einen nicht weniger schiidlichen Einfluss auf die Bevdlke
rung iiben die Posselennzy (Straf-Kolonisten) aus, Verwie- 
sene, welche zur Strafe fiir Verbrechen hier angesiedelt 
werden. Auch fiir Ost-Sibirien-ist es hohe Zeit, das alte 
System zu andern, die Posselennzy nicht zerstreut in den 
Ddrfern, sondern in geschlossenen Straf-Kolonien an geeig- 
neten Orten anzusiedeln. — Die Goldwaschen am Jenissei 
im Gebiete des Pitt, wenn auch naehtheilig fiir das Bauern- 
thum im Allgemeinen, haben sieh doeh in so fern wohl- 
thatig erwiesen, als sie dem losen Volke, das sieh an regel- 
massige, anhaltende Arbeit nicht gewdhnen mag, zusagende 
Beschaftigung bieten. Der Posselenetz, dem irgend ein 
Dorf zum Aufenthalt angewiesen wird, gewinnt nur im 
seltensten Falle dem Landbau Geschmack ab, er hat eine 
entschiedene Neigung zu solchen Erwerbsarten, welche ihm 
nach kurzer angespannter Arbeit die Mittel zu langem 
bequemen Nichtsthun gewahren. Verwiesene bilden daher 
die Grundmasse der Arbeiter-Bevdlkerung in den Gold
waschen. — Kicht viele von den Verwiesenen zeiehnen
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sich durch einen rechtschafFenen Lebenswandel aus. Sie 
wirken in Folge ihrer hdheren Bildung und ihrer Lebens- 
kenntniss ungemein wohlthatig auf die Bauern ein. Aus 
ihnen gehen die Schullehrer herFor, die iadess bis jetzt im 
Angara-Thale als Luxusartikel gelten. In den Dorfgemein- 
den giebt es selten mehr als zwei oder drei Mitglieder, 
die zu lesen und zu schreiben verstehen, — und das sind 
Verwiesene. In Bratskij-Ostrogg wurde erst ganz kiirzlich 
die erste Gemeindeschule eroffnet. In den Kirehdbrfern 
Bogutschanskoje und Keslima hat man vor ziemlioh langer 
Zeit schon Sehulhauser erbaut, nur fehlt es leider bis jetzt 
noch an Schiilern und Lehrern. In Keshma geht nach den 
Berichten der Bauern im Schulgebaude ein Gespenst um;

noch lange wird es dauern, bis die langsam vordringende 
Aufldarung es daraus verscheucht haben wird. 

j Der Gesundheitszustand der Angara-Anwohner kanir im 
Allgemeinen als befriedigend bezeichnet werden; iibrigens 

i wiithet zu Zeiten der Typhus und rafft zahlreiche Opfer 
; fast in jedem Dorfe hin. Wechselfieber sind haufig, eine 

Folge des unmassigen Genusses verdorbener gesalzener 
, Fische. Was die brtlichen Krankheiten betrifft, so ist der
' Kropf in den Seitenthalern der oberen Angara (am Irkut,

an der Belaja, an der Uda) ungemein verbreitet. An der 
Angara selbst kommt er nur hoehst selten vo r, von Brat
skij-Ostrogg an verschwindet er ganzlich. • (Schiuss foigt.)

Zur Vertheidigung der OceaiiitUt am Nordpol, in meteorologischer Ilinsiclit.
Von A . M iiliry . ■ > '

Die Oceanitat am Nordpol ist eine sehr wichtige me- 
teorologische Frage, da sie aber noch immer, sogar bei 
solchen Meteorologen, auf deren Urtheil besonders grosser 
Werth zu legen ist, manchen Zweifeln begegnet, so scheint 
es nieht nur niitzlieh, sondern auch nothwendig, noch ein 
Mai die Thatsachen, welche die Beweise dafiir enthalten, 
in einer kurzen Zusammenstellung zu wiederholen.

Diese Frage, ob am nbrdlichen Ende der Erdachse 
Oceanitat oder aber Kontinentalitat sich befinde, ob also 
dort die beiden grossen Kontinente der dstlichen und der 
westlichen Hemisphiire getrennt sind’oder nieht, ist des- 
halb fiir uns von so grosser Bedeutung, weil damit zugleich 
verbiinden ist die Frage iiber ein Auseinandergehen des 
kaltesten Gebiets im Winter in zwei durch einen weniger 
kalten Eaum am Drehungs-Pol geschiedene Kalte-Pole und 
demnach die Beantwortung derselben bestimmend einwirkt 
auf unsere Vorstellung von dem allgpmeinen geographischen 
System der Meteorologie. Es ist nieht etwa die Benutzung 
des Circumpolar-Gebiets als Wasserstrasse, welche bei der 
Untersuchung unser Ziel ist, denn jedenfalls ist der Eaum 
nordlieh von der Bering-Strasse auch im Sommer so sehr 
mit Eisschollen angefiillt, dass eine Durchfahrt ganz un- 
thunlich i s t , sondern, wie gesagt, um was es fiir uns hier 
sich handelt, ist die Eichtigkeit des ganzen tellurischen 
meteorologischen Systems, zu welchem unsere geographi- 
sehen Untersuehungen iibereihstimmend uns gefiihrt haben, 
es ist der Schlussstein der Meteorologie unserer Breiten, 
welchen zu rechtfertigen und siclier zu stellen besonders 
iir das Verstandniss der Winde von unerlassHchem Werthe 
sc einen muss. In solchem Sinne kdnnte man das Fol- 

gende gleiehsam eine oratio pro domo nennen.

Die Beweise fiir die Oceanitat am Nordpol lassen sich 
in vier Arten unterscheiden: diese sind; 1. autoptisch-geo- 
graphische, 2. meteorologische und klimatologische, 3. hydro- 
graphische und 4. teleologische.

1. Die Pol - Fahrer haben bekanntlich nieht den Dre
hungs-Pol der Erde selbst erreichfr, sie sind nur bis 
82° 45' N. gelangt, aber sie haben rings um den Pol die 
aussersten Kiisten des Kontinents sowohl in Asien wie in 
Amerika beschritten und hier iiberall durch Autopsie ge- 
funden, dass weiterhin nach Norden ein offenes, wenn 
auch mehr oder weniger, selbst im Sommer mit fort- 
schwimmendem Else bedecktes Meer vor ihnen lag. So isrt 
es gemeldet langs der ganzen Nordkiiste von Asien, etwa 
auf 70° bis 75° N ., einige kleine Inseln ausgenommen, 
und auch von den noch holier reichenden Nordkiisten des 
Amerikanischen polarisehen Archipels, der aus grossen, we- 
nigstens halb kontinentalen Inseln besteht, etwa auf 76° 
bis 81° N. Als Zeugen aber sind zu nennen Manner von 
unabweisbarer Treue, namentlicli dort Wrangell und 
Anjou., hier Belcher, de Haven, Penny, Eicha^ds, Osborn 
Hamilton, M'^Clintoek, Morton (unter der Gewahr von Kane) 
und Hayes. Diese fanden -bekanntlich, und zwar gegen ihr 
eigenes Erwarten, nieht nur oifenes Meer, sondern auch 
den dunklen Wasserhimmel in weiter Feme, zwar auch 
Eisschollen von ungewohnlicher Grosse, nieht aber EiSbefge 
schwimmend, welche freilich nur an gebirgigen Kiisten 
sich bilden. In  dem freieren Theile des Polar-Meeres, ~bei 
Spitzbergen, tritt zwar ein maehtiger Eisgiirtel entgegen, 
beginnend etwa bei 74° N. im Sommer und reichend, so 
weit man hier nordwarts gedrungen ist, bis 82° 45 ' N., 
allein diess Scholleneis ist im Sommer in Bewegung nach

    
 



Zur Vertheldigung der Oceanitat am Nordpol, in meteorologischer Bezlehung. 425

Siiden und Westen hin und weiter nach Jforden hin ist 
es nicht zunelimend, sondern entsehieden eher abnehmend 
an Menge und Dicke gefunden (so dass es vielleicht in 
Analogic mit dem antarktischen Polar - Meere zu durch- 
brechen ware), wie namentlicli Parry erfulir und worin 
auoh die Aussagen der Walfiscli-Jager sich vereinigen, 
welche angeben, ndrdlicher Wind, wenn zugleicb anhal- 
tend, maehe ziemlicli sicher das Meer eisfreier, bringe kein 
Eis; diess gilt auch yon der Gegend nordlich von Gron- 
land, auch dort sei olFenes Wasser und bffne Nordwestwind 
das Eis (s. Barrington, The possibility of reaching the North 
Pole, 1818).

2. Wenn wirklich ein weites Meer den Pol umgiebt, 
so muss auch die Meteorologie der nachsten Kiistenorte 
hierfiir Zeugniss ablegen, zumal muss sie erweisen, dass 
dort zwischen den beiden Kontinenten die milder bleibende 
Luft des Meeres sich bemerklich macht. Wir haben als 
einen besonderen Gliicksfall eben von nicht wenigen Ktisten- 
orten innerhalb der Amerikanischen nbrdlichsten grossen 
Inselgruppe ausgezeichnet vortreffliche Beobachtungen, zwei- 
oder einstiindlich auf Schiffen von See - Offizieren an- 
gestellt; sie enthalten auch die erwartete Bestatigung. 
Aber dieser Meinung steht noch immer eine grosse meteoro- 
logische literarische Autoritat und besonders in der Verthei- 
lung der Isotherm - Linien zur Zeit die erste Autoritat mit 
abweichender Ansicht entgegen und dieser dKrfen wir noth- 
wendiger Weise nicht ausweichen, sondern miissen ihr Bede 
stehen, nicht angreifend, sondern vertheidigend. Wer eine 
sorgfaltige Priifung der Frage wiinseht, wird sie hier flnden.

H. W. Dove sagte im Jahre 1857 („Klimatologische 
Beitrage”, Bd. I, S. 55): „t)berall hat sich bei weiterem 
Vorgehen nach Norden hin ein niedrigeres Jahresmittel der 
Temperatur gezeigt, das niedrigste iiberhaupt erlebte an 
der von Kane errichteten Winterstation auf 78^° N. Br. — 
mehr als 15° R&um. unter dem Frostpunkte bleibend —, 
wo die Teinperatur in ihrem absoluten Minimum 45° 
[genauer nur 43,7°] unter denselben sinkt, ja in den fiinf 
auf einander folgenden Monaten vom November 1852 bis 
Marz 1853 wie auch im folgenden Jahre unter den Queck- 
silber - Frostpunkt [zeitweise] fiel” ’). — Vorerst ist hier 
freilich nur vom ganzen Jahresmittel die Eede, was nicht 
geradezu auch eine Abnahme der Winter-Temperatur nach 
Norden hin ausspricht, worauf es doch eigentlich ankommt, 
wie es iiberhaupt am richtigsten ist, immer nach der 
Methode der geographischen Auffassung der Meteorologie

’) Obgleich einige Seiten vorher folgender Satz wiederholt wird 
aus den Berichten der Berliner Akademie der Wissenscliaften 1839: 
„Die Kalte-Pole der Erde, welche in den entschiedenen Wintermonaten 
am weitesten von einander und vom Drehnngs-Pole abstehen, nahern 
sich nach dem Sommer hin immer mehr einander, so dass sie vielleicht 
zusammenfallen” — , so ist doch der oben angefiihrte Ausspruch der 
spatere und daher fiir die Meinung des Verfassers anzusehen.

Petermann’s Seogr. Mittheilungen. 1864, Heft XI.

(weiche in einiger Hinsicht von der mehr abstrakten arith- 
metischen Auffassung verschieden ist) die extremen Monate 
zu unterscheiden und als den mittleren Stand anzusehen 
den bei der Aquator-Stellung der Sonne eintretenden, d. i. 
das Oktober- und April-Mittel, denn die Isotherm-Linie 
des ganzen Jahrcs kann sclten eine bestimmende Vorstel- 
lung von der Temperatur-Yertheilung an einem Orte geben. 
Allein man wird ganz entsehieden belehrt, dass hier auch 
die Winter-Temperatur gemeint ist, denn in dem neuesten 
Kartenwerke des beriihmten Meteorologen (H. W. Dove, 
„die Jahres- und Monats-Isotherm-Linien in der Polar- 
Projektion” 1864) flndet man, vom Amerikanischen polari- 
schen Archipel ausgehend, nordlich yon der Isotherme 
des Januar von — 30° E. noch einen von der Isothermb
— 32° eingeschlossenen ovalen Eaum gezeichnet, der 
weiter sich fortsetzend hiniiberreieht bis auf die gegeniiber- 
liegende Kiiste Asiens, wodurch also das Gebiet am Dre- 
hungs-Pol anstatt eines milderen, d. i. oceanischen, zu dem 
allerkaltesten, d. i. auch zu einem kontinentalen, gestem- 
pelt wiirde. Woher die belegenden, empirisch gefundenen 
Thatsaehen zu dieser Zeichnung genommen sind, ist uns 
yollig unerklarlich, aber nur berechnete kann man doch 
nicht fiir vollgiiltig anerkennen. Ein sorgfaltiges Studium 
der vorhandenen vortrefflichen Beobachtungen iiber die 
polarische Meteorologie in Amerika hat uns eine andere 
Vorstellung von der Winter-Temperatur zwischen den Polar- 
Kiisten Amerika’s und Asiens ergeben, dahin gehend, dass 
dort im Winter ein Zwischen raum anzunehmen ist mit 
milderer Temperatur, welche erst an der Asiatischen Kiiste 
wieder an Kalte zunimmt (zu Ustjansk, 70° N ., ist das 
Januar - Mittel — 31,5°) und daran weiter zunimmt nach 
Siiden hin bis zum Kalte-Pol der ostlichen Hemisphare 
(etwa bei Jakuzk, 64° N., mit dem Januar-Mittel von
— 33,7° E.). Dem analog miisste man auch erwarten, dass 
auf der Amerikanischen Seite eine Zunahme der Winter- 
Temperatur siidwarts erfolge, namlich im Falle, wenn nord- 
warts ein Meer liegt; diese Zunahme verhiilt sich wirklich 
so; wie in Ustjansk das thermische Winter-Mittel weniger 
kalt ist als in dem 6 Breitehgrade siidlicheren Jakuzk (wie
— 30,2° zu — 31,1°), wohl aber das Jahres - Mittel dort 
weit kalter ist (wie — 13,0° zu — 9,1°), so verhiilt es sich 
auch im Eensselaer Hafen (78° N.) in Vergleichung zu der 
um 4 Breitengrade siidlicheren Mercy-Bai und MelviUe- 
Insel (74° 6 ' und 74° 48' N.); dort ist zMiar die mitt- 
lere Jahres-Temperatur niedriger, wie — 15° zu — 14°, 
aber die mittlere Winter-Temperatur, und darauf kommt 
es doch an, bleibt dort hbher, wie — 27° zu — 29 °E. ')

') Diess erhalt neue Bestatigung in Schott’s Berechnung der 
M'Clintock’schen Beobachtungen in Port Kennedy (72° Jf., 94° W ) 
Auch hier war zwar das ganze Jahresmittel weniger kalt als im Rensse
laer Hafen (78° N.), aber die eigentliche Winterzeit, Dezember bis '
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Indessen kann mit Eecht verlangt werden, dass wir 
unsere Beweise fiir die Abnahme der Kalte im W inter 
vom Amerikanischen sogenannten Kalte-Bol aus nacli Nor- 
den bin noch genauer liefern. Von der polarischen Gruppe 
grosser Inseln zwischen 70° und 78° N. und zwischen 
117° und 70° W. (v. Gr.) haben wir von 15 Standorten 
in Tollstandigen Jahresreihen Beobachtungen; davon liegt 
die Mercy-Bai im ausserstcn Siidwesten, der Rensselaer 
Hafen ini aussersten Nordosten, um 4 Breitengrade nbrd- 
licher. Weleher Meteorolog weiss nicht, dass die AVinde 
sichere Boten sind der Klimata ihrer Herkunft und dass 
aus der meteorischen Windrose Folgerungen zu ziehen, 
selten triigen kann! ■ Den bezeichneten Raum jener Stand- 
orte kann man in Wahrheit einen'Winterkalte-Pol fiennen, 
weil, wie zuerst Parr}' 1819 auf der Melville-Insel (74° N., 
110° W.) walirnalim und wie es nachher auf alien an- 
deren Standorten bestatigt worden ist, bier im Winter bei 
Kalmen Kalte entsteht, d. i. originar, durch Ausstrablung, 
dagegen ein Steigen der Temperatur erfolgt bei Zunahme 
des AVindes, und zwar aus alien Richtungen, auch aus Ror- 
den; ja nicht selten kam eben'das absolute Maximum aus 
Norden, auch kam Schneefall hier vorzugsweise mit nbrd- 
lichen AVinden. So fand es nicht nur Parry, sondern 
23' Jahre spiiter beobachtete auf derselben Insel auch Kel- 
lett (s. M®Dougall, Voyage of the Resolute 1854), dass war- 
mere Luft auch aus W., 0. und R. kam bei starkem W inde; 
dasselbe wurde bestatigt in der Assistance Bay (1850) auf 
74° R ., 93° W. von Penny (s. Sutherland, Voyage in 
Baffin’s Bay etc. 1852) und ganz „besonders und ausdriick- 
lich von Belcher im hoheren Theile des Wellington-Kanals, 
sowohl in der Disaster Bay wie im Rorthumberland-Sund 
(75° R ., 92° W., und 76° R ., 97° W.). Zumal aber 
auch im Rensselaer Hafen (78° R., 70° W.) kam in beiden 
Wintern entschieden warmere Luft auch mit nbrdlichen 
AVinden, ja das absolute Maximum im Januar (1854 und 
1855) erreichte eine auf den anderen weit siidlicheren Stand
orten nicht gekannte Hbhe, bis — 3° R., zwar mit SSO., 
aber RW. war der Schneewind; Beweise aus der thermischen 
und hydrometeorischen AVindrose, dass dorthin nicht nur

Februar, wurde kalter als im Eensselaer Hafen, wie — 29,8° zu
— 27,3° K ., auch das absolute Maximum des Winters erreichte nur
— 19,5°, im llensselaer Hafen aber ■—^3° (bei SSO.)- In einer Note 
der Schott’schen Arbeit (in „Smithsonian Contributions to knowledge, 
Washington 1862” ) findet sich die Nachricht, dass in der friiheren 
Bearbeitung der Kane’schen Tagebiicher, im Rensselaer Hafen, die 
Windrichtung nicht aus der magnetischen zu reduciren gewesen .ware, 
da diess in den Beobachtungen schon geschehen war, wie die Begleiter 
Sonntag und Ha5'es erklart haben. Banach andert sich nun die ther- 
mische Windrose an jenem Orte, denn im Winter kam das bedeutende 
absolute Maximum nicht aus ONO., sondern wie im siidlicheren Gron- 
land und in Nischne Kolymsk aus SO. (bis SW.). Indessen bleiben 
immer die iibrigen Zeugnisse fiir ein See-Klima in nordlicher Richtung, 
namenthch auch die Thatsache, dass mit alien Winden warmere Luft 
kam, bei Kalmen aber die Kalte zunahm.

Meer liegt, sondern dass auch eine grosse Strecke desselben 
damals eisfrei sein musste, denn die Eisdecke des Meeres 
kann hier zwar b is — 30° und — 40° R. erkalten, jedoch 
immer tveniger als das Land, wahrend das fliissige Meer- 
wasser auf seiner Oberflache nie unter — 1,3° bis — 2° 
Kalte bcsitzt; beinahe gleichzeitig wurde auch in der Disaster 
Bay ein Maximum beobachtet und zwar sogar mit starkem 
nordbstlichen AVinde. Ferner ist zu beriicksichtigen, dass 
Eensselaer Hafen innerhalb zwei hoher Eis tragender Hiigel- 
ketten liegt, der Insolation fast vier Monate entbehrt, und 
doch zwei Mai einen milderen AVinter erfuhr als er 
4 Breitegrade siidlicher bekannt ist.

Da zur Vergleichung mehrerer Orte vorzugsweise die 
Gleichzeitigkeit der Beobachtungen dient, so eignen sich 
hier unter den vorhandenon Beobachtungs-Orten nament- 
lich fiinf dazu, w'enn wir nun aus den Zahlen selbst fiber 
die raumliche Vertheilung der Kalte und fiber Abnahme 
Oder aber Zunahme derselben nach Rorden hin entscheiden 
lassen wollen, namlich drei Orte, wo im Jahre 1852/53 
beobachtet wurde, Merey-Bai, Melville-Insel und Rorthum
berland-Sund, und zwei, wo diess im Jahre, 1853/54 ge- 
schah. Disaster Bay und Rensselaer Hafen. Diese ffinf 
konnen und mogen uns die Mittel gewahren, die Prfifung 
unserer Frage weiter zu vollffihren.

Man kann zuvor fragen; Was ist zu erwarten, im Fall 
hier nach deni Pol hin ein grosses kontinentales Gebiet 
sich fortsetzt und den circumpolaren Raum einnimmt? 
Unstreitig muss dann dorthin sich ergeben, wegen zuneh- 
mender Dauer der langen Racht, frfiherer Anfang und 
spateres Aufhbren der kalten Zeit, also starke Zunahme 
der AVinterkiilte (diese wird am geeignetsten gemessen und 
verglichen nicht nur nach dem Alittel der drei eigentlichen 
AVintermonate, Dezember bis Februar, sondern auch nach 
der Summe der raittleren Temperaturen aller Monate, 
welche unter dem Frostpunkte blieben); ' ferner ist zu er
warten Zunahme des absoluten Minimum und Abnahme 
des absoluten Maximum im AA’inter und auch Zunahme 
der Amplitude der jahrlichen Fluktuation, d. i. der Diffe- 
renz zwischen den beiden extremen Jahreszeiten, daraus 
hervorgehend, dass, wie die AVinterkiilte stark zunimmt, so 
auch die Sommerwarme nicht gering bleibt. Dagegen muss 
dasUmgekehrte sich ergeben, im Fall hier nach dem Pole hin 
ein oceanisches Gebiet sich ausdehnt, namlich Abschwiichung 
der AVinterkalte und auch mattere Sonnenwarme, daher keine 
Zunahme der jahrlichen Amplitude, aber Zunahme der 
Maxima im AVinter, kommend mit nordlichen Minden.

AA’ie die geographische Temperatur-A'ertheilung wirklich 
hier sich gestaltet, lasst sich aus der folgenden Tafel, ent- 
haltend die Temperatur-A'erhiiltnisse an den genannten ffinf 
Polar-Orten, fiberblicken.
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1852/53. 1063/54 .

Mercy-Bai Melville-lnsel Northumberlaud-S iind ’ Disaster Bar Rensselaer Hafen
(74» N., 117” 64' \V.) {74® 47' N., 110® 48' W.) (76® 62' N., 07-̂  0' W.) (75® 31' X., 92® 10' W.) (78® 37' X., 70® 40' W.)

Jahres-Mittel . . . . . — 14,3° R. —14,2° E. — 14,2° K. — 14,4° 11. —15,3° E.
WiDter-Mittel vom Dezember bis Februar 1 — 29,7 — 30,0 —29,8 i — 29,4 — 27,3
Winter-Mittel vom Dezember bis Miirz . f — 27,2 — 26,7 —27,.5 — 28,9 ' —28,1
Kalte-Summe aller kalten Monate . — 173 —172 — 173 — 177 —188
Absolutes Minimum . . . . . —43,1 —41,0 —42,0 —37,S —43,7
Absolutes Maximum im Winter . . ! — 16,0 —19,0 —13,0 —3,3 (SO., 

ONO.)
— 3,0 (SSO.) 

im J. 1855.
Amplitude der jahrl. Fluktuation (Monate) | 32,1 35,6 33,6 34,.3 33,2
Amplitude der extremen Jahreszeiten 28,4 29,6 1 29,6 30,,6 27,S
Zahl der Monate unter 0° . . . ' 10 Monate. 9 Monate ! 

im j. 1819/20. i
10 Monate. 10 Monate. 11 Monate.

Warme-Summe der warmen Monate -t 2,6 -f 6,6 1 “f- 2,4 “h 4,6 +  2,8

Hieraus ersieht man, dass die Vertheilung der Erschei- 
• nungen fiir polarische Oceanitat sprieht, denn obgleich im 

Eensselaer Hafen die Dauer der langen Nacht beinahe 
4 Monate ist, also etwa um 20 Tage langer als an den 
siidlicheren Orten, die Insolation vbllig fehlte, auch die 
ganze Winterzeit langer war, indem dort 11 Monate (an- 
statt 10 und 9) mit ihrer. mittleren Temperatur unter dem 
Erostpunkte blieben, deshalb auch die Friihlings- und 
Herbstmonate nocli und sehon weit kiilter waren, so wurde 
doch,, wohl unterscheiden, die mittlere Temperatur der 
eigentlichen drei Wintermonate, Dezember bis Februar, 
auffallender Weise am nbrdlichsten Orte am wenigsten 
herabgedriickt, sank hier am wenigsten tief von alien Stand- 
orten (auch wenn man hier vier Monate fiir den Winter 
nimmt, weil der Marz noch vollig dazu gehbrt, so be- 
kommt man doch in der 2° siidlicheren Disaster Bay ein 
niedrigeres Winter-Mittel als im Rensselaef Hafen); hier 
kam freilich das tiefste absolute Minimum vor, allein man 
muss bedenken, dass diess kaum tiefer war als das in 
Mercy-Bai erfahrene, nur wie 43,7° zu 43,1°, und dass es 
in Jakuzk, das sogar 14 Breitengrade siidlicher, aber 
auch ganz kohtinental liegt, als weit tiefer bekannt ist 
(— 46° E.). Fragt man aber nach dem absoluten Maximum 
im Winter, so ergiebt sich das hiesige als das hochste von 
alien Standorten, wie — 3° zu 16° und 13°, und bei der 
Erklarung davon ist zu beriicksichtigen die Nahe von offenem 
Meer im Norden. Wirklich wurde es gebracht mit OHO. we- 
nigstens in der Disaster Bay. Ferner die Amplitude der jahr- 
lichen Fluktuation, d. i. die Differenz der extremen Monate 
und der Jahreszeiten, zeigt sich hier nicht zunehmend, 
sondern im Gegentheil sogar entschieden in Abnahme nach 
Norden h in ; wie anders es sich verhalten wiirde, wenn 
Kontinentalitat noch weithin sich fortsetzte, lasst sich win
der ungefahr erkennen aus der Vergleichung mit Jakuzk 
(64° H.), wo diese Differenz der Jahreszeiten zu der im 
Rensselaer Hafen sieh verhalt wie 43° zu 27°.

Der Sommer freilich hatte nur Einen Monat, dessen mitt
lere Temperatur den Frostpunkt iiberstieg; diese Jahreszeit 
ist es auch, welche das ganze Jahres-Mittel in der Berech-

nung erniedrigt (um 1 °) im Rensselaer Hafen; auch der 
April und der Oktober sind hier niedriger als an den siid- 
licheren Orten; aber da dann die Kurve der eigentlichen 
Winter-Temperatur dennoch holier bleibt, liegt darin nicht 
ein geniigender Beweis, dass hier ein Faktor in der Nahe 
sein muss, der ein tieferes Sinken der Temperatur hindert ? 
Und kann diess ein anderer sein als eine nahe liegende 
weite und eisfreie oceanische Oberflache, woher hier auch 
entschieden die milde und dampfreichste, aus Hordost 
herbeigefiihrte Luft stammen musste? Fragt man nach den 
Orten, wo die Mitte des Winters am kaltesten wurde, so 
sind diess die siidwestlich gelegenen, also mehr kontinen- 
talen Einfluss erfahrenden Orte, etwa bis zu 100° W. L. 
(aber nicht etwa bis zur Bering-Strasse; in Point Barrow, 
71° N., ist die Winter-Temperatur nur zu — 22° gefunden, 
also wieder zunehmend nach Westen hin).

Noch ein besonderes lokales Moment ist zu beriiek- 
sichtigen , das sind zahlreiche Gletscher ringsum, welche, 
so weit im Sommer auf ihrer Oberflache die Schmelzung 
erfolgt, etwa his 1000 Fus^ hoch, mit Schmelzwasser durch- 
trankt und mit einer Temperatur von 0° im Inneren ver- 
sehen werden und auch im Winter so bleiben, weshalb 
hier sogar auch im Winter die unteren Gletschefbache sieh 
finden. Indessen ist diess doch immer nur ein lokaler 
schwacher Ofen und die strenge Kiilte der Luft muss doch 
auch bald wenigstens mehrere Fuss in die Oberflache ein- 
dringen; auch steht die erwahnte Erhbhung der Luft- 
Temperatur mittelst nbrdlicher Winde nicht damit im 
Zusammenhang.

Zu diesem meteorologisehen Verhalten auf dem Polar- 
Gebiete selbst kommt nun noch die Gestaltung der geo- 
graphisehen Meteoration im weiteren Umfange, weiterhin auf 
den unteren Breiten. Wenn wir uns in Gedanken auf das 
Atlantische Meer, etwa im zweiten Drittel der Breitenkreise, 
versetzen, eben so auch auf den Grossen Ocean in gleicher 
Polhbhe, und hier das System der Ventilation beachten, 
so miissen wir erwarten, falls am Pole die Kontinente 
von Asien und Amerika nicht dutch Oceanitat getrennt 
waren oder, was damit identisch ist, falls das angegebene
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kalteste Gebiet mit der Januar-Kalte von — 32° sie 
in Verbindung hielte, dass dann unter den Winden die 
kalteste und schwerste Luft gerade von Norden_ her ge- 
fiihrt werden wiirde. Nun aber verhalt es sich nicht so, 
sondern an der westlichen Seite auf beiden Oceanen kom- 
men solche Winde (und sie geben zugleich durch ihre 
Haufigkeit kund, dass sie von ihrem Pole herstammen, 
dass sie die Polarstrbme sind) von Nordwest, aber auf der 
dstlichen Seite — und diess gilt auch fiir Europa — von 
Nordost. Diess ist ein unverwerfliches Zeugniss der meteo- 
rischen Windrose, welches hinreichend Beweis enthalt 
gegen Kontinentalitat am Erdpole und auch gegen die An- 
nahme eines dortigen Eaumes mit grbsster Kalte, also 
eines einfachen, mit denr Erdpole im Januar zusammen- 
fallenden Kalte-Pols, welches dagegen auch hinreichend 
Beweis enthalt fiir eine im Winter erfolgende Spaltung 
des kaltesten Gebiets am Erdpole in zwei, die Mitte der 
polarischen Kontinente einnehmende, kalteste Gebiete, wel- 
che dann durch ein warmeres Zwischengebiet getrennt 
sind, und diess kann nur oceanischer Natur sein.

Im Sommer muss das Circumpolar-Gebiet, falls es eine 
Wasserflache darstellt, kiihler bleiben, als Festland bleiben 
wiirde; die meteorische Windrose zeigt auch, wenigstens 
in Europa vdllig erwiesen, dass zu dieser Jahreszeit die 
kiihlsten wie die schwersten Winde aus Nord und sogar 
Nordwest kommen. Die Seefahrer fanden auf dem Meere 
oberhalb Spitzbergen bis iiber '82° N., dass hier im Som
mer die kalteren Winde ndrdliche waren, die warmeren 
siidliche, wie namentlich Scoresby und Parry bferi'chten; 
im Juli fand Letzterer, dass das absolute Maximum ,nur 
3,5° erreichte und auch das Minimum noch — 1,8°, einige 
Mai fiel Schnee, die mittlere Temperatur war nur 1,5°, 
d. i. niedriger, als sie auf alien polarischen Kiisten-Stationen 
gefunden ist, auch den Eensselaer Hafen nicht ausgenom- 
men (wo der Juli 2,8° besass). Da ubrigens Scoresby hier 
noch Eisberge sah, welche von Norden kamen, und da 
von Spitzbergen aus im Sommer, Zugvdgel noch weiter 
nach Norden ziehend erblickt sind, so ist zu vermuthen, 
dass auch ndrdlicher noch Inseln und Felsen vorkommen'*.

An die Meteorologie schliesst sich die Klimatologie, d. i. 
deren Beziehung auf die organische Welt. Auch Vegetation 
und Thierwelt zeigten durch zahlreicheres Vorkommen ein 
milderes Klima langs der ndrdlichsten Kiisten des polari
schen Amerikanisehen Archipels als auf dem siidlicheren 
Theile; einige Pflanzen- und Thier-Arten, welche ihre pola- 
risehe Grenze schon erreieht batten, ' stellten sich dort 
wieder ein. Freilich ist einzuwenden, dass, wenn die Win
ter dort hohere Temperatur bewahrten, die Sommer dagegen 
in entsprechender Weise eine niedrigere haben miissen; aber 
es kdnnen Pflanzen unter der Sehneedecke sich erhalten und

daher im Friihjahr ihr Leben friiher wieder beginnen. Im 
nordlichen Grdnland hat man bemerkt, dass Eenthier- 
Heerden im Winter nach Norden hinziehen (wie Fitzroy 
angiebt in „The Weatherbook 1863”, nach M'Clintock und 
Allan Young)'.

3. Hydrographische Beweise. Die Meeresstrdmungen er- 
weisen eine so grossartige Cirkulation, ein Ein- und Aus- 
stromen, und so weit nordwarts beobachtet, bis zu 
82° 45 ' N., dass'daraus zu sehliessen ist, es miisse noch 
weiterhin ein freier Spielraum sich .befinden. In  der That 
der Golfstrom zieht mit einer Breite und Machtigkeit hier 
nordwarts, wie es nur im Verhaltniss zu einem weiten 
Umfang eines Circumpolar-Beckens stehen kann, denn sein 
Motiv ist die Kompensation des ausfliessenden kalteren 
Wassers; er tritt aber mit einer Breite ein , welche den 
Kaum zwischen Island und Skandinavien einnimmt, wahr- 
scheinlich wird er auf den hoheren Breiten submarin, dann, 
wenn die ihm entgegenkommende kaltere Stromung die 
leichtere geworden ist. Die ihm entsprechende Ausstrd- 
mung von gleicher Machtigkeit zieht im Sommer langs der 
Asiatischen Nordkiiste von Ost nach West (|ie soil aber 
im- Winter hier ostwarts ziehen) und langs der Amerika- 
nischen Nordkiiste von West nach Ost; sie kommt aber 
auch von Nord her, wie noch nahe bei 83° N. erfahren 
ist und auch ,im Smith-Sund sich bemerklich macht, und 
schliesslich erscheint sie in zwei Polarstromen, an der Ost- 
kiiste Gronlands und in der Baffin - Strasse; kleinere Ein- 
fliisse an der ■ Westkiiste von Island und von Gronland, 
auch ein kleiner Austausch in der nicht sehr tiefen Bering- 
Strasse konnen hier unbeachtet bleiben.

4. Hieran schliesst sich endlieh eir  ̂ teleologischer Be
weis. Vielleicht wird fiir Manehe ein solcher nicht fiir 
zulassig gelten, indessen wiirde diese Abweisung unrichtig 
sein. Man kann iiherall villkiirlich oder ungeschickt ver- 
fahren im Unterlegen und Deuten von Absiehten, aber die 
unbefangene Auffassung des Baues der Erdkugel und der 
auf ihr unterhaltenen cirkulirenden Bewegungen wird nicht 
umhin konnen, eine planmassige, genau berechnete Ord- 
nung des Ganzen zu erkennen; es besteht auf unserem Welt- 
korper ein in Bewegung sich erhaltendes physikalisehes 
Uhrwerk, dessen verschiedene Theile in Proportionalitat zum 
Ganzen sich befinden und wo Stdrungen vorhergesehen 
und vermieden sind.

Diess vorausgesetzt, sind. wir berechtigt zu afgumenti- 
ren, wenn am Pol ein grosses kontinentales Gebiet sich 
befande, dann wiirde dennoch die Cirkulation in der unte- 
ren Schicht der Atmosphiire bestehen, wiirde dahin Dampf- 
menge fiihren, welche dort in krystallinischer Form nieder- 
geschlagen wegen der sehr kurzen Zeit des Schmelzens 
sich anhaufen wiirde, ohne dass fiir die nothwendige Eiick-
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kehr eine Vermittelung besorgt ware, also der Reception 
ware nicht die entsprechende, sonst nie fehlende Remission 
beigesellt (ausser der ungeniigenden durch Evaporation). 
Dagegen wird diese nothwendige Remission vermittelt bei 
oceanischer Natur des Circumpolar-Gebiets, indem Schnee 
und Eis zu Wasser schwimmend zuriickgefiihrt werden, 
und deswegen kann man im Vertrauen auf die im Weltbau 
enthaltene Vernunft diese Anordnung annehmen. (Dieser 
teleologische Beweis ist nach J. Herschel’s Vorgange an- 
genommen; s. Les Mondes, par Moigno, 1864, Juni 2.)

Als Ergebniss der oben zusammengestellten Beweise 
darf wohl noch ein Mai besonders bezeichnet werden, dass

wir noch entschiedener als friiher uns berechtigt, ja genb- 
thigt finden, die geographisch-meteorologische Vorstellung 
anzuwenden, namlich auf der nbrdlichen Hemisphare er- 

.folge im Winter ein Auseinandergehen des Kalte-Pols in 
zwei, welche ihre Stellen einnehmen in der Mitte der po- 
larischen Kontinente und womit iiberhaupt dann dort zwei 
meteorische Central - Gebiete gegeben werden, nicht nur 
Kalte-Pole, sondern auch Barometer-Pole und Wind-Pole. 
Diese Vorstellung bildet die Grundlage der Meteorologie, 
sowohl theoretisch fiir die Aufnahme der zu beobachtenden 
Phanomene, fiir das Yerstandniss von deren Motiven und 
raumlichem Zusammenhang, wie auch praktisch fiir die 
Anwendung auf Land und Meer, auf die Klimatologie und 
auf die Xautik. •

Die Grenze zwischen Deutschland und Danemark 
nach dem Wiener Frieden vom 30. Oktbr. 1864,

(Mit Karte, s. Tafel 15.)

Der Vertfhg, durch .w^elchen der ruhmreiche Krieg der 
Deutschen Grossmachte gegen Danemark am 30. Oktbr. 18.64 
in Wien zu erfreulichem Abschluss gekommen ist, lautet 
in den Artikeln, die sich auf Gebietsveranderungen bezie- 
hen, wbrtlich so :

Article III. Sa Majeste le Roi de Danemarc renonce 
a tons Ses droits sur les Duches de Slesvic, Holstein et 
Lauenbourg en favour de Leurs Majestes le Roi de Prusse 
et I’Empereur d’Autriche, en S’engageant a reconnaitre les 
dispositions que Leur dites Majestes prendront a I’egard 
de ces Duches.

Article IV. La cession du Duchd de Slesvic comprend 
toutes les lies appartenant a ce Duche aussi bien que le 
territoire situe sur la terre ferme. Pour simplifier la de
limitation et pour faire cesser les inconveniens qui resul
tant de la situation des territoires jutlandais enclaves dans 
le territoire du Slesvic, Sa Majeste le Roi de Danemarc 
cede a Leurs Majestes le Roi de Prusse et I’Empereur 
d’Autriche les possessions jutlandaises situees au Sud de 
la ligne de frontiere meridionale du district de Ribe, telles 
que le territoire jutlandais de Moegeltondern, I’ile d’Amrom, 
les parties jutlandaises des lies de Foehr, Sylt et Roemoe

__ f>ar centre, Leurs Majestes le Roi de Prusse et
I’Empereur d’Autriche consentent a ce qu’une portion equi- 
valente du Slesvic et eomprenant outre Tile d’Aeroe ’) des

’) ir o  Oder Arro is t die grossere, bisher zu Schleswig gehorende ■ j 
Insel siidlich T& F iinen , wahrend Aaroe, wie die Kolnische Zeitung ! 
Tom 6. November in ih re r tlbersetzung des Yertrags schreibt, eine , 
kleine, in gleicher Breite m it Hadersleben gelegene Insel des Kleinen 
Belt ist und nach wie vor zu Schleswig gehort. A. P.

territoires servant a former la contiguite du district sus- 
mentionne de Ribe avee le reste du Jutland et a corriger 
la ligne de frontiere entre le Jutland et le Slesvic du cote 
de Holding, soit detachee du Duche de Slesvic et incor- 
poree dans le Royaume de Danemarc.

Article V. La nouvelle frontiere entre le Royaume de 
Danemarc et le Duche de Slesvic partira du milieu de 
I’embouchure de la bale de Hejlsminde sur le petit Belt, 
et apr^s avoir traverse cette baie, suivra la frontiere mbri- 
dionale actuellc des paroisses de Hejls, Vejstrup et Taps, 
cette derniere jusqu’au* cours d’eau qui se trouve au Sud 
de Gejlbjerg et Branore, elle suivra ensuite ce cours d’eau 
a partir de son embouchure dans la Fovs-Aa, le long de 
la frontiere meridionale des paroisses d’Oedis et Vantrup 
et de la frontiere oecidentale de cette derniere jusqu’a la 
Kbnigs-Au (Eonge-Aa) au Nord de Holte. De ce point le 
Thalweg de la Ebnigs-Au (Eonge-Aa) formera la frontiere 
jusqu’a la lipiite orientale de la paroisse de Hjortlund. 
A partir de ce point le trace suivra cette meme limite et 
son prolongement jusqu’a Tangle saillant au Herd du village 
d’Obekjar, et ensuite la frontiere orientale de ce village 
jusqu’a la Gjels-Aa. De la la limite orientale de la paroisse 
de Seem et les limites meridionales des paroisses de Seem, 
Ribe et Vester-Vedsted formeront la nouvelle frontiere qui, 
dans la. mer du Eord, passera a distance egale entre les 
lies de Manoe et Roemoe'’).

q  Die Schreibart der hier genannten Namen ist auf der Geerz’- 
schen Karte verdeutscht: Eipen, Amrura, Horn, Heilsmiude, Heils Weis- 
trup, Geilberg, Brenduhr, Fobisbek, Oddis^ AYamdrup, Obbekiiir Gielsau 
Wester Wedstedt. ’
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Mit Hiilfe der Danischen Generalstabskarte von Schles
wig, auf welcher die Gemeindegrenzen eingetragen sind, 
konnten wir die neue Grenzlinie auf Tafel 15 ziehen und 
zugleich in der Ubersiehtskarte derselben Tafel die gegen- 
wartige Ausdehnung von Schleswig-Holstein und Lauenburg 
Tor Augen fiihren.

Die Urtheile iiber die Zweckraassigkeit der neuen Grenze 
sind verschieden, namentlich wird der Verlust der Halb- 
insel Stenderup aus militarischen Kiicksichten beklagt, 
jedenfalls ist die Grenze aber bedeutend einfaeher, ab- 
gerundeter, meist auch natiirlicher als friiher. Die Enklaven 
und die widernatiirliche Theilung der Nord-Friesischen In- 
seln sind wegfallig geworden, Arro ist seiner Lage und 
den Tiefenverhaltnissen der umgebenden Meeresfheile ent- 
sprechend zur Inselgruppe von Fiinen und Langeland ge- 
kommen, endlich ist die Konigs-Au, die natiirliche IS’ord- 
grenze Schleswigs, wenigstens im mittleren Theile die 
politische geblieben. Der Flacheninbalt der zur Regulirung 
der Grenze gegenseitig abgetretenen Gebiete gleicht sich 
bis auf 1 Q,uadrat-Meile aus, welehe Danemark zu Gute 
kommt, wie auch hinsichtlich der Bevolkerung dieser 
Gebiete Danemark um einen kleinen Betrag im Vortheil 
geblieben ist. Nach unserer eigenen planimetrisehen Be- 
rechnung geben wir folgende Zusammenstellung des Areals: 

Yon Danemark an Schleswig Von Schleswig an Danemark
abgetreten ahgetreten

D. Qu.-Mln. D . Qu.-Mln.
Enklaven bei Schottburg . 0,1 Wester Wedstedt . . 0,6
Enklave Mogeltondern . . 4,2
Theil der Insel Horn . . 0,3
Theil der Insel Sylt . . 0,4
Theil der Insel Fohr . . 0,7
Insel A m rum ...................... 0,4

Snmme 6,1

S e e m ................................0,1
H jo r t lu n d ...........................1,0
Halbinsel Stenderup nebst 

Heils, Oddis, Warndrup etc. 3,9
Insel A r ro .......................... 1,4

Snmme 7,0

Da Schleswig nach offizieller Annahme friiher 167 Qua- 
drat-Meilen hatte , so betragt sein Flaeheninhalt jetzt in 
runder Zahl 166 Qu.-Mln.; Holstein (155 Qu.-Mln.) und 
Lauenburg (19 Qu.-Mln.) hinzugerechnet, umfassen die von 
Danemark abgetrennten Herzogthiimer 340 Qu.-Mln., wo- 
gegen Danemark ohne die Nebenlander (Gronland, Island, 
Faroer, West-Indische Inseln) jetzt 697 Qu.-Mln. hat.

Beilaufig benutzen wir unsere tJbersichtskarte •) zur 
Darlegung des Eisenbahnnetzes in Schleswig-Holstein nach 
seinem gegenwiirtigen Bestand. Man erkennt daraus sofort, 
wie gerechtfertigt die Vorwiirfe sind, welehe ein Artikel 
in der 4ugshurger Allgemeinen Zeitung (10. Oktober 1864, 
Beilage) der frtiheren Danischen Regierung wegen der hand- 
greiflichen Hintansetzung Schleswig’scher Interessen bei 
Anlage der Bahn macht. Die bis Woyens fertige Haupt- 
linie sollte von Rendsburg bis Wamdrup durch ganz 
Schleswig gehen, ohne einen einzigen Ort von Bedeutung 
zu beriihren, nach alien Stadten des Landes miissen Zweig- 
bahnen gefiihrt. werden, sollen sie nicht ganz von dem 
Eisenbahnnetz ausgeschlossen bleiben, und es sind auch 
bereits Zweigbahnen nach der Stadt Schleswig und nach 
Flensburg im Betriebe. Die natiirliche Linie von Rends- 
burg liber Schleswig, Flensburg, Apenrade, Hadersleben 
und Christiansfeld nach Kolding hat man absichtlich nicht 
gewahlt, um mit TJmgehung dieser Stadte Jiitische und 
Danische Produkte durch Schleswig hindurchzufiihren; die 
Schleswig’sche Bahn ist fiir jene Stadte zum Theil von gerin- 
gem, zum Theil von gar keinem Nutzen und die Betriebs- 
kosten sind durch die Zweigbahnen sehr bedeutend erhoht.

’) Aus Stieler’s Hand-Atlas, Neue Ausgabe, N r. 16'’.

Die Schweiz:
Notizen tiber ilire Bereisiing, ihre wissenscliaftlich-geograpMsche Erforschung

und ilire Abbildung- in Karte und Bild.
(Sebluss 0.)

3. Die wissenschaftliche Erforsehung der Schweizer 
Alpen durch den Schweizer A lpen-Verein.

Es giebt von keinem Lande- der Erde verhaltnissmassig 
eine so grosse Reihe mehr oder weniger trefflicher, die 
Geographie und Topographie betreffender Werke, von kei
nem vorziiglichere Karten als von der Schweiz; kein Land 
wird mehr besucht und bereist, von Touristen, die ent- 
weder den grossfen Strassen folgen oder die entlegensten

) Den ersten Tbeil s. im vorigen Heft SS. 362—385.

Thalwinkel und Hohen aufsuchen, von Mannern der Wissen- 
schaft, die Alles in den Kreis ihrer Beobachtung und Unter- 
suchung ziehen, von den gigantischen Felsmassen bis zu 
dem Gletscherfloh und dem Infusionsthierchen, —  und 
doeh ist die Schweiz noch sehr weit davon entfernt, in  
irgend einer Beziehung erschdpft oder in all’ ihren Theilen 
bekannt zu sein, sei es als Touristenfeld oder als das der 
Wissensehaft. Es mdchte das schon durch den einen TJm- 
stand fiir erwiesen gelten, dass die Schweizer zur besseren 
Kunde und zur naheren Erforsehung ihrer eigenen Hei-
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math im Jahre 1863 einen besonderen Verein gebildet 
haben, dej: schon jetzt etwa 400 thatige Mitglieder zahlt, 
ein gewaltiges Corps von Erforschungs- und Entdeckungs- 
Reisenden, welche es sich zur Aufgabe gestellt haben, die 
noch wenig oder gar nioht bekannten oder noch nie von 
eines Menschen Fuss betretenen Theile der Schweizer 
Hoehalpen naher zu untersuchen.

Wenn es sich friiher nur von Zeit zu Zeit Einzelne 
angelegen sein liessen, das Licht der Wissenschaft iiber 
diese erhabene Region anzuziinden und, den dunkeln Schleier 
der Unwissenheit zu liiften, der iiber diese Gebirgswelt 
ausgebreitet war, so finden sich jetzt auf einen blossen 
Wink gleich Hunderte, die demselben Ziel mit aller Kraft 
und Energie nachstreben. Unser 19. Jahrhundert (und 
zwar vorziiglich die letzten Dezennien) zeichnet sich in 
dieser Beziehung, durch die Macht und den Erfolg seines 
Gemeinsinnes und seines Associations - Geistes, riesenhaft 
vor alien friiheren Zeiten- aus. Es ist von hohem Inter- 
esse, die Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung der 
Schweiz zu verfolgen und zu gewahren, wie grossartig die 
Fortsehritte gerade in unserer Zeit, in derjenigen der le- 
benden Generation, gewesen sind. Es kann durch eine 
solche Betrachtung dem Verdienste beriihmter Manner ver- 
gangener Zeiten in  keiner Weise Beeintrachtigung erwach- 
sen, aber die Leistungen und Thaten derselben sind wie 
Samenkbrner, deren Wichtigkeit zumeist davon abhangt, 
ob sie auf einen geistig fruchtbaren oder unfruchtbaren 
Roden fielen und befruchtend nachwirkten oder nicht. 
Die Entdeckung einer Neuen Welt war lange vor Columbus 
durch die Normanner gemacht, aber sie hatte fiir die 
W elt keine Folgen, da sie auf unfruchtbaren Roden fiel.

‘In wie weit unsere heutige geographische und kartogra- 
phische Kenntniss der Schweiz aus der neuesteu Zeit datirt 
und auf den Arbeiten der kotemporaren Generation beruht, 
lehrt ein Rliek auf die Vergangenheit').

Erst mit Jacob Scheuchzer zu Anfang des vorigen 
Jahrhunderts beginnt die wissenschaftliehe Erforschung des 
Landes, und was seine bedeutenden Arbeiten fiir die geo- 
graphisch - topische Grundlage ergaben, ist am besten in 
seinen eigenen Worten gesagt, die er im Jahre 1712 in 
einer Zuschrift an die 200 Rathe und Burger von Zurich 
richtet, deren jedem er ein Exemplar seiner beriihmten 
Karte der Schweiz, Nova Uelvetiae talula geographica, 
iibersandte; „Erlaubet mir. Tit., dieses Wort zu brauchen 
bei Prasentirung einiger Arbeit, welche mich wohl 18jah- 
rige Reisen, grosse Miihe, Applikation und Geld gekostet, 
welche iiber 2000 neue Wiirter und Orter mehr hat als die

’) S. das ausgezeichnete W erk Ton  ̂Prof. H. Studer „Geschichte 
der Physischen Qeographie der Schweiz , 1863.

Gigersche, bis dahin beriihmteste Schweizer Chart. Eine 
Arbeit, welche zwar nicht ohne Fehler, doch an etlich 
tausend Orten corrigirt ist. Die noch iibrigen Fehler ge- 
ruhen Tit. grossmiithig zu pardonniren, in Betracht, dass 
eine vollkommene Schweizer Chart nicht leichter zu er- 
warten, als eine vollkommene Einstimmung aller in diesem 
Wunderland befindlichen Gemiither, wesswegen auch aus 
bisherigem Mangel an genugsamen astronomisehen Obser- 
vationen die Gradus longitudinis et latitudinis ausgelassen.” 
Die Gebirgszeichnung ist die damals iibliche vereinzelter, 
willkiirlich gestalteter Stbeke in Vogelperspektive.

Vor noch nicht 100 Jahren, im J. 1766, begann der 
General Ludwig Pfyffer seine Arbeite# zur Darstellung der 
mittleren Schweiz durch das grosse Relief, das sich noch 
jetzt in Luzern befindet. Er bereiste selbst das Gebirge 
und lebte in den einsamsten Gegenden von der Milch mit- 
genommener Ziegen. Zwei Mai wurde er von den Land- 
leuten als Spion aufgegriffen, ofters arbeitete er bei Mond- 
licht. Das Relief, welches erst 1785 ganz vollendet wurde, 
ist aus Wachs verfertigt, 22^ Fuss lang und 12 Fuss breit. 
Seit Scheuchzer waren jedoch bis dahin fiir die topogra- 
phische und kartographische Kenntniss des Landes im All- 
gemffinen noch keine wesentliehen Fortsehritte gemacht; 
denn noch im J. 1770 sagt Gabriel Walser in 'd en  zu
seinem Schweizer - Atlas gehdrigen Begleitworten: --------
„es ist was schweres, eine accurate Landcharte von einem 
Land auszufertigen, das so viele. hohe Berge und Thaler 
hat. —  Ich habe die hdchsten Berge und Alpen manchmal 
mit Leibes- und Lebensgefahr bestiegen, um die Lage der 
Orter und die See’n und den Lauf der Fliisse recht auszu- 
spiiren.”

Zu jener Zeit gait der Gotthard mit 16.500 Fuss fiir 
den Kulminationspunkt der Schweiz; „wo Btinden, Uri, 
Wallis und das obere Bernergebiet zusammenstossen”, sagt 
Fiissli , „sind die hdchsten Berge. Dieselbigen heissen 
Gotthard, Furca, Crispalt und Lukmanier”. Biisching’s 
„neue Erdbeschreibung” (1754) enthielt die beste damals 
erschienene Beschreibung der Schweiz. „Ich habe”, heisst 
es darin, „Helvetien mit Vorsatz etwas weitlaufig und 
gdnau beschrieben, weil es, ungeaehtet der vielen Merk- 
wurdigkeiten, welche es enthalt, bisher den Auslandern
wenig bekannt gewesen i s t . -------- Der grdsste Theil des-
selben besteht aus neben und auf einander stehenden Ber
gen und zwischen ihnen befindlichen engen Thalern. Hier 
sind die Berge ungeheure Felsklumpen, welche zwei- 
vier-, ja wohl sechsmal fiber einander stehen, in langen 
Reihen mit einander verknfipft, und 4- bis 10.000 Schuhe 
hoch sind.” Doch bilden die barometrischen Hdhenmessun-

') Staats- and Erdbeschreibung, Einleitung.
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gen von J. A. De Luc, die in der zweiten Halfte des 
18. Jahrhunderts in der Umgegend von Genf begannen, 
den Anfang einer besseren Kenntniss der Hdhenverhalt- 
nisse der Schweizer Alpen; De Luc, gleichzeitig mit Jetzler, 
wagte es auch zuerst, vergletscherte Gipfel zu ersteigen, 
um wissenschaftliche Fragen zu losen.

Saussure’s beriihmte Eeise auf den Mont Blanc fallt in 
das Jahr 1787, um welche Zeit eine neue Epoche fiir die 
wissenschaftliche Kunde begonnen hatte, die in ein Paar 
Dezennien mehr zu Tage fbrderte als alle friiheren Jahr- 
hunderte zusammengenommen. Tralles fiihrte 1788 - in 
der Schweiz das erste trigonometrische Dreiecksnetz ein; 
Bader d’Albe’s grossgs Kartenwerk erschien 1798, dann 
Osterwald’s „Carte de la Prineipaute de Neufchatel, levee 
de 1801 a 1806”, die erste Karte iiber einen grbsseren 
Theil der Schweiz, die den strengsten Anforderungen in 
Bezug auf mathematische Genauigkeit und geschmackvolle 
Zeichnung entsprach.

Dennoch blieb z. B. das jetzt so stark besuchte, sogar 
von manchen kecken Damen bis in seine tiefsten Eis- 
labyrinthe und hbehsten Zinnen begangene Berner Ober- 
land bis 1811 eine terra incognita, sogar den Schweizern 
selbst. Erst in diesem Jahre fiihrten die Gebriider Meyer 
ihre beriihmte Entdeckungsreise fiber dieses Gebiet aus.

Erst im Jahre 1834 begann die trigonometrische Ver- 
messung der Schweiz unter Leitung des damaligen Oberst
G. H. Dufour, war aber bis 1842 so weit gediehen, dass 
mit der Publikation einzelner Sektionen der berfihmten 
Topographischen Karte der Schweiz in 25 Bl. im Maass- 
stab von 1:100.000 begonnen werden konnte, welche An- 
fangs- des nachsten Jahres, durch Erscheinen des letzten 
Blattes (ISTr. XIII) ganz vollstandig vorliegen wird.

So ist die Aufnahme und die Mappirung der Schweiz 
nach einem einheitlichen Plane und unter einheitlicher 
Direktion ausgeffihrt und zum Abschluss gebracht und 
dadurch eine ■ feste Basis gewonnen ffir den Aufbau der 
gesammten wissenschaftlichen, besonders der physikalisch- 
geographischen Erforschung des Landes.

Ein sehr wichtiger Schritt in dieser Richtung geschah 
durch das grossartige Eetz von 78 neu eingerichteten 
.meteorologischen Stationen, an denen im Dezember 1863 
nach einem einheitlichen Systeme Beobachtungen begannen, 
die ffir die meteorologisehe Wissensehaft von der grossten 
Wichtigkeit zu werden versprechen und deren erste Re- 
sultate Dr. A. Mfihry im vorigen Kapitel naher besprach. 
Dm eine geographische Ubersicht dieses meteorologischen 
Beobachtungsnetzes zu bieten, gaben wir das Kartehen 
auf Tafel 12 und die Hohenlage der Stationen, aus wel- 

®>̂ sichtlich ist, dass die Beobachtungspunkte 
rem grossen numerischen Umfange immerhin nur bis

etwa zur Hiilfte der vertikalen Ausdehnung des Landes 
reichen und piit der Hohe von 2478 Meter (Gr. St. Bern- 
hard) aufhciren, wahrend die hochsten Punkte der Schweiz 
beinahe bis zu einer doppelt so grossen Hohe reichen. Ob 
die weitere Hinaufrfickung der Stationen einer anderen 
Generation vorbehalten bleibt, lassen wir dahin gestellt 
sein, immerhin fibertrifft das neu eingerichtete System alles 
Ahnliche in anderen Landern; Bergliaus’ Karte der Meteoro
logischen Stationen in Deutschland, der Schweiz ’) u. s. w. 
weist nur 9 Stationen ffir die Schweiz auf, die unsrige 
(Tafel 12) 78, und die ganzen Osterreichischen Alpen ent- 
halten nur etwa halb so viel.

Ffir den Ausbau der topographischen Kenntniss, der 
Gletscherkunde, der Lehre von der geographischen Verbrei- 
tung der Pflanzen und Thiere, ist durch die Grfindung der 
Alpen-Vm-eine, welche die einzelnen Krafte und Unter- 
suchungen vereinigen und ebenfalls in ein mehr einheitliches 
Ganze bringen, ein weiterer wichtiger Schritt geschefaen. Der 
Englische Alpen-Verein f  Alpine Club) war der erste dieser 
Vereine und hat zu der Bildung der anderen ohne Zweifel 
den Anstoss gegeben; er trat im Jahre 1868 ins Leben und 
seine Mitglieder haben sich jedes Jahr durch eine Reihe der 
kfihnsten Bergfahrten bemerklich gemacht ; er ist auch 
speziell ein Verein von Bergsteigern und nach den Statuten 
bedarf es, um Mitglied zu werden, der Besteigung eines 
Berges von wenigstens 11.000 Fuss Hohe. Daher kommt 
es, dass der Verein nur etwa 200 Mitglieder oder wenig 
mehr ziihlt, darunter Gelehrte vom besten Klang, wie 
Forbes', Tyndall u. A.; das Eintrittsgeld und der Jahres- 
beitrag betragt jedes 1 Guinee. Der Allpine Club hat seinen 
Wohnsitz in London, seine Mitglieder vereinigen sich in 
einem mit Bibliotbek, Sammlungen u. dgl. ausgestatteten 
Clubhause und seine ffir die Topographic und Xaturwissen- 
schaften. wichtigen Ergebnisse sind in  einer Reihe prachtig 
ausgestatteter Publikationen niedergelegt: drei Bande „PeaJcs, 
Passeŝ  und Glaciers"; ein periodisches Journal „The Alpine 
Journal” (von welchem vom 2. Marz 1863 bis 1. Sep
tember 1864 7 Hefte erschienen sind), verschiedene Mono- 
graphien einzelner Mitglieder, besonders Tyndall’s, und 
zwei Bande „Alpme Guide” von J. Ball, Prasidenten des 
Vereins.

Als zweiter im Felde erschien der Osterreiehische Alpen- 
Verein, der im Marz 1862 gebildet wurde, seinen standigen 
Sitz in Wien hat und sich zum Zweck stellt, „die Kennt
niss der Alpen, besonders der Osterreichischen, zu verbrei- 
ten • und zu erweitern, die Liebe zu ihnen zu fbrdern und 
ih re ' Bereisung zu erleichtern” )̂. Mitglied kann Jeder

■’) Berghaus, Physikalischer Atlas, I. Abtheilung, Bl. 11. Grotha, 
J . Perthes, 1852.

„Geogr. M itth.” 1862, S. 270.
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werden, dor sich fiir die. Alpen-Welt interessirt und einen 
Jahresbeitrag von 3 ‘fl. Osterr. WShrung zahlt, wofur er 
ein EJtetnplar der Druckschriften erhalt, Theilnahme hat 
an den Zusammenkunften und Vortra'gen,- Sitz und Stimme 
in den Versammiungen und ausserdem Anspruch auf Unter- 
stiitzung bei Uhternehmungen, welche auf die Forderung 
der Vereinszwecte gerichtet sind. Der' Verein fand so 
viel Anklang, dass er in der Jahres-Versamtnlung am 
15. April 1863 bereits 643 Mitglieder zahlte und fort- 
gehends durch neue Mitglieder Avachst. Unter den Mit- 
gliedern befinden sich Gelehrte, Arzte, Advokaten, Beamte 
aller Art, Kaufleute, Eentiers u. A. und nicht bloss der 
Adel, der Klerus, die Armee, die hohe Finanz und Diplo- 
matie hat ihre Vertreter, sondern auch die schbne Welt, 
welehe durch einen Kranz von 23 Damen das Mitglieder- 
verzeichniss schmiickt. Ausser zahlreichen Forschungen 
und Arbeiten hat der Yerein die Ausdehnung guter Kommu- 
nikations^Mittel, die Herstellung von Quartieren, die Heran- 
ziehupg guter Fiihrer zu veranlassen gesucht und die Re- 
sultate seiner Arbeiten bereits in drei trefflichen und sehr 
inhaltreichen Banden „Mittheilungen” *) und „Yerhandlun- 
gen” der OfFentlichkeit iibergeben.

Der Italienische. Alpen-Yerein fGluh alpino di Torino), 
zu dessen Griindung der erste Gedanke im August 1863 
gleicbzedtig bei zwei verschiedenen Partien auftauchte, die 
den Monviso und den Mont Blanc bestiegen, hat an seiner 
Spitze den beriihmten Naturforscher Quintino Sella und 
den Grafen- Saint-Robert und zahlte binnen Kurzem 200 Mit- 
glieder. Er stellt als Hauptzweok seiner Bestrebungen die 
naturwissenschaftliche Erforschung der Alpen wie auch des 
Apennin’s obenan. Standiger Sitz des Yereins ist Turin, 
urid um in denselben eintreten zii konnen, hat man ein 
Eintrittsgeld von 20 Liren und eben so viel jahrliehen 
Beitrag zu entrichten. Auch dieser Yerein hat in einer 
besonderen Publikation: „Giornale delle Alpi, degli Apen- 
nini e dei vulcani, Torino 1864”, begonnen, die Resultate 
seiner Bestrebungen zu verbffentlichen.

Beinahe als der letzte, aber nicht der geringste, trat 
der Sehweiter Alperi - Verein auf. Die Ehre, die ersten 
thatsachlichen SChritte zur Griindung desselben gethan zu 
haben, .gebiihrt -dem Dr. Th. Simler in Bern; vornehmlich 
auf seine Anregiing hin sammelten sich am 19. April 1863 
zu Olten 35 Sehweizerische Berg- und Gletseher-Fahrer 
aus verschiedenen Kantonen und konstituirten sich zu i 
einem Schweizer Alpenelub. Es sollten Anfangs nur Schwei- 
zer zur Mitgliedschaft zugelassen werden, dooh wurde in 
der im Oktober in Basel abgehalten'fen diessjahrigen Jahres- 
Yersammlung die Bestimmung getroffen, dass auch Aus-

’) Die Beaprechung des. 1. Bandes s. „Geogr. Mittheil.” 1864, 
Heft I, S. 39.

Petermanu’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft. XI.

lander, welche sich um die Kenntniss und Erforschung der 
Schweiz bemiihen, zur ordentlichen Mitgliedschaft gelangen 
konnen; das Eintrittsgeld und der Jahresbeitrag eines Mit- 
gliedes betragen beide- 5 Francs. Sehr wirksam fiir die 
Forderung der Interessen und Zweeke des Yereins erwies 
sich die Spaltung desselben in Sektionen je nach den ver- 
sohiedenen Gebieten und Kantonep: Sektion Bern (mit 
66 Mitgliedern im ersten Jahre); Sektion Tddi (Glarus) 
44. Mitglieder; Sektion Basel (46 Mitglieder); Sektion 
St. Gallon (38 Mitglieder); Sektion Uto (Ziirieh); Sektion 
Rhaetia (Chur) 43 Mitglieder; Sektion Jura (Aarau) 5 Mit
glieder ; Sektion des Diableret (Lausanne). Die Aufgaben des 
Yereins sind mit wenigen Worten dahin zusammengefasst: zu 
Dufour’s Topographischem Atlas der Schweiz einen lebendi- 
gen Kommentar zu liefern, und zwar sollen die Exploratio- 
nen und Dntersuchungen unter dem dreifachen Gesichts- 
punkte eines topologisch beschreibenden, eines artistischen 
und eines naturwissenschaftlichen ausgefiihrt werden.

Die Leistungen Res Yereins in seinem ersten Jahre, 
deren Resultate in dem ersten Jahrgange seines „Jahr- 
buehs” bekannt gemacht warden ’), sind eben so grossartig 
durch ihre Kiihnheit und Ausdehnung als von dem mannig- 
faltigsten Interesse fiir die Wissenschaft. Fast jede ein- 
zelne der verschiedenen Explorationen wiirde vor ein Paar 
Decennien gewaltiges Aufsehen gemacht haben. Each einem 
systematischen Plane war der Hauptthiitigkeit der Mitglie
der ein bestimmtes Gebiet zur Erforschung vorgeschrieben, 
und zwar die Todi - Kette und die Clariden - Seheerhorn- 
Kette, welche wiederum in 7 kleinere Untergruppen ge- 
theilt und je eine einem Detachement unter' besonderem 
Chef zur speziellen Durchforschung angewiesen wurde. 
Diese Forschungen gingen mit bestem Erfolg vor sich und 
sind in ihrer Ausfiihrung und in ihren Resultaten in seehs 
Beriehten naher geschildert und in einer Karte veranschau- 
Keht. Diese Karte ware allein hinreichend, die Eichtung 
des Schweizer Alpen-Yereins zu charakterisiren und die 
Gediegenheit und Griindliehkeit ihrer Arbeiten darzuthun; 
sie ragt selbst unter den so hochstehenden Schweizerischen 
Tbpographischen Karten als eine ausgezeichnete Leistung 
hervor, macht einen wahrhaft entziickenden Eindruck auf 
den Kenner und Fachmann und bildet eins der vorziig- 
lichsten Meisterstiicke, welche die Kartographie iiberhaupt 
zu Tage gefbrdert hat. Sie ist- im Maassstabe von 1:50.000 
(doppelt so gross als. der der DUfour’schen Karte) unmittel- 
bar nach den Eidgenossisehen Original-Aufna^men bearbeitet 
und unter der' Direktion des CeUtral-Comity’s von R. Lcu- 
zinger in Bern mit hoher Kunst im Stich ausgefiihrt. Das 
Terrain ist- in meisterhafter, hbchst effektiver und plasti-

E rster Jahrgang. Bern,’) Jahrboch des Schweizer Alpenelub. 
Dalp, 1864. 8 Francs.
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scher Weise durch Schraffen der Art dargestellt, dass die 
Felspartien, die Gletscher und Firne, die Walder sehr 
deutlich unterschieden sind und docli das allgemeine Bild 
nicht storen; auf den ausgedehnten Gletscher- und Firn- 
liachen sind die Isohypsen oder Horizontalen von 30 zu 
30 Meter oder 100 Schweizer Fuss, im iibrigen Terrain 
die sogenannten „Zehner” der Horizontalen, namlich die 
von 300 zu 300 Meter oder 1000 Schweizer Fuss, an- 
gegeben, ausserdem aber noch sehr zahlreiehe Hdhenzablen 
eingetragen. Das Terrain ist unter schiefer Beleuchtung 
gezeichnet, aber nicht von ISTordwest, wie diess bei Du- 
four und liberhaupt iiblich ist, sondern von Siidsudwest, 
was fiir die Darstellung gerade dieses Gebiets vortheilhaft 
is t; die Griinde fiir eine solehe Beleuchtung sind vom 
Central-Gomite naher motivirt, und erscheinen uns fiir 
Lokal-Karten, namlich solehe von einzelnen Gebieten, vbllig 
gerechtfertigt. Die Karte enthalt alle Berichtigungen 
der Dufour’schen Original - Aufnahme in der Topographic 
und Jilomenklatur Seitens der Vereins - Mitglieder und 
zeigt recht lebhaft die Wichtigljeit des Vereins selbst 
diesem ausgezeichneten Werke gegeniib'er, an welches sie 
gewissermaassen die letzte Feile anlegen und es in den 
Theilen verbessern und vervollstandigen werdeh, bis zu 
welehen die Krafte der Geodaten nicht ausreichten. Ausser 
den Berichten und der Karte iiber die sogenannten offiziel- 
len Arbeiten des Vereins, namlich denjenigen innerhalb' des 
vorgeschriebenen Gebiets, enthalt das Jahrbuch eine Ghronik 
des Vereins, eine Reihe Schilderungen von Explorationen 
in anderen Theilen der Schweiz, sogenannte „Freie Fahr- 
ten” *), die fiir die Topographie der Schweiz ebenfalls von 
Wichtigkeit sind, dann versehiedene „Aufsatze” und eine An- 
zahl „Kleinere Mittheilungen” von mannigfachem Interesse.
') Naralicli: 1. Das Aletschhorn. Von Edmund von Eellenberg.

2. Le Passage du Col de I’AIphubel. Par F. Thioly.
3. Das Mattwaldhorn und sein Panorama. Von'G. Studer.
4. Der Piz Morteriitsch. Von Melchior Ulrich.
5. Der Piz Tremoggia. Von J. J. Weilenmann.
6. Der Piz Znp'6. Von L. Enderlin.
7. Das Finsteraarhorn. Von E. Lindt.
8. Das Silberhoru. Von Edm. von Fellenberg.

Aufsatze; 1. Die Bevolkerung der Alpen. Von L. Eiitimeyer.
2. liber die Wechselbeziehungen zwischen den Bergbestei-

gungen und deu topographischen Vermessungen in
der Schweiz. Von H. H. Denzler.

3. Aper9U du phenomene erratique des Alpes. Par
E. Desor.

4. Alpwirthschaftliche Streiflichter. Von Dr. F. v. Tschudi.
5. Freier Gedankenflug iiber die Waldungen der Schweizer

Alpen, Von J. Coaz.
6. Nationaler Gesang bei den Alpen-Bewohnern. Von

'  H. Sc'zadrowsky.
7. .Aiifgaben fiir die kleineren Leute unter den Alpen-

. Clubisten. Von Hans Wieland.
■ 1. Bemerkungen zur Exkursions-Karte von ,1,863. Von

Dr. Th. SimlefV
2. Die Xomenklatur des Monte Eosa.., ’Von Gottlieb Studer.

, 3. Botanische Notizen iiber die Manniifiuh und den Albrist.
Von C, V, Fischer-Ooster.

I Dem reichen Inhalt entsprechend ist das Jahrbuch eben 
so reich illustrirt, und . zwar ausser ’ der prachtigen Karte 
mit 6 farbigen Ansichten, 16 Holzschnitten und 'einem 
grossen, 10 Fuss langen chromolithographirten 'Panorama 
vom 3270 Meter hohen Mattwald oder Simmelihorn im 
Wallis, nach der Natur gezeichnet von G. Studer. Es ist 
deshalb wohl zu begreifen, dass die ganze Anflage 
(1000 Exempl.) des inhaltreichen und anziehenden Buches 
bei seinem billigen Preise wenige Tage nach seinem Er
scheinen ganz vergriffen war und dadureh ausserhalb def 
Schweiz leider wenig bekannt werden mdchte, zumal eine 
zweite Auflage nicht leicht zu veranstalten ist, da die 
Flatten nicht mehr vorhanden sind. Es ware jedoeh immer- 
hin wiinschenswerth, dass eine zweite Ausgabe, wenn auoh 
eine weniger reich illustrirte und daher vielleicht noeh 
billigere, erschiene, weil das Buch sicher aueh in weiten 
Kreisen Eingang finden wiirde.

Die treffliche Redaktion des Jahrbuehes wurdO von dem 
ersten Prasidenten des Vereins, Dr. Th. Simler, dem Vice- 
priisidenten. Dr. A. Roth, und dem Herrn R. Lindt beSbrgt.

Die fiir das gegenwartige Jahr vorgeschriebenen For- 
schungsgebiete waren:
1. Die Todi- und Clariden-Gruppc, so weit in denselben noch Liicken

auszufiillen blieben;
2. das Gletscher-Gebiet zwischen Galenstock und Sustenjiorn;
3. die Bernina-Grup'pe, so weit in derselben noch unerstiegene' schwie-

rige Gipfel zu iiberwinden waren.

Behufs griindlicher und fiir die Topographie moglichst 
erspriesslicher Durchforschung des vorgesteckten Haupt- 
gebiets wurde dann express eine Karte gestochen, die nur 
an die Mitglieder vertheilt und urspriinglich nicht zur 
Publikation bestimmt war, deren Platte uns aber der Verein 
sehr bereitwillig zur Veroffentlichung in den „Geogr. Mitth.” 
iiberliess (s. Tafel 13 im vorigen Hefte), naehdem wir den 
Wunsch, diess zu thun, ausgesproehen hatten. Wir wiinsch- 
ten sie unseren Lesern vorzulegen: 1. um ihre Aufmerk- 
samkeit auf den Schweizer Alpen-Verein und seine wichtigen 
Arbeiten zu lenken, 2. um sie als specimen trefflicher 
Sehweizerischer kartographischer Leistungen zu geben und
3. weil sie das dargestellte interessante Central-Gebiet der 
Schweizer Hochalpen mit dem grossartigen Rhone-Gletscher 
nach der bisher unpublicirten Eidgendssischen Vermessung 
und daher in vbllig neuer, von alien bisherigen Karten 
verschiedener Darstellung bringt.

Kl. Mitth.; 4. Eundtour um das Wptterhorn. ,Vpa. .1., Eoth.
5. Vom Bernina. Von A’. Eoth.
6. Auslandische .■Upenclubs. Von A. Ebtb.
7. Gletscherfuhrer. Von A. Eoth.
8. Berghohlen. Von L. Eittimeye'r.
9. Tornisterapotheke. Von E. Lindt.

10. Zur Physiologic des Murmelthieres. "Von C. Hauser.
11. Eine Montblanc-Besteigung. Von A. Eoth.
12. Firnhofe. Von Ai Eoth.
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Die Karte, die bloss als Hiilfsmittel fiir die zu unter- 
nehmenden Explorationen dieneu sollte, liefert einen neuen 
Beweis , auf welche griindliche und tief eingehende, echt 
wissenschaftliche Weise der Verein beflissea ist, die wissea- 
schaftlich - geographischen Zwecke so viel als aibglich, zu 
fdrdera.

Was die diessjahrigea Fahrtea der Club - Mitglieder 
aalaagt, so habea unter Aadereui im Club-Gebiet Tddi- 
Olaridea die Easier uad Aarauer Mitglieder voai Maderaaer 
Thai aus gearbeitet, dea Grossea Ruchea zura erstea Mai 
uad dea laage aieht mehr besucht geweseaea Oberalpstoek 
bestiegea; die Glaraer fiilltea eiaige Liickea auf ihrem 
Kaatoas - Gebiete- aus uad erstiegea zum erstea Mai dea 
hdchstea Gipfel des Glaraisch, geaaaat Bachistock. Das 
Club-Gebiet der Trift (Susteahora-Galeastock) wurde sehr 
vielfach durohstricbea uad verspricht fiir das aachste Jahr- 
buch eiae reiche Ausbeute. Maa darf aaaehaiea, dass alle 
bis dahia uabestiegeaea uad 'zum Theil selbst uabekaaat 
gebliebeaea hoherea Gipfel dieses Gebiets gewoaaea siad, 
z. B. Dammastock, Schaeestock, Spitzliberg mehrfach, ebea 
so die Thierberge'). Im Club-Gebiet der Beraiua-Gruppe 
war fiir dieses Jahr aur der Piz Roseg vorgezeichaet. 
Clubist Weileamaaa aus St. Gallea hat iha erstiegea, 
aachdem ihm voriges Jahr eia Eaglaader zuvorgekommea. 
Immerhia wurde aur der kleiaere der zwci Gipfel erreicht 
uad Toa dem etwa 47 Fuss hoherea wegea zu • grosser 
Gefahrlichkeit abstrahirt. Im ’ Kapitel der freiea Fahrtea 
wurde trotz der im Gaazea uagiiastigea Saisoa viel Tiieh- 
tiges geleistet, uad zwar vorzugsweise voa Mitgliedera der 
Beraer Sektioa. Der greise Nestor der Alpea-Fahrer, Re- 
gieruags-Statthalter Gottlieb Studer, feierte ia Begleituag 
des Herra R. Liadt auf dem Studerhora (erste Ersteiguag) 
seiaea ,61. Geburtstag, erstieg hierauf das Waaaehora zum 
erstea Mai, ermoglichte sodaaa aoch die erste Ersteiguag 
des Ofeahoras (ia. der Kette zwischea Simploa uad Gott- 
hard) uad waaderte durch die Tessiaer, Biiadaer, Uraer 
uad Uaterwaldaer Alpeu, um seiae diessjahrigea Fahrtea 
am 31. August aa eiaem wuaderklarea Tage auf deai 
Gipfel des Titlis zu beschliessea. Herr Liadt treaate sioh 
am Waaaehora voa Herra Studer uad bestieg die Juagfrau.

Zum Schwierigstea zahlt^ was E. v. Felleaberg, Pro
fessor A bi' voa Bera uad Pfarrer Gerwer vom Griadelwald ■ 
ausfiihrten, aamlieh die Ersteiguag des ' Schreckhora^. (aur 
erst eia Mai vorher im J. 1861 voa Stepheas erklommea) 
uad Eiger. Felleaberg aahm ausserdem dem Kleiaea Griudel- 
waldaer Viescherhora seiae Juagfraulichkeit uad- iiberschritt 
das Mdaehjoch. Nicht geluagea ist diesea kiihaea Maaaera 
eiae Uateraehaauag, w^Iche die glaazeadste Leistuag hatte

•■) S. Tafel 13 im vorigen Hefte.

werdea kdaaea, aamlieh die Ersteiguag der Juagfrau voa 
der Nordseite, iiber das Silberhora hin; der Guppi-Oletscher 
zeigte sich so zerkliiftet, dass die Expeditioa aieht eiamal 
das Schaeehora zu erreichea vermochte; eia Schruad, wel- 
cher schoa bei der vorjahrigea Silberhora-Bosteigung grosse 
Schwierigkeit bereitete, war diess Mai etwa 80 Fuss breit 
uad steckt damit dem Uateraehmea so laage eia Ziel, 
bis ia eiaem giiastigerea Jahre eia solches Hiaderaiss 
aieht obwaltet. Herr Wyss, ebenfalls eia Mitglied der 
Beraer Sektioa, erstieg dea Niifeaea und brachte von sei
ner Spitze als Trophae das Nachthemd mit, welches von 
dem erstea Ersteiger -als Fahne verwendet worden war. 
Die Sektioa Ehaetia veranstaltete eiae aus ptwa 20 Mit- 
gliedern bestehende Expedition auf die Sulzfluh und in 
die zahlreiehen Hbhlea des dortigen Kalkgebirges, woriiber 
eia ausfiihrlicher Bericht in belletristischer, naturwissen- 
schaftlicher und geographisch-kulturhistorischer Beziehuag 
ausgearbeitet wird. Sehr riihrig waren aueh die Mitglieder 
der Baseler .Sektioa, ihrer seehzehn unternahmen eiae Fahrt 
aiif den Gipfel des IJri-Rothstocks und Herr Raillard auf 
die Jungfrau, aachdem er vorher die Windgelle und den 
Spitzli-Berg bestiegea.

Hater den Leistungen auswartiger Bergsteiger hat sich 
auch dieses Jahr jene kiihne Miss Walker aus Liverpool,' 
welche im vorigen Jahre Fiasteraarhora, Monte Rosa und 
Mont Blanc bestieg, ausgezeichnet, indem sie aut dem Eiger 
war und dem Balmhorn die Juagfraulichkeit aahm.

Wir sehen mit Spanaung dem zweitea Baade des Jahr- 
buchs des Schweizer Alpen-Vereins entgegen, welcher 
gegenwartig von, dem aus Dr. A. Roth, R. Lindt und 
Prof. Riitimeyer bestehendea Redaktions-Comite, nach dem- 
selben Plane bearbeitet wird als der erste Band.

Als naohstjahriger Centralsitz ist Chur bezeiehnet, zum 
Central - Prasidenten Herr Forstinspektor Coaz, dem die 
Wisseasehaft seit einer Reihe von Jahren so viel Licht 
iiber die Ost -Schweiz verdankt. Club - Gebiet fiir das kiinf- 
tige Jahr ist die auf der Grenze voa Graubiinden uad Tirol 
gelegene,- sehr wenig bekannte Selvretta-Gruppe und da- 
neben sollen in den zwei erstea Club - Gebieten (Tddi- 
Gruppe uad Trift-Region) Vervollstandigungen der bisheri- 
gen-Explorationen unternommen werdea.

Neben den bisher gestellten offiziellen Aufgaben ist 
von dem kiirzlich verstorbenen Oberst Wieland, Chef des 
Eidgenossischen Generalstabes, in eiaem interessantea Auf- 
satze des Jahrbuchs die Aufmerksamkeit auf eiae Reihe 
fast ganz unbekaanter Passe hingelenkt, welche auf der 
Grenze der Schweiz und Italiens liegen und besonders in 
strategischer Beziehuag von Wichtigkeit siad. Sie befinden 
sich in den beiden Einschnitten Italienischen Territoriums, 
welche sich von Domo d’OsspIa und Chiavenna hach Norden
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erstrecl^en, zwischen dem Simploa und dem Griesbach und 
aa beiden Seitea der Spliigea-Strasse liegen, aamlich: Pass 
liber die Furkea, Kessihorn-Pass, Kitterpass, Albrunpass, 
Cql della Rossa, Gletscherstqig durch das Kriegthal, der 
Griespass (besoaders seine Verzweigung iiber S. Giacomo 
nach air Acqua); ferner der Balniscio-Pass, Bardan-Pass, 
Forcola-Pass, die Forcelina, S. Jorio-Pass, Pass des Val 
di Loi u. a. Alle diese Passe, deren nahere Untersuchung 
der Oberst „fiir die klqineren Leute der Alpen-Clubisten” 
empfiehlt, sollen aueh an landschaftliehem Eeiz sehr reich 
sein. Wir hofFen darauf zuriickzukommen.

Zu den mannigfachen Yerdienstao. des Schweizer Alpen- 
Vereins gehbrt unter Anderem auch die Fiirsorge, weitere 
Fqrschungen in besonders interessanten und dabei schwie- 
rigea Gebieten schon im Yoraus dadurch zu unterstiitzen, 
dass er an besonders dazu geeigneten Stellen in betraeht- 
licher Hbhenlage Stationen aus cyklopischen Steinbauten 
erriebten und mobliren Hess, die kiinftigen Bergfahrern 
von grossem Nutzen sein werden; eine solche Steinhiitte 
wurde im ersten Jahre des Yereins am Griinhorn in der 
Ffabe des Tddi-Gipfels fiir 1000 Francs erbaut, eine andere 
im gegenwartigen Jahre am Thaltistock ’) im Triftgebiete.

Man wil'd erkenn.en, mit welchem Eifer unfl, mit wel- 
cher Yielseitigkeit der Schweizer Alpen-Yerein seine Tha- 
tigkeit begonnon hat und welche hervorragende Stellung 
er trotz seines jungen Bestehens unter alien ahnlichen Yer- 
bindungen einnimmt; es ist zu hoffen, dass sich unter 
den Freunden der Geographie Manche finden werden, die 
sich diesem trefflichen Yerein anschliessen und dadurch 
auch ihre Zwecke mit idrdern zu helfen suchen; den vie- 
len alljahrlichen Besuchern der Schweiz wiirde es von 
mannigfachem Nutzen sein, mit den besten Kennern der 
Schweizer -Alpen in einer solehen Genossenschaft zu 
stehen )̂.

Manchen in der Saehe Uneingeweihten und ihr Fern- 
stehenden, welche die Schilderungen der gefahrvollen, 
haarstraubenden und dabei oft sehr kostspieligen Bestei- 
guugen der Alpen-Gipfel lesen,' mdchte sich die Ansieht 
aufdrangen, dass dieselben auf einer Sucht nach' waghalsi- 
gen und ruhmredigen ■ Kletterstiicken beruhten, aber mit 
Unrecht. Sehr schon ist das Motiv von F. y. Tsehudi in 
die Worte gefasst®); Es ist das Gefiihl geistiger Kraft, 
das ihn durchgliiht und die todten Schrecken der Materie 
zu iiberwinden treibt; es ist der Eeiiz, das eigene Menschen- 
vermogen, das unendliche Yermbgen des intelligenten Wil- 
-  ■ ■ #

’) S. Tafel 13 im yorigen Heft.
] J  znr3Iitgliedschaft zu melden, ■rfende man sich an eins

Ausscliuss^Mitglieder, z. B. an den Herrn Hr. A. Both in Bern. 
Berlensch und anziehende Kapiter„Alpenspitzen” in
Beinziff rW " die Alpen in Xatur- und Lebenshildern,-Leipzig, Costenoble, 1861, SS. 247^287 .

lens an dem rohen Widerstaude des Staubes -zu messen; 
es ist der heilige Trieb, im Dienste der ewigen "Wissen- 
schaft dem Bau und Leben der Erde, dem geheimniss- 
vollen Zusammenhange alles Geschaffenen nachzuspiiren; 
es ist vielleicht die Sehnsiicht des Herrn der Erde, auf 
der letzten iiberwundenen Hdhe im Uberblick der ihm zu 
Fiissen liegendeu Welt das Bewusstsein seiner Yerwandt- 
schaft mit dem Unendlichen durch eine einzige freie That 
zu besiegeln. Wie H. H. Denzler in seinem lehrreichen 
Aufsatze iiber die Wechselbeziehungpn zwischen den Berg- 
besteigungen und den topographisehen Vermessungen ^n 
der Schweiz gezeigt h a t '), ist es eine bekannte Thatsache, 
dass das Eingen nach besseren Karten am Sehluase des 
vorigen und am Anfange dieses Jahrhunderts eine Menge 
von Bergbesteigungen in der Schweiz veranlasst ha t, die 
sonst noch liingere Zeit nicht Statt gefunden haben* wiirden. 
Andere Bergbesteigungen wurden durch Fragen der physi- 
kalischen Geographie,, namentlich durch geologische und 
die Gletscherfrage, veranlasst. Uberhaupt dirrfte in, neuercr 
Zeit moistens ein wissenschaftliches' Interessc zu: waghalsigen 
Kletterstiicken Y'eranlassung gegeben hqben. .Die Freund® 
der Naturwissenschaften konnten jcdoeh solche ungewohnte, 
miihsame Exkursionen nicht durehfiihren, ohne, von den 
erhabenen Wundern der Alpen-Welt einen bleibenden Ein- 
druck heim zu bringen und Proselyten ffir Bergbesteigungen 
zu machen. Bald wurde nun der noch wenig gekaunte 
Hochgenuss der Ersteigung der erhabensten .Alpen-Gipfel 
Selbstzweck und von diesem Augenbliok'. an begann -die 
Eiickzahlung der Schuld, in welcher die Freurtde.der hehren 
Hochgebirgsnatur zu den Naturwissenschaften standen, die 
ihnen die neuen Schdnheiten erschlossen batten. Es wur
den Benennungen eingefiihrt oder bekannt gegeben, leich- 
tere Zugange entdeckt, die Aussichten oft genau beschrie- 
ben, oft Panoramen von denselben entworfen., Daduroh 
ist namentlich der topographisehen Aufnabme ein grosser 
Dienst geleistet. wor.den, in dem einfacbe trigonometrisphe 
Yerbindungen ohne Miihe gefunden wmrden und aus den 
Panoramen ersehen Verden konnte, ob alle darstellbaren 
Einzelnheiten in der Aufnahme vorhanden- und oh. die Fels- 
partien naturgetreu wiedergegeben seion. .Die toppgraphi- 
sche Aufnahme und,die daraus entstandenen,topographisehen 
Karten, haben sodann wiederum von Neuem zu .weiteren 
Erforechungen in den Hoehalpen angeregt, ajs Orientiruqgs- 
mittel und Eiihrer ihre fvusfiihrung erleielitert und ohne 
Zweifel zu depi Entstehen und der raschen Ausbreitung 
der Alpen-Yereine sehr wesentlieh beigetragen.

Wic aber vor alien anderen der Schweizer Alpen-Yerein 
seine A,ufgabe aufgefasst, hat, geht er hauj)tsachlich auf 
. .. \  ^  ...

*) Jalirbuch *des Schweizer Alpenclub, 1864,.^S. 413— 4 2 3 ..
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eine moglichste -Vervollkommnung der an und fiir sich so 
ausgezeichneten Aufnahmen aus und wir kdnnen im In- 
teresse der Geographic nur aufs Warmste die weitere Aus- 
breitung der Alpen-Vereine befurworten. Namentlich ware 
es hdchst wiinsehenswerth, wenn sich den vier bereits 
bestehenden ein Franzosischer Alpenclub anschlosse, der 
es sich zur Aufgabe machte, den im beklagenswerthen 
Grade unbekannten Franzdsischen Theil der siidwestlichen 
Alpen (zwischen Mont Blanc und Toulon) in den Bereich 
der Wissenschaft und (finer dem 19. Jahrhundert wiirdigen 
topographischen Kenntniss zu ^iehen. Wenn man bei dem 
grdsseren Theile der Franzdsischen Alpen anno 1864 ge- 
zwungeh ist, auf alte Karten wie die von Bourcet und 
yillaret von 1754 zuriickzugehen, so ist das eine sehr 
empfundene Tiioke in der Geographie und Topographic 
Mittel-Europa’s.

Wenn man bedenkt, dass jede grdssere Gletscherfahrt 
Oder Ersteigung eines der. hdheren Alpengipfel stets eine 
Sache auf Leben und Tod ist und dass dazu jene „wahr- 
haftf unheimliche’ Kaltbliitigkeit und grauenhafte Kesigna- 
tion” nebst muskelfrischen Kriiften^ und vdlliger Schwindel- 
freiheit gehdi-en, dass ferner zur Besteigung z. B. des Mont 
Blanc drei Tage Zeit und nach dem obrigkeitlfchen Kegle- 
ment so viel Fiihrer und Trager ndthig sind, dass sie eine 
Ausgabe.von 1000. Francs erheischt, so muss man sich 
dinigermaassen wundern, dass fast iiberall anderswo, nur 
nicht in der Schweiz und im Bereich der Alpen iiberhaupt, 
d »  Lufthallon zur Anwendung gekommen ist, sei es zu 
extraordinaren Yergniigungsfahrten oder Rekognoscirungen 
uSid'>wissenschaftlichen Ascehsionen; ein hdheres Risiko 
ware nicht vorhanden, .im Gegentheil sind die Luftballon- 
Pahrten voii L o n d o n P aris  oder Briissel aus wegen der 

des Meeres ^tets d e r 'gfossen Gefahr ausgesetzt, in 
den BerSich dieses. Elementes zu gerathen, weshalb der 
Luftsbhiffer dort vor Allem auf die Annaherung an die 
Eiisten zu adhtem und die Fahrt danach einzuriehten und 
einzusohranken >hat; bei den Alpen hatte man weiteren 
Spielraum und eine Luftfahrt von Basel in der Richtung 
nach Turin' oder von Bern nach Parma, von Miinchen 
naoh Mailandi,- yon Genf nach Pesth — je naehdem der 
Wind steht — -ware manchen reichen und abenteuer- 
siiciitigen Englandorn und Franzosen,. die bereits alle ge- 
wdhnlichen Geilusse - durchgekostet und alle mijglichen 
Abenteuer durchlebt haben, .pehr' zu empfehlen. Wie Yiele 
von diesen mochten Hohen wie den Mont Blanc besuchen und 
scheuen bloss die personliche Anstrengung ! In einem Ballon 
kdnntfen sie hdchst bequem binnen einer halbOn Stunde m 
derHdhe von 15.000 Fuss schweben und in'aller Gemiitli- 
lichkeit die vereinigten Panoramas aller Alpengipfel iiber- 
schauen, in ein'Paar Stunden das ganze Alpbn-System von

Genf bis Wien durchmessen. Hier ware der rechte Schau- 
platz fiir die Thatigkeit eines Nadar, dessen Fahrten mehr 
Sinn haben wiirden, wenn sie darauf berechnet waren, eine 
Alpen-Gegend iiberschauen zu lassen, als der Liineburger 
Heide zuzusteuern oder sich iiber anderen monotonen Ebe- 
nen zu bewegen. Doch wir wollen von Herrn Nadar & 
Comp, nicht weiter reden, sondern besonders auf die zahl- 
reichen Luftballon-Fahrten hinweisen, die in England seit 
1852 von Y’̂ elsh und Glaisher im Dienste der Wissenschaft 
unternommen und mit grossem Erfolg ausgefiihrt worden, 
so dass die Ergebnisse fiir die Meteorologie die wichtigsten 
Resultate ergeben haben )̂. Wir miissen uns in der That 
verwundern, dass man im Bereich der Alpen, wo solche 
Fahrten in keiner Weise’ gefahrvoller und in jeder Bezie- 
hung lohnender sein wiirden, daran noch nicht gedacht hat, 
und schliessen mit der Hoffnung, bald einen Englischen 
Oder Franzosischen „Alpinen Lufthallon - Club” entstehen 
zu sehen.

4. Die topographischen Aufnahmen und Spezial- 
karten der Schweiz, am Ende des Jahres 1864.

Es ist nicht die Absicht der nachfolgenden Zeileri, die 
Geschichte und Entwickelung des Schweizerischen Earten- 
wesens im Allgemeinen zu erortern, noch die General- oder 
Lbersichtskarten vorzufiihren, sondern nur von dem bisher 
zur Offentlichkeit gelangten Hauptresultate der topographi
schen Aufnahme und zwar den offiziellen Spezialkarten 
ein gedrangtes Resume zu geben, also nur iiber den Eern 
des Gegenstandes einige Bemerkungen zu machen. Beziig- 
lich jener mehr allgemeinen Gesichtspunkte der Earto- 
graphie der Schweiz verweisen wir, ausser auf die in den 
vorhergehenden Eapiteln beiliiufig gemachten Bemerkungen, 
auf die durch 7 Jahrgiinge unserer Zeitschrift fortgefiihrten 
Berichte des Hrn. Majors E. v. Sydow „Der kartographische 
Standpunkt Europa’s” )̂. '

Bekanntlich geschah die topographische Aufnahme der 
Schweiz fiir die mehr ebenen, hiigeligen und starker be- 
wohnten Theile im Maassstabe von 1:25.000, fiir das 
Hochgebirge von 1:50.000, und als Hauptresultat ging aus 
ihr hervor die Topographische Earte in 25 Blattern in dem 
Maassstabe von 1:100.000, gemeinhin die Eidgenossische, 
auch wohl die Dufour’sche Earte genannt, nach dem hoch- 
verdienten Chef der Aufnahmen, dem General G. H. Dufour. 
Die Publikation dieser Katte begann im Jf 1842, hat also 
nahezu ein Viertel-Jahrhundert in An^^uch genommen, und 
ihr letztes Blatt, die den centralsten Theil der Schweiz

1) S. „Geogr. Mitthi” 1856, SS. 333—341 und T afellS- 1864
Heft Y, SS. 161— 163. ’

2) „Geogr. Mittheil.” 1 ^ 7 , S. 84; 1868, S.-146; 1859 S 249-
1861, S. 472; 1862, S.^470, und 1863, S. 479. ‘ '
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umfasseade Sektion X I I I , soil zu Anfang des nachsten 
Jahres der Otfentlichkeit iibergeben werden; es ist uns 
jedoch der hohe Genuss vergount, schon jetzt einen Probe- 
abdruck dieser so lange und so sehnlichst erwarteteri 
Sektion vor uns zu sehen '). Es ist also gerade jetzt ein 
passender Zeitpunkt, auf dieses so glorreich abgeschlossene 
Werk einen Riickblick zu werfen.

Es giebf viele ausgezeichnete topograpliische K arten-. 
werke, von Deutschen, Italienischen, Franzosischen, Spani- 
schen, Englischen, Skandinavisehen und llussischen Landen, 
viele, die in raumlicher Beziehung weit grossartiger und 
ausgedehnter sind als die Eidgenbssische — nur eine ver- 
haltnissmassig winzige Arealflacbe b'etreffende Karte, aber 
es giebt keine Karte, die eine genaue Aufnahme mit meister- 
hafter, naturgemasser Zeichnung und schbnem, geschmack- 
vollen Stich in so hohem-Grade vereinigte als sie. Sie 
vereinigt alle diese Vorziige in so ausgezeichneter Weise, 
in einem so harmonisehen Ganzen, und giebt ein so natur- 
wahres Bild der iroposanten Alpen-Natur, dass wir sie un- 
bedingt als die vorziiglichste Karte der Welt ansehen. Ihre 
Vorziige werden erst recht deutlich, wenn man sie mit 
anderen renommirten topograpbisehen 'Kartenwerken zu- 
sammenhalt. Viele derselben haben ein unharmonisches, 
unvollkommenes und unreifes Gepriige, auf manehen wird 
das eigentliehe geographische Element einer jeden Karte — 
Terrain und Flussnetz — zuriickgedrangt und ganz gestbrt 
durch eine unnbthig plumpe, dicke Sehrift oder durch ein 
schwarzes, komplicirtes Wegenetz unmiissig breiter Chaus- 
seen mit grellen Baumreihen daneben oder durch steife, 
unnatiirlich regelmassige, dunkle, Alles verdrangende Wald- 
signaturen; in anderen Karten ist die Terrain-Zeichnung 
hiilzern, gedrechselt und unnatiirlich oder so voll und 
sehwer, dass die Sehrift verdeckt und unleserlich wird. 
Gar manche dieser Karlen sind entweder nur in ihrem 
Gesammt-Eindruek oder in ihren Details befriedigend. Die 
Eidgenossische Karte ist reieh an Details und doeh massig 
und effektvoll im Ganzen, fein und zierlich ausgefiihrt und

') Sie reiolit vom Pilatus und dem Vierwaldstatter See im Norden 
bis zur Furka, Grimsel, Wengernalp und Lauterbrunnen im Siiden, und 
Ton der Gotthardstrasse im Osten bis Interlaken und zur Halfte des 
Tbuner See’s im Westen, enthalt also, das Beste bis zuletzt aufsparend,' 
gerade die besuchtesten Gegenden des Alpengebiets. Das Terrainbild, in 
Kraft und Klarheit des Ausdrueks den friiher ersehienenen Sektionen, 
wenn moglioh, noch iiberlegen, wird gelioben durch Bezeichnung des 
Waldes und leichte Sehattirung der Pirniiachen, beides auf den ersten 
Auflagen der' siidlichen Blatter fehlend. Die neuen Strassen liber den 
Briinig und am Axenberge und die im Bau begriffene Furkastrasse mit 
ihren zahlreichen Serpehtinen sind hier zum ersten Male genau ver- 
zeichnet. Auch fiir die Hypsometrie bringt das Blatt viel Neues, wie 
"ff* zahlreichen Hohenmessungen mit Ziegler’s Sammlung

himmelweit alle bishe'rigen, selbst die 
s en Karten, yon einem naturtreueh Terrainbilde entfemt waren, zeigt 

Tielfarh'^n ®̂ i<A aiif die beiden Grindelwald-Gletscher, die, obwohl so 
doeh (im «’■ gemalt und photographirt, auf den Karten

( eigentlichen Sinne) iramer zu kurz k'amen.

doeh voll Kraft und Ausdruck, Alles in ihr deutlich und be- 
stimmt markirt und doeh das eine Element nicht das andere 
zuriiokdrangend und unterdriiekend. Die .gewaltigen Terrain- 
Massen der Hochalpen springen, wie» in der Xatur, auf 
dem Papier in entsprechender Weise heraus, und wahrend 
es die meisten anderen Karten nur mit einer einzigen 
Terrainform zu thun haben, sind in der Eidgenbssischen 
noch zwei andere, ihrem Charakter und ihrer Darstellbar- 
keit nach vbllig entgegengesetzte, deutlich markirt, namlich 
Eels, Gletscher und Firn. Diese drei Terrainformen sind 
konsequent von einander geschieden und doeh wiederum 
zu einem wahrhaft malerisehen, naturwahren, harmonisehen, 
lebensvollen Gesammtbilde vereinigt, wie in keiner an
deren uns bekannten Karte.

Der Stich der Karte in Kupfer, von H. Miillhaupt u. A., 
ist mit ausserordentlicher Meisterschaft ausgefiihrt; bei den 
bereits geriihmten Vorziigen der Terrain-Darstellung ist 
alles trbrige, auch in den dunkelsten Bergsehratfen, jeder 
Steg, jedes einzelne Haus und' besonders auch die Sehrift, 
vollkommen deutlich und leserlich, wahrend sie nicht zu 
gross oder zu dick, sondern durohweg in angemessenen 
Grbssen-Verhaltnissen und dabei zierlich und geschmaekvoll 
gehalten ist. Alle Bezeichnungen und Signaturen, Wohn- 
orte, Wegenetz, Wald, Sumpf,. Sand u. s. w., sind in eben 
so einfacher als deutlicher, zweekmassiger und g^schmack- 
voller Weise ausgefiihrt und so gewahlt, dass sie die all- 
gemeine Harmonie des ganzen Bildes in keiner Weise 
beeintrachtigen. Es ist das ein hbehst- seltener Vorzug 
einer Karte, der nur von sehr wenigen Stechern erreich.t, 
ja nur von Wenigen verstanden oder beachtet wird; sie 
achten in  der Regel nur darauf, jedes einzelne Element, in 
der Karte, Situation, Sehrift oder Terrain, an und fiir sich 
gut zu machen, an die Harmonie zwisehen ihnen wird 
nie gedacht, schon deshalb nicht, weil sie sich meist 
in die Arbeit theilen und der Eine die Sehrift, der An
dere das Terrain sticht u. s. w .; es ist uns schon oft 
vorgekommen, dass manche Stecher den von ihnen aus- 
gefiihrten Antheil vor Allem recht iiberwiegend hervortreten 
lassen, auf Kosten des iibrigen Inhalts der Karte, auch 
wenn der Totaleffekt derselben dadureh ganz verfehlt wird.

Anhiinger der Lehmann’sehen Zeichnen-Methode haben 
diesem uniibertrotfenen Kurtenwerke den ■ VorwurEgemacht, 
dass bei der Terrain-Zeichnung die schiefe Beleuehtung 
angewandt sei, dass sie dadurph die mathematische Korrekt- 
heit eingebiisst habe und dass auf ihr, die natiirlichen 
Bbschungen nicht zu ersehen seien. Auch wir bekennen 
uns prinzipiell und-theoretisch zur Lehmann’sehen Methode 
der senkreehten Beleuehtung, aber wir bekennen uns auch 
vor Allem zum Einverstandniss und zur Gutheissung ejner 
jeden wirklich guten Karte, nach weicher Methode sie auch
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immer gezeichnet ,seia moge. Auch die Lehmann’sche Me
thods hat ihre Mangel und mit der geometrischen Genauig- 
keit allein ist noch nichts Befriedigendes erreicht, die 
Kunst und ein guter Geschmack miissen zu einer guten 
Karte das Ihrige thun. Wenn wir uns theoretisch zu 
Lehmann’s Methods bekennen, so bekennen wir uns nicht 
zu alien praktisehen Nutzanwendungen, die er von derselben 
gemacht hat, z. B. nicht zu seinen Vorlegeblattern')> die 
im Ganzen ziemlich ungeschiekt, geschmacklos und zudem 
fiir allgemeine topographische Zweeke giinzlich unpraktisch 
und unzulanglich sind; fiir Llachland mbchten sie noch 
ziemlich ausreichend sein, obgleich- die Zeichnung auch fiir 
solche Partien oft hdlzern und unbeholfen genug ist, aber 
wo Lehmann sich an hdhere Gebirge, Steilgehange und 
besonders an Felspartien tvagt, ist das Resultat ein durchaus 
verfehltes und unbrauchbares; man sehe nur seine Tafel V 
mit dem Kleinen und' Grossen “Watzmann am Kbnigssee 
an, deren Felszeiehnung wie ein schwarz marmorirtes Br^tt 
erscheint,' aus der man absolut gar Nichts sieht. Es ist 
sehri'zu beklagen, dass man Hiese Lehmann’schen Zeichnen- 
vorlagen noch immer in den Handen von Zeichnern und 
Stechern sieht als Lehr- und Bildungsmittel, was wohl 
wesentlieh mit dazu beigetragen hat, dass man es in Deutsch
land im Allgemejnen so wenig versteht, wie ein Hoeh- 
gebirge zu zeichnen ist, und dass auch viele der besten 
Zeichner und Stecher von der Darstellung eines felsigen 
Terrains gar keinen Begriff haben.

Lehmann’s Methode hdrt bekanntlich mit der Bdschung 
von 40° ganzlich auf, alle steileren • Abhange liisst er 
schwarz erseheineh, .und in Bezug auf taktisch-militarische 
Nutzanwendung heisst es'bei ihm^): „Einen Abhang von 
40 bis 45° kbnneii besonders geiibte lager mit Hiilfe der 
HaAde-, und wenn die Sehuhe mit Steigeisen versehen 
sind, larigsam und init Gefahr des Herabstiirzens erklettern.” 
Im Hochgebirge aber gehen bei weitem die meisten Bbschun- 
gen liber diesen Grad hinaus und bedingen auch die mili- 
tarischen' Erfordernisse. „Unser Glaubensbekenntniss”, sagt 
der Chef des Schweizer Generalstabs, Oberst Wieland^), 
„ist einfach; Wo eihe Geis durchkommt, kommt auch ein 
Infanterist dureh'; wo Ein Infanterist vorwarts klimmt, 
klimmen Huuderte nach; gelingt es diesen Hunderten,. sich 
durchzuarbeiten, so kommt auch das Pferd vorwarts, und 
zwar nicht nur das an diese steilen Hange gewbhnte Berg- 
pferd, sondern iiberhaupft jedes, dessen Beschlag in Ordnung 
ist. Unsere Eriegsfuhrwerke bringen wir auf Pfaden vor-

’) Plane zu J. G. Lehmann’s le h re  der Situation-Zeiehnung, 25 Bl. 
Dresden und Leipzig, Arnold, 1843.

Plane ti. s. ysr. f t f e l  I.
3) Jahrbuch des Schweizer Alpenclub, 1864,- SS. 534 and 535.

warts, vor denen ein einigermaassen anstandiger Droschken- 
kutscher das Kreuz schlagt.”

General Dufour hat- das Lehmann’sche Prinzip seuk- 
rechter Beleuchtung in der Eidgenossischen Karte in An- 
wendung gebracht, aber nur in den ebenen und hiigeligen 
Theilen, im Hochgebirge hielt er sie fiir durchaus unzu
langlich. Es ist in der That praktisch unmbglich, Eelsen- 
partien in anschaulicher Weise ohne Schatten und Licht 
zu zeichnen, das haben auch die Franzosen bewiesen, 
indem sie in ihrer grossen Karte (1:80.000) senkrechte 
Beleuchtung fiir die gewbhnlichen Terrainsehraffen, schiefe 
fiir die Felspartien anwandten.

Das ganze Lehmann’sche System der Bbschungen ruht 
in so fern auf einer hbchst unsicheren Basis, als es nach 
unserer festen Uberzeugung technisch rein unmbglich ist, 
die 8 Graduationen seiner Schratfen, von 6 zu S'® bis 40°, 
auf einer Karte mit Sicherheit zu unterscheiden oder ohne 
mikroskopische Hiilfsmittel abzulesen, selbst wenn die an- 
genommene Schraffen-Skala, was ubrigens nie geschieht, auf 
jeder solche'n Karte angegeben und als Schliissel fortwah- 
rend bei der Hand ware! Diese Bbschungsschraffen haben 
also in Bezug auf exakte Nutzanwendung einen nur imagi- 
naren Werth und kbnnen auch in der mit grbsster Sorg- 
falt gezeichneten topographischen Karte nur dazu dienen, 
die Neigungsverhaltnisse im Allgemeinen zu veranschau- 
lichen; das thut aber die Eidgenbssisehe Karte auch und 
bringt ausserdem, unter Angabe vieler Hbhenzahlen, die 
Hbhenunterschiede im Ganzen und Einzelnen zur richtigen 
Ansehauung, wogegen topographische Karten in Lehmann’- 

'  scher Manier oft wegen zu einseitiger, zu wbnig durch- 
dachter und kiinstlerischer Behandlung nur die einzelnen 
Bbschungen, nicht aber die Hbhenverhaltnisse und das all
gemeine. Relief zur richtigen oder klaren Darstellung brin
gen. Wenn es ubrigens darauf unkommt, Bbschungen in 
mbglichst sicherer und bestimmter Weise zu zeigen und 
von der, Karte abzulesen, so ist die Mutfling’sehe Manier 
verschiedenartig signirter Schraffen der Lehmann’schen ent- 
schieden vorzuziehen; merkwurdiger Weise hat diese ’Ma
nier gerade bei den Bbschungs-Freunden nicht viel Eingang 
gefunden.

Wir rniissen uns also bei Zeichnung des Hochgebirges 
zur Dufour’schen Schule bekennen und sein Werk als das 
vorzuglichste bisher erreichte Muster einer Hochgebirgs- 
Karte hinstellen; es ist ja nicht unmbglich, dass auch mit 
senkrechter Beleuchtung eine gute Darstellung erzielt wer- 
den mbchte, allein diess muss erst dureh die praktische 
Ausfuhrung er'wiesen werden, wir wenigstens’ kennen noch 
keine danach gezeichnete Karte, die der Dufour’sehen 
gleich kommt.

Es wird den Freunden der Dufour’sehen Karte von
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Interesse und lieb sein zu erfahren, dass die Flatten nicht 
in ihrem urspriinglichen Zustande bleiben, sondern seit 
ihrem ersten Abdruck fortgehends .auf verschiedene Weise 
vervollkommnet werden, sei es durch Nachtrage von neuen 
Strassen und Eisenbahnen oder durch Korrekturen und 
Verbesserungen im Allgemeinen, dutch Aufsticlr, durch 
Eintragung des skizzenartig ausgefiihrten Terrains in den 
Grenzblattern u. s. w ., so dass das Werk auf der Hohe 
seines Werthes erhalten wird.

Bei der Vorziiglichkeit der Eidgenossischen Karte muss 
aber ganz besonders daran erinnert werden, dass dieselbe 
bei weitem nicht die doppelt oder vier Mai so grosse Ori
ginal-Aufnahme wiedergiebt, sondern nur eine Reduktion, 
gewissermaassen ein Auszug sein konnte. Mit der Aus- 
fiihrung und Publikation der Original-Aufnahme in ihrem 
grossen Maassstabe und in ihrem vollen Detail ist aber 
aueh begonnen worden, und zwar in der Form von ein- 
zelhen Kanton-Karten, die mit Ausnahme derjenigen von 
Basel auf Veranlassung und auf Kosten der Kantonal- 
Regierungen der Offentlichkeit iibergeben warden. Bereits 
von 10 Rantonen sind solelie speziellere Karten entweder 
bereits vollendet oder gegenwartig im Stich begriffen:

1: 25.000 in 4 Bl. vollendet.
im Stich (3 Bl. iertig). 
vollendet.

Genf 
Luzern 
• Zurich 
St. Gallen 
Basel 
Aargau 
Waadt 
Preihurg 
Zug 
Glarus

u. Appenzell
1 ; 50.000

10
32
16
2
4

12
4
1
2

im Stich (1 Bl. fertig). 
vollendet.

So weit diese Kantonal-Karten reichen, bilden sie die 
eigentliche Quelle und die Dufour’sche nimmt zu ihnen 
die Stellung einer tJbersichts- oder Generalkarte ein, sie 
geben erst vollen Aufsehluss iiber den ganzen Reiehthum 
der Eidgenossischen Aufnahme, sie enthalten die Grund- 
lage der Terrain-Aufnahme, namlich die Horizontalen von 
10 zu 10 Oder von 30 zu 30 Meter Abstand, die der klei- 
nere Maassstab der Dufour’sehen Karte nicht ■ aufnehmen 
konflte, ■ sondern sich mit der Schraffen-Zeiehnung des Ge- 
sammt-Resultates begniigen musste. Da diese Karten un- 
abhangig von ein^nder und nach verschiedenen Gesichts- 
punkten und Pripzipien ausgefiihrt wurden, so bilden sie 
eine grosse Fundgrube-nicht bloss fiir die genaueste Kennt- 
niss der betreffenden Theile der Schweiz, sondern fiir die 
topographische SVTssenschaft und Kunst mit all’ ihren Fra- 
gen der Darstelluugs-Methofien, und es muss deshalb, ge- 
rade im Interesse der Kartographie im Allgemeinen, sehr 
beklagt werden, .dass diese Karten bisher lahge nicht genug 
gewiirdigt wurden, wie ^sie verdienen, und dass sie ausser- 
halb der Sch^^eiz fast ganz unbekannt geblieben sind.

Zu der Eidgenossischen Karte der ganzen Schweiz bilden

die Kantonal-Karten hdchst wichtige, ja absolut nothwendige 
Kommentare und Belege und es kann deshalb auch iiber 
sie und Schweizerisches Kartenwesen iiberhaupt gar nicht 
abgeurtheilt werden ohne Beriicksichtigung und Kenntniss 
dieser ^pezialkarten. Sie sind von ungleichem Werth und 
ungleicher Ausfiihrung, theils in Kupfer, theils auf Stein 
gestochen, sehwarz und farbig, mit und ohne Horizontalen, 
manche in zweierlei Ausgaben. Die beiden im Stich be- 
findlichen werden durch Herrn H. Miillhaupt in Genf aus
gefiihrt, der sich schon bei der grossen Karte ausserordent- 
lieh verdient gemacht hat, denn alle 25 Blatter sind durch 
seine Hande gegangen. Wir mussen uns jedoch bei dieser 
Gelegenheit damit begniigen, bloss einer der vollendeten 
Karten speziellere Erwahnung zu thun, namlich der von 
St. Gallen und Appenzell, durch den verdienten Geogra- 
pheh J. M: Ziegler ausgefiihrt. Dieses Werk diirfte den 
vielseitigsten und strengsten Anfofderungen entsprechen, 
dem Fachmann und Laien, dem Topographen und dem 
Kiinstlerauge, dem Fanatiker der Lehmann’sehen Bosehun- 
gen und der Sehichtenkarten, und dem Geologen. Sie 
vereinigt so viel Gesichtspunkte, liist so viele topographi
sche Fragen auf die schlagendste Weise tind giebt in ihrer 
Ausfiihrung ein so naturwahres Gesammtbild^ dass wir uns 
berechtigt halten, die derselben zu Grunde liegenden Prin- 
zipien unter dem K amen der Ziegler'scheri. Schule zusammen- 
zufassen und in der Kartographie einzufiihren. Dieser hoch- 
verdiente Altmeister der topographischen Wissensehaft be- 
gniigte sicBs nicht mit der Reproduktion der Eidgenossischen 
Aufnahme, sondern er ging einen Schritt, weiter und such^e 
bei Herstellung der Karte alle Gesichtspunkte der Wissen- 
schaft zu beriicksiehtigen. Er konferirte vielfach mit den 
besten Kennern des Landes, besonders mit den Geologen, 
nahm mit auswartigen .Gelehrten, wie Leopold v. Buch 
und Karl Ritter,^ vielfache Riicksprache und suchte durch 
eigene, Jahre lang fortgesetzte Anschauung des ganzen Idar- 
zustellenden Gebiets die genaueste Kenntniss davon zu er
halten. Eine eigentliche schiefe Beleuchtung, im Dufour’
sehen Sinne konsequent durchgefuhrt, wurde nicht an- 
gewandt, sondern bloss Von der senkrechten dann ab- 
gewichen, wenn es die Effektgebung der Massen zu ver- 
langen schien, wahrend die Schraffen - Zeichnung geome- 
triseh auf das Genaueste und Scharfste der Art durch
gefuhrt wurde, dass die Horizontalen dfer Original-Aufnahme 
durchweg als eihzige maassgebende Basis galten, und zwar 
wurden diejenigen von 100 zu 100 Meter auSgezogen und 
beschrieben, in einer Weise,, dass sie die Terrain - Zeich- 
nung nicht storen, und die von 10 Au 10 Meter wurden 
durch die Schraffiiiagen selbst bezeichnet, d. h. jede Lage 
der .Schraffirstriche bezeichnet eirien! Hohenabstand von 
10 Meter; je kiirzer also' diese Striche sifad, desto steiler
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die Bdschung; was daher bei Lehmann in hdchst unsieherer 
Weise dureh die Weite und Starke der Striche ausgedriickt 
werden soli, wird von Ziegler auf die nntriiglichste und 
bestimmteste Weise durch die einzelnen Schrafflrlagen, 
welehe leicht von einander zu unterscheiden sind, dar- 
gestellt; ob nun die Strielie je nach der Beleuchtung 
starker oder schwacher sind, bleibt sich gleich, denn 
immer driickt ihre Lange den bestimmten Werth aus. 
Ausserdem sind die Felspartien in meisterhafter, wahrhaft 
malerischer Weise ausgefiihrt und in ihnen die geologi- 
scben Formationen dureh verschiedene, das allgemeine Bild 
nieht stdrende Bezeichnungen angedeutet. Drei lehrreiehe 
Schriften Ziegler’s ') geben iiber die Geschiehte des Werkes 
und seiner Ausfiihrung, besonders aber aueh iiber den Ein- 
fluss der geologischen Beschaffenheit auf die aussere topo- 
graphische Physiognomie der Gebirge den interessantesten 
Aufschluss. Es ist uns keine andere Kartp bekannt, in der 
die Vereinigung des Total-EfFektes mit einer geometrisch 
genauen Zeichnung unter Beibehaltung der zu Grunde liegen- 
den Horizontalen in so erfolgreieher Weise erreieht ware.

Wie tief begriindet die Ziegler’sehe Schule sei, zeigt 
unter Anderem, dass sie ziemlioh in ihrem ganzen Umr 
fange vom Schweizer Alpen-Yerein der bereits erwiihnten 
ausgezeichaeten Karte vom T^di-Gebiete zu Grunde gelegf 
Worden ist; also von dieser fiir die topographische Zeichnung 
des Hochgebirges gewissermassen die erste Autoritiit der 
Welt bildenden Korporation anerkannt und gut geheissen 
wurde.

Ausser den Kaiitonal - Karten giebt es von manchen 
beschrankteren Gebieten Spezialkarten in ahnliehen Maass- 
staben, ebenfalls nach der Original-Aufnahme, die beson
ders auch fiir die Touristen-Welt von Interesse sein mdchten, 
zumal keines der Reisehandbiicher eigentliche topographi
sche Karten giebt, sondern bloss Ubersichtskarton. Wir 
nennen das von Stempelmann in Genf ausserst sauber und 
geschmackvoll in Kupfer gestochene Kartcben von Inter-' 
laken und 'Umgegend mit Theilen der beiden See’n, in 
1 ; 50.000'̂ ), welches eine fiihlbare Liicke in den Hiilfsmit- 
teln fiir Reisende ausfiillt, da es unseres Wissens bis 
jetzt keine’ahnliche Karte dieser beriihmten, viel besuchten 
Gegend gab.- Dann die Karte der Umgegend von Thun, ein 
grosses Blatt in 1:25.000, nach den Original-Aufnahmen 
gezeichnet von A. Voegeli-Bqdmer, Major im Eidgenbssi- 
schen Generalstabe, gestochen in der Topographischen An-

’) Verhandlungen der St. Gallisch-Appenzellischen Semeinnutzigen 
Gesellschaft an der Hauptversammlung -in Buchenthal, 3. Mai 1865. 
St. Gallen, Scheitlin & Zollikofer, 1855.

tJber die Zeichnung der Topographischen Karte von St. Gallen 
und Appenzell. (Mitth. der Zurcher Xaturforschenden Gesellsch. Nr. 64.) 

liber topographische K arten. Winterthur, Wurstor, 1862.
2) Verlag der Dalp’schen Buch'hafidlung, Benf.

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft XI.

stalt von H. Miillhaupt in Genf *). Endlich eine recht niitz- 
liche Karte der Umgebungen von Thun, des Stockhorn- 
Gebirges und des Kiesen, in 1:50.000, in zwei Auflagen, 
Schwarz und geologisch kolorirt nach den Forschungen von 
Studer und Brunner )̂. Alle solche Karten sind fiir die Reise- 
welt sehr. niitzlich und annehmbar, besonders fiir die- 
jenigen, welehe nicht bloss des Vergniigens und der Zeit- 
todtung halber reisen, sondern das Land kennen zu lernen 
wiinschen.

Zu den Einzelnkarten grdsserer Gebiete und Kantone, 
von denen vor der Hand keine spezielleren Karten als die 
Dufour’sehe zu erwarten sind, gehbren die Mengold’sche 
Karte von Graubiinden und die Leuzinger’sche von Bern )̂, 
die zwar in kleineren Maassstaben sind als die Eidgenos- 
sische, aber zu den vorhandenen Generalkarten immerhin 
die Stellung von Spezialkarten einnehmen und eine ziem- 
liche Anzahl der Dufour’sehen Blatter beanspruchen wiirden, 
wollte man sie aus ihnen zusammensetzen, denn zu einer 
Karte von Bern wiirden 7, zu einer Karte von Graubiinden 
6 solcher Blatter gehbren. Die Mengold’sche Karte zeich- 
net sich durch ihre ausserordentliche Deutlichkeit und Les- 
barkeit aus, sie ist von H. Miillhaupt in Genf trefflich 
gestochen und besonders das Terrain in Tuschmanier sehr 
geschickt und effektvoll roulettirt. In der Karte von Bern, 
welehe sich noch im Stich befindet, sehen wir einem 
Meisterwerk entgegen, da sie von R. Leuzinger, aus der 
Ziegler’schen Schule, ausgefiihrt wird, von dem auch die 
Tafel 13 im vorigen Heft und die prachtige Karte der Tbdi- 
Region im Jahrbuch des Schweizer Alpenclub herriihren.

Hoch einer im Werke begriffenen wichtigen Karte der 
ganzen Schweiz miissen wir erwahnen, namlich der unter 
General Dufour’s Leitung in Genf im Stahlstich befindlichen 
Ubersichtskarte in 4 Bl. im Maasssiabe von 1:250.000; sie 
wird ohne Zweifel die beste Generalkarte der Schweiz 
werden, ihre Vollendung aber diirfte noch 2 oder 3 Jahro- 
in Anspruch nehmen.

5. Atabildung der Schweiz in Landschaftsbildern.
Gufe landschaftliehe Abbildungen ersetzen in gewissem 

Grade die eigene Anschauung und sind fiir diejenigen, 
welehe solche Gegenden selbst sahen, von eben -so grossem 
oder vielleicht von noch hbherem Werth, da sie die'Abjiil- 
dungen im richtigen Sinne verstehen und wiirdigen kbn-

1) Speziell fiir den Gebrauch der Militarschule in Thun b«Btimmt 
und nnseres Wissens nicht im Buchhandel.

“) Verlag von Ed. Beck, Bern. Preis, schwarz 1^ Francs, geolo
gisch kolorirt Francs. (Beide Ansgaben mit geologischen Profilen.)

3) Karte des Kantons Graubiinden, nach Dufonr’s Topographischem 
Atlas reducirt von G. W. Mengold, Kantons-Ingenieur. Mst. 1; 250.000 
1 Bl. Chur, Verlag von L. Hitz, 1864. ’

Karte des Kantons Bern, von E. Leuzinger. Mst. 1:200.000 
H  Bl. Bern, Verlag der Dalp’schen Buchhaijdlung. (Im Stich.) ’
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nen und in ihnen Erinnerungsblatter haben, vermbge deren 
sie den gehabten Naturgenuss iramer und immer wieder 
im Geiste durchleben und sieh lebhaft in die gesehenen 
Naturscenen zuriickversetzen kbnnen. Wenn man ein Land 
wie die Schweiz auf kleineren oder grdsseren Touren, durch 
kiirzeren oder langeren Aufenthalt an einzelnen Punkten 
kennen gelernt hat und nun die gesehenen Bilder im 
Geiste festzuhalten sucht, so wird oft auch die geringste 
Skizze zur Auffrischung des Gediichtnisses von Werth sein. 
Als Hiilfsmittel zu einer tieferen Kenntniss des Landes 
reihen sich die Bilder den Karten an und bilden eine 
Erganzung und einen Schltissel dazu, wahrend sich um- 
gekehrt die Karten zu den Ansichten in ahnlicher Weise 
verhalten. Besonders sind die Panoramen topographisch 
und kartographisch von hohem Werth und bilden oft 
den wichtigsten Theil des Resultates, welches von sehwie- 
rigen und gefahrlichen Gletseherfahrten und Bergbesteigun- 
gen zuriickgebracht werden kann. Die beriihmte Keller’- 
sche Karte, noch heut zu Tage einen gewissen W erth be- 
hauptend und von hochstehenden Schweizer Stimmen noch 
jetzt als die beste Reisekarte der Schweiz angesehen '), 
verdankt ihre Genauigkeit im Allgemeinen und Besonderen 
wesentlieh den vielen Panoramen, die ihrem Autor aus 
seinem eigenen Schatze und aus der reichen Sammlung 
des Bahnbrechers in der Schweizerischen Geologic, Escher’s 
von der Linth, zu Gebote standen und mit deren Hiilfe 
Keller schon vor einem halben Jahrhundert grobe Ver- 
stbsse in den Karten berichtigte. Koch werthvoller aber 
ist der Dienst, den die Panoramen von Franz Schmid und 
Anderen der uniibertroffenen Karte des Kantons St. Gallen 
und diejenigen von Hrn. Regierungsstatthalter Studer der 
topographischen Aufnahme des Berner Oberlandes geleistpt 
haben.

Der grosse Reichthum von landsehaftlichpn Abbildungen 
und Bilderwerken, welche in entsprechendem Maasse wie 
Schilderungen und Karten von der Schweiz existiren, 
lasst sich in drei Gruppen betrachten: Werke, in denen 
Illustrationen zur Beigabe des Texljes dienen, W erke, in 
denen der Text eine Zugabe und Erklarung der Bilder ist, 
und Bilderwerke ohne Text.

Zur ersten Klasse gehbren Weber’s illustrirte Reise- 
biicher , zu deren zahlreichen Illustrationen Original-

')<(tabrbuch des Schweizer Alpenclub, 1864, S. 414.
lllustrirter Alpenfiihrer. Malerische ScbilderuDgen des Schweizer- 

landes, seiner Bewohner, Sitten und Gebrauche. Ein Reisehandbuch 
AM,-1 1® ‘ler Alpen-Welt. Mit 200 in den Text gedruckten
einem Routenkarten, einer Ubersichtskarte der Schweiz und

Karten b f S T t T h l r . r ‘ ^
J. J.^W rber,"1 '‘fo  ^^erlepsch. Leipzig,

Zeichnungen von anerkannt tiichtigen Kiinstlern wie Bion, 
Georgy, Hogger, Lbifler, Rittmeyer u. A. geliefert wurden; 
ferner das kleine physikalisch-geographisehe Handbuch von 
W iedikon'), das in demselben Verlage bereits in 7. Auf- 
lage erschienene ausgezeichnete Buch v. Tschudi’s „Das 
Thierleben der Alpen-Welt” )̂, Berlepseh’s „Alpen in Katur- 
und Lebensbildern” und andere. 'Auch der Schweizer 
Alpen-Verein legt nicht geringen W erth auf landschaftliche 
Abbildungen, deren er in seinem Jahrbuch eine ganze Reihe 
giebt, darunter farbige Bilder naeh Photographien und ein 
ausgezeichnetes, sehr instruktives, 10 Fuss langes Pano
rama vom Mattwaldhorn, von G. Studer. Das Berlepsch’- 
sche Reise - Handbuch enthalt neben seinen sauber aus- 
gefiihrten Panoramen ebenfalls eine Reihe guter und eharak- 
teristischer Illustrationen.

Von der zweiten Klasse, Bildern mit Text, erwahnen 
wir zweier der neuesten, noch im Erscheinen begriffenen 
Werke;

1. H. Runge, Die Schweiz in malerischen Original-Ansichten ih rer 
interessantesten Gegenden, Stadte, Badeorte, Eirehen, Burgen und 
sonstigen ausgezeichneten Baudenkmaler alter und neuer Zeit. 
Nach der X atur aufgenommen und in Stahl gestochen von den aus- 
gezeichnetsten Kiinstlern unserer Zeit. Mit historisch-topographi- 
schem Text. In  3 Banden a 18 Lieferungen in Royal-Oktav, jede 
m it 3 Stahlstichen und T Bogen Text, ii 10 Sgr. Darmstadt,

. G. G. Lange. (Bis'jetzt erschienen 31 Lieferungen.)
2. J . L. Rudisiihli, Das Schweizerland in Bild und Wort. Male

rische Original-Ansichten in Stahlstich. Mit geschichtlich-, topo- 
und orograplusch-, physikalisch- und ethnographisch - erlauterndera 
Text von H. A. Berlepsch, fortgefiihrt von C.'Morell. In 25 sechs- 
wochentlichen Lieferungen mit je  4 Stahlstichen und l . |  Bogen 
Text, a 16 Sgr. Lenzburg, S. W. Albrecht, und Basel, Bahnmaier 
(C. Detloff). (Bis jetzt erschienen 12 Lieferungen.)

Beide Werke deuten schou durch ihre Titel an, dass sie 
eine etwas verschiedenartige Aufgabe verfolgen, indem das 
Runge’sche Werk in hervorragender Weise den mehr bewohn- 
ten Theil der Schweiz, das frucbtreiche und iippige Tiet-Tind 
Hiigelland, die Wohnsitze der Menschen, Stadte und Dbrfer,

1. Der Bodensee und das Appenzeller Land. Mit’ 18 Abbildungen
und 2 Karten.

2. Das Rheinthal und Graubiinden. 21 Abbildungen und 4 Karten.
3. Das Berner Oberland. 21 Abbildungen und 1 Karte.
4. Der Genfer See und das Chamouny-Thal. 27 Abbild. u. 2 Karten.
5. Der Rigi, Vierwaldstatter See u. die Urkantone. 27 Abbild. u. 1 K.
6. Der Rheinfall, der Zurich-See u ..4 e r AVallensee. 20 Abbild. u. 1 K. 

. ; 7. Die St. Gotthardstrasse u. die Italienischen See’n. 21 Abbild. u. 3 K.
8. tVallis und die Simplon-Strasse. 17 Abbildungen und I  Karte.

Die Herausgabe dieser hiibschen portablen Reisebiichlein beruht 
auf der sehr guten und praktischen Idee, dass ein solchergcstalt in ein- 
;felne Theile zerfallender Schweizer-Fiihrer nicht nur den Vorzugjgrbsse- 
rer Bequemlichkeit fiir den taglichen Gebrauch hat, sondem dass auch 
der grossen Anzahl von Reisenden, die .wegen Mangels an Zeit zura 
Besuch der ganzen Schweiz ihre Tour auf einen bestimmten einzelnen 
Theil, wie z. B. das Berner'Oberland, Graubiinden u. s. w., zu be- 
schranken genbthigt sind , die einzelnen Biindchen dieser Sammlung 
besonders erwiinseht sein miissen, weil sie ihnen gerade das Notliwen- 
dige bieten und sie nicht nothigen, sich mit Entbehrlichera zu belasten.

’) J. M. V. Wiedikon, Naturbilder aus dem Schweizerlande. Mit 
40 Abbildungen. Leipzig, J. J. Weber. 15 Sgr.

,,Geogr. M itth.” 1856, S. 160.
Leipzig, Costenoble. „Geo(gr. Mitth.” 186b, S. 488.
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Burgen und interessante Baudenkmaler, — iiberhaupt das 
Architektonische mit Vorliebe zur Veranschaulichung bringt 
und die Hochalpen oft nur als Hintergrund in den Rahmen 
der Bilder hineinzieht, wahrend das Werk von Riidisuhli 
sich mehr der Gebirgswelt, den Felsgebilden und den 
Gletschern zuwendet. Jedes zeichnet sich in den Leistungen 
der ihm eigenen partikuliiren Richtung aus, wobei'die Wahl 
der Ausfiihrung zu Hiilfe kommt: die Bilder bei Runge sind 
in der gewdhnlichen Stahlstich-Manier, in welcher Schraffu- 
ren mdglichst viel zur Anwendung gebracht werden und 
die sitjh trefflich eignet fiir das Architektonische, wahrend 
diejenigen von Riidisiihli in Aquatinta ausgefiihrt sind, 
welche jenen reichen Effekt der Landschaft im Hochgebirge 
wiederztigeben geeignet ist, das Weiche, Zarte und Duftige 
des Hintergrundes wie den vollen, kriiftigen und tiefen 
Ton des Vordergrundes. Die St. Gotthardstrasse in den 
Schdllenen nach einer Zeichnung von H. Jenni und die 
Via mala nach einer Zeichnung von Riidisiihli sind vor- 
ziigliche Bilder und gute Proben aus des Letzteren Werk, 
wahrend die Spliigenstrasse in Runge’s Werk bis jetzt 
noch gar nicht und die Gotthardstrasse in ganz anderer 
Weise vertreten ist, nicht durch Abbildung des schauer- 
vollem und schrecklieh schdnen Theiles, sondern der mehr 
lieblichen Punkte, wie Fliielen, Amstiig und Andermatt, 
alle drei gute Bilder und charakteristisehe Proben der 
allgOmeinen Haltung und Richtung des Werkes. Wahrend 
aber Riidisiihli in Gebirgs- und Felsenansichten excellirt, 
wie die beiden genannten oder Monch und Eiger, See- 
alpsee mit dem Alten Mann und ,dem Santis, der Albula- 
Pass, das Engadin bei den Badern von Tarasp u. a., ent- 
behrt er weder der lieblichen und idyllischen Scenerien 
noch der Stadte-Ansichten; in diesey Beziehung sind Pfaf- 
fers, Partie an der Aar, Giessbach, Chur, Leuk gute Bei- 
spiele.

Runge’s Werk hat ifa den bisherigen Lieferungen nicht 
viele Hochgebirgs- oder Felsen-Ansichten gebracbt, ist aber 
desto reichhaltiger an hiibschen und anziehenden Bildern 
schon gelegener und interessanter Orte, See-Scenerie u. dgl. 
Wir hebe'n in der Reihenfolge der Lieferungen hervor: 
Aarburg, Habsburg, Zurich, Otschibachfall im Haslithale, 
zwei Ansichten von Bern, die eine mit der Nydeckbriicke, 
die andere mit dem Bundespalast im Vordergrunde, Basel 
mit der Rheihbriicke, Kloster Madonna del Sasso am Lago 
Maggiore, die Verena-Klause und Bad Weissenstein bei 
Solothurn, die Doinkirche in Basel, Tell’s Kapelle mit dem 
Vierwaldstatter See, das Rathhaus in Basel, Appenzell, 
Disentis, Lausanne, zwei Ansichten von Freiburg, die eine 
mit der weltberiihmten, gegen 1000 Fuss langen Draht- 
briicke. Von den Hochgebirgs - Ansichten, welche das 
Runge’sche Werk enthalt, zeichnen sich die nach Photo-

graphien gestochenen vortheilhaft aus, z. B. Chamouny und 
der Mont Blanc.

Beide Werke, die sich ihrem Charakter nach in ge- 
wissem Grade erganzen, sind sehr sauber ausgestattet und 
gedruckt, was besonders bei Aquatinta-Bildern eine sehi 
wichtige Bedingung ist. Die bisher erschienenen Riidis- 
uhli’schen Bilder betreffen besonders die Mittel- und Ost- 
Schweiz, namlich das Berner Oberland, die Gegend um 
den Vierwaldstatter See, St. Gallon und Appenzell, und 
Graubiinden. Die Runge’schen Bilder, an Zahl grosser, 
reichen etwas weiter und betreffen ausser den genannten 
Gebieten auch die West- und Siid-Schweiz, besonders aber 
alle grosseren Ortschaften; von Bern und Zurich sind je 
drei Ansichten, von Basel und Umgegend sogar sechs.

Der Text im Runge’schen Werk fiihrt uns eine Schil- 
derung von Land und Leuten nach den Kantonen vor und 
beriihrt ausser den Merkwiirdigkeiten, Sitfen und Ge- 
brauchen besonders die Geschichte und die Sagen der 
Schweiz, wahrend der Text bei Riidisiihli einzelne in sich 
abgeschlossene Skizzen der hauptsachlichsten Punkte. bringt.

Ein anderes Werk, von Ulrich, enthaltend 45 Blatt 
Stahlstich mit Text von Reithard und kleinen Text- 
Vignetten, hat ^einen guten Namen, wir kennen es aber 
zu wenig, um ein bestimmtes Urtheil dariiber zu fallen.

Die Photographie hat in neuerer Zeit Stahlstich, Kupfer- 
stich und Lithographic in bedenklicher Weise in den Hiriter- 
grund gedrangt, so dass wir uns beziiglich der dritten 
Gruppe illustrativer Werke der Schweiz fiiglich auf die 
hervorragendsten photographischen Leistungen beschranken 
konnen und zwar auf die von Ad. Braun in Dornach (Verlag 
von Cramer und Liithi in Zurich), Bisson und Martens in 
Paris. Die Sammlung von Bisson uinfasst eine Reihe schd- 
ner Blatter a 10 Francs, die aber nur Chamouny und (J,as 
Berner Oberland betreffen. Die Sammlung von Martens 
betrifft einen grosseren Kreis, namlich Chamouny, Wallis, 
Berner Oberland, Zurich, Constanz, Luzern u. s. w., und 
ist zum grossen Theil ausgezeichnet, aber auf dem Wege 
des Buch- oder Kunsthandels schwer zu bekommen, da die 
Sache nicht fabrikmiissig betrieben wird; nach den grdsse- 
ren dieser Photographien hat Goupil & Co. in Paris eine 
Reihe von Ansichten auf Stein zeichnen und in Farben- 
druck herstellen lassen, welche in hohem Grade auf Rich- 
tigkeit und kiinstlerische Behandlung Ansprueh machen 
konnen; sie kosten, vollstiindig kolorirt, 8 Francs das Stiiek, 
eine kleine Ausgabe 1 Franc. Im ersten Jahrgang des 
Jahrbuchs des Sehweizer Alpenelub sind zwei der Martens’- 
sctien Photographien, das Silberhorn und die Jungfrau, in 
Farbendruck reproducirt.

Entschieden die erste Stelle fiir den Zweck der Erinne- 
rung nehmen die bereits ausserordentlieh umfangreichen
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Sammlungen von stereoskopischen Ansichten ein, die mit 
ihrer in die Augen springenden Perspektive den Beschauer 
ganz vollstiindig in die Seeuerie zuriickversetzen. Diejenige 
von Ad. Braun ist die reichhaltigste und beste. In zweiter 
Linie steht die von Mr. England, iinter der Agide des 
Englischen Alpenclub angefertigt, die aber bis jetzt 
130 Stiick nicht iiberschreitet; auf den ersten Blick maclien 
sie vermdge ihrer giinstigen Standpunkte und ihrer Schiirfe 
einen giinstigen Eindruck, kommen aber unter d^m Stereo- 
skop den Braun’schen nicht gleich. Beide, Braun und Eng
land, haben von ihren Stereoskopbildern sogenannte feuilles 
detachees, d. h. Einzelblatter und Ansichten in Yisiten- 
karten-Format, herstellen lassen, die ein entsprechend gros
ses Material bilden.

Alles in Allem nehmen die Photographien und Stereoskop- 
bilder der Schweiz von Ad. Braun, in Anbetracht der Q,ua- 
litiit, des Urfifangs, der leiehten BescliafiPung durch denBuch- 
handel )̂, unbedingt den ersten Platz ein und verhalten sieh 
zu alien iibrigen Bilderwerken der Schweiz wie etwa die 
Dufour’sehe Karte zu den iibrigen Karten. Die gauze Samm- 
lung umfasst bereits zwisehen 5- und 6000 verschiedene 
Ansichten und besteht aus 5 Ausgaben;

1. Gross I ’olio (50 Centimeter X  40 Cent.),
104 Numm. (nach dem Katalog vom Mai 1864) a 4 Thlr. 20 Sgr.

2. Quarto, 151 Nummern . . . . . a 1 ,, —  ,,
3. Stereoskopbilder, 3726 Nummern . . . a  — „  10 „
4. Feuilles detachees (Einzelansichten der Ste

reoskopbilder), 3726 Nummern . . . a  — „  „
5. Cartes de Visites, 3726 Nummern . . a  — „  5 „

Der Verlag und das Lager dieser grossartigen Samm- 
lung befindet sich bei Cramer & Liithi, Kunsthandlung in 
Zurich, die einen ausfiihrlichen Katalog verbtfentlichten und 
von Zeit zu Zeit erneuern; derjenige vom Mai 1864 ist 
dem Jahrbuch des Schweizer Alpenclub beigegeben. Aus 
diesem, wie es scheint, in der chronologischen Reihenfolge 
der Aufnahmen arrangirten Katalog ersieht man den TJm- 
fang der Sammlung in Bezug auf die .aufgenommenen 
Punkte und Lokalitaten und findet, dass bisher noch nicht 
alien Theilen der Schweiz Eechnung getragen wurde, son- 
dern dass sich die Bilder in den fiachen und hiigeligen 
Theilen auf einzelne Punkte, im Hochgebirge auf verschie
dene .Gebiete besehranken ; doch scheint hervorzugehen, dass 
die Aufnahmen mehr und mehr systematisch und ersehdpfend 
betrieben werden, so dass Graubiinden, welches gegen das 
Ende des Katalogs auftritt, wie mit einem Ketze sich kreu- 
zender photographischer Aufnahme-Linien iiberzogen ist 
nnd man den Touren der Photographen fast Schritt fur 
Sehritt folgen kann. In der ebenen und hiigeligen Schweiz

Ton sowohl als die Kataloge sind entweder direkt
handlung zu beziehen “  Zurich, oder durch jede Buch-

. sind hauptaaclilich vertreten: Genf und der Genfer See, 
besonders sein norddstliches Ufer, Keuchatel, Freiburg, 
Bern, Basel, Aarburg, Luzern und der Vierwaldstatter See 
und Umgebung, der Pilatus, Rigi, die Mythen, Zug, Zurich 
und der Ziircher See, Baden, W interthur, Schaffhausen 
und der Rheinfall, der Bodensee, besonders bei Constanz 
und Arenaberg; im Hochgebirge: das Berner Oberland, 
Wallis, besonders die Mont Blanc^ und Monte Rosa-Gruppe, 
das Haslithal, die St. Gotthardstrasse, das Engelberger Thai, 
der Kanton Glarus mit dem Linth- und Kldn-Thal, der 
Wallenstatter See, das Taminathal m it Ragaz und Pfaffers, 
fast ganz Graubiinden, der Kanton Tessin, besonders Val 
.Leventina, der Lago Maggiore und die Borromaischen In- 
seln, das Thai von Aosta und endlich Savoyen, besonders 
das Chamouny-Thal. Die Sammlung entfaltet somit einen 
grossen Reichthum von Ansichten der bekanntesten und 
besuehtesten Theile der Schweiz und der angrenzenden 
Gebiete Italiens und Savo3'ens, und da sie — alle Aus
gaben zusammengenommen — jedes Jahr einen Zuwachs 
von wenigstens 1000 neuen Aufnahmen erhalt, so wird 
sie die ganze Schweiz in immer grbsserer Yollstandigkeit 
wider spiegeln.

Im Interesse der Sache und besonders der Wissejjschaft 
erlauben ivir uns, den Wunsch auszusprechen, dass die 
zukiinftigen Ausgaben des Katalogs mit mehr Riicksicht 
auf das Topographische abgefasst und arrangirt werden 
mdchten. Bei seiner jetzigen Gestalt einer unsystemati- 
schen Aufeinanderfolge mehrerer 1000 Nummern findet 
man sich nur schwer zurecht und erhalt keine rechte Uber- 
sioht von den beriihrten Lokalitaten; um nur eir^ger- 
maassen einen Uberblick des Gegebenen zu bekomnien, 
sahen wir uns zu der miihevollen Procedur genothigt, die 
Standpunkte der Photographien auf einer l^arte a'nzugeben. 
Eine Eintheilung nach Kantonen und, wo solche besonders 
reichhaltig vertreten sind, nach den Hauptthalern oder 
Reisetouren, w'iire sehr erwiinscht. Yon vielen sehr male- 
rischen und beriihmten Punkten ist eine ganze Reihe von 
verschiedenen Aufnahmen gemacht, je nach dem, Stand
punkte und Gesichtskreise, so z. B. von Bern, Thun, Inter
laken, Brienz, Lauterbrunnen und Staubbach, Rosenlaui, 
Handeck, Andermatt, Schafthausen, Freiburg, Lausanne, 
Yevey, Aletsch-Gletscher, Glacier des Bois, Yal de Eoseg, 
Pontresina, den Borromaischen Inseln je 10 bis 20 und 
dariiber, von Luzern undUmgegend zahlten wir57, von Zurich 
und Umgegend eben so viel, von Chamounj' und dem Mer 
de Glace 44, von Courmayeur 32 und von Grindelwald und 
den Grindelwald-Gletschern sogar 91. Man muss die Samm
lung gesehen haben, um die Uberzeugung zu gewinnen, 
dass gerade eine Reihe verschiedener Ansichten in hohem 
Grade geeignet i s t , eine interessante und grossartige Ge-
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gend in mdglichst vollstandiger und erschdpfender Weise 
wiederzugeben, alTein diejenigen, fiir die der Katalog vor- 
zugsweise bestimmt ist und die nach ihm eine Auswahl 
von Bildern trefFen sollen, werden in Verlegenheit kommen, 
wenn sie eine Lokalitat 50 Mai hinter einander aufgefiihrt 
sehen, ohne  ̂ durch nahere Bezeichnung in den iStand. ge- 
setzt zu sein, zu beurtheilen, in wie weit diese Num- 
mern unter einander verschieden sind und auf welche 
Standpunkte sie sich beziehen. Oline Zweifel wird die- 
sen Photograpbien als topographisch-geographiscben Hiilfs- 
mitteln eine grdssere Wicbtigkeit eingeraumt werden' als 
bisher, wenn sie erst besser bekannt geworden sind, dazu 
gebbrt aber, dass die Standpunkte mdglichst genau bezeich- 
net werden, etwa in ahnlicher Weise wie diejenigen von 
Hdhenmessungen; ja in topographischer Beziehung ware es 
sogar von Interesse, Karten zu baben, in denen die Stand
punkte und wo mdglich die Gesichtskreise durch Winkel 
angegeben waren; die Karten kdnnten sehr 'einfach aus- 
gefiihrt sein, blosse TJmrisskarten mit den wichtigsten fiir 
die Photograpbien ndthigen Kamen.

Was inneren und ausseren Werth der Braun’schen Photo- 
graphien als Kunstwerke anlangt, also Wahl des Stand- 
puhktes, kjinstlerische Auffassung und Beleuchtung, tech- 
nische Ausfiihrung U. s. w ., — so gehdren sie unstreitig 
zu dem Besteh und Schdnsten, was die Photographie bis 
jetzt geleistet und geliefert hat. Als Abbildung der Land- 
schaft kann es wohl nicht etwas Schdneres geben, beson- 
ders kdnnen felsige Partien und Gletscher, also zwei Haupt- 
elemente der Hochalpen, auch in dem besten Gemalde nie 
mit derselben Treue und Genauigkeit im Detail wieder- 
gegeben werden. Aus einer Eeihe vor uns liegender Num- 
mern aus den fiinf AMsgaben erwahnen wir als wunderbar 
schbne Bilder einige derselben. Gross Folio Nr. 78 (Mer de 
Glace bei Chamouny), Nr. 53 (Meyringen und das Haslithal), 
Nr. 47 (Thun mit der Aussicht iiber den See gegen die 
Bliimlisalp) — fiihren uns Pels, Gletscher, Alpenkette und 
Alpenthal, See-Scenerie und Schweizer Orte in efiFektivster 
Weise vor; von deh Quarto-Ansichteu ist Nr. 527'(Inter- i 
laken) eine treffliche Ansicht dieses beriihmten Punktes 
mit der Jungfrau im Hintergrunde; zum Gegensatz in hoher 
Lage Nr. 616 (Hospenthal) mit dem Blick gegen die Furka 
hin; ein schdneres Gletscherbild als Nr. 636 (Glacier de 
Eosenlaui) haben wir nie gesehen; Nr. 605 (Pont du 
Diable), Nr. 649 (Hospice du Grimsel), Nr. 648 (Vallee 
de Hasli pres de la Handeck) geben uns grause Fels-Eindden

und Schluchten mit den kiihnen Mensehenwerken und Uber- 
briickungen wilder Bergstrdme; Nr. 555 (Le Giessbach) 
und Nr. 642 (Chutes du Eoichenbach) herrliche Bilder 
zweier beriihmter Wasserfalle mit ihrer Umgebung einer 
iippigen Vegetation; Nr. 538 (Le Staubbach, Lauterbrunnen) 
ebenfalls sehr gelungen; Nr. 593 (Lac d’Engsteln - Alp), 
Nr. 594 (Les Alpes Bernoises vues d’Engsteln - Alp, etfet 
de neige). Nr. 640 (Le Wellborn et le Wetterborn vues 
a Eosenlaui) ausgezeichnete Ansichten der Hochalpen.

Die stereoskopischen Ansichten bilden den Hpuptkern 
der Braun’scheu Sammlung und empfehlen sich durch ihre 
den Stereoskopen als solchen eigene Vorziige, ihre grosse 
Eeichhaltigkeit, ihr bequemes Format und ihren massigen 
Preis; auch gewahren wir mit Vergniigen, als einen Fort- 
schritt in der oben erwahnten topographischen Beziehung, 
auf der Eiickseite eines Tbeiles derselben gedruckte Eti- 
ketten mit niiherer Bezeichnung des Standpunktes und 
Inhalt des Bildes, sogar unter Angabe von Hdhenzahlen. 
Ak Proben erwabnen wir: Nr. 4675 (La Wengernalp), 
Nr. 4681 (Le Wetterhorn a Grindelwald), Nr. 3400 ,(Pic 
Bernina et glacier de Morteratsch), Nr. 4685 (Auberge au 
Glacier de Grindelwald), Nr. 3296 (Detail de glace au 
Glacier inferieur de Grindelwald), Nr. 3302 (Sauvetage du 
guide Jean-Michel tombe danS* une crevasse du glacier 
inferieur de Grindelwald, le 16 sept. .1863), Nr. 3290 
(Detail du glace au Glacier superieur de Grindelwald), 
Nr. 4513 (Berne).

Die feuilles detachees (Einzeln-Ansichten der Stereo- 
skopen) sind reizende Bildchen in klein Quarto, die durch 
den ansehnlichen weissen Papierrand sehr gehoben werden 
und sich in ihrer Ausstattung zu einem. Album vortrefflich 
eignen; sie sind unter alien Ausgaben verhaltnissmassig am 
billigsten. Trefflicbe Proben sind: Nr. 3725 (Le Staubbach), 
Nr. 2929 (Bains de Stachelberg), Nr; 2947 (Source des 
Bains dans la gorge de la Tamina), Nr. 2949 (Gorge de 
la Tamina), Nr. 699 (Pont du Diable sur la Eeuss), 
Nr. 3539 (Le trou perdu a la Via Mala), Nr. 3541 (La 
Via Mala et le Johannisberg), Nr. 2895 (Interieur de la 
Gorge de Trient).

Die Photograpbien in Visitenkarten-Format endlich ent- 
halten eben so wie die- vorgehende Ausgabe sammtliche 
Aufnahmen der Stereoskopen; wir erwahnen: Nr. 3074 
(Eoute du St.-Gotthard), Nr. 3072 (Auberge du St.-Gott- 
hard). Nr. 1205 (Glacier du Ehone), Nr. 4682 (Le Wetter- 
horn), Nr. 4673 (Miirren), Nr. 4687 (Le Giessbach).    
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(jeographische Literatur.
Vorbericht.

In den ersten Heften des nachsten Jahrganges werden 
die „Geogr. Mittheilungen” einige Beitrage zur Kenntniss 
des Adamello - Stockes in Tirol bringen. Sowohl Herr 
Dr. P. G. Lorentz, Privatdocent zu Miinchen, welcher durch 
seine lehrreichen „Moosstudien” (Leipzig 1864) bereits als 
eifriger' Alpen-Wanderer bekannt ist, als aueh Herr Lieu
tenant J. Payer, dessen Glockner- Ersteigung kiirziich die 
„Geogr. ■Mitth.” erzahlten, haben uns Darstellungen der 
Adamelle-Gruppe in Wort und Pild versprochen. Beson- 
ders der Lombardische Theil dieses Gebirgsstockes ist noeh 
fast terra incognita, die Generalstabskarten sind vielfach 
unriehtig und schneiden, eben so wie die geologische Karte 
vop Tirol, mit der Grenze dieses Landes ab, der grosste 
Theil des von den bewahrtesten Alpen-Schriftstellern iiber 
dieses Gebiet Geschriebenen ist liickenhaft, selbst die Fiih- 
rer sind elend und nicht mit denen in Deutsch-Tirol zu 
vergleichen. Es liegt deshalb dort noch ein dankbares Ge
biet fiir kiihne Bergsteiger. Herr Dr. Lorentz wird seine 
Beobachtungen iiber den Gebirgsbau des Adamello und 
Ortler darlegen und dann seine diessjahrige Reise in jenem 
Theil der Alpen schildern, wahrend Herr Lieut. Payer eine 
umfassendere Arbeit iiber den Adamello, den er am 15., 
und die Presanella, die er am 17. September d. J. er- 
stiegen h a t, sowohl wissensehaftliehen als touristischen 
Inhalts mit detaillirten I^arten und Skizzen unter der 
Hand hat.

Die Ufer des Ladoga-Seds sind, wie friiher auf der Siid- 
seite, so im verflossenen Sommer auf der Ost- und Nord- 
seite von einer hydrographischen Exj»edition vermessen 
worden und es haben sich dabei bedeutende Beriehtigungen 
der bisherigen Karten ergeben. Die neue Karte vom siid- 
lichen Theil des See’s wird wahrscheinlich im nachsten 
Jahre erscheinen.

In: der Akademie der Wissenschaften zu Paris wurde ' 
am 17. Oktober ein Brief von M. de Bloqueville verlesen, 
einem erst wenige Tage zuvor aus Turkistan zuriickgekehr- 
ten*Reisenden. Er hatte Persien im Gefolge der Armeen 
des Schah bereist, um die hauptsachlichsten Monumente 
zu photographiren, war aber in Gefangenschaft gerathen | 
und 15 Monate in Turkistan festgehalten worden. Trotz- 
dem ist es ihm, wie er schreibt, moglich gewesen, eine 
Karte von Turkistan zu zeichnen und Nachrichten iiber die 
Bevblkerung zu sammeln.

Aus Padang auf Sumatra ist uns die Probenummer einer | 
neuen daselbst erscheinenden Monatsschrift zugekommen, 
welche unter dem Titel „Indische Tijdschrift, onder redaetie 
van J. T. Grashuis," in Heften von wenigstens 2 Bogen 8° 
ausgegeben werden und der SpraSi-, Land- und Volkskunde 
von Niederlandisch-Indien wie den dortigen Zustanden 
und Angelegenheiten gewidmet sein soil. Die Probe
nummer tritt sehr bescheiden auf, sowohl in der ausseren 
Ausstattung wie in dem Motto „Kannst Du nicht Allen 
gefallen, mache es Wenigen recht; Allen gefallen ist, 
schlimm”, und auch in dem Inhalt, denn wir finden neben 
er kurzen unbedeutenden Beschreibung einer Reise von 
a via nach der Re^identschaft Lampong verschiedene 
usspruche von Confucius, Salomo und Goethe, eine Probe

Orientalischer Poesie, die Erklarung einiger Malaiischer 
Worter und eine Legende iiber den Ursprung der Ma- 
laien.

Nachdem wir schon vor liingerer Zeit verfriiht das 
Erscheinen des Duvegrier'schen Iteisewerhes angektindigt bat
ten, ward uns “kurzlich die Freude, den ersten Band des 
lange erwarteten nebst der grossen, die vorlaufige (s. „Geogr. 
Mittheilungen” 1863, Tafel 12) an Detail weit i^bertreffen- 
den und vielfach berichtigenden Karte nun wrrklich ge- 
druckt vor uns zu sehen. Der 'junge, durch wissenschaft- 
lichen Sinn, gediegene Kenntnisse und begeistertes Streben 
ausgezeichnete Reisende hat es verschmaht, sich durch 
schleunige Herausgabe einer unterhaltenden Reisebeschrei- 
bung, zu der er iiberreichen Stoff gesammelt, einen popu- 
laren Namen zu machen; in edlerem Ehrgeiz arbeitete er, 
obwohl geschwiicht durch die Folgen des Typhus, 'der ihn 
in Algier an den Rand des Grabes brachte, sorgfaltig seine 
wissensehaftliehen Materialien aus. Daher haben wir es 
bier mit einem streng wissensehaftliehen, nach Faehern 
gbordneten Werke zu thun, und zwar^ enthalt der erste 
Band ausser Vor wort, Einleitung und Karte die geographi- 
sche Beschreibung des nordlichen Tuareg - Landes nebst 
Geologie, Klimatologie, Flora, Fauna, ferner die Beschrei
bung der kommerziellen und religiosen Volkseentren da
selbst , die historischen und ethnograpbischen Abschnitte 
iiber die Tuareg, einen Anhang iiber die alt# Geographie 
des Landes, begleitet von einer tJbersiehtskarte, und Supple- 
mente iiber die gesammelten Mollusken und neuen Pflanzen- 
Species. Die zahlreichen Illustrationen sind nicht gewahVt, 
um das Buch zu schmiicken, sondern um wirklich wahr- 
heitsgetreue Vorstellungen zu geben. Wie wir aus Herrn 
Duveyrier’s eigenem Munde erfuhren, wird der zweite Band 
den Handelsverhaltnissen gewidmet und mit einer tJbersichts- 
karte der Handelsstrassen u. s. w. versehen sein, wahrend 
ein drifter die linguistischen Forschungen aufnehmen soli. 
Ob es zur Veroifentlichung einer Reisebeschreibung auf 
Grund der Tagebiicher kommen wird, so wie der mit 
grosster Ausdauer aufgenommenen Routen, welche etwa 
90 grosse Blatter ftillen iind nur in kleinem Maassstabe auf 
der publicirten Karte benutzt sind, wusste Herr Duveyrier 
noch. nicht, wiinschenswerth wiire es jedenfalls. Eben so 
hoffen wir zuversichtlich, dass seine Reisen in der Alge- 
rischen, Tunesischen und Tripolitanisehen Sahara, die bei 
der vorliegenden Publikation nicht inbegriffen sind, spater 
zur Veroffentlichung gelangen.

Beilauflg erzahlte uns Herr Duveyrier, dass er in den 
Besitz der nachgelassenen Papiere eines im vorigen Jahre 
verstorbenen Kordofan- Beisenden, Namens Lambert Bey, 
gekommen sei und dieselben herauszugeben beabsichtige, 
da sie unter Anderem astronomische Positions-Bestimmungen 
enthielten.

Ein Kapitan Jose da Costa Axevedo soli nach fast sieben- 
jahriger Arbeit eine Karte des Amaz^en - Stromes und sei
nes Flussgebiet^ aufwarts bis Tabatinga beehdigt haben.

Die Herren I^once und Taz iiberreichten der Pariser 
Akademie der Wissenschaften eine Generalharte der Vereinig- 
ten Staaten von Columbia nebst 9 Spezialkarten 'der einzelnen 
Staaten, die sie mit Benutzung des Codazzi’schen Atlas
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und der Spanischen Kiisten-Aufnahmen ausgearbeitet haben 
und die in Frankreich gestochen werden sollen. Zugleich 
iibersandte Philippe Perez seine „Jcograjia fisica e politico!' 
Yon Columbia, die, auf den Befehl der Eegierung ab- 
gefasst, 1862 und 1863 in zwei Banden zu Bogota er- 
schienen ist.

Wahrend C. F. Hall bereits auf einer zweiten Peise 
nach dem Sehauplatz von Sir J. Franklin’s TJntergang be- 
gritfen ist, erscheint bei S. Low and Co. in  London unter 
dem Titel „Life with the Esquimaux" die Beschreibung 
seiner friiheren Eeise, auf der er die Frobisher-Bai unter- 
sucht und lange unter den Eskimos gelebt hat. Bei Black
wood befindet sieh ein Buch von Copt. Grant uber seine 
Afrikanische Eeise mit Speke unter der Presse, bei Murray 
ein Werk von Ur. Livingstone und Charles Livingstone iiber 
deren neueste Expedition in den Gegenden am, Zambesi, Schire 
und Nyassa, welches voraussichtlieb auch die lange erhofften 
Karten iiber den Nyassa u. s. w. enthalten wird.

EUEOPA.
Brandes, Prof. Dr. H . K .-. Duero and Nidda, mit einer Wanderung 

durch das Auvergner Gebirge. 4®, 23 SS. Programm des Gymna
siums zu Lemgo fiir das Schuljahr 1863— 64. Lemgo 1864.

Mit einem kurzen geographischen Ueberblick des Duero-Gebiets leitet der 
aJs Reiseschriftsteller allgemein bekannte Verfasser eine Untersiichnng iiber 
die Bedeutung des in so vielen Fhiss- und Ortsnamen besonders Galliens und 
Britanniens vorkommenden Stammwortes D ur (dour, dor, durum u. s. w.) ein, 
indem er eine Menge soJcher Xamen vergleichend .auffuhrt und zu dem Schlusse 
kommt, dass jenes Stammwort nicht, Mie der Spanier Astarloa meinte, von 
dem Baskischen lira herzuleiten, sondern das Celtische dur oder dour ist, 
denn in Irland, W ales und der Bretagne hat sicft dieses W ort unter den Cel- 
tisch redenden Bewohnern erlialten und bedeutet, wie ura im Baskischen, Was- 
ser Oder Fluss. Die Form dor in Dordogne und Mont Dor giebt ihm Ver- 
anlassung, die Beschreibung einer im Sommer 1855 durch das Auvergner Ge- 
birge unternommenen Reise eirizhschalten, und indera er mit Sophokles die 
Flugkraft des menschlichen Geistes preist, der in einem Augenblick Tausende 
von Meilen durchfliegen k an n , stellt er eine ahnliche Untersuchung iiber den 
Namen der die W etterau durchfliessenden Nidda an. Xid ist eine altere Form 
fUr niedrig, nieder, und wiederholt sich ebenfalls in einer Menge von geogra- 
phischen Namen.

Engel, Dr. E .; Die Mittel-Europaische Gradmessung und die erste all- 
gemeine Konferenz der von den Begierungen der befheiligten Staaten 
dazu Bevollmachtigten in Berlin vom 15. bis 22. Oktobcr 1864. 
(Zeitschrift des Konigl. Preuss. Statist. Bureau’s , Oktober 1864, 
SS. 237— 244.)

Einer Einleitung iiber Zweck und W esen der von General-Lieutenant Baeyer 
angeregten Mittel-Europaischen Gradmessung folgen einige W orte iiber das 
Vorbereitungs-Coinite zu der Oktober-Konferenz, das Programm derselben, das 
Verzeichniss der zur Theilnahme Bevollmachtigten und das ausfiihrliche Referat 
des Schriftfuhrers Prof. Dr. Forster iiber die Beschliisse.

Neher, St. J . : Kirchlicbe Geographie und Statistik oder Darstellnng des 
beutigen Zustandes der katholiscben Kirche. 1. Abth. Die Buropai- 
scben Kirchenprovinzen. 1. Bd.: Kirchlicbe Geographie und Statistik 
von Italien, Spanien, Portugal und Frankreich. 8". Begensburg, Manz, 
1864. 2 | Thlr.

W agner, A.: Die Gesetzmiissigkeit in den scheinbar willkiirlichen 
menschlichen Uandlungen vom Standpunkte der Statistik. 1. AU- 
gemeiner Theil. 2. Spezieller Tlieil. I. Vergleicbende Statistik der 
Selbstmorde Europa’s. 8“, 295 SS. Hamburg, Boyes & Geisler, 1864.

2^ Thlr.
In  dieser Schrift behandelt der Verfasser in eingehender W eise einige der 

inferes.santesten Punkte der Bevolkernngs-Statistik, die ihm den Beleg zu den 
im ersten Theil aufgestellten Behauptungen iiher eine Gesetzmassigkeit in den 
Handlungen der Mensclien geben sollen , die man als ledigHch von dem freien 
W illen der le tzteren  abhangig zu betracbten gewohnt ist. Der Verfasser unter- 
sucht nacli einer sorgfaltigen Kritik der Quellen haupt.sachlich die EinfiUsse 
auf die Bewegung der Selbstmordzahlen, die er in diejenigen ab.s|erer Natur-' 
verhaltnisse ■ physischer Lebensverhiiltnisse. und socialer Verhaltnisse eintheilt. 
Von besonderem In teresse ist die Verbrcitung der Selbstmorde iiber Europa. 
Der Verfasser V elangt zu dem Resultat, dass in Europa ausschliesslich Russland, 
iiber welches ausreichende D aten nicht vorlianden sind, eine stcigende Zanahme 
der Selbstmords-Frequenz von Siidwest nach Nordost Statt findet. Freilich 
sind hierbei eine R eihe von Einfliissen verscliiedener Art, wie Klima, Nationa- 
mat, Konfession u. s. w., zu gleicher Zeit wirkend. Durch,geschickte Kombi* 
nation ist es dem V erfasser gelungen, die einzelnen Faktoren zu isoliren; er 
zeigt iins, dass der Selbstmord hanfiger unter Germanen als unter Romanen, 
unter diesen wieder baufiger wie unter SJaven is t, etwa im Verhaltniss von

5 (vielleicht 6): 4 : 2. Ganz evident ist der Einfluss der Konfession, bei dessen 
Untersuchung man mit den grbssten Zahlen und sichersten Daten arbeitet. 
D er Selbstmord ist unter Protestanten am haufigsten, ungleich geringer unter 
rbmisch-katholiscben, noch geringer unter griechisch-katholischen Christen. 
Nachst den Einfliissen auf die Selbstmords-Frequenz werden noch die Arten 
desselben eingehend behandelt, die eine gleiche Gesetzmassigkeit zeigen. Die 
Schrift wird hoffentlich mit dazu beitragen, von dem Nutzen der offiziellen Sta
tistik iiber Bevblkerungs-VerhSltnisse mebr und mehr zu uberzeugen, denn 
noch sind zum Bedauern des Verfnssers, der alles Material benutzte, dessen er 
hat habhaft werden konnen , eine Anzahl von Staaten nur mit sehr mangel- 
haften, naraentlich zu wenig ins Einzelne gehenden Daten vertreten. Eine 
hubsche Zugabe ware eine kartographische Darstellung obiger Verhaltnisse 
nach A rt der Kartchen von Dr. Petermann in Block’s Bevolkerungs-Statistiken 
gewesen. Ein dritter Theil soil eine vergleicbende Kriminal-Statistik enthalten.

ICarten.

B ouffard , L .: Atlas politique de TEurope, 1815— 1864. 22 cartes, 
Paris, Dentu, 1864.

Pauliny, J. J.: Eisenbahnkarte von Mittel - Europa in 9 Bl. Wien, 
Miilleitner, 1864. Schwarz 3 fl. 60 Nkr., kolor. 4 fl. 80 Nkr,

Deutschland, Preussen und Osterreich,
Bohm, Dr. J. G.: tlber die geographische Breite von Prag. 4°, 29 SS. 

(Aus den Abhandlungen der K. Bobiniscben Gesellscbaft der Wissen- 
scbaften, Y. Folge, 10, Band.) Prag, Tenipsky, 1864. 42 Nkr.

BrachelU, H. P , : Geographie und Statistik der Purstenthunier Schwarz- 
burg. 8®. Leipzig, Hinricbs, 1864. 3 Sgr.

C otta, B. Y.: Erzlagerstatten ini Banat und in Serbien. 8*̂ , 108 SS. 
nait 1 geol. Karte. Wien, Brauraiiller, 1864. 1^ Thlr.

Dechen, Geb.-Batb Dr. H. v . : Geognostiscber Fiibrer zu dem Lnacber 
See ‘ und seiner vulkanischen XJmgebung, kl. 8®, 596 SS. Bonn, 
Cohen, 1864. . 1^ Thlr.

Der Geognost, welcher das so hochst lehrreiche vulkanische Gebiet des Laa- 
cher See’s besucht, hat als wichtigstes Hiilfsmittel die v. Oeynhausen’sche Karte 
in 8 Bl. (Berlin, Schropp, 1847), welche die Untersuchungen dieses ausgezeich- 
neten Gelehrten in dem grossen Maassstabe von 1; 20,000 wiedergiebt und durch 
spatere Forschungen in keinem wesentlichen Punkt Veranderungen erlitten 
hat. H err Oberberghauptraann v. Dechen hat es rtun unternommen, diesem 
Hiilfsraittel ein zweites an die Seite zu stellen, indem er die einzelnen Vor- 
kornmnisse in topographischer Anordnung genau beschrieb. Das in Taschenouch- 
format und guter Ausstattung, ahnlich desselben Verfassers »Geognostischem 
FUhrer zu der Vulkanreihe der Vorder-Eifel” , vorliegende Werkcben beginnt 
mit einer Uebersicht und Abgrenzung des Gebiets und bringt dapn , wie der 
letztgenannte jjFuhrer” auch, eine reiche Zusammenstellung von Hohenzahlen 
in geographischer Anordnung, ehe es zu der detaillirten Beschreibung dee Laa- 
cher See’s, topographisch, geologisch und mineralogisch, und zur Darlegung der 
verschiedenen Ansichton Uber seine Entstehnng ubergeht. H err v. Dechen er- 
klart sich entschieden dafur, denselben als das grosste der Rheinischen Maare 
und als Mittelpunkt der vulkanischen Thatigkeit dieser Gegend zu betracbten. 
In ahnlicher ausfUhrlicher W eise werden die umliegenden Punkte in getrenn- 
ten Kapiteln, stets mit vorauegeschickter Bibliographie, bescbrieben: Krufter 
O fen; Nickenich undE ich ; W ehr; Bell, Rieden, W eibern ; Kempenich; Brohl- 
th a l; Einzelne Berge zu beiden Seiten des Brohlthales: Kunkskopfe ; Kahlenberg 
und Steinberg; Leilenkopf; Forntcherkopf; Herchenberg; Bansenberg; Forstberg 
und Niedermendig; Sulzbusch; Uocbsimmer; Ettringer Bellenberg und Mayen; 
Kruft undPlaidt; Ochtendung und Saffig; Bassenheim, Winningen ; Andernach 
und Neuwied. In den Schlussbemerkungen, welche die letzten Bogen einneh- 
men, finden wir eine ubersichtliche, hochst interessante, auch Laien verstand- 
liche Darstellung von der Bildungsgeschichte der Gegend, dem relativen Alter 
der vulkanischen Gebilde, des Rheinthales, der Zeitfolge der Lavastrdnfe, der 
Beschaffenheit der Laven, ihrer Beziehung zu den Schlackenbergen und Krateren, 
von den Tuifen und Bimssteinen. Kein Zweifel, dass dieses Buch den Geolo- 
gen von Fach von Nutzen sein wird, aber auch der gebildete Tourist sollte es 
mit sich nehmen oder vorher studiren, wenn er den Laacher See besuchen will, 
und nicht minder wird der Topograph daraus viel Belehrung schopfen.

Dove, H. W .: Die W itterungs-Erscheinungen des nordlicben Deutsch- 
lands im Zeitraum von 1868 bis 1863. (Preussiscbe Statistik, berans- 
gegeben vom Konigl. Statist. Bureau. VI.) Berlin, Geb. Ober-Hof- 
bucbdruckerei, 1864. 2 Thlr,

Erm an , Prof. A.: .Uber die Elemente des Erdmagnetismus nnd deren 
sakulare Veranderungen fur Berlin. 4*̂ , 10 SS. Berlin 1864.

Es sind auf diesen wenigen Seiten die Resultate der fast 40jabri^en erd- 
mftgnetischen Beobachtungen Erman’s fUr Berlin niedergelegt.

F ritsch , C .: Die Eisverhaltnisse der Donau in Osterreich ob und nnter 
der Enns und Ungarn in den Jahren 1851/52 bis 1860/61. 4̂  ̂ 124 SS. 
mit 6 Situations-Planen. (Sonder-Abdruck aus den Sitzungs-Berichten 
der Kais. Akademie der Wissenschaften.) Wien, Gerold, 1864. 4 fl,

G rubo, Prof. Dr. A. E . : Die Insel Lussin und ihre Meeresfauna. Nach 
einem secbswochentliclien Aufentbalte gescbildert. 8°, 116 SS. mit 
1 Karte und einer Tafel Abbildungen. Breslau, H irt, 1864. 1^ Thlr.

Aus Dr. Lorenz’ schonem W erk iiber die VertheJlung der untermeeriscben 
Organismen im Quarnero lind ibre Beziehungen zu den physikalisclien Ver- 
haltnissen wissen wir, dass Staatsrath Grube, Professor der Zoologie an der 
Universitat Breslau, mebrere Wochen lang .seine Forschungen im Quarnero- 
theilte und ihn bei Bestimmung der Anneliden, Crustaceen und anderer Everte 
braten nnterstiitzte. Diess war im Jahre 1858 und drei Jahre spater wendete 
Prof. Grube seme Somraerferien zur Fortsetzung .seiner Studieu an den KUsten 
von Lnssm an. E r ruhmt diese Insel als ausserordentlich geeieneten Aufent 
haltsort fUr emen den niederen Seethieren nachspUrenden Naturforscher und
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war von dem Erfolg sehr befriedigt, da er bei einem Verweilen von nur 
37 Tagen in Lussin piccolo sowohl wie an verschiedenen Punkten der Ost- 
und Westkiiste 450 Species von Evertebraten erbeutete, mehrere ira Qnarnero 
bisher nicht beobachtete oder sogar nur von entlegenen Punkten, wie Neapel 
(llolothuria glabra und Idalia laciniosa) oder Catania (Holothuria Catanensis), 
bekannte Forraen auffand und namentlicb den Anneliden 3 neue Gattungen 
und 21 neue Arten einreihen konnte. Das zum Theil beschrelbende Verzeich- 
niss der samnitliehen aufgefundenen Evertebraten macht den Hauptinhalt des 
Buches aus. PhysikHlische Untersuchungen, wie wir sie bei Lorenz linden, sind 
nicht angestellt worden , auch ware zu wiinschen gewesen, dass der Verfasser 
spezieller auf die Lorenz’schen Resultate Bezug genommen hatte, aber wir er- 
fahren wenigstens so viel, dass dieselben mit wenigen einzelnen Abweichungen 
sich vollstandig bestatigten. Was- an den verschiedenen Punkten der Insel 
und in verschiedenen Tiefen gefangen wurde, ist in der 38 Seiten langen Schil- 
derung der Reise und des Aufenthalts auf Lussin angefuhrt, einer Schilderung, 
die viele Details enthalt, aber kein iibersichtUches oder irgend Vollstandiges 
Bild gewalirt, weder in physikalisch-geographischer noch in ethnographisch- 
statistischer Hinsicht, auch unserem Geschmacke nach in manchen StUcken zu 
welt ausgefuhrt ist, denn es werden dem Leser selbst die personlichsten Vor- 
kommnisse, wie Diatfehler und darauf folgende Diarrhoe u. s. w., nicht erspart. 
Die Karte von Lussin ist der Oesterreichischen Generalstabskarte entnommen 
und mit einigen Namen^vermehrt.

Hirschfeld, F . : Die AYeiciisel, iiire Bedeutung fur den Handel der 
Provinz Preussen und die Stadt Danzig insbesondere. (Zeitschrift des 
Konigl. Prenss. ^ ta tist. Bureau’s, Oktobor 1864, SS. 244— 255.)

Eingehenije Arbeit iiber den Handelsvei’kehr auf der Weichsel.
Jahrbuch der K. K. Gcologiscben Reichs-Anstalt, X IV , 1864, Xr. 3, 

Juli bis September. Wien, Braurniiller.
Das dritte Heft des 14. Bandes enthalt folgende Aufsatze; A. Riicker, Bei- 

trag zur Kenntniss des Zjnnerzvorkommens bei Schiaggenwald, eine Ab- 
handlung, welche die Bestimmiing hat, bei der von der Oesterreichischen Re- 
gierung beabsichtigten Ueberlassung des Sclilaggenwalder Zinnbergbanes an 
die Privatindustrie ein Bild von der Hofflichkeit dieser bergmaunischen Unter- 
nehmung von geologischem Standpunkte zu geben. Dieses Bild ist leider keiri 
gunstiges, da dem Gangbergbau jeder Erfolg abgesprochen, dem Stockwerksbau 
ein nur bedingter, bescheidener vorausgesa^ wird. — F. Freiherr v. Andrian 
und K. M. Paul, Die geologischen Verhaltnisae der Kleinen Karpathen und 
der angrenzenden Landgebiete im nordwestlichen Ungarn. Das luteresse, 
welches sich an diesen Theil der geologischen Landesaufnahme in Oesterreich 
kniipft, ist auch von rein geographischem Standpunkte e!n gewichtiges, denn es 
handelt sich liier um die Bestatigung oder Verneinung einer theoretischen An- 
nahme, welche schon sejt langer Zeit bald entschiedeii bejaht, bald mehr oder 
weniger entschieden verneint wurde. Es ist diess die Frage: Sintf die Kar- 
Pfltben auch geologisch die Fortsetzung des aiif^der Linie zwischen Gratz und 
Wien untergesunkenen nordostlichen .Armes der .41pen, wie sie es in geogra- 
phischera Sinne zu sein scheinen? DIese schon melirfach aufgetaiichte Frage 
wird nun von den Verfassern der vorliegenden Abhandlung, welche mit der 
geologischen Detail-Aufnahme des den Alpeii zunachst geiegenen, ringsum scharf 
abgegrenzten Gebirges der Kleinen Karpathen nbrdlich von Pressburg beschaf- 
t^gt waren , wiederura beriihrt un^ auf Grundlage der gemachten genaueren 
Untersuchungen besprochen. Der erste Theil dieser schonen Arbeit behandelt 
nebst der allgemeinen Uebevsicht der topographischen Verhaltnisse den sud- 
bstliciien (  aus alten krystallinischen Gesteinen bestehenden Theil der Kleinen 
Karpathen, woran sich dann die Betrachtung der drei Ziige der jiingeren sedi- 
mentaren Gesteine im Westen und Nordwesten der ersteren anschliesst, jeden- 
falls in Betreff der obigen Frage der wichtigste Theil; zum Schlusse folgt dann ' 
noch die Besprecbung des ebenen und hiigeligen Landes zwischen der March 
und den Kleinen Karpathen. Die geologischen Schlussfolgemngen auf SS. 358 ff. 
ergaben im 'Wesentlichen folgendes Resultat: Die Fordening einer Ueberein- 
stimmling in Betreff sowohl des petrographischen Charakters der Gesteine als 
auch der Hebungs- und Senkungsperioden in zwei Gebirgsziigen, welche ge- 
macht werden muss, wenn man dieselben mit ruhigem Gewissen als geologisch 
zusammengehorig bezeichnen soil, wird von den Kleinen Karpathen den Alpen 
gegeniiber nicht erfiUlt. Es treten nicht nur in ersteren wesentliche Different 
zen'^in Menge hervor, sondern es weicht auch namentlich der innere Ban, 
welcher bei den Alpen ein regelmassiger, centraler ist, bei den Kleinen Kar
pathen und rait ihnen bei einer grossen Reihe der kleineren und grbsseren Insel- 
gebirge im Norden und Nordosten von Ungarn den Charakter einer einseitfgeu 
Erhebung an sich tragt, zu bedeutend ab, um dem Ausdrucke »Fortsefzung der 
Alpen” in Beziehung auf die Kleinen Karpathen and wahrscheinlich auch auf- 
den ganzen Karpathenzug elne geologische Berechfigung zugestehen zu kon- 
nen. — M. Siraettinger, Beitrage zur Kenntniss der Kohlen-Ablagerung6n bei 
Mahrisch-Triibau. — G. C. Laube, Ueber eine Pseudomorphose von Chlorit 
nach Strahlstein. — F. Babanek, Die neuen Gangausrichtungen in Pribram. — 
K. M. Paul,. Ein Beitrag zur Kenntniss der tertlaren Ratidbildungcn'-‘des Wiener 
Beckens. — D. Stur, Einige Bemerkungen uber die an der Grenze des Keupers 
gegen den Lias vorkommenden Ablagerungen. ^  C. G. Laube, Bemerkungen 
u ber^ ie  Munster’schen Arten von St. Cassian in der Mlinchener Sammlung. — 
A. Rucker, Barometrjsche Hbhenmessungen in den kleinen Karpathen, im 
Pressburger, Neutraer und Trencsiner Komitate. — B. Suess, Referat^der 
Wasserversorgungs - Kommission in der Sitzung des Gemeinderaths der Stadt 
Wien am 10. Juni J864. — A. Pichler, Der Oetzthaler Stock,-in Tyrol, — 
D. Stur , Bemerkungen uber die Geologie von Unter-Steiermark. — W. Hai- 
dinger, Die geologischen Uebersichtskarten von Dalmatien, Kroatien und Sla- 
vonien auf der Ausstellung zu Agram am 18. August 1864. — O. Freiherr 
v. Hingenau, Ludwig Hohenegger. Am Schlusse des Heftes folgen die Arbei-

ten im Chemischen Laboratorium und das Verzeichniss der Einsendungen von ' 
Mineralien, BOchern u. s. w. so wie die Sitzungs-Berichte der Monate Juli bis 
September. ,

Lorenz, Dr. Jos. B .: Brakw-esser-Studien an der Elbe-Mundung. 8*̂ , 
12 SS. mit 1 Tafel. (Sonder-Abdruck aus dem 48. Bdc der Sitzungs- 
Bericbte der Xaiserl. Akademie der Wissenscbaften zu Wien.) Wien, 
Gerold, 1864.)

. Bei seiiien physikalischen und zoogeographischen Untersuchungen im Quar- 
nero hatte Dr. Lorenz nnter Anderem einiges Nahere iiber die Dimensionen 
und Salzgehalts-Vertheiliing der theils siissen, theils brakischen Wasserschicht 
erniittelt, welche bei und ausserhalb der Miindung von Fliissen ins Meer iiber 
dem schwereren Salzwasser sich ansbreitet. E ine Dienstreise nach Hamburg 
im Sommer 1863 gab ihiy Gelegenheit, an der Miindung der Elbe solche Beob- 
achtungen zu machen? 'Trotz geringer Zeit und Mittel konnte er nahezu 50 Be- 
stiramungen‘des specifischen Gewiclites aus verschiedenen Tiefen nebst Beob- 
achtungen uber die Geschwindigkeit der Stromnngen, die Temperatur, Durch- 
sichtigkeit und Farbe des WassSrs zwisclien Gliickstadt und Helgoland aus- 
fiihren, und konnten diese iSIessungen noch nicht zu endgiiltigen Mittelwerthen 
fiihren, so warden doch. Andeutungen des w'altenden Gesetzes und Anhalts- 
punkte zur Pracisiruiig der weiter zu stellenden Fragen gewonnen. W ahrend 
vor der Miindung der Fiumara eine keilformig auslaufende Brakwasserschicht 
scharf abgegrenzt auf reinem Salzwasser schwiramt, hat man es bei der Elb- 
Miindung mit einer von der Oberflache bis zum Grunde reichendeu brakischen 
Wassermasse zu thun, deren Salzgehalt und specifisches Gewicht successive 
gegen die liohe See hinaus zunimmt und erst unweit Helgoland den Betrag 
von 1,028 Oder 1,024 , wie er dem reinen Nordseewasser in jener Region zu- 
kommt, erreicht. Diese Zunahme des specifischen Gewichtes vom Lande gegen 
die offene See erfolgt jedoch an der Oberflache langsamer a4s in der Tiefe 
Oder umgekehrt das salzi’gere Wasser dl’ingt am Grunde weiter landwarts vor 
als an der Obeidlache, so dass die Schicbten gleichen specifischen Gewichtes 
eine keilformige Gestalt haben Und die Keile desto stumpfer werden, je  mehr 
stroraaufwarts sie liegen, Diese Verhiiltnisse sind auf den beigegebenen Profilen 
anschaulich gemacht.

M ulm ann, Reglerungsrath Dr, 0. v .: Statistik des Regierungs-Bezirks 
Diisseldorf. Dritter Theil der Gewerbe. Statistik von Preussen. 1. Bd. 
8®, 554 SS. mit 1 Karte. Iserlohn, Baedeker, 1864.
, Amtlich aufgefordert, eine Industrie-Statistik des Regierungs-Bezirks Dtissel- 
dorf auszuarbeiten, hat der Verfasser seine Anfgabe aus freien Stiicken sehr 
bedeutend erweitert, indem er die statistischen Nachrichten aller Verwaltungs- 
zweige, auf alle Seiten des Volkslebens gerichtet, sammelte und vervollstandigte, 
ausserdem aber dem noch nicht publicirten statistischen Theil den vorliegenden 
Band vorausschickte, welcher Naturbesohaffenheit und Geschichte des Gebiets 
in einer Ausfuhrlichkeit behaudelt, irie man sic unter dem Titel des Buches 
unmbglich erwarten konnte. Nach Angabe der Lage mit einer Reihe genau 
fe.stgestellter Positionen, der Grenzen, der Grbsse des Bezirkri und der dariiber 
vorhandenen Karten findeh wir zuerst eine von Ober-Berghanptmann v. Dechen 
griindlich bearbeitete, mit zahlreichen speziellen Hbhenangaben versehene Dar- 
stellung der Oberflachenge-staltung, darahf eine nicht minder spezielle Beschrei- 
bung der liydrographischen Verhaltnisse mil detaillirten Nachweisen iiber Ge- 
falle und Breite der FlUsse und ubenehemarige Strnmrinnen des Rheins, eben- 
falls auf d§n Mittheilungen er.ster Autoritaten, des Strombaudirektors Nobiling 
und der Wasserbau-Inspektoren Willich und Hild, beruhend. Inspektor Willich 
hat auch die belgegebene wKsrte der alteren Rheinlaufe von Oi-soy bis zur 
Niederlandischen Grenze” entworfen. Sehr umfangreich und eingehend behan
delt ist ferner der Abschnitt iiber die geognosttsche Beschaffenheit des Bezirks, 
seine Kohlen- und Erzlager, von v. Dechen selbst abgefasst; ganz besonders 
wurde seiner Wichtigkeit wegen dem Kohlengebirge Aufmerksamkeit geschenkt 
und in den weitesten Kreisen wird die Notiz in teressiren , dass man den im 
Regierungs-Bezirk Diisseldorf vorhandenen Kohlenvorrath auf 217 bis 22l tau- 
send Millionen Centner oder 10.800 bis 11.050 Millionen Englische oder Fran- 
zosisebe Tonnen berechnet, wodurch die Steinkohlenforderung von Gross- 
Britannien rm J. 1861 auf eine Reihe von 130 bis 133 Jahren gedeckt wUrde. 
Den Schluss des geoguostischen Abschnittes bilden die Nachrichten iiber den 
Kulturboden mit zahlreichen Erdanalysen, welche D r. Karmrodt, Vorsteher der 
landwirthschaftlichen Versuchsstation in St. Nicolas, ausgefiilirt hat. Weniger 
befriedigt uns der folgende, die klimatischen und WitterungSrVerhaltnisse be- 
treffende Abschnitt, deu'n so dankenswerth die aiisfiilirlichen Mittheilungen der 
von Direktor Lose in Crefeld angcstellten Beobachtnngen und die kiirzeren 
von Prof. Dr. Felten iiber die' Resultate seiner ineteorologischen Station in 
Cleve gewiss sind, so ware doch eine Darstellung der klimatischen Verhaltnisse 
in den verschiedenen Theilen des B ezirks, der durch Hohenlage bedingten 
Unterschiede n. s. w ., illustriri durch phanologische Notizen, wiinschenswerth 
gewesen lind zur richtigen Beurtheilung des dem Bezirk zukommenden Klima’s 
in Vergleich zu seiner naheven und ferneren Umgebung batten die meteorolo- 
gisclien Beobachtungen in Holland, Belgien,-Hannover, Hessen u. s. w. zu Rathe 
gezogen werden miissen, statt ausschliesslich die Preiissischen Stationen zu 
berucksiebtigen. Die Abschnitte iiber Flora und Fauna beschranken sich auf 
Verzeiebnisse der wichtigeren Pflanzen und Thiere. Die zweite kleinere Halfte 
des Bandes fullt die Laudesgeschiebte, die Spezialgeschichte der einzelnen 
Stadte mit; Beitragen von Friedensrichter Fahne und Prof. Dr. Fiedler, Nach- 
richteu Uber die Archive des Bezirks und ihren gegenwiirtigen Bestand, zum 
Theil von Archiv-Sekretrar Dr. Harless, und eine lokalhistorische und statjsti- 
sche Bibliographie.

Odernheimer, F.; Das Berg- und Hiittenwesen im Herzogthum Nassau.
2. Heft. Wiesbaden, Kreidel, 1864. Ig Thlr.

(Geschlosseu am 5. Dezember 1864.)
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Beraerkungen zur Karte der Region des Kilima-Ndscliaro imd Kenia in Ost-Afrika.
Von B . H assenst'ein .

In vorliegender Karte sollte zunachst ein neuer Versuch 
gemacht werden, die seit Jahren oft besprocbenen, viel 
bekrittelten Reisenotizen der MissionareKrapf und Eebmann 
aus den interessantesten Gegenden des aquatorialen Ost- 
Afrika kartographisch zu verarbeiten, auf Grund neuer wich- 
tiger Positions-Bestimmungen besser zu fixiren, als es bis 
jetzt mdglich gewesen ist. Ziigleich mit diesem langst 
gehegten Wunsch hofften wir einen zweiten zu erfiillen; 
die Hauptresultate der Reisen des Baron Ton der Decken, 
von 1861 und 1862, vor die Augen zu bringen und in 
der Karte einen Fiihrer fiir Verfolgung der nachsten Ope- 
rationen dieses unermiidlich thatigen Reisenden zu bieten.

Unsere Karte muss, wie jede Karte eines Theiles von 
Afrika, als eine provisorische angeseben werden. Sie ist 
ein Versuch, der sicb an eine Reihe von zum Theil ge- 
lehrten und spitzfindigen Untersuchungen iiber die Stich- 
haltigkeit der Krapfsehen Itinerarien und Erkundigungen, 
v ie  die von Desborough Cooley und , Maequeen, zum Theil 
an friihere kartograpbische Arbeiten, wie die von Dr. Hein
rich Kiepert, anschliesst; die Bestatigung unseres Eesultates 
aber ist in den geographischen Ergebnissen schon der 

'nachsten Zukunft zu suchen: in der vollstandigen Publi- 
kation der bedeutenden Arbeiten v. der Decken’s aus den 
Jahren 1861 und, 1862 so wie den in Ausfiihrung be- 
findlichen oder projektirten des gegenwartigen ilnd des 
nachsten Jahres.

Das literarische und Kartenmaterial, welches bei Zeich- 
nung unserer Karte vorgelegen hat, ist in* Verhiiltniss zu 
derf unzahligen Artikeln, die in deil versehiedenartigsten 
in- und 'auskindisdhen Journalen iiber Land und Volk dieser 
Regionen publicirt worden sind, efe quantitativ ziemlich 
geringes. Die Zeichnung der Kiiste, welche wir nach 
Krapf die Suaheli - Kiiste' nennen wollen, stiitzt sich auf 
die veraltete, ausserst mangelhafte Aufnahme unter Captain 
Owen in den Jahren 1823, 1824 und 1825 >). Ausser det 
Vermessung der Einfahrt in den Hafen von Mombas und 
der Insel selbst durch die Offiziere der „Dueouedic” unter

Capitaine Guillain '), 1848, scheinen an der ganzen Suaheli- 
Kiiste keine neuen Aufnahmen vorgenommen worden zu 
sein, doch konnten aus den Berichten der Kapitane Burton 
und Speke, 1857 ®), den friiheren von Missionar Krapf 
und nach den ganz neuen Angaben des Commander
H. Fairfax, R. N., in Algernon F. R. de Horsey’s African 
Pilot (1864)®) manche. werthvolle Berichtigungen und Zu- 
satze auch fiir die Kiiste eingetragen werden. Unter den 
oft geriigten vielen Mangelhaftigkeiten und Fehlern der 
Owen’schen Kiist'enkarten ist einer der unerklarlichsten die 
falsche Lage der Bai und Insel von Tanga. Sie ist nam- 
lich auf Sheet X dieser Karten in unbestimmten Um- 
rissen unter 4® 35 '' S. Br., also nordlich von der Insel 
Wasin, die 4° 40 ' S. Br. liegt, eingezeichnet, wahrend 
eine weit siidlicher, unter 4° 50 ' bis 5°, an der Sidschi- 
Miindung gelegene geraumige Bai die von Tanga ist. 
Owen’s Offiziere untersuchten diesen Theil der Kiiste gar 
nicht und mussten deshalb diese schone Bai ganz iibersehen. 
Wunderbar ist qber jedenfalls, dass Burton’s ausfiihr- 
liche Beschreibung derselben, Resultat seehstiigiger Exkur- 
sionen an, ihren Ufern im J. 1857, publicirt in dem bedeu- 
tendsten Englischen geographischen Journal, trotz der gewich- 
tigen Kritik dieses namhaften Englischen Reisenden iiber 
Owen’s Karte — in dem schon oben citirten neuen „African 
Pilot” ganzlich unberiicksiehtigt ist und Owen’s Fehler 
getreulich beibehalten sind (natiirlich die Verschiebung der 
Lange nach Osten abgerechnet,. welche fiir die ganze Ost- 
kiiste 5 ' 39" betragt). Es ist diess um so auffallender, 
als Krapf an einigen Stellen citirt wurde. Die auf Tanga- 
Bai und Insel beziigliche Stelle (p. 206) lautet wortlich: 
,,'W'e have no information about this apparently fine p^rt, 
except that Krapf speaks of it as „a noble bight”. The chart

') 'T he East Coast of Africa, by Capt" A. T. E . Vidal and the 
Officers of M. Si Barracouta and Albatross under the orders of 
,Capt” W. F. W. Owen 1823. Sheet X u. XI. Mst. circa 1:430.000-. 

Petermann’s Qeogr, M ittheilungen. 1864, Heft X II.

q .p ian  de I’lle et des Ports de Mombaze, leve en 1848 a bord 
du Brick le Ducouedic, Command^ par Mr. Guillain, par Mr. F. Grasset, 
M. M. L. Caraguel et B. Calvet et L. A. Jehenne, dresse par Mr. Cara- 
guel. Mst.- 1:20.000.

Journal of the Royal Geographical Society 1858, pp. 188—220, 
und Blackwood’s Magazine 1859, Nr. 68 und 69. ^

®) The African Pilot for the South' and East Coasts of Africa from 
the Cape of Good Hope to Cape Guardafui, including the Islands in 
the Mozambique Channel. By Captain Algernon F. E. de Horsey R N 
Hendon 1864. 8<>.
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gives 7 and 8 fathoms at the entrance between Tanga 
Island (4° 35 ' S. lat.) and Eashid Point, but there appears 
to be a large shoal or reef mid-channel.”

Weitere sehr wesentliche Berichtigungen und Erganziin- 
gen hat die Owen’sche Karte der Kiiste nordlich von Mom- 
bas erfahren, die in neuester Zeit durch Commander Fairfax 
in glanzendster Weise bestatigt wurden Wahrend meh- 
rerer Kiistenreisen besuchte Krapf den ziemlich bedeuten- 
den Ort Takaungu und beschreibt ihn ganz iibereinstim- 
mend mit Fairfax als einen 1 Stunde siidlich von der Bueht 
von Kilife und 'A Stunde vom Meeresufer entfernt an 
einem Seeeinschnitt gelegenen Ort; nach Fairfax: „The 
Town of Qilife is not on the banks of the River, but is 
situated about half a mile up a small creek which dischar
ges itself into the sea about 3 miles to the southwest- 
ward of the mouth of the Qilife. At high water dhows 
can go up to the town, but they ground at low water.” — 
Krapf’s ausgezeichnete Beschreibung der Kiiste ist in Folge 
von Owen’s fehlerhaften Angaben bisher giinzlich unbeachtet 
geblieben und die Fehler jener Karten sind bis heute auf 
alien Karten beibehalten worden; so die unerklarliche Yer- 
wechselung der beiden Kamen Owyombo und Qilife E. fiir 
die beiden bedeutendsten Kiisteneinschnitte zwischen Mom- 
bas und Malindi. Tiber die jetzt unbewohnte Bucht von 
Kilife (Owen’s Owyombo River) geben Krapf und Fairfax 
ausfiihrliche Beschreibung, iiber die zweite Bueht, Owyombo 
River (bei Fairfax, bei Owen falschlich Qilife River) er
fahren wir nur durch Krapf, der sie am 9. Marz 1845 
besuchte, geniigende Details ^): —

„Der Hauptort der z^nsehen Kilife-Bai und Pokomoni- 
Fluss wohnenden Dahalo-Leute ist Ganda an der Bueht 
Wumbu, zwischen Kilife und Malindi [folgen ethnographi- 
sche und auf die. Kopal - Graberei der Dahalo beziigliche 
SehilderungenJ. Am Ende der 5 Stunden langen Bucht 
Wumbu Oder Uumbu haben die Takaungu-Leute ein klei- 
nes Dorf gebaut, wo sie 2 bis 3 Monate verw'eilen, wenn 
sie Kop&l suchen. Das Dorf ist mit 2- bis 300 Mann
bewacht, urn dasselbe gegen die Galla zu schiitzen.............
Die Bueht ist 100 Schritt breit, aber fur grosse Schiffe 
nicht tief genug. Am Eingang ist ein Felsen, der w'ie eine 
Festung die Bai beherrscht. Wumbu wird ,von den Suahili 
fleissig besueht um der geraden und langen Stangen willen, 
welche an den Ufern der Bai gefunden und welche zum 
Hauserbau der Suahili verwendet werden. In Mombas 
kosten 30 bis 40 Stangen 1 Thaler” u. s. w. u. s. w. „Von 
Wumbu an ist die Kiiste sehr zerrissen und grosse Felsen 
stehen ins M ^r hervor” u. s. w. u. s. w.

0 The African Pilot, pp. 211 und 212.
; Eeisen in Ost-Afrika, Bd. I , SS. 258 und 285.

Wir kommen nun zu einem dritten unverzeihliehen, eben- 
falls durch Krapf zuerst aufgekliirten Fehler der Owen’schen 
Aufnahme, namlieh der Auslassung der Miindung eines der 
grdssten Fliisse dieser Gegend, des bei den Ruinen von 
Malindi (.Melinda) miindenden S'abaki-Flusses. Selbst auf 
einem Spezialplanchen der Kiiste und des Hafens von 
Malindi ‘) ist nicht die mindeste Andeutung eines Flusses 
gegeben; eine kurze Kotiz an der Stelle, auf welcher nach 
Krapfs genauen Untersuchungen die interessanten Ruinen 
mitten im Walde am linken lifer des Flusses zerstreut 
liegen, belehrt uns, dass „ausser Vasco de Gama’s Pfeiler 
[auf einer felsigen Insel am Ausgang des Hafensj keine 
Anzeichen der einst grossartigen Stadt von Melinda zu 
sehen seien” oder. vielmehr, 'dass die Offiziere der „Barra- 
couta” die Stelle nicht zu untgrsuchen fiir werth hielten, 
wahrend sie doch von der Existenz von Ruinen ein wenig 
landeinwarts Kunde batten )̂. Obgleich aus Krapfs Schil- 
derung seiner Exkursion nach den Ruinen (auf S. 286 
seines Werkes) so wie aus seinen sehr rohen Karten- 
skizzen ®) nicht deutlich ersichtlieh ist, an welcher Stelle 
der Kiiste die Miindung des Flusses zu suchen ist, glauben 
wir doch nicht geirrt zu haben, als wir sie in den Hinter- 
grund einer ziemlich tiefen Bueht verlegten, welche hinter 
Vasco de Gama’s Pfeiler in siidwestlicher Eichtung in die

') Port Melinda on the East Coast of Africa,’ by Capt" A. T. E. Vi
dal and the Officers of H. M. Sloop Barracouta under the orders of 
Capt" W. F. W. Owen 1823. list. 1 :49.090.

Die betreffende Stelle in Capt. Boteler’s Narrative of a Voyage 
of Discovery to Africa and Arabia, performed in His Majesty’s Ships 
Leven and Barracouta, from 1821 to 1826, Vol. I ,  p. 396, lautet: 
„From the situation assigned to the ancient and once flourishing city 
of Melinda, there can be nô  doubt, that the Leopard’s Bank once for
med its p o r t, 'especially as some ruins are knoivn to exist a short 
distance in and on the sea-shore a small pillar surmounted by a cross; 
the latter I  visited in the course of the survey.”

’iV'ir haben vorstehende Stelle deshalb h ier vollstiindig abgedruckt, 
■(veil in Owen’s Berioht iiber die Kiistenaufnahme, .welcher ein Jahr vor 
dem Boteler’s erschien unter dem Titel: ,,Narrative of Voyages to ex
plore the shores of Africa, -Arabia and Madagascar, performed etc. etc. 
under the Direction of Captain W. F.-W. Owen” , sich hier eine kleine 
Abweichung von Boteler’s Erzahlung (mit welcher er sonst fast wort- 
lich ubereinstimmt) vorlindet, die, wenn man nicht einfach einen Druck- 
fehler annehmen -̂ v̂ ll, zu der Vermuthung fiihrt, dass Owen anstatt 
von lluinen in einiger Entfernung von der Kiiste von einem FIuss 
horte. Es heisst namlieh bei Owen, Vol. 1, p. 399; ,,This bank [nam- 
lich Leopard’s bank] is a sea barrier to the anchorage of the old city 
of Maleenda. Some rivers^are known to ex i^  a short distance inland 
and on the sea-shore is a small pillar surmounted by a cross, which 
latter we visited.” Aus dem ganzen Satz scheint allerdings dieAnnahme 
eipes Druckfehlers die richtige zu sein und anstatt rivers ist ruins zu 
lesen-; aber merkwiirdig bleibt es dann iiftmerhin, dass die *Offiziere 
von Ruinen, nicht aber von dem nicht unbetrachtlichen FIuss Sabaki 
irgend eine Kunde erhielten.

Skizze einer Karte eines Theiles von Ost- und Central-Afrika, 
mit Angabe der wahrscheinlichen Lage und Ausdehmmg des See’s von 
Uniamesi u. s. w. u. s. w. Gestutzt auf die Angaben zahlreicher Bin- 
gebornen und muhammedanischer Reisenden und zusammengetragen von 
Jakob E rhardt und Johann Rebmann. ,,Geogr. Mitth.” 1856, T a fe ll. — 
Die karte zu K rapfs Werk, ohne Titel im-Mst. von 1:9.000.000, ist 
ganz ohne W erth, eben so die ubrigen ini Church -Missionary Intelli
gencer publicirten rohen Kartenskizzen Krapfs und Rebmann’s.
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Kiiste einschneidet, von Owen’s SchifFen aber nicht besucht 
wurde. Merkwiirdig ist, dass Vasco de Gama, welcber 
auf seiner Reise nach Indien die Stadt Melinda in ihrer 
Bliithezeit besuchte ') (MUrz 1498) und eine gliihende 
Schilderung von ihren Strassen und ihrer Bevblkerung 
giebt, Nichts von dem Fluss erwahnt, an welchem sie er- 
baut war, wahrend doch iiltere Arabische Schriftsteller dieses 
Factum erwahnen. So schreibt z. B. Edrisi: „Man kommt 
von M^eduna, indem man der Kiiste folgt, in 3 Tagen 
und 3 Naehten ziir See, nach Melinda, einer Stadt der 
Sindj. Melinda ist am Ufer des Meeres gelegen, an der 
Miindung eines Flusses von Siisswasser. Es ist eine grosse 
Stadt, deren Einwohner sich der Jagd und der Fischerei 
befleissigen,” u. s. w. Ben-Said schrieb im 13. Jahrhundert 
von Malindi; „Man ftndet untor den bekannten Stiidten der 
Sendsch die Stadt Malindi, welche unter’ 2° 50' Br. und 
81° L. liegt. Sie liegt an einer Bucht, welche sich west- 
lich wendet und in welche sich ein Fluss ergiesst, welcher 
von dem Berge Comr (Mond) kommt. Am, Rand dieser 
Bucht sind zahlreiche Wohnungen, welche den Sendsch 
gehdren,” u. s. u. s. w. — Aus neueren Quellen, welche 
Angaben iiber den bei Malindi miindenden Fluss enthalten, 
sei der Bericht zweier Kapitiine der Ost-Indischen Kom- 
pagnie, Smee und Hardy 2), erwahnt, welche im J. 1811 vom 
damaligen Gouverneur von Bombay, Duncan, ausgesandt 
warden, um die Fliisse der Ostkiiste Afrika’s zu untersuchen. 
Unter vielen sehr fehlerhaften und in Bezug auf die SchilE- 
barkeit der gesehenen Fliisse hdchst vagen Mittheilungen 
finden wir folgende Angabe: „Die alte Stadt Melinda ist 
noch zu sehen und liegt an der Miindung eines gleich- 
namigen Flusses, der 3 oder 4 Tagereisen weit ftir kleine 
Schiffe und 23 Tagereisen weit fiir Boote schiffbar ist. Er 
entspringt unter einem grossen Berge, 25 Tagereisen weiter 
im Inneren liegend” )̂.

K'rapf berichtet iiber seine Untersuchung der Sabaki-Miin- 
dung und der Ruinen von Malindi, 7. und 8. Marz 1846 *):

') S. dariiber Ausfiihrliches unter Anderem inG uillain: Documents 
sur I’H istoire, la Geographie et le Commerce de I’Afrique Orientale. 
Vol. I : Expose critique des diverses notions acquises sur I’Afrique 
Orientale depuis les temps les plus recules jusqu’a nos jours, pp. 205, 
245, 291, 303, 317, 323, 327, 353, 397, 445 (auf Melinda bezug- 
liebe Stellen). S. auch Krapf’s historischen Absciinitt am Ende des 
zweiten Bandes.

*) Im  Auszug in; Allgemeine Geographische Ephemeriden 1817, 
II, S. 371.

3) Aus der letzteren und aus beiden folgenden Angaben ersieht 
man wie falsch die Seeleute beziiglicb der Entfernungen bericbtet 
wurden und wie leichtsinnig sie waren. „Der zunachst folgende Fluss 
ist Queliffe unter 3° 26' S. Br., ein sehr ansehnlicher klarer Strom, 
der an seiner Mundung 'A Meile breit und dessen Ursprung 38 Tage
reisen weit im Inneren ist. Dann folgt der Fluss Mombas, von dem 
ein an seinen Ufern liegendes Dorf den Namen annimmt. Man sagt, 
sein Lauf erstrecke sich eine Monats- und eine halhe .Tagereise weit 
gerade ins Binnenland hinein.”

Eeisen in Ost-Afrika, Bd. I , SS. 286 289.

„Von Kidschuitanga segelten wir weiter nach der Bucht 
von Malindi, wo ich schon in einiger Entfernung die stei- 
nerne Siiule sah, welche von den Portugiesen auf einen 
Felsenvorsprung dee festen Landes errichtet wurde, wo sie 
als Signal fiir grosse Schilfe dient, damit sie sich vor der 
kleinen Bucht hiiten sollen, in welche nur kleine Boote
einlaufen kbnnen................  Mein Boot lief von Osten' her
in die Bucht von Malindi ein, um die Mundung des Sabaki- 
Flusees zu untersuchen, der aus einem dichten Wald hervor- 
bricht, dann etwa ’A Stunde weit iiber eine gebiischlose 
Ebene von rothem Sand und Boden fliessend in die Bucht 
sich ergiesst. Zur trockenen Zeit ist der Fluss etwa 60 Fuss 
breit, in der Regenzeit aber muss er eine Strecke von 
500 Fuss iiberschwemmen. Da die Brandungen an der 
Miindung stark sind, konnte das Boot nur etwa auf lOOSchritt 
derselben nahe kommen. Sie ist mit einer Reihe von Stei- 
nen verschlossen, welche kiinstlich angelegt worden zu sein 
scheinen, um den Eingang in den Fluss zu verwehren. 
Der Wald beginnt erst etwa 25 Schritt entfernt, wo sich 
das Land etwas erhebt. — Da ich die Ruinen zu sehen 
wiinschte, segelte das Boot weiter siidwestlich in die Bucht 
hinein, welche eine ganze Flotte von Schiffen beherbergen 
kann. Ich hatte vom Wasser an nur 25 Schritt iiber eine 
ebene Sandflache zu gehen, bis ich an den Wald kam, der 
nur da einen Zugang gestattete, w'o die wilden Thiere
einen gemacht hatten..........Zuerst ging es etwa 100 Schritt
iiber ebenen, dicht mit Gestrauch, Buschwerk und Baumen 
iiberwachsenen Boden, wo friiher der Stapelplatz der Stadt 
gewesen sein mochte, dann ging es etwa 20 Fuss aufwarts 
und nun standen wir auf ein Mai vor einer Masse zer- 
storter Hauser. Ganze Steinwande standen noch, andere 
waren halb, noch andere ganz zerfallen. Von einigen Hau- 
sern sind die Wande noch so gut erhalten, dass man nur 
ein Dach dariiber bauen diirfte, um sie bewohnen zu kon- 
nen. Auch den Thiirpfosten und Schwellen im Arabischen 
Styl mangelten oft nur die holzernen Thiiren; ja selbst 
die Bretter der Thiiren lagen hie und da wohlerhalten noch 
da und ich wunderte mich, dass die Suahili sie nicht langst 
schon geholt haben. Manche Fenster liessen uns in die 

, oden Gemacher sehen, die jetzt die Behausung wilder Thiere 
sind. Mitten aus den Gemachern wuchsen so dicke Banme, 
dass man aus Einem ein gutes Boot zimmern konnte. Aus 
dem Wachsthum des dicken Daro-Baumes, der 130 Jahre 
braucht, kann man vielleicht am richtigsten auf die Zeit 
der Zerstorung schliessen. Die Graber sind noch gut er
halten. Ich sah eine Wohnung mit einem runden stei- 
nernen Dache, was ich fiir eine PortugieSische Kapelle hielt. 
Auch die ausgemauerten Brunnen sieht man noch, aber sie 
sind mit Steinen und Schutt ausgefiillt. Mehrere Hauser 

'miissen sehr gross gewesen sein, denn man sieht viele
57*
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Geinacher. Die Strassen waren eng wie in alien orienta- 
lischen Stadten. Die Stadt schien von Ost nach Nprdwest 
gelegen zu haben. An einigen Hausern sah ieh kariose 
Figuren, die ieh zuerst fiir Inschriften hielt. Die Zahl 171 
war leserlich. — Dass Malindi eine grosse Stadt war, war
den ihre Triimmer sagen, wenn aueh die Geschichte 
schwiege. Die Eingebornen, die Araber, die Portugiesen, 
dann wieder die Araber und endlieh die rohen Galla und 
Dahalo sind iiber diesen Boden gegangen. — Man kann an 
manehen Orten wahrnehnien, dass Malindi zum Theil dureji 
sehweres Geschiitz zerstdrt worden ist; die Geschichte sagt, 
dass der Sultan von Patta sie zuerst zerstdrte, nachdem im 
Jahre 1505 Don Francisco d’Almeyda sie unter Portugie- 
sischen Scepter gebracht hatte, in dessen Besitz sie noch 
1635 war und erst spater, nach Yertreibung der Portugie
sen, in dem Krieg mit Mombas und Patta zu Grunde ging. 
Die Galla haben zuletzt das Zerstorungswerk der einst so 
beriihniten Stadt vollendet” u. s. w. u. s. w.

tiber die Miindung des unteren Dana-Flusses, den Krapf 
auf seiner zweiten Keise nach Ukambani, im August 1851, 
siiddstlich vom Kenia besuchte, herrsehen in den Angaben 
Krapfs (Bd. I ,  SS. 177, 264, 266) einige Zweifel und 
Widerspriiche, die durch Rebmann’s Karte ’) und einige 
Erkundigungen Boteler’s vollstiindig aufgeklart werden. 
Wir fiihren Krapfs und Boteler’s Angaben deshalb im Aus- 
zug hier an, weil in Dr. H. Kiepert’s Karte ®) durch Uber- 
sehen der letzteren die Miindung und der untere Lauf 
dieses vielnamigen Flusses fehlerhaft eiugetragen sind. Auf
S. 177 nennt Krapf den Osi und Dana als zwei Fliisse, 
die an verschiedenen Stellen der Formosa-Bai miinden soji- 
len : „Siidlich vom Osi miindet ein anderer bedeutender 
Fluss, namlich der Dana, den die Galla Maro und die heid- 
nischen Pokomo-Stamme, die an seinen TJfern wohnen, Po- 
komoni nennen und weleher in die Formosa-Bai fliesst. 
Seine Miindung ist nicht tie f’ u. s. w. u. s. w. „Er kommt
von dem Schneeberg Kegnia................. Auf den Karten
heisst dieser Fluss Quilimanzi, ein Kame, der den Ein
gebornen nur in so fern bekannt ist, als er Bergwasser 
bezeichnet.” Auf SS. 264 If. belehrt er uns eines Weiteren 
iiber die Anwohner, Strdmung, Ufer u. s. w. dieses Flusses, 
lasst aber immer noch iiber die genaue Miindungsstelle ei
nige Zweifel; doch geht aus der Vergleiehung folgender 
ganz iibereinstimmender Angaben Krapfs und Boteler’s klar 
hervor, dass der Osi-Fluss der 0 wen’schen Seekarte an

') „Greogr. Mitth.” 1856, Tafel 1.
Narrative, of a Voyage of Discovery etc. Vol. I, pp. 392—395.

derErforschungen ira Siidaquatorialen Ost-Afrika, 
i  Erapf, Burton und Speke, zusammengestellt von H . Kie- 

pert. Mst. 1 :5  000.000. Zeitschr. f. Allg. Erdk. N. F. Bd. IX , Tafel,1.̂  
Seekarten I*, em Spezialplgnchen der Formosa-Bai, Englische.,

, -"»r. bos. Aufgenommen yon Vidal. Mst. 1 ; 368.000. /;

dem ISTordeude der Formosa-Bai miindend, identisch mit 
dem Dana sein muss. Krapf berichfet (S. 266): „Woher 
der Osi-Fluss komme, konnte ich nicht mit Bestimmtheit 
erfahren. Kach Einigen soil er ein Arm des Pokomoni 
sein, nach Anderen aber anderswo entspringen. Der Haupt- 
ort am Osi-Fluss an der Kiiste ist die Stadt Kau, die von 
Suahilis bewohnt wird, die mit dem Sultan von, Sansibar 
immer in Streit sind; daher ist es schwer, vom Osi aus 
ins Innere einzudringen. Von Kau ist es nur eine halbe 
Tagereise nach 'dem Ort Tscharra, dessen Hauptling die 
Bewilligung zur Fahrt auf dem Pokomoni verleihen muss. 
Das Pokomo-Land soil seKr eben sein, wie Hadschi Abdalla, 
ein Pokomo, der in Takaungu Muhammedaner wurde, 
mir berichtet hat. — Die Hauptprte der Pokomo sind 
(S. 265) Kalindi” u. s. w. Es folgen 20 Ortsnamen, die 
auf unserer Karte am linken Ufer in gleichen Abstanden 
eingetragen wurden und von denen der 13., Subaki, von 
besonderer 'Wichtigkeit fiir unsere Identificirung ist. — 
„Der letzte Ort, Kilangoni, ist nach meinem Pokomo- 
Berichterstatter der nordwestlichste, liegt 10 Tagereisen 
von der Miindung und hat einen machtigen Hauptling, der 
Arbisso heisst und der oft mit den Boranna-Galla so wie 
mit den Wakuafi im Streit ist, von denen auch welche 
am Pokomo-Fluss wohnen sollen.” — Captain Boteler vom 
YermessungssQhift' „Barracouta” berichtet*): ,,Am Kachmit- 
tag des 20. November ankerten wir beim Fluss „Oozee” 
am nordlichen Ende der Formosa-Bai. Wir untersuchten 
diesen Fluss nicht, erhielten aber folgenden Bericht iiber 
denselben von dem Ex-Scheich von Patta. Er ist an seiner 
Miindung 1 Meile breit, aber, obgleich er im Inneren tief 
genug ist, vtm schwerem Zugang wegen der gefahrlichen 
Barre von Sand, welche bei Ebbe nur 4 Fuss tiefes Wasser 
hat. An der Siidseite der Miindung liegt die kleine Stadt 
Sanda, 12 Meilen weiter aufwarts Kow.’ Diese Stadt ist 
auf einer kleinen Insel gelegen und dem Hamed-Ibn-Shekh 
unterthan, weleher neben seiner Hauptstadt ein ausgedehn- 
tes, vollstiindig unabhiingiges Gebiet beherrscht, und von 
den Soallese, eihem Stamm von mphammedanischer Reli
gion, so wie deren Sklaven bewohnt. Sie haben Schwerter” 
u. s. w. „Oberhalb der Stadt Kow, etwa 12 bis 15 Miles 
von einander entfernt, sind am nordlichen Ufer grosse Dorfer, 
bewohnt von den Pocomas, einem dem Sheik-ben-Hamed un- 
terworfenen Stamm, und in der Entfernung von 15 Tagereisen 
im Canoe, rudernd von 8 Uhr Morgens bis Sonnenuntergang, 
liegt die Stadt Zoobakey )̂, jenseit deren die Stromung zu 
stark ist, um sie zu iibervdnden. — Die Ufer sind' zuwei- 
len sandig, nirgends' sind Felsen; das Wasser soil nach der

') Narrative of a Voyage etc. etc. I, pp. 392 If., und Owen’s Narra
tive of Voyages etc. etc. I, pp. 396 if.

Krapf’s Subaki, s. oben.
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Beschreibung in einer betriichtlichen Entfernung ^on der
Miindung von tiefrotber Farbe sein ’) u. s. w............. Die
Jagd auf Elepbanten, welcbe in der Umgegend. im tJber- 
fluss vorbanden sind, wird hauptsacblieb init vergifteten 
Pfeilen von den Galla-Stammen betrieben, welclie das siid- 
licbe Ufer des Flusses bewohnen und in einer durcb- 
scbnittlichen Entfernung von einer Tagereise vom Ufef ent- 
fernt ibre Grenze baben” u. s. w. u. s. w. Aus diesen 
ubereinstimmenden Berichten iiber Osi-Miindung und den 
Pokomo kann wobl die Identitat des Flusseg Dana mit 
Owen’s Ozee als unumstdsslicb bingestellt werden; leider 
Hessen die unbestimmten Entfernungsangaben keine genaue 
Niederlegung der letzten Stadt, Kilangoni, zu, die naeb 
Krapf 10= Tagereisen von der Kiiste, wabrend Subaki naeb 
Boteler 15 Tagereisen von Kau entfernt sein soli; wir 
glauben uns aber bei der starken Eeduktion der Krapf- 
scben Tagereisen in diesen Gegenden in der auf der Karte 
angenommenen Lage nicbt allzu sebr geirrt zu baben, wenn 
wir die 10 Tagereisen etwa 1 |°  gleicb scbatzten.

Wir wollen auf die iibrigen Febler der Owen’scben 
Kiistenkarten nicbt weiter eingeben, sondern einfacb auf 
das verweisen, was Burton®) u. A. dariiber gesagt baben, 
miissen aber bedauern, dass Burton sowobl als Krapf und 
Guillain bei ibren Kiistenfabrten keinerlei Art von Auf- 
nabmen zur Verbesserung der Karten anstellten. Burton 
entschuldigt sicb mit den W orten*): „On tbe coast we 
might easely bave rectified the extraordinary errors of the 
charts; but not having been supplied with copies, we con
cluded, that a regular surve}' had left us nothing to do.”

Die einzige sorgfaltige Aufnahme des Owen’schen Ver- 
messungs-Corps an diesem Theil der Suahili-Kiiste ist die 
von'Mombas und Umgegend®). Sie liegt nebst der bereits 
erwahnten Karte von der Mombas-Insel von Lieut. Caraguel 
u. s. w. und nebst den berichtigenden Exkursions-Notizen 
von Burton, den Lieutenants der Franzosischen Expedition ®), 
Krapf und Rebmann der Zeichnung unseres Cartons im 
Mst. von 1:750.000 zu Grunde. ^

Burton und Speke baben sicb durch die Bestimmung 
der Position von Fuga, der Hauptstadt von Usambara, dem 
Ziel zweier wichtiger Reisen Krapf s, ein bedeutendes Ver- 
dienst um die Kartographie dieser Lander .erworben, indem

') S. dariiber Guraprecht’s lehrreichen Aufsatz iiber den Quilimanze 
in; ilonatsberichte der Gesellscbaft fiir Erdkunde , N. P. 1849, VI,
S. 243.

2) S. auch K rapf, SS. 264 ff.
3) Proceedings of the E . G. Soc. 1857, p. 54.
’) Journal of the B. G. Sodt 1858, Vol. 28, p. 219.
“) Island and P o rts  of Morabaza. Surveyed by Lieu” Madge,

T. Boteler and E. Owen, under the Directions of Capt” W. P. W. Owen 
of H. M. S. Leven 1824. Mst. 1:57.170.

®) Guillain: Documents etc. Vol. I I '’, Cbapt. X X III, pp. 229 -279. 
Angabe der Position von Eabbai-Mpia oder Kisoludini, Krapf s Alissions- 
Station: ebenda S. 270.

sie dadurch und durch die Karte ihrer Reise dahin ') eine 
Grundlage geschaffen baben zur richtigen Einzeicbnung jener 
Krapf schen Reiserouten und einen Maassstab fiir Reduktion 
der Tagereisen des verdienten Missioniirs. Burton sagt am 
Ende seines Berichtes ®), den wir bei Zeichnung unseres 
grosseren Cartons zur Verbesserung der Kartenskizze aus- 
beuteten, Folgendes fiber die Aufnahme der letzteren: „Das 
Feldbuch und die Kartenskizze, welche ieb der Konigl. 
Geogr. Gesellscbaft fibermacht babe, beruhen auf gewohn- 
lichen Routenaufnahmen, deren sorgfaltige Aufnotirung von 
den sebr verschiedenen und grossen Schwierigkeiten unserer 
Reise abhiingig war. Fiir die Distanzen verliessen wir uns 
auf das Pedometer und Zeitschatzung. Wir konnten keine 
Signalstangen aufriehten (set up marks) und zeitweise er- 
laubte die Dicbtigkeit der Dsehungeln keine sicbere Aussicht. 
Wenn thunlich, so wurden Observationen gemacht, aber 
gerade in Fuga war der Monsun gegen uns und zu keiner 
Zeit, weder Tags noch FTachts, war auch nur eine Elle klarer 
Himmel zu sehen.” tJber die Reduktion der Krapf schen 
Routen, die Differenz zwisehen seinen Distanzangaben und 
denen Krapfs, wonach Fuga auf Rebmann’s Karte ein- 
gezeichntet war, lassen wir ebenfalls Burton spreehen ®): 
„Wir setzen Fuga 37 Engl. Miles in direkter Entfernung 
von der Kiiste, wabrend sie naeb Krapf-Rebmann 82 be- 
tragt. Naeb diesen wfirde der W'eg, einschliesslieh einer 
Viertel-Distanz fiir die Windungen, etwa 100 Miles lang 
sein; wir fanden ihn zwisehen 74 und 75 Miles. So weit 
ich zu urtheilen vermag, kann icb Krapfs allgemeiner 
Korrektheit das beste Zeugniss nicbt abspreehen und muss 
den grossen Werth seiner ethnographisehen Angaben aner- 
kennen, aber seine Entfernungen ziebe ich alle in Frage. 
Mr. Cooley reducirt die Route von Mombas zum Kilima- 
Ndscharo von 200 auf 130 Miles*); aus analogen Griinden 
mochte eine noch grossere Zusammenziehung riithlich er- 
scheinen. Unser langster Marseh war 17 Miles, naeb 4 Tage
reisen waren die Trager wie zerschlagen; Einige von un
serer Eskorte murrten laut fiber unsere Gewohnbeiten und 
die Leute aus Pangani betrachteten die Reisestrecke fiir sebr 
iibertrieben. Ohne-Messinstrumente oder die Gewohnheit, 
korrekte Zeit-Notirungen (correct timing) zu machen, ist 
es sebr schwierig, Distanzen zu schatzen. Zwanzig Engl. 
Meilen unter tropischer Sonne, fiber schlechten Boden, wo 
der Schritt sicb verkfirzt, und ohne Wasser erscheinen in 
Europa gleicb 40; eine Stunde Aufenthalt verfliesst wie 
wenige Minuten.”

’) Pangani to Fuga, a Eoute-Sur.vey by Capt”'Burton & Speke 1857. 
Von A. Findlay. Mst. 1:530.000. Journal of E. Geogr. Soc. 1858.

'*) Ebenda pp. 202—220.
< 3) Journal of E. Geogr. Soc. 1858, Vol. 28, p. 219. 

jj; Diese Annahme stimmt genau mit der aus v. d. Decken’s Mes- 
shngen hervorgehenden Entfernung. g
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Im grosseren Carton unserer Karte, Usambara im Mst. 
von 1:750.000, liegt ein Versuch vor, auf Grand der oben 
besproohenen Burton’schen Route, der Lage der Kiiste und 
des Berges Msihi (nach von der Decken) die Reiserouten 
Krapfs nach diesem Land, 1848 und 1852, genauer, als es 
bisher geschehen konnte, zu konstruiren. Es kann natiirlich 
bei der stellenweise grossen Unzulanglichkeit der Erapf- 
schen Itinerare nicht die Rede von absoluter geographischer 
Genauigkeit sein; ein grosser Theil der Ortsnamen wird 
wohl sogar jetzt ganzlich verscbwunden oder dureh neue 
verdriingt sein; aber eine allgemeine Richtigkeit in Zeich- 
nung der Hauptbergziige, Thaler und Fliisse kann um so 
mehr angenommen werden, als die Itinerare mit vielem 
Zeitaufwand croquirt, unter einander verglichen, nach dem 
Englischen, im Church Missionar)'' Intelligencer zuerst und 
vollstandiger erschienenen Tagebuch verbessert worden sind 
und die endliche Kompilation der zuerst separat gezeich- 
neten Routen (im Mst. von 1:500.000) bei weitem nicht 
die grossen Schwierigkeiten zeigte, als ein blesses Durch- 
lesen der Krapfschen Reiseberichte glauben lasst. Aus ei- 
nigen unbestimmten Angaben in den letzten Briefen des 
Herrn von der Decken scheint hervorzugehen, dass die 
Kordgrenze von Usambara nbrdlieher verlaufe, als wir nach 
Krapf auf der Karte angegeben haben; die ausfiihrlicheren 
Arbeiten von der Decken’s werden auch iiber diese Lander- 
strecken mehr Licht verbreiten.

Dieselben Briefe und die ersten Kartenskizzen von der 
Decken’s enthalten auch wichtige Anhaltepunkte fiir Ein- 
tragung von Krapfs Route von Mombas siidlich nach Usam
bara, namlich die Berge von Sogorotto und Lewa am Siid- 
tifer des Umba-Flusses. Beide sah Krapf zuerst in Bundini 
am 14. Juli 1848 in Siid bei West liegen (Slid bei Ost 
ist jedenfalls ein Irrthum, wie aus der Entfernung von 
Mombas hervorgeht; auch tauschte sich Krapf sicherlich in 
der Annahme des visirten Berges , den er statt Sogorotto 
Daluni nennt, denn dieser letztere liegt nach v. d. Decken 
einen halben Grad weiter im SW. und ist gedeckt durch 
die Berge von Jerewi). Das zweite Mai wird durch den 
Sogorotto-Berg ein Aussichtspunkt Krapfs, am Nachmittag- 
des 17. Juli, wenig nbrdlich vom Umba-Fluss bestimmt und 
die ganze Route erhalt somit neben den iibrigen Richtucgs- 
angaben wenigstens einige Sicherheit.

Wie die Reisen, siidlich von Mombas entworfen und 
eingetragen warden, so auch die westlich, nordwestlich und 
nordlich, d. h. • nach Djagga, Ukambani und den Kiisten- 
laudschaften, gerichteten Reiserouten der Missioniire Reb- 
mann* und Krapf. In einer grossen Entwurfszeichnung im 
dreifachen Maassstab der vorliegenden Karte warden die 

ach dem Text croquirten Itinerare auf Grand der von der
enschen Kartenskizzen zusammengelegt, so weit sife

yon des Letzteren Reiseroute beriihrt werden; sie boten 
dann einen richtigen Maassstab fiir die weitere Eintragung 
derjenigen Routen Krapfs, welche in  das Gebiet der Wa- 
kamba und zum Dana-Fluss verlaufen und lediglich auf 
Entfernungsschiitzungen und einigen Riickvisirungen nach 
dem Kilima-Ndscharo und anderen bekannten hervorragenden 
Bergspitzen der siidlicheren Gegenden beruhen. Eine sehr 
sorgfaltige Vergleichung der- zum Theil vier Mai ziiriick- 
gelegten Ro,uten, 1849 und 1851, so wie der sehr zahl- 
reichen, im ganzen 5ache zerstreuten Erkundigungen iiber 
die Wakuafi-Lander nordlich und dstlich des Kenia-Berges, 
und der grdssere Maassstab unserer Karte haben uns eine 
reichere Dctailzeichnung erlaubt, als sie in Kieperfs Karte 
gegeben wurde. Erfreulich und iiberraschend war uns aber 
das mit Kieperfs Untersuchung ziemlieh gut iibereinstim- 
mende Resultat, welches wir fiir die relative Lage des 
Kenia zum Kilima-Ndscharo erzielten; auf Kieperfs Karte 
liegt namlich der Kenia N. zu 0. |  0. — 126 Engl. Meilen, 
nach. unserem Entwurf N. ' 5° 0 .— 110 „ ,,
vom Kilima-Ndscharo-Gipfel; die etwas siidlichere Lage des 
Kenia nach der letzteren Angabe erklart sich daraus, dass 
auch die Strecke Mombas — Kilima-Ndscharo, die, wie er- 
wahnt, als unser Maassstab gilt, nacb von der Deeken’s 
Dntersuchungen um 10 bis 12 Engl. Meilen kiirzer ge- 
worden ist, als Kiepert angenommen hat.

Im Folgenden geben wir eine chronologisch geordnete 
Liste der verschiedenen Exkursionen und -Reisen der bei- 
den Missioniire, welche bei Konstruktion der vorliegenden 
Karte benutzt warden. Die Citate beziehen sich vorzugs- 
weise auf die Deutsche Ausgabe von Dr. J. L. Krapfs 
„Reisen in Ost-Afrika, ausgefiihrt in den Jahren 1837 
bis 1855”, I. und II. Theil (Kornthal und Stuttgart 1858); 
von den in anderen Journalen erschienenen Artikeln Krapfs 
sind nur die wichtigeren beigesetzt, weil die meisten 
Wiederholungen, tJbersetzungen oder Ausziige aus den 
Original-Berichten sind.

1. Von Aden an der Arabischen und Afrikaniaohen Kuate entlang nach
Sansibar, 23. November 1843 bis 7. Januar J.8'44 (1. Theil, 
SS. 165— 186). Aufenthalt bis Anfang iliirz in Sansibar. (Siehe 
auch .Ausland, Jahrgang 1857, SS. 42—46.)

2. Von Sansibar nach Mombas, iiber Pemba-Insel, Anfang bis 13. Marz
(SS. 195 -202 ). ' .

3. Zuriick nach Sansibar, 18. bis 24. Marz. (Enthalt Nichts von Be-
deutung.)

4. Nach Mombas, 3. Mai 1844.
5. Exkursion nach Alt-Rabbai, Mitte Ju li (S. -212).
6. Desgl. 19. August, ausfiihrlicher als die vorhergehende beschrieben

(S. 214).
7. Exkursion von Mombas'nach Makarunge, Eibe, Kambe, Magombani,

Dschibana, Schimolatewo und zuriick, 3. bis 7. September 1844 
(SS. 219—225).

8. Exkursion nach Millalani und Bumbu, siidlich von Mombas, 9. Ok-
tober (S. 226).

9. Exkursion nach Alt-Rabbai und das Wakamba-Dorf Endila, 30. Ja
nuar 1845' (SS. 230—236).

10. Exkursion nach Mikomani, Dorf der Kiriama-W anika, 17. bis 
20. Februar 1845 (SS. 2,37—242).
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11. Exkursion nach Dscherabo, 13. ilarz 1845 (S. 245).
12. Exkurs. nach Likoni, ostlich, gegeniiber Mombas, 17. Marz (S. 246).
13. Exkursion nach Alt- uml Neu-Kabbai, in das Wakamba-Gebiet und

zuriick zu Abdalla’s Plantage, 23. bis 26. Marz (S. 255).
14. Eeise langs der Kiistc von Mombas nach Takaungu, 23. Juni bis 

4. Juli. Wichtig. (SS. 256—269.)
15. Exk. von Mombas nach Einberria, 19. bis 23. Aug. (SS. 271-—-276).
16. Exkursion von Mombas nach Duruma, 1. September (S. 277). '
17. Exk. nach Xambe lind llschibana, 22. bis 25. Sept. (SS. 278—280).
18. Fabrt nach Sansibar und zuruck, der Kiiste entlang, 1. Dezbr. 1845

bis 23. Februar 1846 (SS. 282—284).
19. Kiistenfahrt von Mombas nach Malindi und zuruck, 6. bis 12.

Marz 1846 (SS. 284—290).
20. Exkursion von Mombas nach Eabbai-Mpia, 16. April 1&4;6 (S. 291,

s. auch SS. 304, 387).
21. Eebmann’s Ankunft in Mombas, 10. Jun i 1846, Eeise desselbeh

(SS. 485 ff.).
22. Krapf’s und Eebmann’s Fahrt nach Sansibar, 7. bis 9. Marz 1847,

zuruck 19. Marz (SS. 317— 321).
23. Dieselben; Exkursion zu den Wakamba, 22. Mai (S. 339).
24. Eebmann’s Eeise nach Kadiaro, 14. bis 25. Oktbr. 1847 (II. Theil,

SS. 1—19).
25. Krapf's und Kebmann’s Exkursion zum Berg Eeali, 11. Kov. 1847

(1, SS. 363).
26. Krapf’s und, Eebmann’s Fahrt von Mombas nach Patta, 23. Novbr.

bis 3. Bezember (S. 367).
27. Krapf’s und Eebmann’s Exkursion nach Kauma, 28. und 29. No

vember 18'47 (S. 498); 8. bis 14. Februar 1848 (S. 380).
28. Krapfs und Eebmann’s Exkursion nach Emberria, 17. bis 19. Fe

bruar 1848 (S. 380).
29. Eebmann’s .erste Eeise nach Dschagga und zuruck, 27. April bis

15. Juni (II, SS. 19— 56. — S. auch Church Missionary Intelli
gencer 1849 und 1850, pp. 12, 106).

30. Krapf’s und Kebmann’s Exkursion zu dera Wakamba-Dorf Endenge
wa Kingodo, 20. Juni (1, S. 399).

31. Krapf’s erste Eeise nach IJsambara, 12. Juli bis 1. Septbr. 1848
(II, SS. 89— 135. — Church Missionary Intelligencer 1849 und 
18.50, pp. 37, 85, 111, 133, 154, 181, 202, 229).

32. Eebmann’s zweite Eeise nach Dschagga, 14. November 1848 bis
16. Februar 1849 (II, SS. 56— 73. — Church Missionary Intelli
gencer 1849 und 1850, pp. 150, 220, 272, 307).

33. Eebmanu’s dritte Eeise nach Dschagga, 6. April bis 27. Juni 1849
(II, SS. 74—89. — Church Missionary Intelligencer 1849 u. 1850, 
pp.327, 376). Krapf begleitete ihn bis Kadiaro, 6. bis 15. April 
(I, S, 429).

34. (Erhardt’s Ankunft in Eabbai-Mpia, 15. Juni 1849.)
Krapf’s erste Eeise nach L'kambani, 1. Novbr. bis 21. Dezbr. 1849 

(11, SS. 135— 170. — Church Missionary Intelligencer 1849 
und 1850, pp. 398, 412, 448, 468).

35. Krapf’s und Erhardt’s Kustenreise von Mombas siidlich bis Kap
Delgado, 4. Februar bis 23. Marz 1850 (II, SS. 170—195).

36. Krapf’s Eiickreise nach Europa, April 1850; nach Mombas zuruck,
A()ril 1851. ■

37. Krapf’s zweite Eeise nach Dkambani und dem Dana, 11. Juli bis
30. September 1851 (1, S. 451; II, SS. 195— 273.)

38. K rapfs zweite Eeise nach Fsambara, iiber Pangani, 10. Februar
bis 14. April l852. Mit wichtigen Erkundigungen. ( I I ,  SS. 274 
bis 320. — Church Missionary Iptelligencer 1853, pp. 91, 107, 
166, 210,- 237.)'

39. E ikursion zum Berg Kadiaro, 10. September 1853 (I, S. 459).
40. Euckkehr nach Europa, Oktober 1853 (I, S. 461)'.
41. Eeise von Massaua durch Abessinien nach Chartum und Kairo,

20. Januar bis 28. Ju li 1855 (I, SS. 463 ff.; I I ,  SS. 320—397).
Der dem zweiten Bande angehangte ,,Beitrag zur Geschichte von 

Ost-Afrika” (SS. 397— 499) enthalt zahlreiche geographische Angaben 
alteren und neueren Datums. (S. auch Church Missionary Intelligen
cer 1849, pp. 127— 254.)

Erhardt’s Erkundigungen in Tanga (II, SS. 507— 516).
Krapfs Keisen in Abessinietf'und Schoa (I, SS. 25— 158).

Eine zusammenhangende Erzahlung der Krapf’schen and Kebmann’- 
sohen Eeiscn, nach den Tagebuohern von Direktor Meinicke in Prenzlau 
zusammengestellt (mit Dr. H. Kiepert’s Karten im Mst. von 1:5.000.000 
und 1:2.000.000), s. in  Zeitschrift fiir Allgemeine Erdkunde, N. F., 
Bd. IX, SS. 22—57.

Aus den iibrigen Quellen, die bei der Karte benutzt 
wurden, sind hervorzuheben die Erkundigungen Guillain’s 
iiber einige Wege von der Kiiste bei Wanga und bei Mombas 
nach Dschagga '). Das erstere Itinerar ist in so fern von 
einiger Wichtigkeit, als es das ’sveite Wiistengebiet zwi- 
schen dem TJmba-Fluss und dem Ibe- oder Guipe-See 
durchschneidet und iiber von der Deeken’s Eeise durch 
dieses Gebiet im Juli 1861 noch Nichts pubiicirt wurde; 
es verdient einiges Vertrauen, weil es zuerst die Lage 
und Grdsse des von v. der Decken aufgenommenen See’s von 
Ibe, richtig beschreibt, wahrend ihm Krapf, ebenfalls nach 
Erkundigungen, falschlich eine ostwestliche Eichtung giebt.

Zwei andere Itinerare Guillain’s fallen zum grossen 
Theil mit Eebmann’s Eouten nach und von Dschagga zu- 
sammen und sind unwichtig. Ein drittes , das sich von 
Dschagga ndrdlich nach Kikuyu wendet, war, obgleich oder 
gerade weil nach Eichtungen und Entfernungen (in Tage- 
reisen) sehr detaillirt beschrieben, ausserst verdachtig und 
konnte unmdglich mit Krapf’s Angaben in Einklang ge- 
bracht werden. Trotzdem haben wir, die sicherlich falschen 
Eichtungen ausser Acht lassend, diesen Weg auf der Karte 
angedeutet; er beriihrt Kikumbuliu, den Bach- von Kitui 
westlich von Kiwoi’s Dorf, scheint ihn mehrere Tagereisen 
aufwarts zu verfolgen, beriihrt den Dana' (?) in seinem 
oberen Lauf und endet mit ,,dem Montagne de Kikuyu”, 
unter welchem man jedenfalls einen zum Kenia-Gebirgs- 
stock gehdrigen Berg zu verstehen hat.

tJber Baron von der Decken’s wichtige Eeisen nach 
Dschagga aus den Jahren 1861 und 1862 ist noch keine 
ausfiihrlichere Arbeit erschienen. Alle die kurzen Berichte, 
Briefe und zwei Kartenskizzen, welche in diesen Zeilen 
bfters erwahnt wurden, sind theils in den „Geogr. Mitthei-. 
lungen”, theils in der Berliner Zeitschrift fiir Allgem. Erd
kunde pubiicirt, bei vorliegender Karte eingesehen und das, 
was aus ihnen zu erlernen war, darauf eingetragen, freilich 
wenig genug im Verhaltniss zu dem, was in Aussicht 
steht. Die kleine, sehr dtirftige 'Dbersichtskarte der zwei
ten Eeise in Begleitung des Dr. Kersten ist die Grundlage 
des mittleren Theiles unseres Entwurfes; sie wurde, 
Dr. H. Kiepert’s ‘‘) Mittheilungen zufolge,, von dem Eei-

’) Documents etc. Vol. II , pp. 289 ff., und: Carte de Dependan- 
cea de Mombase et du territoire au dela jtfsqu’au pays de Tschaga, 
avec un itineraire de Mombase a c'e dernief pays. Mst. 1:1:508.000. 
}Iit einem Carton, die niihere Umgebung von Mombas .darstellend.

2) Guillain, Documents etc. ID, pp. 291 ff.'
3) Vorlaufige Skizze von Baron C. von der Decken’s zweiter Eeise 

von der Afrikanischen Kiiste zum Kiliraa-Ndjaro, Mst. 1:2.000.000. 
Mit Spezialkarte des Kilima-Ndjaro in 1:500.000.- In Zeitschrift fiir 
Allgem. Erdkunde, N.' F., Bd. XV, Tafel V.

■*) Bemerkungen zu Herrn C. von der Decken’s Karten vom Kilima- 
Ndjaro und den zwischen demselben und der Kiiste zuriickgelegten 
Eouten.. ,, Von H. Kiepert. Zeitschrift fiir AUgam, Erdkunde N F 
Bd. XV, 1863, SS. 545—549. ‘ ’’
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senden nach der Eiickkehr von der Keise in Zanzibar in 
grosser Eile entworfen, ist aber bis auf Weiteres wiehtig 
genug, weil sie uns den ganzlich neuen Weg von der 
Kiiste bei Wanga nach Dschagga zeigt und auf astronomi- 
schen Breitenbestimmungen und mittelst Zeitiibertragung von 
Wanga aus berechneten Langen in Baramu und Kisuani, 
ferner am 8iidsee des Jipe-See’s, in Usanga, Aruscha, Mossi, 
TJru, Endara u. s. w. beruht. tjber den grossen Werth 
dieser !^artenskizze, ihr Verhaltniss zu den Forschungen 
der Missionare und den Kalkulationen W. D. Cooley’s so 
wie die wissenschaftlichen Grundlagen ihres Entwurfs hat

sieh Dr. Kiepert in seinen Bemerkungen weitlaufig aus- 
gesproehen.

Mdge es dem unermiidlichen energischen Forscher ver- 
gdnnt sein, seinen neuen Plan, eine Verfolgung des Dana- 
Flusses aufwiirts, bis zum Kenia-Schneeberg, auszufiihren. 
Eine nicht unbedeutende Menge zweifelhafter Punkte aus 
diesem interessanten Gebiet des rathselreichen Kontinents 
wiirden dann gelost, aber freilich neue Zweifel, andere 
Fragen werden auftauchen, in deren Losung wiederum 
kiihne Manner ihre Ehre suchen, •— das ist ja nun einmal 
der stete Gang jedweder wissenschaftlichen Forschung.

Die Sibirische Expedition der Kaiserl. Russischen Geographischen Gesellschaft.
Bericht uber die Arbeiten der inathematisch-geographischen Abtheilung von L . S c h w a rz .

Nach dem Eussischen bearbeitet von J. Sparer.

(Schluss ■).) ‘

Reise des P ahnrichs K ryshin  im J. 1858.
Die Eeise des Hrn. Kryshin von Tunka aus nach Nor- 

den langs der Eussisch - Chinesischen Grenze hat unsere 
Kunde von diesen Gegenden durch neues geographisehes | 
Material wesentlich bereichert. Das Irkut-Thal, in dem 
die Festung Tunka liegt, war in 'seinen unteren Theilen 
bereits genau bekannt, zahlreiche topographische Aufnahmen | 
vermittelten einen deutlichen Begriff vom Hauptflusse so- 
wohl wie von mehreren Zufliissen, besonders den sudlichen.
Es war diess zum Theil durch den Umstand bedingt, dass j 
die Poststrasse von Irkutsk nach Kiachta Anfangs nach [ 
Tunka, von dort nach Siiden iiber den Fluss Sonn-Murinn | 
zu den Quellbachen der Dshida und das Thai der Dshida | 
hinunter bis zu deren Einmiindung in die Sselenga ging. | 
Ein zweiter Weg fiihrt von dem Dorfe Tibelti aus nach 
Siiden und schliesst s sich der ehemalgien Poststrasse am | 
Oberlaufe der Dshida an. Ein dritter Weg fiihrt aus Ir
kutsk zum Dorfe Kultuk und von da siidlich, am Quell- 
gebiete des Temnik voriiber, ins Thai der Dshida. Ein i 
vierter Weg fiihrt von Kultuk aus langs des Siidufers des 
Baikal-:^ee’s zur Station Chara-Murin; von hier aus biegt 
er nach Siiden und vereinigt sich mit dem vorigen bei der 
Station Ssneshnaja.

Das obere  ̂Irkut-Thal war theilweise schon friiher be- ' 
sucht’ wordenf Der bequeme Weg aus dem Thale des Irkut 
nach Westen zum Grenzposten Chandinskij und von hier 
nach Siiden iiber die Grenzgebirge zur Hochflache des 
Kossogol, die abgeschlossene Lage der am Kostiogol

nebst^K^rte Aufsatzes siehe im vorigen H eft, S'. 408

lebenden Uranchen (richtiger Uran-Chai) hinsichtlich ihrer 
Chinesischen Grenznachbarn — mussten nothwendig zu 
lebhaftem Handelsverkehr zwisehen der Buratischen und 
Eussischen Bevdlkerung im, Irkut-Thale und den Uranchen 
am Kossogol fiihren. Auch begann derselbe sogleich, als 
die Eussen diese Gegend besetzt hatten, beschriinkte sich 
aber auf den schmalen Grenzstreifen. Bis auf die Gegen-, 
wart, wo die Beziehungen zwisehen Eussland und Chinp, 
freundsehaftlicher geworden denn je zuvor, war der’hier 
angegebene W eg keine gewdhnliche Handelsstrasse. J)as 
kann aber nicht als Beweis gelten fiir seine natiirlichen 
Schwierigkeiten, da es hinlanglich bekannt ist, dass die 
gegenwartigen Wege von Nertschinsk nach Zizikar und 
von Kiachta nach Urga von den Chinesischen Beamten ab- 
sichtlich durch weniger bevdlkerte Gegenden gefiihrt worden 
sind. Die Absicht der Chinesen war, jede Annaherung 
zwisehen Eussland und China moglichst zu prschweren, da 
eine vollkommene Grenzsperre sieh als unausfiihrbar heraus- 
stellte. Nur daraus erkliirt sich der Umstand, dass die 
Eussische Karawane aus Urga nach Peking nicht auf der 
Strasse langs des Kerulen geht, einer Strasse, auif welcher 
der Kaiser Kanchi ein Heer gegen den Mongolen-FuTsten 
Galdan fiihrte. Wenn eine ganzp Armee auf dieser.jStrasse 
hinlanglich Wasser und Fiitterung fiir Kameele und Pferde 
finden konnte, so kann die kleine Karawane der Mission 
gewiss nicht auf derselben am Nothwendigen Mangel leiden.
 ̂ Bis zum Jahre 1727, in welchem Graf Ssawa Wladis- 
lawitsch die Eussische Grenze vom Vereinigungspunkte der 
Sehilka und der Argunj bis nach Schabin-Dabagg im Westen 
fixirte* stand am Ufer des Kossogol, eine kleine Festung mit
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eiuer Besatzung von Kosaken; an diesem Posten vorbei, 
langs der liter des Kossogol, zog sich die Handelsstrasse 
nach Inner-Asien bin. Bass dife Grenze 1727 weiter naeh 
Norden geriickt wurde, an die Wassersoheide zwischen dem 
Irkut und dem Kossogol und an den Munku-Ssardyk bin, 
dass in Folge dessen der Posten am Kossogol eingezogen 
ward; — beweist, mit weleb’ eifersiichtigem Sebarfblicke 
die Cbinesiscbe Regierung damals den Einfluss Russlands 
auf die an China grenzenden Gebiete iiberwachte. Als zu 
Anfang' der Regierung Katbarina’s II. Missverstandnisse be- 
fiircbten Hessen, dass es zum Bruche zwischen Russland 
und China kommen kdnnte, legte der Russische Historiograph 
Muller der Regierung ein Memoire vor, in welchem ervor- 
schlug, aufs INeue die Ebenovdes Kossogol zu besetzen. Er 
wies die strategisohe und kommerzielle Wichtigkeit dieser 
Gegend nach und deutete die Wege an, welche von bier 
sowohl nach China wie nach Inner-Asien fiihren. Seine 
Auffassung hat, wie es scheint, im letzten Jahrzehnt grdssere 
Trag^^eite erhalten. Herr Permikin, ein Beamter des Mini- 
steriums des Holes, war von Petersburg aus .nach Tunka 
geschickt worden, um im Tunkinskischen Kreise nach Ne- 
phrit-zu suchen, dessen griine Farbe zu Mosaik - Arbeiten 
vonndthen war. Wahrend seiner Nachsuchungen, die von 
glanzendem Erfolge gekrdnt waren, durchforschte Herr Per
mikin sehr ausfiihrlieh das gesammte Gebiet. der Oberlaufe 
des Irkut, des Kitoi, der Belaja und der Oka und verdfFent- 
lichte die Resultate seiner Forsehungen. Auf seinen Reisen 
hatte Herr Permikin oft Gelegenheit, mit den Hranchen zu- 
sammenzutreffen und sie genauer kennen zu lernen. Bald 
besebrankte er seine Austliige nicht mehr auf das Russische 
Gebiet. Von 1855 bis 1856 unternahm er in der Rolle des 
Kaufmanns einen langeren Abstecher ins Land der Uran- 
chen. Hie von Herrn Permikin gesammelten geographischen 
Eaten sind ungemein interessant, aber wichtiger als diese 
sind die Beobachtungen, die sich auf die Lebensweise der 
Uranchen und Darchaten, auf ihr Verhaltniss zu der Chine- 
sischen Regierung so wie zu ihrer unmittelbaren Obrigkeit' 
beziehen. Herr Permikin behauptete unter Anderem, dass 
die Uranchen und Darchaten Russische Unterthanen zu wer- 
den wiinschteu. Der damalige General-Gouverneur, Graf 
Murawjoff Amurskij, legte letzterem Umstande eine solche 
Wichtigkeit bei, dass er 1857 den Oberst Budogosski, 
Chef des Generalstabes in Irkutsk, beauftragte, sich an 
Ort und Stelle zu begeben un^ genauere Erkundigungen 
einzuziehen. Der Auftrag ward noch im Sommer desselben 
Jahres ausgefiihrt. Oberst Budogosski bestatigte im All- 
gemeinen die von Herrn Permikin eingesammelten Hach- 
richten, fand indess, dass der Wunsch der Uranchen-und 
Darchaten, in Russische Unterthanensehaft zu treten, noch 
nicht deutlich genug von ihnen ausgesprochen sei.

Petermann’s Geogr. Mittheilnngen. 1864, Heft X II.

Er begab sich von den Ufern der Oka zu dem Ergik- 
Targak-Taiga. Das Thai der Tissa hinaufgehend gelangte 
er durch den Pass, welcher auf Klaproth’s Karte von Cen
tral-Asien „Passage oriental du Ergik-Targak-Taiga” genannt 
wird, zum See Karabuluk. 1859 kam Radde auf seiner 
Reise im Tunkinskischen Kreise nach dem Okinskischen 
Grenzposten und raachte von da aus einen Ausflug zum 
Graphit-Bei'gwerke des Herrn Alibert am Butogctl und siid- 
lich auf die Hochebene des Kossogol, von wo aus er den 
Munku-Ssardyk bestieg.

Vom Okinskischen Grenzposten bis zum Minussinski- 
schen Kreise war der ganze Landstrich noch ganzlich un- 
bekannt. Goldsucher aus Nishne-Udinsk waren durch die 
Uda- und Birjussa - Thaler bis zu dem Grenzgebirge vor- 
gedrungen; Goldsucher-* aus dem Minussinskischen Kreise 
gingen am Amylj hinauf ins Quellgebiet des Ffusses und 
gelangten iiber den Ergik-Targak-Taiga zu dem Oberlauf 
des Ssisti-Kem. Aber diese Leute haben Kichts fiir die 
Geographic der Gegend gethan; alle Karten dieses Land- 
strichs sind zum grdssten Theil auf Chinesisehe Quellen 
begriindet, welche Klaproth in seiner „Carte de I’Asie cen- 
trale” bearbeitet hat, ferner auf die Beriohte der Grenz- 
Kommissiire und des Revisors Pestereff, die Klaproth gleieh- 
falls benutzte. Herrn Kryshin kommt unstreitig das Ver- 
dienst zu, die erste Marschroute durch dieses ungastliche 
Gebiet gefiihrt zu haben, und zwar eine Marschroute, die 
in Folge hinlanglieh genau ermittelter astronomischer Orts- 
bestimmungen bequem in die Karte eingetragen werden 
kann. Welche Berichtigungen auf den Karten vorzunehmen 
sind, erhellt schon daraus, dass die Lange des Udinskischen 
Vorpostens, der fast auf der Mitte der von Herrn Kryshin 
zuriickgelegten Wegstrecke liegt, von den Angaben Klap
roth’s fast um 2“ abweicht; um so viel namHch liegt der 
Voi-posten bstlicher.

J. Von der Festung Tunka’iiber. den Butogol zum Okinski- 
sohen Grenzposten. — Das Wiesenland am Irkut erstreckt 
sich nur wenig iiber den Chandinskisohen Posten hinaus, 
bis zum Bugutu, der auf. dem Munku-Ssardyk entspringt 
und den letzten bedeutenderen rechten Quell - Zufluss 
des Irkut bildet. Bis hierher gehen zugleich die Buraten- 
Jurten, die so zahlreich im Irkut-Thale sind, besonders in 
der Umgegend von Tunka. Der Feldbau hort schon friiher 
auf, die Borochtoiskischen See’n konnen ziemlich genau als 
ausserste Westgrenze des im Irkut-Thale rfoch mdglichen 
Getreidebaues angenommen werden. Von dem Bugutu aus 
steigt das Terrain ungemein Vasch nach Westen zu. Der 
See Iltsehir, der ausserste Punkt des (^uellgebiets des 
Irkut, ist kaum 7H Werst vom Chahdinskischen Grenz
posten entfernt r  4er Irkut hat auf dieser Strecke ein 6e- 
falle von 2500 F. An seinem linken Ufer erhebt sich der
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Nuku-Daban (7.000 F.), von Siiden her sehliesst sich ihm 
der kolossale Munku-Ssardyk (11.400 F.) an. JSTdrdlich vom- 
Irkut streichen die Tunkinskischen Alpen (5.000 bis 6.000 F. 
mittlerer Erhebun^; noch weiter nordlich, ihnen parallel, 
erhebt sich die Kitoi’sche Gebirgskette, welche Iferr Per- 
mikin nach Augenmaass fiir noch hoher halt. Nach Norden 
und NW. ist das mittlere Irkut-Becken vollstiindig von 
Bergmassen eingeschlossen und erseheint als weite Thal- 
mulde. I^ach Siiden zu erheben sich die Berge nicht so 
s te il, der Boden steigt sanfter an, erreicht indess schliess- 
lich dieselbe, wenn nicht noch eine bedeutendere, mittlere 
Hdhe. Die gesamnite Hochflache des Kossogol mit einem 
Areal von fast 4.000 Q.-Werst liegt mehr als 5.500 F. iiber 

f dem Meeresspiegel und die westlichsten Ausliiufer des 
Chamar - Daban, desscn hochste Gipfel 6.800 F. hoch sind, 
erheben sich noch, wenn auch in Form von Hiigeln, iiber 
den Spiegel des See’s. Daraus geht hervor, dass die mitt
lere Erhebung des Terrains siidlichvom Irkut-Thale 6.000 F. 
erreicht. Yon dem Yereinigungspunkte des tschorny (Schwar- 
zen) und des bel}' (Weissen) Irkut an stromt der Fluss fast 
genau nach Osten. Auf das erste bedeutende Hinderniss 
stosst er in der jSfahe, der Bystraja, die sich von rechts her 
in ihn ergiesst. Hier zwingt ihn ein nordlich streichender 
Zweig des Chamar-Daban zu langen, scharf gebogenen 

I Wihdungen. Xach diesen Windungen geht er aus der ost- 
lichen Eichtung in die. nordostliche Eichtung iiber, die 
von den im Osten lagernden Granitmassen des Baikal-Ge- 
birges bestimmt wird. Endlich schlagt der Fluss eine rein 
nordliche Eichtung ein, gleich der Angara.

Aus dem Irkut.-Thale fiihrt ein einziger, ungemein 
beschwerlicher Pass iiber den Nuku-Daban ins obere Thai 
der Oka, welche nur bis zum Okinskischen Grenzposten 
bewohnt ist. Yon ihm an breitet sich thalabwarts zu bei- 
den Seiten des Flusses ein wiistes Bergland aus auf eine' 
Lange von 200 Werst. Anbau wird erst wieder moglich 
von da an, wo die grosse Poststrasse die Oka schneidet. 
Aus dem .dicht bevolkerten und vortrefflich angebauten un- 
teren Theile des Oka-Thales fiihrt nicht einmal ein Fuss- 
pfad stromaufwarts durch die Bei'gwiiste am mittleren Laufe. 
Von den obersten Theilen des Oka-Gebiets aus kann man 
das Graphit-Bergwerk des Herrn Alibert erreichen und von 
hier aus auf der Winterbahn an die Angara gelangen, doch 
ist ^der Weg so beschwerlich, dass auf ihm kein Yerkehr 
zwischen denThalern der Angara und der Oka Statt findet. 
Herr Kryshin nahm den Theil des Weges von der Oka 
zum Graphit-Bergwerk auf. — Zuerst geht man das Thai 
des Kaschtak hinauf, der sich rechts her in die Oka ergiesst, 
bis zu seiner Quelle, dann, einen sumpfigen Bergrucken 
uberschreitend, geht man zum Tagarchai, . einem Quell- 

u uss des Kitoi; von hier aus gelangt man durch schwer

zu passirende Siimpfe zum Oberlaufe des Butogol, eines 
Zuflusses der Belaja; hier auf dem Berge gleichen Namens 

. liegt das Graphit-Bergwerk.
Die Bergmasse des Butogol stellt eine Gipfelgruppe der 

Kitoiskischen Alpenkelte dar. Das Kreuz auf der hochsten 
Spitze erhebt sich gegen 8..160F. iiber den Meeresspiegel. 
Der Schacht liegt siidlich vom' Kreuze auf einem kuppel- 
formigen Berge, dessen absolute Hohe 7.160 F. betragt; er 
ist nur 210 F. tief gefiihrt.

JJachdem Herr Kryshin auf dem Butogol die Zeit und 
die Pol-Hdhe bestimmt hatte, kehrte er auf demselben Wege 
ins Oka-Thai zuriick. Es erweiterte sich schon vom No- 
rinchoroiskischen Grenzposten.an, an Stelle der waldlosen, 
dicht mit Eenthier-Flecbte iiberzogenen Ebenen des Ober- 
laufes breiteten sich iippige Wiesen aus, auf denen Buriiten- 
Jurten hingestreut lagen. Die Thalwiinde erheben sich noch 
immer hoch und steil, auf der rechten Uferseite sind sie 
bereits mit Nadelholz besfanden, wahrend die linke Ufer
seite fortdauernd nacktes Gestein zeigt.

2. Vom OkinsHsclieti Gren%fostm zu, den U'ddnchen am 
Bei-Ketn. — Yom Okinskischen Grenzppsten aus sollte Herr 
Kryshin eine Exkursion nach dern Siiden machen, den Ergik- 
Targak-Taiga uberschreiten und so weit vorgehen, als es 
ihm die Uriinchen gestatten wiirden. Der Oberst Bud.ogosski 
hatte das Jahr vorher auf seinem Wege zu den Uranchen 
iiberall freundliche Aufnahme gefunden, Herr Kryshin 
brauchte daher kein entschieden feindseliges Benehmen von 
Seiten der Bevdlkerung zu befiirchten. Da der General- 
Gouverneur die Erlaubniss ertheilt hatte, auch auf Chine- 
sischem Gebiete Eorschungen anzustellen, so musste man 
die Gunst der Umstande benutzen, um Mittheilungen ii^er 
die obergh Quell-Zufliisse des Bei-Kem einzusammeln. Es 
kam nur noch darauf an, Fiihrer aufzutreiben. Bald waren 
zwei wegkundige Karagassen gefunden. Von ihnen erfuhr 
Herr Kryshin, dass der Weg langs des Nbrdfusses des 
Ergik-Targak-Taiga nach Westen hin ungemein beschwerlich 
sei und dass er, um zu dem Udinskischen Vorposten zu 
gelapgen, einen weiten Bogen nach Norden oder nach Sii
den machen musse. Selbstverstandlich wiihlte Herr Kryshin 
den siidliehen Umweg.

Den 5. Juli trat er vom Okinskischen Wachtposten aus 
seine Eeise an. Die Karagassen hielten Anfangs den Weg 
an der Ssenza ein, welchejsich oberhalb des Waehtpostens 
in die Oka ergiesst. Ah^dbn unteren Theilen des Flusses' 
breitet sich schbner Wiesengrund aus und map trifft haufig 
auf, Buriiten- Jurten ; die Thalwiinde erscheinen steil, die 
Hbhen sind mit Hadelholz bestanden. Bald veranderte sich 

.das Landschaftsbild, das Fluss-Thai verengte sich, auf den 
Hohen rechts und links verschwand der Waldwuchs und 
zeigte sich nur noch an den Gehiingen und auf dem Thai-
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grunde. Hier macKte sich eine eigenthiimliche Erscheinung 
bemerklich. Die Ufer-Berge der Ssenza, die von Westen 
nach Osten strdmt, waren an ihren Siidhangen nackt, auf 
ihren Nordhangen dagegen zeigten sie iibefall Wald- und 
Graswuchs. Die gleiche Erscheinung wiederholte sich selbst 
an den unbedeutendsten Bergen. Da wo die drei Fliisse, 
welcB’e die Ssenza bilden, sich vereinigen, wird die Vege
tation noch armlicher. Am Urdugol, an dem hinaufgehend 
Herr Kryshin zu den Bergen der Wasserseheide gelangte, 
wuehs nur an einzelnen Stellen kiimmerliches Gras, die 
unabsehbaren Tundren wareii mit verkriippelten Larehen, 
hie und da mif missgestalteten Cedern und mit kolossalen 
Felsstiicken bedeckt. Bevor er den Pass erreicht hatte, 
stellte Herr Kryshin im Urdugol-Thale eine barometrisehe 
Messung an, dieselbe ergab 5.770 F. iiber dem Meeresspiegel. 
Auf der Hohe des Passes (iiber 6.000 F.) hort jeder Baum- 
wuehs auf, Hoose und Fleehten tiberziehen den steinigen 
Boden, in ddn Sehluehten rings umber starrt ewiger Schnee; 
iiber den rasch hinstrdmenden Gletscherbachen wdlben sich 
tief herabhiingend Dacher aus durchscheinendem Eise, das die 
ganze Breite der Sehluehten erfdllt, unter denselben tobt 
das Wasser wie in einer maehtigen Rohre, deren Durch- 
messer bis 7 F. betragt; man kann gefahrlos, selbst mit 
Packpferden, iiber die Eisdiieher reiten.

Vom Passe aus steigt inan im Zickzack an der furcht- 
bar steilen Thalwand zum Isyk-Ssuk (Heisses Wasser) hin- 
unter. In seinem engen Thale stcisst man hiiufig auf koh- 
lensaure Quellen, an vielen Stellen sprudeln sie unmittelbar 
aus dem Qestein hervor, an anderen verrathen ihr ehema- 
ligbs Dasein thurmartige haushohe Ablagerungen, wahr- 
sclieinlich Mederschlage aus kohlensaurem Kalk. —̂  Herr 
Kryshin folgte dem Thale des Isyk-Ssuk bis zur Miindung 
der Tarpa, welehe sich links her in denselben ergiesst. Die 
kohlensauren Quellen deS Tarpa-Thales sind weithin beriihmt, 
sie werden nicht bloss von den Russischen, sondern auch 
von den Chinesischen Grenznachbarn eifrig besucht, Leute 
ans fernen Gegenden suchen sie auf. Die Mineralwasser 
an der Tarpa liegen nach den barometrischen Messungen 
des Herrn Kryshin 5650 F. iiber dem Meeresspiegel. Aus 
dem Tarpa-Thale fiihrt. der Weg zuerst in ein 5 Werst 
langes’ Querthal und aus diesem iiber eine Bergkette zu 
einem der Quell-Zufliisse des>Ssoruk. Isyk-Ssuk und Ssoruk 
sind die aussersten ostlichen Quell-Fliisse des Chamsara- 
Kem. tiber ihr Quell-Geader erfuhr Herr Kryshin Folgendes. 
Der Isyk - Ssuk ergiesst sich, nachdem er links die Tarpa 
und den Schan, rechts den USsje aufgenommen, links herin 
den Shoigon, den dritten Quell-Fluss des Chamsara-Kem. 
Der Shoigon nimmt in seinem obe'ren Laufe den Arek auf, 
dessen Quell-Biiche in derselben Gegend entspringen, aus 
welcher die des Dshumbuluk herabkommen, der 5 Werst

unterhalb des, Ukinskisehen Wachtpostens ‘sich in die Oka 
ergiesst. — Die iiusserste Quelle des Isyk-Ssuk liegt in 
der Nahe der Stelle, wo der sudlichste der drei Quell-Fliisse 
der Ssenza, entspringt. Ein Quell-Flus|^ der Tarpa hat sei- 
nen Anfang auf demselben Berge, aus dem die Tissa her- 
vorkommt, ein anderer ist den Oberlaufen des Bei-Kem 
und des Ssoruk benaehbart. Der Lauf des ,Doi-Kem, eines 
linken Zuflusses des Ssoruk, fiihrt unmittelbar an dem Quell- 
Gebiete des Bei-Kem voriiber. Demselben folgend gelangte 
Herr Kryshin aus dem Quell-Gebiete des Ssoruk in das des 
Bei-Kem und iiberschritt die Oberlaufe der rechten Zufliisse 
des^selben. Weiter in w'estlieher Eichtung vorgehend gelangte 
er zum Assass, so wird niimlich der Doro-Kem genannt, 
bevor er'den Dudshi-Nor durchstromt hat. Der Oberlaufi 
des Assass liegt 6.600 F., iiber dem Meeresspiegel. Von den 
Quellen der Ssenza bis hierher beobachtete Herr Kryshin 
nur selten eine bedeutend niedrigere Bodenerhebung.

Der auf dieser Hohe zuriickgelegte Weg betragt gegen 
75 bis 80 Werst, doch wird die Breite der ganzen Hoch- 
landsmasse wohl kaum 50 Werst betragen. Die Hauptrieh- 
tung der Fliisse, welche von ihren beiden Hangen herab
kommen, steht senkrecht zum Meridian; der Ergik-Targak- 
Taiga ^trifft in reehtem Winkel auf den ostlichen Sajan, 
der die Zwillings- Quellstrome des Jenissei, den Bei-Kem 
und den Chua-Kem, scheidet. Wir besitzen nicht hinlang- 
lich genaue Kunde davon, oh der Ergik-Targak-Taiga von 
den Oberlaufen des Dshumbuluk und Shoigon an aus seiner 
nordlichen Richtung in eine nordostliehe iibergeht, wie 
unsere Karten angeben, oder ob er seine nordliehe Rieh- 
tung einhalt und auf dem Parallel des Udinskischen Vor- 
postens von einer Gebirgskette durehkreuzt wird, die dem 
ostlichen Sajan parallel streicht. Die Karagassen und Hrjbi- 
chen konnten Herrn Kryshin dariiber keine Auskunft geb'en. 
Erst nach Eintragung der Marsehroute in die Karte nach 
den astronomisch bestimmten Punkten stellte es sich klar 
heraus, 4ass der Ergik-Targak-Taiga zwischen der Oka und 
dem Bei-Kem sich von Norden nach Suden erstreckt, die 
Oberflachen-Gestalt des Terrains giebt davon keine Vorstel- 
lung. Die ganze Gegend ist ein Hochplateau, aiif dem 
nicht eine einzige Bergkette emporragt, nach der die Rieh- 
tung der Erhebungsachse bestimmt werden konnte. -Zu Sei- 
ten des engen Weges dehnen sich hohe, breite, steil ab- 
stiirzende Bergmassen aus mit leicht gewolbter Oberflache, 
ihre senkrechte Erhebung erscheint unbedeutend verglichen 
mit ihrer Ausdehnung nach Lange und Breite. Die Gegend 
ist wild, ode und wirkt niederdriickend auf die Stimmuno'D
des Reisenden. Man sieht Nichts als schwarze nackte Fel- 
sen,'schmutzig-weissen Schnee und graue Renthier-Flechten, 
welche in dicken Schichten die Steintriimmer iiberziehen. 
Hie und 3a trifft . der Blick auf ein Paar Larchenbaume
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mit vertrockneten Wipfeln uud auf wiistes Cederngestriipp. 
Selbst in diesen Einoden stdsst man auf vereinzelte Jurten 
der’Uranchen, welche sich Her mit der Jagd auf Hirscbe 
beschaftigen.

Vom Assass ai^ setzte Herr Kryshin seinen 'W'egweiter 
nach Westen fort und iiberschritt den Ulugg-Basch, der sich 
in den Bei-Kem ergiesst, dann ging es allmahlich abwarts 
ins Thai des Bei-Kem, den er endlich 14. (26.) Juli erreichte; 
aber auch Her befand er sich noch 3.100 F. iiber der Meeres- 
flache. — Die Gegend am Ober- und Mittellauf des Ulugg- 
Basch zeigt dieselbe armselige Vegetation wie das Thai 
der Ssenza, aber dann begann die Landschaft pldtzlich 
im iippigsten Pflanzengriin aufzuleben. Kiefern, die Herr 
Kryshin zum letzten Male am Irkut beim Turanskischen 
Posten gesehen hatte, zeigten sich wieder ,beim Ubergang 
aus dem Thale des Ssernigoi liber einen niedrigen Berg- 
riicken in die weite fruchtbare Ebene des Bei-Kem. Hier 
trat Herrn Kryshin der iippigste Graswuchs entgegen, die 
hdchsten Grasstengel uberragten Boss und Keiter.

3. Im Lande der Uranchen. — An der Stelle, wo Herr 
Kryshin den Bei-Kom erreichte, bildet der Fluss eine grosse 
Insel. Fast der Mitte der Insel gegeniiber miindet ein 
Fliisschen, das aus einem Hee kommt und auf halbem Laufe 
rechts her einen Bach aufnimmt; zwischen diesem Bacheund 
dem Bei-Kem liegt der grosse Uriinchische Kurenj (Tempel- 
dorf). Er wird Ton kleinen, .viereckigen, ■ holzernen Hau- 
sern gebildet, welche dicht neben einander stehen, jedes 
von einem Zaun aus dunnen Stangen umgeben. — In  jedem 
Kurenj befindet sich ein Tempel, Dazan genannt, in dem 
die Uranchen zugleich ihre Kostbarkeiten aufbewahren. 
Ubrigens wird der Kurenj nur im Winter bewohnt, den 
Sommer iiber nomadisiren die Uranchen in seiner Kahe 
und wohnen unter Filz-Jurten. Jeder Stamm besitzt nur 
Einen Kurenj. Man zahlt im Ganzen 6 Uranchen-Stiimme. 
Der erste derselben bewohnt die Ufer des Kossogol, der 
zweite das obere Gebiet der Sselenga, die iibrigen wohnen 
am Bei-Kem, an den unteren Theilen des Chua - Kem und 
langs . des Ulu - Kem. Unter den letzteren leben die Dar- 
chaten; welche dem Kutuchtu in Urga unterthan sind. Durch 
sie werden die Uranchen in ostliche und westliche geschie- 
den. Ih r Gebiet umfasst die Quell-Zufltisse des Chua-Kem 
(Schischkit, Uru, Tengiss) und die Ciuerkette, welche den 
dstlichen Sajan mit den Bergen der Wasserscheide dieser 
Fliisse verbindet. Die Darchaten werden von drei Lamas 
und den ^Altesten der Geschlechter regiert , ihre Sprache 
1st M'ongolisch; am Schischkit liegt ihr grosser und reicher 
Kurenj.

Die Uranchen sind reehtschaffen und friedlich, die Dar
chaten beriichtigte Diebe und Zanker. Sie machen dieVer- 
mittler bei den Handelsgeschiiften der Uranchen am Kos

sogol mit denen am Bei-Kem; den lotzteren verkaufen sie 
um den dreifaehen Preis die Waaren, welche sie von den 
ersteren eingehandelt haben. Daher finden die Uranchen 
es oft vortheilhafter, sich bei ihren fernen westlichen Nach- 
barn, den Kirgisen, mit der geringen'Quantitat von Thee, 
Eisenwaaren und ahnlichen Kleinkrams, dessen sie bediir- 
fen, zu versehen ; die Stamme, welche der Russischen Gfrenze 

I naher leben, tauschen diese Gegenstande von den Russen 
I gegen Felle ein. — Uranchen und Darchaten zusammen- 
j genommen sind ea. 15.000 Kdpfe stark.

Die Uranchen (richtiger Uran - Chai oder Ulang - Chai) 
zerfallen der Lebensweise nach in Hirsch-Uranchen, die in 
den grasarmen, aber wildreichen Gegenden an der Grenze 
als Jager ihr ^insames Leben armselig hinbringen; es sind 
die Stamme Akt-Dshet, Ohara-Dshet und Choiek, — und 
in viehweidende Uranchen, deren Gebiet die iippigen 
Grasflachen an den Stromlaufen umfasst; es sind die Akt- 
Dodot und die Chara-Dodofc Jeder der Stamme wird von 
einem Hauptling — Danain— in patriarchalisch-despotischer 
Weise regiert. Den Danain wahlt die Chinesische Regie- 
rung, der Sohn folgt dem Vater nur in dem Falle, wenn 
er von ihr zum Nachfolger ernannt worden ist. Dagegen 
greifen die Chinesischen Beamten, welche in Ulassutai resi- 
diren, nicht in die Regierungsthatigkeit des Danain ein. 
Die Hauptlinge sind verpflichtet, ein Mai im Jahre in Ulas
sutai zu erscheinen und den Tribut, der zu drei Zobelfellen 
fiir die Seele berechnet wird, einzuliefern, wogegen sie 
Ehrengeschenke aus dem Schatze des Bogdy-Chah erhalten. 
Da ihnen die Grenzvertheidigung iibertragen ist, so haben 
sie nach Ulassutai iiber Alles zu berichten, was an der 
Grenze vorgeht. In Folge der schwierigen Kommunikation 
zwischen den entlegenen Grenzstrieheii und dem eigent- 
lichen China treffen die Berichte nicht immer rechtzeitig 
ein. Am Kossogol ubrigens, von wo aus-man rasch und 
bequem nach-China gelangen kann und wo sich. seit dem 
Auftreten der Russen ein regelmassiger Handelsverkehr 
zwischen ihnen und den Grenz-Stammen entwickelt hat, ist 
von der Chinesischen Regierung ein besonderer Beamter 
(Tussulaktschi) eingesetzt worden, der die Grenze zu iiber- 
wachen hat und dem die Dana'ins untergeo.rdnet sind.

Gleichen Rang mit den Danains nehmeh ihrer Geltung 
nach die Priester (Lamas) ein. Der Oberpriester, Chamba- 
Lama, ist immer .ein Bruder, Sohn oder nachster Verwandter 
des Danain. Als Herr Kryshin ins Land kam, war Chamba- 
Lama im Dazan am Bei-Kem ein bedeutender Mann, Schu- 
ban-Kelym, der altere Bruder des Danain Saidypa. Schuban- 
Kelym iibte einen machtigen Einfluss auf die 4 Stiimme 
der West-Uranchen aus. Unter dieser viehziichtenden V61- 
kerschaft giebt es einige reiche Heerden - Besitzer, deren 
Vermogen aus mehr ale 1.000 Stiick Vieh besteht; die
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Masse des Yolkes ist ^m . Der Besitzlose-tritt als Knecht 
in den Dienst des Eeichen und ist ihm sklavisch unter- 
geben. Der Danain und die Mitglieder seiner Familie sind 
in der Regel die reichsten Leute. Bei der unumschriinkten 
Gewalt, mit welcher der Danain seine Unterthanen behet-rscbt, 
liegt es in seinem Interesse wie in dem seiner Angeho- 
rigen^ den status quo aufreeht'zu erhalten; bei dem Uber- 
tritt in Russische Unterthanenschaft wiirden sie natiirlich 
am wenigsten gewinnen.

In den letzten Jahren ging unter den Uranchen sowohl 
wie unter den Darchaten das Geriicht um , die Russische 
Regierung beabsichtige, die Gegend am Kossogol, die sie 
schon ein Mai besessen hatte, zu okkupiren. Dieses Geriicht 
erhielt einen gewissen Grad von Wahrscheinliehkeit in 
Folge der wiederholten Reisen von Russen im Lande der 
Uranchen; seine Entstehung verdankte es allem Anscheine 
nach Tunkinskisehen Buraten, zu denen die Kunde von 
den Vorgangen am Amur gedrungen sein musste. Verbrechen 
gleich dem, welches im vorigen Sommer vorkam, — der 
Sohn des Danain Schultum Kombo Dantip peitschte einen 
Uranchen mit seiner Knute zu Tode — , Grausamkeiten 
und Vergewaltigungen jeder Art, von dem Danain und- sei
ner Umgebung an der besitz- und rechtlosen Masse veriibt, 
mogen in der letzteren den Wunsch haben aufkommen 
lassen; Russische Unterthanen zu werden. Hahen doeh die 
Uranchen schon seit lange von ihren Nachbarn, den Bu
raten, erfahren, dass bei ihnen die Taischi nur eine s^hr 
beschrankte Gewalt iiber ihre Untergebenen ausuben und 
dass die Russische Regierung sich aller ihrer Unterthanen 
in. gleicher Weise annimmt. Das erwahnte Geriicht blieb 
nicht ohne Folgen,^die Uranchen am Kossogol verweiger- 
ten ihrem Hauptlinge den Tribut. Der Danain und die 
Lamas hoben in Folge dessen den Dazan am Kossogol 
auf und errichteten ihn tief landeinwarts in schwer zu- 
ganglicher Gegend. Auf die Frage nach der Ursache der 
Translokation des Heiligthums gaben die Priester zur Ant- 
wort, dass sich der Segen des Himmels von dem Orte, an 
welehem bis jetzt der' Dazan gestanden, zuriickgezogen 
habe. Es beweist diess, dass die Aristokratie der Heeriien- 
Besitzer ernstliche Besorgnisse den getahrlichen Nachbarn 
im Korden gegeniiber hegte.

Vhch alle dem war es , nicht zu verwundern, wenn der 
Danain und der Chamba-Lama am Bei-Kem nicht besonders 
angenehm von der Ankunft des Herrn Kryshin iiberrascht 
waren. In  der That war der erste Empfang von ihrer 
Seite nicht eben liebenswiirdig. Herrn Kryshin ward eine 
Stelle angewiesen, wo er unter seinem Reisezelte warten 
musste, bis ihn der Dapain seines Besuches wiirdigen wiirde. 
Inzwischen stellten sich die Untergebenen des Danain, einer 
nach dem anderen, mit endlosen Fragen e in : wer Herr

Kryshin sei, warum er hierher gekommen, was er hier zu 
thun beabsichtige, oh er einen Legitimationssehein von sei
ner Obrigkeit vorzuweiseu habe u. s. w. Herr Kryshin 
erwiderte, er sei gekommen, um ein Biindniss zu schliessen, 
dooh sei sein Hauptzweck die Erfiillu\ig eines Gelubdes, 
das Papier, das er vorzeige (eine Podoroshnaja, Reisepass), 
miisse sie davon iiberzeugen, dass er mit der nothigen Le
gitimation versehen sei. Die Rshangin schieneP seine Er- 
klarungen nicht mit dem rechten Glauben hinzunehmen, 
aber die astronomischen Instrumente, welehe Herr Kryshin 
aufstellte, und der gliiekliche Zufall, dass er einem in Folge 
von Erkaltung erkrankten Uranchen duroh ein schweiss- 
treibendes Mittel rasche Linderung verschaffte, besiegten 
allmahlich ihr Misstrauen und die dem Danain und Chamba- 
Lama verabfolgten Geschenke brachten endlich zwischen 
Herrn Kryshin und den hochsten Wiirdetragern freund- 
schaftliche Beziehungen zu Stande; doch wahrten dieselben 
nur kurze Zeit in Folge der Besitzgier des Danain. Das 
Fernrohr niimlich machte einen so tiefen Eindruck auf ihn, 
dass er es durchaus haben wollte, worauf Herr Kryshin 
natiirlich nicht eingehen konnte. Zaidypu fiihlte sich durch 
diese Riicksichtslosigkeit aufs Tiefste verletzt, brach alien 
Verkehr mit Herrn Kryshin ab und untersagte denselben 
aueh aufs Strengste seinen Unterthanen. Die hohe Geist- 
lichkeit legte sich endlich ins Mittel und es gelang ihr, 
den Frieden herzustellen, was natiirlich wieder nicht ohne 
Geschenke abging. Der Danain willigte schliesslich ein, 
Herrn Kryshin eindh Fiihrer zu geben, doch nur, um die 
Fremden auf dem kiirzesten Wege heim zu leiten.

4. Vom Bei-Kem his Krassnojarsh. — Den 16. Juli 
machte sich Herr Kryshin auf den Weg und wdnderte be- 
standig in ndrdlicher Richtung fort bis zu den Goldsand- 
Lagern an der Birjussa.

Der lippige Graswuchs im Steppenlande des Bei-Kem 
reicht nur bis zum Doro-Kem, dessen Oberlauf, den Assass, 
Herr Kryshin auf der wasserscheidenden Bergfliiehe iiber- 
schritten hatte. Yon hier an begannen sich Larchenbaume, 
wenn aueh noch vereinzelt, auf dem trockenen Erdreieh 
zu zeigen; weiterhin stiessen die Reisenden auf z’ahlreiehe 
See’n, die haufig von Siimpfen umgeben waren. Am lissuk, 
3.280 F. iiber dem Meeresspiegel, nahm Herr Kryshin Ab- 
schied von den Bei-Kem-Steppen, langs der Ghamsara fand 
er-bereits dichten Nadelwald auf sumpfigem Boden. Dieser 
Fluss ist tief, hat aber nur ein geringes Gefiille und man 
kann ihn auf einem kleinen Flosse bequem passiren. Yom 
Chamsara-Kem an beginnen aufs Keue Tundren, die sich 
bis zum Chatar-Ssuk erstreeken, mit dem man ins .Gebiet 
des Ergik-Targqk-Taiga eintritt. Dasselbe bietet hier eine 
von der an den Oberlaufen der Chamsara und des Bei- 
Kem durchaus verschiedene Physiognomie dar; Statt breiter
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kolossaler Steimnassen erheben sioh bier bobe steile Pics, 
zabllose Gebirgsbacbe brecben unter den Gletscbern als 
Wasserfalle bervor und bilden die Quell-Zufliisse des Cbatar- 
Ssuk, des Ssoruk, des Taiscbti - Kem, des Nemtseba-Kem, 
des Kiscbi-Kem und des Kyrly-Cbai; sie alle sind recbte 
Zufliisse des Chamsara-Kem. Von denzweibdebsten Punkten, 
die Herr Krysbin vermittelst des Barometers bestimmte, befin- 
det sicb der eine auf dem wasserscbeidenden Gebirgskamm 
zwiscben dem Ssoruk und dem Kiscbi-Kem, 7.330 F. liber 
dem Meeresspiegel, der andere auf dem Ubergange vom 
Kyrly-Cbai, dem letzten Zuflusse der Cbamsara, zum Dsbelo- 
Molgo, dem ersten Zufluss der Uda — 7.400 F. iiber dem 
Meeresspiegel. — Es ist nicbt anzunehmen, dass die Gipfel 
des Ergik-Targak-Taiga sicb bier iiber 10.000 F. erbeben, 
denn Herr Krysbin spricbt nirgends von Gipfeln, die die 
Scbneegrenze iiberragen, und letztere streicbt bier wabr- 
scbeinlicb eben so bocb wie am Munku-Ssardyk, d. b. zwi
scben 10.000 und 11.000 F.

Von dem Oberlaufe des Kyrly-Chai ging Herr Krysbin 
biniiber zum Quell-Flusse des Dsbelo-Molgo und an diesem 
binunter bis zu dem Punkte, wo er sicb in die Uda ergiesst; 
derselbe liegt 4.880 F. iiber dem Meeresspiegel. An der Uda 
gegen 10 Werst aufwarts gebend kam Herr Krj'sbin zur 
Miindung der Cbataga. Langs eines der Quell-Zufliisse 
derselben gelangte er zu dem Oberlaufe des Morcboi, von 
bier iiber einen sebr bequemen Pass zum Jesseli; an dem 
letzteren bingebend erreicbte er endlicb die Goldsand-Lager 
der Birjussa.

Von der Dsbelo - Molgo - Miindung bis zum Jesseli be- 
sehrieb Herr Krysbin drei Viertel der Peripherie eines 
Kreises. Mit kundigen Fiibrern ware derselbe Weg in 
weit kiirzerer Zeit und wabrscbeinlicb aucb bequemer zu- 
rdckzulegen. Die vom Danain Herrn Krysbin mitgegebenen 
Fiibrer verliessen ibn scbon an den Oberlanfen des Chatar- 
Ssuk, indem sie erklarten, den Weg nicbt weiter zu ken- 
nen; die aus dem Okinskiscben Wachtposten mitgenom- 
menen Karagassen waren nie in diesem Tbeile des Gebirges 
gewesen. So war denn der Weg von Cbatar-Ssuk iiber 
den Ergik-Targak-Taiga obne Fiibrer zuriickgelegt worden. 
Erst als man sicb der Birjussa naberte, erkannte der alte 
Karagasse ibre Ufer und fiibrte Herrn Krysbin zu der Gold- 
wascbe bin; sie liegt 3.980 F. iiber dem Meeresspiegel.

Haebdem Herr Krysbin dort den 27. Juli eingetroffen 
war, verwendete er 12 Tage zu den Vorbereitungen fiir 
die weitere Eeise. Der grdsste Tbeil der Zeit ging darauf 
bin, Eoggenbrod zu backen, dasselbe zu Zwieback zu zer- 
scbneiden und diesen zu troeknen. Erst den 8. (20.) August 
war es moglicb, sicb von Neuem auf den Weg zu macb'en. 
Herr Krysbin sollte von der Birjussa in wesllieber Ricb- 
tung zu dem Oberlaufe der Mana vorgeben, dureb Belo-

gorje, eine vollkommen unbekannte Gegent^ Hier fanden 
sicb Fiibrer; ’’die in dieser Gegend nomadisirenden Kara
gassen waren mit der Qrtliobkeit genau bekannt. Zum 
Ergik-Targak-Taiga zuriickzukebren und von ibm aus auf 
der Wasserscbeide zwiscben den Quell-Zufliissen des Bei- 
Kem und des Kysyr vorz.udringen, war unmoglicb, well das 
Gebirge an dieser Steile durcbaus unzuganglicb ist. Die 
Karagassen fiibrten Herrn Krysbin iiber die reebten Zu- 
fliisse der obersten Tbeile des Kan (Gutar, Tagul, Grosser 
und Kleiner Agul). Fast alle diese Fliisse mussten passirt 
werden. Uber den Kan setzend zog man an seinen linken 
Zufliissen (Kalita, Grosser und Kleiner Teto) voriiber. —  Be- 
logorje ist das Gebirgsland, dem die linken Zuflusse des 
Kan und die reebten Zuflusse der Tuba und der Enda ent- 
stromen. Es isL klar, dass bier nicbt das Quell-Gebiet 
der reebten Zuflusse des Kan ist, wie man annabm.

Den von der Birjussa bis Belogorje zuriibkgelegten Weg 
scbildert Herr Krysbin wie folgt:

„Die felsige Gebirgskette des Ergik-Targak-Taiga bat 
ibren Knotenpunkt an den Quell-Zufliissen der Uda. Dureb 
seine Hobe beberrsebt er die iibrigen Glieder der Kette. 
Anidiesem Gebirgsknoten entspringen dstlicb die Quell- 
Flusse der Uda, westlicb die Quell-Fliisse des Kysyr oder 
Bolo. Vom Gebirgsknoten beginnend lauft die Kette in 
zwei Hauptaste aus. Der eine bat westlibbe Riebtung utfd 
bildet die Wasserscbeide der Zuflusse des Kysyr im Horden 
und der Cbamsara im Siiden. Diese Felskette streicbt bis 
zum Altai, wird vom Jenissei durebsetzt und entbalt das 
Quell-Gebiet seiner reebten Zuflusse. ■ Der andere Hauptast 
streicbt in nordwestlicber Riebtung und bildet die Wasser
scbeide zwiscben den linken Zufliissen des Kysyr im Siiden 
und den Fliissen [Uda, Birjussa], welcbe nordlich die Tasse- 
jewa bilden. Beiden Gebirgsketten sind folgeilde Ereehei- 
nungen gemeinsam; die nackten Gij)fel umgiirtet Radelholz- 
Waldung, welcbe nur kiimmerlicb auf dem trockenen^rd- 
reicb fortkommt; tiefer unten breitensicb undurebdtinglicbes 
Walddickicbt .und unnabbare Tundren aus. In den Seiten- 
Tbalern der Enda [Herr Krysbin nennt diesen FlussSebemsba], 
des Kasyr oder der Tuba, des Kj'’syr oder Bolo stdsst man 
auf Tundren, in welcbe bisweilen die kiibnsten unter den 
Eingebornen sicb binein wagen. Steigen wir von den kab- 
len Hoben der nordwestlicbem,- Kette in die Tbaler der 
Tassejewa und des Kan berab, so begegnen uns dieselben 
Walddickicbte und dieselben Tundren. Auf der ganzen 
Strecke von dem Quell-Gebiete dieser Fliisse bis zur grpssen 
Poststrasse, welcbe von Irkutsk nacb Krassnojarsk fiibrt, 
findet sicb nicbt ein einziger bewobnter Ort. Die Ein
gebornen balten sicb den Sommer iiber in den bdebsten 
Felsgegenden des Gebirges auf und steigen nur im Spat- 
berbst in die bewohnten Gegenden hinab, und das noth-
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gedrungen, um den dassak zu entrichten und sich mit den 
nothigen Vorrathen an Waffen, Kleidung, Munition und 
dergleichen zu versehen. Die Tundren umgehend halten 
sie den Weg langs des steinigen Bettes der Fliisse und 
iiber die wasserscheidenden Felskamme ein. Das Kirchdorf 
Malo-Birjussinskoje, die Ddrfer Schelminskaja, Njurshinskaja, 
Malo-Jurssinskaja und das Kirehdorf Jerminskoje, die auf 
der General-Karte Ost-Sibiriens vom Jahre 1855 angegeben 
sind, erwdisen sich in der Wirklichkeit als armselige Hiit- 
ten, welche einzig fiir die in die Goldsand-Lager ziehenden 
Arbeiter errichtet sind.”

Nach der Passage des Kalita-Thales und der letzten be- 
deutenderen Bergkette, die 6.350 F. iiber dem Meeresspiegel 
liegt, verandert sich der Charakter des nordwestlichen Ge- 
birgs-Astes des Ergik-Targak-Taiga, er verflacht sich zum 
gehiigelten Plateau, dessen Oberflache haufig den iippigsten 
Graswuchs zeigt. Die hie und da auftauchenden Cedern- 
gruppcn erinnern an den Steppensaum, aber neben den 
Hiigeln erheben sich isolirte hohe und breite Felsmassen 
und weit ausgedehnte Gletscher. Solche Lokalitateh zeigen 
fasti gar keine Vegetation, nur die Renthier - Flechte iiber- 
kleidet haufig die Felstriimmer. Die Gegend wird Belo- 
gorje genannt. Hier entspringen der Grosse und der Kleine 
Piso, die sich nach ihrer Vereinigung in die Kalita ergiessen, 
und die sudwarts, striimenden Quell-Zufliisse der Tuba wie 
der Schemsha; hier beginnt seinen Lauf der Ssoruk, aus 
dem kleinen Gebirgssee Mana oder Minerbu, wie die Ka- 
matinzen ihn nennen, kommend; hier breitet sich sein rei- 
ches Quell-Geiider (links Grosser und Kleiner Dshirshibei, 
rechts Angul, Minja) aus.

Langs des Dshirshibei stieg Herr Kryshin von Belogorje 
ins Thai der Mana hinab; es stellte sich heraus, dass der 
Flussspiegel nur 2.020 F. fiber dem Meeresspiegel lag. Das 
Mana-Thal hat hier einen ungemein diisteren Charakter. 
Die  ̂ steilen felsigen Uferberge bestehen haufig aus Granit 
und sind mit einer dicken Schicht von Eenthier-Flechten 
bedeckt, aus der Fichten emporragen. Unterhalb der Mfin- 
dung des Dshirshibei werden die Uferberge niedriger und 
dachen sich sanfter ab. Birkenwald und Wiesengrund treten 
au^ Die Kamatinzen, welche Belogorje bewohnen, treiben 
zum Winter ihr Vieh hierher, weil der Schnee hier nicht 
so hoeh liegt wie im Gebirge. Herr Kryshin setzte fiber 
die Mana und passirte weiter nach Norden gehend ihre 
rechten Zufliisse, den Angul und die Minja. An den Ber
gen zog sich Birkenwaldung hin, dazwischen breiteten sich 
fippige.Wiesengriinde aus. Dieser Theil des Weges bildet 
den tibergang von Belogorje zu' dem Steppenlande. Weiter 
hinabsteigend am Bache Tasik (Zutluss des Odgi, der sich 
in den Kan ergiesst) gelangte Heirr Kryshin ins weite 
Steppengebiet der den Bussen tributpflichtigen (jassatschnyje)

Kamatinzen. Sie treiben Ackerbau, haben einen bedeutenden 
Viehstand und beschaftigen sich nur im Winter mit der Jagd.

Hier schlug Herr Kryshin wieder den Weg' nach We- 
sten ein. Von der Mana schied ihn nur eine schmale Berg
kette. Der Fluss hat hier bereits die Breite von 30 Faden, 
ist sehr tief und kann bequem mit einem kleinen Floss 
befahren werden. Er zeigt ungemein viele Windungen, seine 
Geschwindigkeit betragt Anfangs 8' Werst in der Stunde, 
weiterhin nur noch 5 Werst. Die Uferberge sind steil, 
aber nicht hoch, oben wachst Kadelwald, auf dem feuchten 
Thalgrunde Birke und Buschwerk. An zwei Steilen befin- 
den sich Gehofte, deren Bewohner Ackerbau treiben. Haufig 
stosst man auf Fischerhfitten, ihre Bewohner kommen aus 
den Jenissei-Dorferh hierheij, denn die Mana ist aus^er- 
ordentlioh fischreich. Herr Kryshin brauchte 8 Tage, um 
auf einem Floss die letzten 167 Werst auf der Mana zu- 
riiekzulegen. Der direkte Abstand des Punktes, von dem 
aus er seine Flossfahrt antrat, von der Flussmiindung be
tragt bloss 67 Werst, seine absolute Hohe 1.530 F. Vender 
Mana-Miindung an fuhr er noch 32 Werst auf dem Jenissei 
hinunter bis Krassnojarsk, wo er den 7. September eintraf.

Urtheil des Herrn Schwarz fiber die Radde’sche 
Karte von Ost-Sibirien.

„Sie kann als Ubersichts-Karte sehr gut benutzt werden 
und kann einen Begriff geben von den wichtigsten oro- 
graphischen und hydrographischen Eigenthfimlichkeiten des 
dargestellten Landstrichs. Zu bedauern ist, dass sich in 
die Karte einige Ungenauigkeiten, Unrichtigkeiten und 
Druckfehler eingeschlichen haben.

„Der Umriss der Westkfiste der Insel Sachalin weicht 
durehaus ab von dem, welchen ich auf der grossen Karte 
gegeben habe; Ubereinstimmung war aber zu erwarten, da 
der Zusammensteller der Karte erklart, dass er sie nach 
meiner grossen, damals noch nicht herausgegebenen Karte 
entworfen habe. Entschieden falsch ist der Umriss des 
FTord-Endes von Sachalin von Kap Maria an bis Kap Go- 
lowatscheff; ein grosser See findet sich auf meiner Karte 
unter dem 49 “ N. Br. auf Sachalin nicht, weil er in 
Wirklichkeit nicht vorhanden ist. — Auf der Karte des 
Herrn Eadde fehlen die Chasemiw-Inseln im Amur-Liman, 
die Inseln Eeineke und Menschikoif, die Inseln der Schan- 
tarskischen Gruppe: Kussoff, Belitschji, Maly - Schantar, 
Medweshji-Ostroff und Maly-Skalisty-Ostrofr. Alles dieses 
hiitte nach dem Maassstabe der Karte sehr bequem ein- 
getragen werden konnen. Der Name Oron-See steht >nicht 
auf der Seite des Witim, wo er’hingehort;'seine Lage lasst 
vermuthen, dass die Erweiterung des Witim bei den 44 In- 
seln Oron-See benannt wurde, wahrend in Wirklichkeit der 
kleine See auf der'rechten Uferseite so heisst, welcher 
durch- einen kurzen Abftuss mit dem Witim zusammen- 
hiingt. Ferner ist' an einer Stelle die nordliche Grenze 
Trans-Baikaliens durchauk Lalsch angegeben. Auf der Karte 
des Herrn Eadde geht sie von Duschkatschan langs des 
Nandarakan bis zu seinem Quell - Gebiet, setzt sich in
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nordostlicher Kichtung fort zwischen der Grossen Mama und 
der Tschuja und erreicht den Witim bei der Miindung der 
ersteren. Thatsachlich geht die Grenze von Duschkatschan 
hinauf langa der Kitsohera (Kitsch auf der Karte des Herrn 
Radde) bis zu ihren Quell-Zufliissen, setzt sich dann fort 
zwischen der Grossen Mama, der Kleinen Mama und derNerpa 
einerseits und den Zufliissen der nordlichen Angara anderer- 
seits, abwechselnd in dstlicher und nordostlicher Richtung, 
und triflft endlich auf den Witim einwenig siidlichvom Oron- 
See.— Ausserdem muss ichbemerken, dassder LaufderFltisse 
in den Theilen, welche von den von Herrn Radde bereisten 
Gegenden entfernter liegen, nachlassig angegeben ist und 
die Einzelheiten der Flusswindungen durcbaus falsch dar- 
gestellt sind. Man betrachte z. B. den Gonim, die Kirenga, 
die Lena bei Ustj - Kutskoje und bei Kirensk, die Angara 
bei der Oka-Miindifng und unterhalb der Wichorewka-Miin- 
dung. Hier sind die Einzelheiten sogar nach dem Augen- 
maass und nioht nach genauer Messung eingetragen; daher 
ergaben sich Febler auf der Karte. Kap Ldwenstern (L6- 
wenorn bei Herrn Radde) kam siidlich vom 54° N. Br., 
wabrend seine Breite 54° 3 ' betragt.

„Unter den Druckfehlern fallen besonders auf: Jernil 
statt Erpil, Diin statt Dep, Tukoi statt Tukssi, Njunji statt 
Hjugsba, Skobolzina statt Skobeljzina, Deschewa statt Kwa- 
schina, Urulkan statt Urjumkan, Gortiza statt Gorbiza, 
Kitsch statt Kitschera, Sagibowa statt .Nagibowa, Ust-Bor- 
sinski-Partija statt Ustj-Borsinskaia-Partija, Lbwenorn statt 
Lowenstern, De-Kastris statt De Castries. Ausserdem kommt 
noch vor: Kewelskoi statt Newelskowa, Dorshitarowa statt 
Darshidarowa, Lifulje statt Lifule, Albasina statt Albasin, 
Baldjikansk statt Baldshikansk.

Tabelle der geogr. Langen- und Breiten-Bestimmungen.
A. Orte, deren geogr. Lage von Schwarz in den Jahren 1849 bis 1853 

hestimmt warden ist.

1.
2 .

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Die Station Ohara Murin am Baikal-See . 
Miindung der Perejomnaja (Baikal-See) . 
VerbindungspunktzweierQ,uellzufl. d. Burejs 
Nilowa Pustynj, Kolonie am Iche-Ochun 
Das Dorf Kultuk (am Baikal-See)
Die Festnng Tunka . . . . .  
Die Station Listwenitschnaja (am Baikal-See) 
Die Anfahrt fiir die Dampfboote am Baikal- 

Dfer . . . .
Das Dorf Goloustnaja am Baikal-See 
Die Station Moty am Irknt 
Die Station Schakschinskaja in Trans-Bai- 

kalien . . . . . . .
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21 . 
22. 
23.

Nordmiindung der Sselenga 
Mjindungspunkt der Buguldeicba(Baikal-See) 
Die Telmin’sohe Fabrik (Kircbe)
Die Station Qrematscbinskaja (am Baikal-See) 
Die Kapelle Inkanj . . .
Die Turkinskischen Mineralquellen .
Die Kapelle Burukan (am Tngur)
Die Festung Gorbitza (an der Schilka)
Der Uluss Ssarma (am Baikal-See)i .
Punkt unweit der' Tscbassowaja-MUndung 

(Zufluss der Schilka) . . . .
24. Station an der  ̂ Miindung des Bargusin
25. Die Stadt Bargnsinsk
26. Der Uluss Onguren (am Baikal-See)

' N. Breite. i Oestl. Lange 
von Ferro.

) 50050 '14" 150“30'51"
,51 29 122 2
l51 35 122 50

l51 39 151 57
51 41,5 119 21
51 43,6 121 25
51 45 120 13
51 48 122 29,9

5̂1 50 122 31,6
>52 1 123 8
52 5 121 35,6

52 8,5 130 20
52 11 124 7
52 24 124 13
52 31 123 41
52 42 121 22 4
52 50,5 125 39
52’51 17 149 36 21
52 58 125 59 0
53 5 42 153 43 6
53 6 136 50
53 6 124 24 1
53 25 137 42
53 26 126 41 1
53 37 127 20' ,|
53 38 125 8 1

V Breite ^ “”8®Breite.

27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.

53°46 '36" 154»27'21' 
126 54

. Die Tugur-Miindung
Miindung des Tscbiwirkui (Baikal-See) . 53 49 
Miindung des Udjugjun (Zuiluss der Uda) 54 6,5 149 38
Goldsandlager an der Buohta (Zufl. d. 01ekma)'54 14 137 56
Udskij-Ostrogg . . . . . 5 4  30 32 152 5
Kap Jelocbin (am Baikal-See) . . . :54 32 126 12
Punkt am Mynmycb (recbter Zufl. der Seia) 54 38 145 26

54 40 1'44 11

55 7
i55 21

55 42

Punkt am llikan (Bassin der B ranjta)
Miindung des Kupuri (Seja)
Miindung der Tompuda (Baikal-See).
Dorf Goremyki (Baikal-See)
Anfahrt des Dagar (ostl. Arm der nordl.

Angara) . . . . . .
Kirchdorf Duschkatschan am nordl. Arm 

der nordl. Angara . . . . .
Punkt an der Konama, 1. Zufl. des Utschur 56 0
Der Hafen Ajan . . . . . 56 28
Punkt am Fliisschen Fuhrmann (System des 

Aldan) . . .56 36
Ort Nelkan an der Maja (Zufl. des Aldan) ,57 39 
Miindung des Aim (Maja) . . . .58 46
Stadt Olekminsk (an der Lena)

54 44 22 148 17 51
|2 7  24
126 51

127 32

55 50 20 127 30 36 
144 13 
155 57 
140 50

:153 54 
,151 42 

60 22 24 '1138 6

B. Orte, deren geogr. Lage von deii tlitglicdcrn der Sibiri.sclicn F.vpcdition 
in den Jahren 1835 bi.s 1898 bc.stimmt wordeii i.sl.

( N. Breite.

46.
'47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.

59.
60. 
61. 
62.
63.

64.
65.
66.

67.68.
69.
70.

71.

72.
73.
74.

75.
76.

77.

48 51 46
49 1 27
49 34 16 
49 34 29

0

Miindung des Ssungari (Amur) . 47“42' 4" 
Punkt auf dem linken Amur-Ufer . j47 43 41 
Ussuri-Miindung . . . . |48 16 27
Punkt am Amur (in der Nabe von 

Ukssumi) . . . . .
Der Kaiser-Hafen (Mbsn Chadsbi) .
Kyranskij Karaul (Trans-Baikalien)
Karaul Abagaitu (Trans-Baikalien) .
Tscbelatzi (Zollazi) am Amur . 49 37 
Kap Mae (Mai) am Amur . . 49 52 31
Kirchdorf. Dsbindinskoje (Werchne'

Udinsk) . . ' . . . '49 56 42
Stadt Blagoweschtsobensk . . |50 15 14
Die Festung Troitzkossawsk (Trans- !

Baikalien) . . .
Die Festung Nowo-Zurucbaitu (Trans-;
Baikalien) . . . . .  j50 23 35 
Kirchdorf Ustj-Ili (Trans-Baikalien) :50 24 6
Kirchdorf Toreiskoje . . ;  50 31 39
Festung Tschindant (Trans-Baikalien)|50 34 39 
Kussischer Posten Dui (Sachalin) . '50 49 56 
Das Alexandrow’sche Bergwerk (Ner-i

. |50 5B 13

, OestJ. Lange i Beob- 
I von Ferro , lachter.

ISO”! ! ' 56"
149 12 39 

il52 22 12 i
I

153 36 47 
jl57 57 5
!i 29 38 30 
il35 30 54' i  S. 
|154 30 41 i R 
!i 54 24 45

B.

R.
R.
S.

125 40 26 
145 18

R.

S.
u.

50 21 3.5 ,124. 6 30 , S.

|51 
;51

!51 
l51 
:51 22 '64 
|51 28 2

16 44 
18 22

tschinsk)
Dorf Totjcho, (Amur)
Stadt IS'owo-Sselenginsk .
Die PetrofFsche Eisenfabrik (Trans- 

Baikalien) . . . .
Das Nertschinskische Bergwerk 
Dorf E ri (Urri)' am Amur 
Bai de Castries
Argunskij Ostrogg (Kirchdorf Arguns- 

koye) an der Argunj . . . ;51
Kirchdorf Schelopuginskoje (im Ner-- 

tschinskischen Bergwerks-Distrikt)i51 
Stadt Mariinsk . . . . jSl 42 25
Miindung des Kemtschik (Jenissei) ,51 44 3
Stadt Werchne-Udinsk (das Gebaude I 

der Kreisschule) . . .- . |5 i 49 25
Dorf Kadi am Amur . . .' ;51 52 54
Stadt Nertschinsk an der ISsertscha'

(Zufluss der Schilka) . . |51 58 10
Kirchdorf Possoljskbe (am Baikal-See) 52 1 3

jl36 43 33 
T31 23 26 
1122 29 56 
jl33 5 17 
,159 46 21

135 36 29 
156 42 
124 '18 11

S.
S.
s.
R.

S.
R.
S.

426 31 14 i S.
137 16 45 S.
156 34 44 , R.
158 28 '39 ; R,

34 3 137 41 44 ■ S.

39 1135 13 26 ! S. 
•157 52'19 ! E. 

, jl09 43 ' S.

'l25 14 57 j S. 
jl58 7 0 ; R,

134 14 47 I 8. 
il23 49 6 ! S.

') R. =  Easchkoff, S. =  Schwarz, D. =: Ussoljzeff, K. =  Kryshin.
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N.' Bre-ite. , t>estl; Liinge 
von Ferro.

Beob-
achter.

78. 1 '26'M 319 9 '57"i S.~

80.

81,
G

15D
159

Stadt Tschita • . . • 52°
79. Punkt des Oberlaufes eines der Zu-

fiiisse der Silindsha . . . 52 2 1 148 24
Norinehoroiskij Karaul (im Tunkin- 
skischen. Kreise) . . , . . 52

Miindung des tTss (Jenissei) . . 52
82. Mundung des' C iw  (.irgunj) . jo2
83. Kap' La'sareff (Tatarisclie Meerenge) 62
84. Borf Pogobi (Sachaiin) . . ‘.52
85. Pkt. am Amur in der Xahe des Onon 52
86. Jurten an der Tarchoa (Oka-System)'52 15
87. Stadt Irkutsk , . . . 52 16
88. Pkt. an dertJssa, unterhaIbUlugbasch'52 18 42 110 37 11
89. Pkt.amBei-Kein (Kurenjd.B'ranchen)}52 19 33 113 46
90. Graphit-Bergwerk des H. Alibert am

Butogoi . . . . . .  . 52 21 19
91. Punkt bei Schibita . . . 5 2  21 30
92. Kirchd. Ijkyrskoje'(Trans-Baikalien):52 31 54
93. Miueralquellen an der Tarpa . 52 34 52
94. Schilkinskij Sawod (Fabrik) au' der, ,

Schilka.............................................. :.52 S i  25 A 36 19

1.5 
7 15

12 15
13 6
13 14
14 26 

10 
20

18 42

117 56 
109 46 
138 24 23

10
18 18 

143 59 29
118 19 

55121 58

118 22
115 55 
129
116

2
18

15

95. Kirchd. jfowo-Michailowskoje (Amur)!52 36 29 |157 54 50
96. Punkt am Jissuk . . . .  |52 36 53
97. Okinskij Karaul . . . .  |52 41 45
98. Miindung der Uldurga (Nertscha) . io2 44 15
99. Der Vorposten Taschtyb (Minussin- 

skischer Kreis)

;113
117
133

53
14
27

lOOjJorf Tyr (Amur) .
’01*R)orf Osnatscliennoje (am Jenissei) 53
102. Stadt Xikolajewsk a. Amur(Kathedr.)i53
103. Miindung des' Choloi ('.Vitim) . 53 
ip4. Bas Zare^vo - Xikolajew'sche Gold-

sandlager (Kolywanskischer Kreis) 53

'52 47 57 
.52 55 23 

4

38
28 39

27 
8 18 

12 30

13
'53 15105. Borf llago am Amur

106. Mundung des Cliylykel (Konda, Zu-,
fluss des tVitim) , . . i53 17 55

107. Karaui Dstj-Strelbtschny (Aufang
des Amur)' . . . . . 5.3 19 33

108. Punkt ™  Ssorjik . .' . 53 28 16
109. Petrowskoje Simowjel (Hafen des

Gluckes) . . . . . 53 28 22
110. Punkt am 'Jeli (Karenga) . . 53 29 55
l i t .  Punkt an der Dshilinda (Witim) . 53 39 28
112. Stadt Balagansk an der Angara . 53 43 2
113. Der TJdinskische Vorposten . . ,53 45 33
114. Punkt an der Bereja (Nertscha) . 53 46 25
115. Die Station Siminskaja . . j53 53 2
116i KiTchdprf Katschuga an der Lena j5-3 57 25
117. Punkt an der Marekta . . . 53 58 26
118. Punkt am Oberlauf des Witira . 53 58 29
119. ̂  Punkt am Oberlauf der Birjussa . 5 4  3 48
120. Punkt am Oberlauf des Kan . 64 18 13
12f. Mundung des Talakan (Quellzufluss

der Nertscha) . . . .
122. Punkt, an der Schenscha
123. Punkt am Dshiktend (Tungir)
124. Kirchdorf Jandy an der Angara .
125. Pkt. an der Miind. des Usman (Tandy).54 43 41
126. Punkt am Ilikan (Bassin der Briinta) 54* 44 20

107 
'157 
'109 9,8 
158 24 36 
130 32

'106,40 
157 53 0

133 18

139
114

158 46
133 18 
129 37 
120 57 56 
114 42
134 20
119 33 21 
123 31 56 
133 50 
129 11 
114 59 
113 8

135 12 
'112 14 
il37 30

54 21 35 
54 25 13 
54 26 42 
54 35 40 |120 51 

'141 39 
143 69 
111 42 

>110 30 
jl30 41 
[120 33 
'119 7
il23 30

■55 14 40 
'55 41 39 
55 44 27 
■55 53 55
55 55 47
56 2 35

127. Punkt an der Mana . . . .
128. Punkt an der JIana
129. .Miindung des[Mogo (Muja) .
130. K irchdorf Gromy' an der Angara .
131. Das "Nikolajew’sche Eisenwerk
132. Kirchdorf Orlenga an der Lena .
133. Stadt Bratskij Qstrogg an der Oka- ,

Mundung (Zufluss der Angara) . '56 3 49 '119 29 51
134. Dorf Werchne-Keshma a. d. Angara 56 13 28 120 8
135. Mundung des Noktyraun (Witim) . 56 33 34 133 31
136. Quellgebiet der Tscfiara . . '56 38 34 135 23^
137. Stat. u. Kdf.Ustj-Kutskoje a. d. Lena 56 45 29 jl23 18 59
138. StationMarkowskaJa(Kdf.) a. d. Lena 67 19 50 jl24 43 35
139. Mundung der Nerpa (Witim) . '57 28 34' .132 57 

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft XII.

U.

K.
S.
s.
E.
R.
R. 
K.

'S .
S. 
K.

K.
K.
S.
K.

E.
R.
K.
K:
U.

s.
R.
S. 
E.

: U.
S.

; E.

I
R.
K.

E.
U.

. U. 
E. 
K. 
U. 
E.

i U. 
i K.
' K-
' U. 

K.
u;
R. 
U. 
U. 
K. 
K. 
U. 
E. 
E.
S.

E.
E.
U.
U.
S.
S.
S.

N. Breite.

140. Miindung des Emalit (Witim) . '57°30'22'
141. Punkt am Witim . . . 57 32 45
142. Stadt Kirensk . . . . 67 46- 36
143. Miindung der Kleinen Mama (Witim)jo7 49 5 
■144. Mundung des Bissiich (Witim) . '57 50 14
145. Kdf. Karaptschanskoje a. d. Angara[37 52 44
146. Kdf. Eybinskoje a. d. ob. Tunguskaj58 7 57
147. Station Sspoloschninskaja a. d. Lenai58 18 25
148. Miindung der Gr. Mama (Witim) . '58 18 35
149. Kirchdorf Dworetz an der oberen

Tunguska (Angara) . . . !
150. Kirchdorf Teuljskoje an der oberen^

Tunguska (Angara) . . . 58 24 34
151. Kirchdorf Ustj-Tunguskoje . . 58 7 41
152. Miindung, der Kurjukina (Witim) . 58 57 21
153. Kdf. Ustj-Keshma a. d. ob. Tunguska 58 57 53
154. Kdf. Witimskaja Ssloboda a. d. Lena 59 26 13

Oestl. Lange ■ Beob- 
von Ferro, jachtei'.

134° 11' 2 r 'T  S! 
■i32̂  54 ; S.
126 46 54 ' S. 
'131 41 
:i31 48 28 
:120 16 
'112 9
b26 46 54 
il30 34 57

S.
S.
R.
R.
S. 
S.

58 2,2 14 '117 37 36 , E.

120 26 
110 28 
130 31 
118 44 
130 14 50

R.
E.
S':
E.
S.

C. Oric. dereii geogr. huge voii dem Mid.sliipmaii Pe.schl.'icluiroif bestimmt 
H onlcu Ist.

155. Punkt am Amur, den 24. Juli
156. Dorf Dyrke am Amur . . . .
157. Siugaku (Sselgako) am Amur
158. Punkt am linken Amur-Ufer, den 4. Aug.'
159. Punkt am rechten Amur-Ufer, siid'westlich 

von der Bureja-Miindung
160. Dorf Dole am Amur
161. Punkt am linken Amur-Ufer, den 8. Aug.
162. Punkt am linken Amur-Ufer, d. 13. Aug.
163. Punkt am linken Amur-Ufer, d. 16. Aug.
164. Punkt am linken Amur-Ufer, d. 21. Aug.i
165. Punkt bei Koggi . . .
166. Der Schlangenberg' am linken Amur-Ufer
167. Der Felsen Malaja Nadeshda (Geringe Hoff-i 

nung) am linken Amur .

It. Orte, dcren geogr. hage von Knisenslcni bastimint worden Ist.

X. Oestl. Lange
v o n  t  eiTO.

47'“48'' 42" 148°38'
48 0 12 150 33
48 9 47 151 16
49 22 0 147 0

49 23 24 147 14
49 25,5 154 12
49 35 8 145 '42
50 25 51 145 4
50 58 50 144 42
51 44 24 144 26
51 54 lO I 144 13
54 5 0 ' 143 13

53 10 47 142 58

168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188. 
189. 
1.90.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

Kap Greigh ,
Kap Ssangar .
Inset Kosima .
Kap Nadeshda (Hoffnungs-Kap) 
Inset Osiraa .
Stadt Matsmai 
Kap Sineko .
Mitte der Inset Okosira 
Kap Ootu-Nitzawu .
Kap Kutusoff 
Kap Eaiten .
Kap Okamai .
Kap Takasima 
Kap Matespina 
Kap Schischkotf 
Inset Teurir'e 
Inset Janikessery .
Fetsen (Pic) de Langte 
Kap Gibert .
Kap Sso'ija .
Felsen La Dangereuse 
K'ap Crillon .
Kap Anivra .
Kap Lowenorn 
Kap Tonin 
Kap Ssenawin 
Kap Mulowskij < .
Kap Daljrimilj 
Nordostspitze von Eobben-Eiland 
Sudwestspitze von Eobben-Eiland

N. Breite. |

41° 9' ! 
41 16,5 ' 
41 21,6 ! 
41 25 ,
41 31,6 ; 
41 32 '
41 38,5 1
42 9 ‘
42 18 '
42 38
42 57
43 11 
48 .21
43 42
44 25 
44 28
44 29
45 11 
45 28 
45 31 
45 47
45 54
46 2 
46 23
46 50
47 16,5
47 58
48 21 
48 36 
'48 28 I

59

Oestl. Lange 
von Ferro.

157°47' 
157 53 
157 25 
157 18
156 58
157 43
157 32 
157 9
167 25 
157 40 
157 55
157 52
158 10
158 57
159 10
158 55
159 1 
158 50
158 .42
159 29 
159 47
159 36 
161 8 
161 18 
161 11
160 37 
160 22 
160 28 
162 10
161 48
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198. Kap der Ge(Juld (Myss Terpenij^)
199. Kap Ssoimonoif . ■ .
200. Newa-Mundung (Ty, Boronai)
201. Kap Bellingshausen
202. Kap Bymnik . . . .
20.8. Batmanolt' . . ’ .
204. Kap Delisle de la Croyere
205. Diinenspitze' (Myss Peschtschany) 
20G. Kap der Sandbanke (Myss Qtmelei
207. Kap Wiirst
208. -Kap GoloTvatscheff
209. Kap Klokatscheff
210. Kap Lowenstern
211. Kap Maria
212. Kap Elisabeth
213. St. Jonas-Insel

Oestl. Lange^ E. Orte, (lercii ^?eogr. Luge aiidercn Ouelieii entnommen ist.

48052' 162023'
\  Breite. Oestl. Lange 

von Ferro. . Quelle.

48 52,5 160 39 214. Hakodate 41 0 46'.19 " 1580 30' St. Petersb.
49 16 IGO 40 ' Kal. 1855,4.
49 35 162 2 215, Hafen Possjet . 42 39 40 148 25 Ussoljzeff.
50 12 161 40 216. Olga-Bai . 43 44 17 152 46 4' St. Petersb.
50 48 , 161 30

153 9 4 6
Kal. 1855,3.

51 0 161 20 217. Wladimir-Bai . 43 55 15 St. Petersb.
51 63 . 160 50 Kal. 1855,3.
52 33 ' 160 51 218. Ausflusspunkt des Ssunga- i

. ■ 52 58 ! 160 54 tschi aus dem See Chanka ,45 3 30 150 10 AssoljzefF.
53 30 159 31 219. Stadt Minussinsk 53 42 31 109 24 7 Fedoroff.
53 40 160 44 220. Stadt Hishne-Udiiisk 54 55 22 d l6  41 33 FedorofF.
54 3 160 49 221. Stadt Kra.ssiiojarsk . 50 1 4 110 29 0 FedorotF.
54 18 159 54 222. Stadt. Kansk (Kirche) 56 12 28 113 18 57 FedorolF.
54 24' 160 23 223. Stadt Atschinsk 50 16 26 108 9 49, FedorotF.
56 27,.5 160 52 224. Stadt Jenisseisk (Kloster) 58 27 8 109 45 40' Fedoroff.

Der kartographisclie Standpimkt Eiiropa’s in den Jaliren 1863 nnd 1864,
mit besdiiderer Ktlcksiclit aiif den Fortscliritt der topograpliisclieii Spezial-Arbeiten im 1. 1863.

Von E m il von . S yd o w .

In • dem Torliegenden achten Jahresberichte beziehen 
sicb die Nacbricbten 'iiber den Fortacbritt der Vermessungs- 
arbeiten auf das Jabr 1863, wabrend die kartograpbischen 
Publikationen bis zum Oktpber 1864 beriicksiclitigt worden 
sind. " ,

Fiir die giitigst eingesandten Mittbeilungen sagen wir 
hiermit unseren aufricbtigsten Dank nnd bitten, im Inter- 
esse der Wissenscbaft nnd des praktiscben Nutzens halber, 
in freundlicber Fortsetzung uicht ermiiden zu wollen.

I. Russland.
Laut sebr giitiger Mittbeilung des Chefs des Kaiserl. 

Topographischen Kriegs-Bureau’s, Herrn General-Lieutenant 
V. Blaramberg, sind im Jahre 1863 folgende geodatische 
nnd kartographische Arbeiten ausgefuhrt worden.

A. IVigonometrische Vermesstmyen. 1. Oberst Wassiliew 
arbeitet im Gouvernement Orenburg mit 6 Offizieren nnd 
3 Topographen an der Fortsetzung der Vermessung vom 
Parallelbogen des 52. Breitengrades. Zu diesem Zwecke wird 
a. eine Hauptreihe von 38 Dreieeken erster Klasse gefuhrt 
von den Punkten Ostrownaja und Studenetz naeh dem End- 
punkte Orsk und tveiter nordlieh bis zur Stanitza Bannaja 
und b. eine andere Hauptreihe von 7 Dreieeken erster 
Klasse von Ak-tasch und Bannaja aus den Ural-Fluss 
aufvparts bis zum Baschkiren - Dorfe Jumagujina. Bei der 
Stanitza Orskaja wurde gleichzeitig in einer Ebene von 
8 | VVerst Lange die Messung einer Basis vorbereitet. Die 
Dreiecksreihen zweiter Klasse folgen ebenfalls zwei Rieh- 
tungen, ein Mai von den Pj-ramiden Majatschnaja, und 
Blagosslowennaja aus nach Siiden zum astronomischen 
Punkte Iletzkaja Ssaschtscbita jind bis zum Flusse Ilek, 
alsdann von WoBdivishinskaja und Jeltinskii' nordwarts bis 
zum Dorfe Baidowletowa.

Durch diese Dreiecksketten erster und zweiter Klasse 
sind 45 Fixpunkte bestimmt worden, worunter z. B. aueh 
die fruher astronomiseh bestimmten Punkte Werehne-Oser-

naja, Ilinsskaja, Wosdwishinskaja, Pretschistinsskaja,SDrs- 
kaja, Spasskaja und Iletzkaja Ssaschtscbita. Kachst der Ter- 
raiu-Aufuahme der Umgebung aller Rixpunkte und der 
Hbhenbestimmung sammtlicher Punkte erster wie aueh 
vieler zweiter .Klasse sind an verschiedenen Stationen die 
Hdhen der Flussspiegel von Hral, Ssakmara und Ilek ge- 
messen worden.

Wabrend durch vorbenannte Operationen das Ostende 
der grossen Europiiischen Parallelbogen-Messung yon -der 
Irischeu-Insel Valentia bis nach Orsk erreicht wurde, ge- 
sehah zu deren Vervollstandigung Seitens Eusslands nocb 
Folgendes. Der Chef der Gradmessung, Oberst v. Forscb 
des Generalstabes, liess durch die Kapitane Gilinsky und 
Skalkowsky vom Generalstabe vier Basen messen und mit 
den Dreiecksreihen erster Klasse verbinden.; -Diese Basen 
sind gelegen bei Jelez (6^ W orst lang), Wolsk (6^ Werst 
lang), Busuluk (7-| Werst lang) und bei der Stanitza Ors
kaja (8^ Werst lang).

Gleichzeitig hatte der Direktor der Sternwarte Pulkowo, 
Otto V. Struve, in England, Belgien und Preussen mif Sen 
Leitern der Gradmessung nahere Besprechungen gepflogen, 
deren Resulfat den Oberst v. Forscb und Kapitan Gilinsky 
dazu bestimmte, im Jahre 1864 versehiedpne Langenbeob- 
achtungen zwisehen W'arschau und Valentia anzustellen, 
wabrend dergleicben Im Jahre 1865 zwisehen Warsehau 
und Orsk durch dieselben Offiziere und mit dfenselben In- 
strumenten zu erfolgen batten.

-Nachdem der Winter 1868/64 zu den nothigen Wor- 
bereitungen benutzt war und die Kaiserl. Eegierung mit 
bestem Erfolg fiir. die giinstige Aufnahme und Unterstiitzung 
ihrer Offiziere gewirkt hatte, reisten Oberst v. Forscb und 
Kapitiin Gilinsky im April 1864 mit ihren Instrumenten 
und tragba'ren Observatorien ins Ausland ab '*und Kapitan 
Skalkowsky begab sicb an siebep Punkte zwisehen War- 
schau und der Wolga zur Vorbereitung der Arbeiten des 
Jahres 1865. Somit schreitet das grossartige Unternehmen
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der Parallelbogen-^essung durch. ganz Europe riistig seinem 
A.bschlusse entgegen, und wenn wir hoffen kdnnen, dadurch 
einen wichtigen. Beitrag zur Gestaltbestimmung der Erde 
zu erbaltep, so gebiihrt den liussischen Kriiften ein wesent- 
licher Theil an der Ldsung dieser hochwichtigen Frage.

2. Zur Losung eines anderen mathematisch-physikali- 
schen Problems, namlich zur Erklarung der auffallenden 
Abweichungen der Lothlinie in der Umgegend von Moskau, 
wurde durch Oberst v. Oberg mit 4 Offizieren des Topo- 
graphen-Corps ein Dreiecksnetz zweiter Klasse in den Krei- 
sen Moskau, Dmitrijew, Mosbaisk, Wereja, liusa, Bronnizy 
und Bogorodsk gelegt. Bei Errichtung von 16 Pyra;; 
miden und 59 Signalen zweiter Klasse sind bierdurch 
132 Fixpunkte bestimmt und ausserdem noch zwei Basen 
gemessen worden, die eine an der bstliehen, die andere an 
der westlichen Grenze des Moskauer Gouvernements.

3. Die Fprtsetzung der Kostromaer Triangulation wurde 
durch Oberst Sslobin mit 7 Offizieren zunachst bewerk- 
stelligt durch ein Ketz von 19 Dreiecken erster Klasse 
langs der Wolga, von den Punkten Kulikalow und Kopan 
bis zur Dreieekseite Lamowka-Wedensskoje bei Kasan, wo- 
durch der Anschluss an die Wolga’sche Triangulation er- 
reicht ist. Alsdann fiihrte man 8 Dreiecke zweiter Klasse 
die Wetluga aufwarts, von den Punkten Kopan und Kosmo- 
dera^nsk bis zur 8eite Wosskressensskoje-Wosdwishenskoje, 
projektirte eine andere sekundare Dreiecksreihe siidostwarts, 
von Bajarow und Igorwari naeh Abalakowa und Kulkesch, 
und ging in den westlichen Theil des Gouvernements Kasan 
liber. Hier wurden in dem bereits vorhandenen primiiren 
Netze 220 Dreiecke zweiter und dritter Ordnung vermessen 
und dadurch 27 Fixpunkte bestimmt, worunter die Stiidte 
Jadrin, Kurmiisch, Tschebokssarii, Ziiwilssk. Niveau-Bestim- 
mungen der Wolga bei Tschebokssarii und Ilet-Miindung, 
Hohenmessung aller primaren Punkte und topographische 
Aufnahme der Umgebung von 7 7 temporaren Punkten ver- 
vollstandigten die Triangulation vom Westen Kasan’s, des- 
sen bstlicher Theil fiir das Jahr 1864 vorbehalten blieb.

4. Die Cis-Kaukasischen Triangulationen machten unter 
Leitung des General-Lieutenant Chodsko auch im J. 1863 
grosse Fortschritte durch die Thatigkeit von 1 Stabsoffizier, 
7 anderen Offizieren und 5 Topographen. Die Kuban’sche 
primare Dreiecksreihe schritt westlich bis zur Taurischen 
Triangulation vor, denn sie ging. von Kotljarewskii und 
Wereschtschakin aus und erreichte das Dreieck Taman- 
Jenikale-Koke-oba. Sie enthalt 22 Dreiecke und fixirt unter 
Andererp die Stadte Jekaterinodar, Jenikale, Kertsch, 9 Sta- 
nitzen der Kuban’schen Kosaken und den Leuchtthurm 
vOn Jenikale. " Die Tschetschenzische Triangulation erster 
Klasse ging von Atschkschik und Jaschatschkin aus und 
wur4,e durch das Dreieck Beklek-Tschernui-runok-Krassniii- 
bugor mit der Kisljar’sehen Reihe der Wolga’schen Triangu
lation vetbilnden. Sie enthalt 20 Dreiecke und fixirt unter 
Anderem die Stadt Kisljar, die Stanitzen Borodinskaja, 
Dubowskaja, Alexandro-Newskaja und das Dorf Tarumowa.

Die sekuudaren Triangulationen zerfallen in folgende 
Gruppen: a. Die Kuban’schen Dreiecke g inpn  von Pjati- 
gorssk und Georgiewsk aus und verfolgten ein Mai in nbrd- 
licher Richtung den Kuban bis zum Parallel von Staw- 
ropol, das andere Mai in westlicher Richtung den Abhang 
des Kaukasus. die Thaler des oberen Kuban, des Grossen und

Kleinen Selentschuk, der Grossen und Kleinen Laba iiber- 
setzend, bis zum Thale des oberen Farss. Unter den durch 
beide Reihen fixirten 190 Punkten befinden sich die Sehnee- 
gipfel vom Elbruss bis zum Oschtek, eine Menge anderer 
wichtiger Signalpunkte der Hauptkette und ihrer nordlichen 
Abfalle, charakteristische Flusspunkte, neu errichtete Sta
nitzen u. s. w ., so dass die Kenntniss des Kaukasus um 
ein wesentliches Stiick gefbrdert worden ist.

b. Die 35 Tschernomorskischen Dreiecke gingen von den 
Punkten Teremkow, Medwjedowskii und Andrjuschkin aus, 
verfolgten die nordliche Richtung der Poststrasse Jeka- 
terinodar-Rostow bis zum Fliissehen Eissk und bis zu den 
Primjir-Punkten K'ugei und Birjutschii und bestimmten unter 
Anderem die Stadt Eissk, Ei'sskoje-Posselok, zwei Dbrfer 
im Gouvernement Jekaterinosslaw und 20 Stanitzen der 
Kuban’scben Kosaken.

c. Die Dreiecksreihe Kala - uss - Maniitsch setzt unweit 
Stawropol an die Primar-Punkte Gorodischtsche und Step- 
noje der Kaukaso - Donischen Reihe an und verfolgt die 
Richtung der Strasse nach Zariziin quer durch das Maniitsch- 
Thal bis zum Anschluss an das siidwestlichste Ende der 
Wolga’schen Triangulation an der Ssarpa. Durch die 
83 Dreiecke dieser Reihe wurden 23 Fixpunkte bestimmt 
und ausserdem die Gelegenheit wahrgenommen zu meteoro- 
logischen Beobachtungen und genaueren Terrain-Rekognos- 
cirungen.

d. ' An die eben genannte Reihe wurde zur Untersuchung 
des Maniitseh-Thales ein Netz von 100 Werst Ausdehnung 
in ostlicher Richtung angesetzt und dabei die Boden-Konfi- 
guration naher bestimmt durch Messung von acht Guer- 
profilen und den Hohen aller Punkte erster und vieler 
zweiter Klasse.

Bei Gelegenheit der Kaukasischen Triangulation wurden 
noch versehiedene andere interessante Arbeiten und Unter- 
suchungen vorgenommen, so z. B. die astronomisehe Breiten- 
bestimmung von Georgiewsk, Jekaterinodar u. s. w., die 
nahere Beobachtung der Hbhenverhaltnisse zum Niveau des 
Schwarzen Meeres, die Untersuchung der merkbaren Ab- 
weichung der Lothlinie an verschiedenen Punkten und die 
Nivellements und speziellen Aufnahmen der Gegend von 
Pjatigorssk, Essentuk und Kisslowodssk. Durch diese letz- 
teren Arbeiten in dem beriihmten Bassin Kaukasischer 
Mineralquellen gewann man die Uberzeugung, dass sammt- 
liehe Quellen von Pjatigorssk ein und derselben Erdspalte 
entfliessen, welche in einer Liinge von ungefahr 1500 Schritt 
parallel der Hauptachse des Kaukasischen Hoehriickens ge- 
legen ist ’).

') Es durfte sich kaum hiue zweite Lokalitat in Europa vorfindcn, 
wo auf gleich heschranktem Areal ein solcher Mineralquellen-Eeichthum 
kraftigster und Terschiedenster Art existirt. Pjatigorssk, eine Stadt 
von 5000 Einwohnern , liegt am Fusse des 1400 Fuss hohen> Berges 
Maschuk, aus welchem gegen 20 Schwefelquellen Von 23° bis 38° P,. 
entspringen; das 2 Meilen abgelegene Geleznowodssk besitzt liber 
20 Eisenquellen von 10° ^bis 34° E .; das eb'enfalls 2 Meilen entfernte 
Essentuk enthalt 27 Quellen von 9° bis 13° K. mit entschiedeneni 
tibergewicht alkalisCher Salze und das 5 Meilen von Pjatigorssk ent
fernte Dbrf Kisslowodssk istberuhm t durch einen Sauerling von 11° E., 
welcher ausserprdentlich reich an Kohlensiiure ist, in einer Minute 
80 bis 100 Eimer tVasser gewaltsara hervorsprudelt und wegen seiner 
muskel- und nervenstarkenden Eigensohaft „Narsan” oder „Rieseiiquelley' 
heisst. Da durch die Eegierung bereits grossartige und comfortable 
Einrichtungen fiir die Benutzung der Biider getroffen sind and sich die

59*
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5. Eine Ural’sche Triangulation wurde dureh -4 Offlziere 
unter Leitung des Oberst-Lieutenant Masslow in den Berg- 
werksbezirken Bogosslowsk und Gorablagodat des Gouverne- 
ments ausgefiihrt. Die 25 Fixpunkte, welche aus dem 
Primar-Netze von 65 Dreiecken und eingefiigten Sekundar- 
Triangeln resultirten, wurden mit dem Jileteorologisehen 
Observatorium zu Bogosslowsk und mit den astronomischen 
Punkten auf den Hiittenwerken Petropawlowsk und Bogoss
lowsk verbunden, zwei Basen gemessen und Niveau-Punkte 
der Tschussowaja und Sserebrjanka bestimmt.

B. Die astronomischen Arheiten des Jahres 1863 bezogen 
sich auf den Schluss der Bestimmungen im Gouvernement 
Nowgorod durch den Lieutenant Dmitrief mit einem Topo- 
graphen. Vermittelst des Repsold’sehen Kreises und 8 Chro
nometer sind von den Eundamental-Punkten ,,U8tjushna, 
Kargopol, Wologda und Troitzki” aus 41 Punkte bestimmt 
und deren Umgebung bis auf den Abstand von '/2 Worst 
topographisch aufgenommen worden.

C. Die astronomisch- geodatischen Arheiten in Finnland 
besehaftigten unter Leitung des Oberst-Lieutenant Andersiu 
6 Offiziere, welche durch 8 Chronometer-Reisen zwischen 
den Eundamental-Punkten Wiborg, Joensun und Murtomaki 
18 Punkte fixirten und vermittelst des Nivellir-Theodoliten 
folgende Entfernungen bestimmten: 1. Von Pjuchaioki bis 
Pidissiari und von Chaatojari bis zum Kreuzwcge zwischen 
Pei'ss-Jarwi und Piehtirwi-Dass 196 Worst mit 13 Fix- 
punkten; 2. von der Kirche Kaust-Bju bis zur Stadt Gamle- 
Karlebju und von der Kirche Kalaioki iiber Rautio und 
Siewi bis zur Poststation Puronen 172 Worst mit 38 Fix- 
punkten; 3. von der Kirche Idenssalmi durch die Stadt 
Kajana fiber die Kirehthiirme Paldamo und Sotkamo 
168 Worst mit 68 Fixpunkten, worunter Kajana und die 
Signale det Struve’schen Breitengradmessung Imaki, Mur
tomaki und Rupukowara; 4. von der Kirche Keuru durch 
die Stadt Juweskjule und fiber die Kirchen Laukkass und 
Ssaariarwi zur Poststation Karstula 116 W erst mit 18 Fix
punkten, worunter der Struve’sehe Signalpunkt Multamaki. 
Der friiheren Methode entsprechend wurden mit all’ diesen 
Distanz-Bestimmungen genaue Nivellements verbunden und 
dadurch eine 'Menge Fluss- und Seespiegel nach der Hohe 
gemessen.

Selbstverstandlich waren alle an den vorbenannten 
trigonometrischen, astronomischen und geodatischen Arbei- 
ten Betheiligten wahrend des Winters 1863/64 mit den 
respektiven Berechnungen und -Beschreibungen beschaftigt, 
sa dass die angefertigten Ubersichtskarten im Februar 1864 
bereits an das Topographische Bureau des 'Generalstabes 
eingeliefert waren und Sr. Majestat dem Kaiser vorgelegt 
werden konnten.

D. Topographische Axifnahmen. I. Aufnahmen unter
unmittelharer Leitung des Kriegsharten- Bureau’s. 1. Fort- 
setzung der Aufnahmen im Gouvernement Nowgorod durch 
1 Stabs-, 10 Oberoffiziere und 61 Topographen unter Lei
tung des General Rudniew, ausgedehnt auf 22.490| QWerst 
(465 QMln.) der Bezirke Borowitschi, Tichwin und Ust- 
jushna. .

Znganglidikeit dieser gesunden und lierrlich gelegenen landschaft mit 
Jahre hebt, so nimmt d ie ' Lebhaftigkeit der Kaukasischen Bade-

5’>ieilen der Erde mit glan-
zendetera Erfolg frequentirt werden.

2. Aufnahme von 15.349|- QWerst (317- QMln.) des 
Gouvernements Ssaratow und der Stadte Sserdobsk und 
Balaschow unter Leitung des General v., Schroder durch 
1 Stabsoffizier, 8 Oberoffiziere und 54 Topographen.

3. Aufnahme von 10.98I f  QWerst (227 QMln.) des 
Gouvernements Woronesh und der Stadte Sadonsk, Sem- 
Ijansk und Nishnedewizk unter Leitung des Oberst Kobel- 
kow durch 1 Stabs-, 11 Oberoffiziere und 47 Topographen.

Die 100,9 QMln. dieser drei Gebiete wurden aufgenom
men im Maassstabe von 1:42.000, fiir die Stadte 1: 21.000.

4. Fortgesetzte Revision und Rektifikation der,Aufnah- 
men im Gouvernement St. Petersburg aus den Jahren 1819 
bis 1833 und Aufnahme von 2264f QWerst (47 QMln.) 
in den Bezirken von Gdow und Jamburg (im Maassstabe 
von 1:16.800) unter Leitung des Oberst Korestelew ►durch 
20 Topographen.

5. Ausfiihrung folgender Rekognoscirungen: a. In den 
Ur'al’schen Kronsminen-Bezirken Jekaterinburg, Wotkinsk 
und Perm unter Leitung des Hauptmanns Brenjew und 
2 Offiziere des Topographen - Corps die Revision von 
8409 QWerst ,(F^4 QMln.) und neue Aufnahme von 
322 QWerst (6,6 QMln.) im Mst. von 1:42.000 und Plan 
des Hfittenwerkes Wotkinsk im Mst. von 1:2.100.

b. Revision von 1124 QWerst (23, QMln.) im sfidbst- 
lichen Finnland im Mst. von 1:42.000 und Aufnahme der 
Umgebung von Wiborg im Mst. von 1:21.000 durch 1 Offi- 
zier und 3 Topographen unter Leitung des General v. Baum- 
garten; desgleichen von 17.972 QWerst (371,4 QMln.) im 
sfidlichen Finnland durch 8 Offiziere unfi 16 Topographen 
unter Leitung des Oberst-Lieutenant Baron Sedler.

6. Aufnahme des Plans von Dfinaburg mit Umgehung 
(21 QWerst oder 0,43 QMln.) im Mst. von 1:4.200 durch 
Lieutenant Lebadew mit 1 Offizier und 3 Topographen und 
desgleichen von Kijew im Mst. von 1:8.400 unter Leitung 
des Oberst Krasnokuzky.

II. Aufnahmen der vereinigten Krdfte des Generalstabes 
und. des Feldmesser-Corps. Unter Leitung des General- 
Lieutenant V. Mende ist durch 6 Offiziere im Gouverne
ment Pensa die Aufnahme fiber 3672 QWerst (76 QMln.) 
der Bezirke Goroditschtsche, Krassno-Sslobodsk, Ssaransk 
und Inssar fortgesetzt und die Aufnahme von IfiOl^ Werst 
(272 Deutsche Meilen) Wegen ausgefuhrt worden, welche 
an 26 astronomische und trigonometrische und 270 Punkte 
der friiheren Kataster-Vermessung angekniipft wurden.

Die auf Grund friiherer Aufnahmen zusammengestellte 
schone chromolithographirte Karte des General v. Mende 
vom Gouvernement Tambow umfasst im Mst. von 1:168.000 
32 Blatter und reprasentirt eiu Areal von 57.988 QWerst 
(1198 QMln.).

III. Aufnahme der abgesonderten Corps im. Kaul^sus, 
in den' Orenburgischen Landern und in Bibirieri-. 'l. Die 
Aufnahmen im Kaukasischen Landergebiete wurden unter 
Leitung des General-Lieutenant Chodsko in versohiedenen 
Maassstaben ausgefuhrt, betrugen im Gesammt - Areal 
93.281 QWerst (1930 QM.) und beriihrten folgende Ge-

'genden: das Thai des Manfitsch, das Gebiet der Kuban’- 
schen und Tersskischen Kosaken, das Gouvernement Staw- 
ropol und Kutaiss.

Die 77 Aufnahmeblatter, welche der Generalstab der 
Kaukasischen Armee dem Karten-Bureau in Petersburg zu-
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sendete, reprasentiren ein Areal von 19.922 Quadr.-Werst 
(412 Q,M.) in den Maassstaben von 1; 21.000, reap. 1: 84.000 
und beziehen sich auf den Elbruss mit Umgebung, Swane- 
tien und das ganze Berggcbiet des Kabardinsskischen Be- 
zirks, die Ebene der Kabarda, die Grosse und Kleine 
Tschetschnia mit dem Kreise Katschkala und den Waldern 
von Itschkeri und das Maniitsch-Thal.

2. Im Orenburg’sohen Landergebiete sind unter Leitung 
des Oberst Ssalessow sowohl die Kataster-Aufnahmen in 
den Gebieten der Ural’sehen Kosaken und Baschkiren fort- 
gesetzt, als aueh verschiedene Aufnahmen in der Kirgisen- 
Steppe. und am Ssiir-Darja ausgefiihrt worden. Oberst 
Tschernajew leitete eine Eekognoscirung in der Gebirgs- 
kette Karatau, und zwar zwischen dem Berge Daud-Chodsha, 
den Forts Ssusak und Tswhulan - Kurgan, der Stadt Turke
stan , dem Orte Utsch - Kajuk und den Ruinen von Jani- 
Kurgan. Eine zweite Rekognoseirung untersuchte das Ter
rain zwischen den westliehen Auslaufern des Karatau, dem 
Berge Daud-Chodsha und den See’n Telekul und Telekul- 
Tata; die Karten heider Rekognoseirungen haben den 
Maas.'jstab von 1:210.000.

Kachdem das linke Ufer des Ssur-Darja auf einer Strecke 
von 84 Werst (12 Meilen), vom Fort Perowskii bis zum 
Orte Uk-Tschata, aufgenommen worden, dampfte der Flotten- 
Kaprfan und Fliigel-Adjutant Butakow den Fluss aufwarts 
von Perowskii bis zum Orte Bajildir-Tugai, bestimmte die 
Position mehrerer Punkte, untersuchte die Tiefen und das 
Fahrwasser und Hess durch 1 Offizier und 2 Topographen 
das F luss-lifer aufnehmen. Diese astronomischen Bestim- 
mungen wurden zu Rektifikationen des Flusslaufes auf der 
Karte von Central-Asien benutzt und fiihrten zu der Uber- 
zeugung, dass die von den Jesuiten Espina, Hallerstein 
und Darocha im Jahre 1759 im Kokan’sehen Landergebiete 
ausgefiihrten Bestimmungen unzureichende Genauigkeit ha
ben und namentlich Turkestau und Taschkent falsch auf- 
getragen worden sind.

Das Areal der Rekognosoirungs - Aufnahmen im Oren- 
burg’schen Lander-Gebiete betragt 21.805 Quadrat-Werst 
(450 Q.-Meilen).

3. In West-Sibirien setzten unter Leitung des Oberst 
Babkow 3 Offiziere des Topographen-Corps die Aufnahmen 
ail der Chinesischen Grenze im Kreise Kurgum fort, wo- 
selbst zwischen den nbrdliehen Auslaufern des Ala-tau und 
den Siidufefn des Saissan-See’s 16.820-QW. (347 QM.) 
mappirt wurden. Es erstreckte sich diese Aufnahme vom 
unteren oder Weissen Irtysch bis zur Miindung des Na- 
rym imWesten und nach Osten hin von dem Chinesischen 
Piket Tsehingista'i nach dem See Marka-kul und im Thale 
des Kaldshir bis zu dessen Miindung in den oberen oder 
Scbwarzeh Irtysch.

Eine 'Rekognoseirung siidlieh des Flusses Tschui be- 
■wegte, sic6 am oberen Ssiir-Darja und im Himmels-Gebirge 
in deF Eichtung auf Kaschgar und lieferte das Karten- 
Material iiber. 28.140 QWerst (581 QM.) im Maassstabe 
von 1^210.000.

Gleichzeitig untersuchte der friihere See-Offizier Oberst- 
Lieutenant Srachow in Begleitung eines Topographen ver- 
mittelst eines kleinen Dampfbootes den Irtysch und die 
Mitndungen der Flusse Kurpum, Buku und Buchtarma, 
lieferte eine Beschreibung der Efer des Saissan-Sees und

des Weissen und Schwarzen Irtysch, wie auch eine Karte 
dieser Fliisse im Maassstabe von 1:42.000.

Der Astronom Karl Struve bestimmte langs der Chine
sischen Grenze 19 astronomische Punkte und maass die 
Hbhe von 8 Punkten, worunter auch das Niveau des 
Marka-kul.

4. In Ost-Sibirien leitete Oberst Simonow die Aufnahme 
von 92 Stanitzen langs des Amur und die Anfertigung 
einer betreifenden Ubersichtskarte; alsdann erstreckte sich 
eine Eekognoscirung iiber 830 Werst (120 M.) der Mongolei 
von Urga aus langs der Flusse Tool, Sselenga und Ege-gol 
bis zum Kosso-gol und endlich fund eine genaue Bestim- 
mung, respective Revision der Grenzen der Goldwaschereien 
in den Kreisen Nertschinsk und Jenissei Statt.

E. Kartograpimohe Arheiten. I. TopograpMsche Abthei- 
Imig. 1. Die Anfertigung, beziiglich Korrektur der Origi- 
nale ftir die kriegstopographische Karte Russlands im Mst. 
von 1:126.000 bildete selbstverstiindlich die Hauptbeschaf- 
tigung und es wurde demgemass die Revision von 23 Blatt 
fiir das Gouvernement Kursk, von 15 fiir Orel und von 
24 fiir Polen vollendet.

2. Vollendung von der Eeinzeichnung der Itinerar- 
Karte der Petsisch-Turkiselien Grenzaufnahmen unter Lei
tung des Oberst Prosskurakow, und zwar a. die Marsch- 
route von Kirmanschah iiber Hamadan und Sultanabad bis 
Gulpaigan, b. von Munger iiber Buriidshird nach Sultan
abad, c. von Gulpaigiin bis Isfahan und d. Plan der Stadt 
Isfahan mit Vorstadt Dshulfa. Die Marschrouten sind auf 
15 Blatt im M-st. von 1:42.000 gezeichnet und umfassen 
ein Areal von 4858 QWerst (100 QMln.); der Plan von 
Isfahan nimmt im Mst. von 1:8.400 ein grosses Doppel- 
blatt und 53 QWerst (1,1 QMle.) ein.

Das Resultat der Mappirung der unter General Tschiri- 
kovsr von 1849 bis 1855 ausgefiihrten Tiirkiseh-Persischen 
Aufnahme gestaltet sich demnach wie folgt: a. Grenzauf- 
nahme vom Kleinen Ararat bis zum Persischen Meerbusen 
an der Miindung des Karun — 25 Bl. im Mst. von 1:73.500 
iiber 74.955 QWerst; b. Itinerare im Inneren von Per- 
sien: 77 Bl. im Mst. von 1:42.000 iiber 58.921 QWerst 
und 18 Bl. im Mst. von 1:84.000 iiber 23.050 QWerst, 
in Summa also 120 Bl. iiber ein Areal von 156.926 QWerst 
(3243 QMln.).

3. Originale zur Fortsetzung der kriegstopographischen 
Karte Russlands im siidbstlichen Theile vom Gouverne
ment Wiborg, an der Kiiste des Finnischen Meerbusens 
von der Grenze des Gouvernements Petersburg bis zur 
Kirche Biork-b, 3 Bl. im Mst. von 1:126.000.

4. Fortgesetzte Arbeit an den Originalen zur Karte 
vom Gouvernement Pskow, 4 Bl. im Mst. von 1:252.000.

5. Fortgesetzte Arbeit an den Originalen zu. den 4 Er- 
ganzungsblattern der Schubert’sehen Spezialkarte im Mst. 
von 1 : 420.000, betreffend das Orenburgische Landergebiet.

6. Bearbeitung von 13 ferneren Blattern des neuen 
Atlas iiber alle Erdtheile.

7. Vollendung der Karten, welche zum ersten Theile 
des Totleben’schen Werkes ,,Die Vertheidigung von 8se- 
wastopol” gehoren, und zwar in drei Sprachen.

II. Ahthetlung der Kvpferstecher. Gegenstand der Haupt- 
thatigkeit wiederum der Stich der kriegstoj/bgraphischen 
Karte Russlands-im Mst. von 1:126.000, und zwar Voll-
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cndung vom Gouvernement Kursk in 23 Bi. mit einem 
Areal von 40.778 QWerst (843 QMln.), Fortsetzung'yom 
Ciouvernement, Orel in 24 Bl. und desgleichen von der 
neuen Kartn Polens, dessen fortgesetzte Aufnahme durch 
die Unruhen im J. 1863/64 unterbroehen wurde.

Ausserdem bot das genannte Totleben’sche Werk, der 
ebenfalls genannte neue Atlas, die Herstellung zahlreicher 
Etapenkarten und die Erganzung und Korrektur alterer 
Karten sehr umfangreiehen Beschaftigungsstoff.

TIL Lithographische Abtheilung. Hauptarbeit lieferten 
die Plane lin'd Karten des Totleben’sehen Werkes und die 
neue Karte vom Europaischen Eussland in 12 Bl. und im 
Mst. von 1:2.10,0.000; demnachst eine Ubersiehtskarte der 
Wolga-Triangulation in' 2 Bl., 3 neue Blatter der chromo- 
lithographisehen Uragebungskarte von Petersburg im Mst 
von 1:42.000 und verschiedenste andere Gegenstiinde.

Die Druckerei des Kriegskarten-Bureau’s lieferte ausser 
den Beitriigen zum Totleben’schen Werke und den Blattern 
des neuen Atlas im .Jabre 1863 auf Kupfer 25.855 und 
auf Stein 41.009 Abdriicke.

IV. Fhotographische Abtheilung. Neben der Kopie, resp. 
lleduktion von 673 Messtischbliittern .zu Vorlagen fiir die 
Graveure, neben der Zusammenstellung eines schbnen Al
bum aus 20 Ansichten Petersburg’s und Wiborg’s und 
fortgesetzten Versuchen in den bis jetzt bekannten Manie- 
ren der Photo-Zinko-, -Papyro- und -Chromolithographie 
wurden Experimente in der Graphitiotypie mit befriedigen- 
dom Erfolg angestellt. Man ist durch dieses Verfahren 
im Stande, jede gewdhnliche, auf Papier entworfene Bleistift- 
zeichnung sofort auf Stein-, Zink- oder Eisenplatten zu 
iibertragen und durch den Druck zu vervielfaltigen. Der 
Chef des photographischen Atelier, Kapitan Sitenko, hatte 
bereits die Ehre, Sr. .Majestat dem Kaiser einen derartigen 
korapendiosen und von einem Soldaten tragbaren Apparat 
vorzustellen, vermittelst dessen mit Bleistift geschriebene 
Befehle, leicht entworfene Croquis und dergleichen mit 
ausreichender Scharfe zu vervielfaltigen sind, und es steht 
zu hoffen, dass diese Erfindung des Italienischen Professor 
Willanis eine Aveitere praktische Verwerthung, resp. Ver- 
vollkommnung erhalte.

F. Geodcitische Abtheilung, Archiv u. s. w. In. der mecha- 
nischen Anstalt warden 307 neue geodatische Instrumente 
angefertigt und 409 reparirt; das Inventarium wies am
1. Januar 1864 4972 derselben nach, darunter viele sehr 
w'erthvolle.

Im Archive des Karten-Bureau’s wurden im Laufe des 
Jahres 1863 13.343 Messtischblatter, Karten, Plane und Be- 
schreibungen abgeliefert, unter denen sich an 10.000 Blatt 
der Karte vom westlichen Eussland und Poleh befanden, 
welche fiir militarische Zwecke abgedruckt waren.

Der 25. Theil der Memuiren des Kriegskarten-Bureau’s, 
weleher fiir das Jahr 1863 ausgegeben warden, enthalt 
ausser der Ubersicht der im J. 1862 ausgefuhrten geoda- 
tischen Arbeiten auf 304 Quartseiten und 2 Karten fol- 
gende in-teressante Artikel: eine gelehrte Abhandlung iiber 
Zeitbestimmung vom Astronomen v. Dollen in Pulkowo; 
eine Beschreibung der Triangulation in Esthland in den 
Jahren 1856 bis 1858, und die Ubersicht der trigonome- 
rischen Vermessung langs der Wolga von Zarizyn bis 
^ s a n .

Die dem Karten-Bureau attachirte Topographen-fechule, 
welche seit dem Jahre 1822 besteht ‘ und dazu bestimmt 
ist, circa 140 junge Leute aus dem Topographen-Corps, 
welche sich durch gute Fiihrung und praktische Kenntnisse 
auszeichnen, zu Offizieren des Topographen-Corps, Gra- 
veuren und Lithographen auszubilden, lieferte im J. 1863 
nach gut bestandenem strengen Examen 19 Offiziere und 
nach leichterem Examen 2 Graveure mit dem ersten Civil- 
Eang'.

Die einfachen Angaben des vorstehenden Berichtes ge- 
niigen, um sich von der Grossartigkeit einen Begriff zu 
machen, mit weleher in Eussland die geodatischen, topo- 
graphischen und kartographischen Arbeiten gefdrdert war
den. Dass dieser Kraftentwickelung aber auch wissen- 
schaftliche Einsicht, GescKick, Fleiss und eifriges Vorwarts- 
streben proportional is t , davon hat wiederum die im 
April 1863 Statt gehabte grosse Ausstellung des Kriegs- 
karteu-Bureau’s im Winterpalast glanzendes Zeugniss ge- 
liefert und dafiir haben die hohen Auszeichnungen gespro- 
chen, durch welche Se. Majestat der Kaiser dem Leiter 
dieser Anstalteu seine Zufriedenheit und sein warmes In- 
teresse an den Tag gelegt hat.

Wahrend allein innerhalb des Europaischen Eusslands — 
ohne Kaukasien — 10 Stabsoffiziere, 84 Oberoffiziere und 
209 Topographen trigonometrisch, astronomisch und topo- 
graphisch auf dem Felde thatig waren, wurde ‘die grosse, 
in Gouvernements-Gruppen erscheinende Karte um 23 Bl. 
und demgemass um 843 QMln. fiir das Areal des Gouverne- 
ments Kursk im Mst. von 1:126.000 vermehrt, so dass 
dieselbe am Schlusse des Jahres 1864 aus 457 Bl. besteht, 
welche 26 Gouvernements ') umfassen und ein Areal von 
1.194.330 QWerst oder 24.686 QMln. repriisentiren. Zu 
bemerken ist hierbei, dass im Interesse der schnellen Publi- 
kation zwar die Ausgabe in Gouvernements-Gruppen er- 
folgt, deren Grenzblatter wegen. des leeren Eaumes fiir die 
Naehbar - Gouvernements nicht an einander passen, dass 
aber fortwahrend an der Ausftillung solcher leeren Grenz- 
raume gearbeitet und durch das alsdann erfolgende Zu- 
sammenstossen die Anzahl der Sektionen wesentlieh ver- 
mindert wird.

Die geographischen und statistischen Gouvernements- 
Beschreibungen, welche der Kaiserl. Generalstab bearbeitet 
und publicirt, sind wiederum um einen Band, be.treffend das

') Samintliche angefiihrte Karten u. s. w. sind jeder Z eit zu be- 
ziehen durch die Simon Schropp’sche Landkarten-Handlung (L. Berin- 
guier), Markgrafen-Strasse 46, und durch die ^euraann'sche Landkarten- 
Handlung, Jager-Strasse 25, zu Berlin.

Bis jetzt ,(Ende 1864) sind in, dem Maassstabe von l ;  126.*600 fol- 
gende Gouvernements publicirt; 1. Kurland — 19 Bl.;’% Grodno — 
21 BL, 3. Minsk — 41 B l., 4. Yolhynien — 32 Bl.,.j.5. Podolien — 
24 B l., 6. Kiev — 25 B l., 7. Cherson — 32 Bl.., 8. Bessarabien — 
29 BL, 9.\Vitebsk — 25 BL, 10. Ssmolensk — 28 BL, 11. Kaluga — 17 BL, 
12. Tula — 17 BL, 13. Moliilevr — 25 BL, 14. Kowno — 22 BL, 
15. ITilna —  23 B L , 16. Land der Don’sehen Kosaken — 63 Bl:, 
17. Tschernigov — 26 BL, 18. Jekaterinosslaw — 33 BL; 19. Tau- 
rien — 33 B l., 20. Livland, — 26 BL, 21. Esthland — 14 BL, 
22. St. Petersburg — 25 BL, 23. Poltaiva — 23 BL, 24. Charkow — 
28 BL,' 25. Kursk — 23 BL und im Mst. von 1;84,000 — 26. Moskau 
in 40 BL Die Durchschnittspreise sind per Blatt y4 bis 1 Silber-Rubel, 
beim Land'e der Don’sehen Kosaken, welches keine Terrain-UnebenhMten 
verzeichnet hat, unld bei Moskau '/j Silber-Rubel.

    
 



Der kartograpliische Standpunkt Europa’s in den Jahren 1863 mid 1864. 471

Land der Don’schen Kosaken, Termehrt worden *) und es 
ware fiir die richtige Erkenntniss Eusslands sehr zu wiin- 
Bchen, dass diese reichhaltigen und vortrefflichen Mono- 
graphien allgemeiner bekannt und vielfacher ausgebeutet 
wiirden.

Wahrend sich die neuesten Karten-Publikationen des 
Hydrographischen Departements im Marine-Ministerium auf 
den Bothnischen Meerbusen, die l^ewa und den Terek be- 
ziehen, hat sich die Kaiserl. Geogr. Gesellschaft zu Peters
burg fortlaufendes Verdienst erworben durch die Herausgabe 
von Bericht und Atlas iiber die Sibirische Expedition unter 
Herrn L. Schwarz in den Jahren 1855 bis 1858. Obgleich 
ausserhalb Europa’s gelegen, konnen wir doch nicht umhin, 
die Schwarz’sche Karte vom Amur-Gebiete, Sachalin und 
den siidlichen Theilen vom Lena- und Jenissei'-Gebiet 
wenigstens beilauflg zu erwahnen, weil das alleinige Pro- 
dukt Europaischer Krafte. Wenn wir wohl zu erwagen 
haben, dass an eine solche Arbeit, auf weit ausgedehntem 
und vielfach schwer zuganglichem Gebiete, nicht der Maass- 
stab Europaischer Detail-Arbeiten anzulegen ist und nament- 
lich die orographischen Untersuchungen nur stellenweise 
erschopfend, im Ganzen aber nur allgemein skizzirend sein 
konnen, so miissen wir doch den Mitgliedern jener Expe
dition unsere vollste Achtung zollen fiir die fleissige An- 
sammlung eines sehr reichen Materials. Die Kartographie 
Ost-Sibiriens ist zwar durch die Schwarz’sche Karte nicht 
abgeschlossen, dieselbe wird aber in ihrer Entwickelungs- 
Periode stets den Bang eines bedeutungsvollen Quellen- 
werkes einnehmen und auch durch ihre fleissige und ele
gante technische Ausfiihrung einen hoclist achtbaren Platz 
behaupten.

In ahnlicher Weise wie im J. 1863 die Pilblikation 
des Erkert’schen ethnographischen Atlas in Bezug auf Pol- 
nische Kationalitat unsere Aufmerksamkeit in Anspruch 
nahm, so im J. 1864 die zweite Ausgabe eines „Konfessio- 
nellen Atlas von den neun westlichen Gouvernements

, ') Bis zam Schluss des Jahres 1864 sind vom Generalstabe publicirt 
die statistiscb-geograpbischen Beschreibungen folgender Gouvernements 
(in Eussiscber Sprache): '

1. Kutaiss von Lawrentjew,, 1858, XXV u. 334 SS., m it Karte Preis 1 E.
, 2. Finlsftid von Alftan,.18o9, XI u. 231 SS., mit Karte 3, ohne K. -J „ •
3. Ejasan von Baranbwitsch, 1860, IV u. 551 SS., mit Karte i j  „
4. Kasan von L aptev , 1861, IV und 613 SS.', mit Karte 1^ „
5. Kosstroma von Krshiwoblotzki, 1801, V u. 636 SS., mit Karte 1^ ,,
6. Kowno von Afanaesjew, 1861, VII u . .743 SS., mit Karte l(j „
7. Wilna voni Korew , 1861, VIII und 804 S S ., mit Karte 2 „
8. J'ekaterinosslaw;Pawlowitscb, 1862, VII u. 351 SS.,’mitKarte 1.J „
9. Kurland von Pranowsski, 1862, VII u. 484 SS., mit Karte 2 „

10. Ssraolenssk von Zebi-ikov, 1862, V llI u. 404 SS., mit Karte 1^ „
11. Be^arabjen von Saschtscbuk, 1862, XX u. 811 SS., mit K. 2 „
12. IVoronesh von Michalewitscb, 1862, IV u. 410 SS., mit K. 1^ „
13. Grodno von B obrovski, 1803, Ir  Theil XXII u. 866 SS.

und Beilagen 247 SS., mit K a r te ....................................... 2 ,,
'  2r Thei'l V III u. 1074 SS. u. Beilagen 463 SS., mit Karte 2 „

14 Chersson von Schmidt, 1863, I r  Th. X II u. 601 SS., mit K. 2 „
2r „  VI u. 874 SS., mit K. 2 „

15. Land der Don’schen Kosaken, Krasstow, 1863, IV u. 553 SS.,
rah Karte . • • ■ • • • • ^4 »

Ludwig Schwarz: Karte vom Stroragebiete des Amur, vom sud- 
lichen Lena- und Jenissei*-Gebiete und der Insel Ssachalin, zusammen- 
gestellt nacb den M aterialien der Sibirischen Expedition im Auftrage 
der Kaiserl. Geo^r. Gesellschaft vom ersten. Astronomen der Expedi
tion ------ ; VIst. 1 :1 .680.000. in 7 Bl. Petersburg 1864. (Eussisch.)
Preis 7 Eubel.

Eusslands” '). Dieser auf S. 280 der „Geogr. Mittheil.” 
dieses Jahrganges bereits besprochene Atlas ist zwar in 
technischer Hinsicht weniger elegant, doch aber auf Grund 
der neueren Gouvernements-Karten sehr deutlich, richtig 
und fiir den besonderen Zweck in ausreichender Vollstah- 
digkeit ausgefiihrt worden. Durch verschiedene Earbentone 
ist die Vertheilung der einzelnen Glaubensbekcnninisse 
raumlich versinnlicht, sehr umfangreiche Eandbemerkungen 
und besondere Tabellen liefern numerische Erganzungen 
und Kationalitats-jSTachweisungen; die ganze Arbeit ist muhe- 
voll, umfangreich und fiir die Kenntniss Russische^ Volks- 
zustiinde ausserst werthvoll.

Die Ubersicht der grossartigen Fortsehritte Eusslands 
fu r  die Kartographie und unmittelbar m der Kartographie 
beschliessen wir mit Erwahnung einer Karte vom Konigreich 
Polen^), welche im J. 1863 aus der Eedaktion des General- 
Quartiermeisterstabes der in Polen aufgestellten Armee 
hervorgegangen ist. Diese Karte ist ausgezeichnet durch 
grosse Yollstandigkeit und Deutlichkeit, sie enthalt in an- 
gemessen reichem Flussnetze fast alle Sammelwohnpliitze 
bis auf kleine Dorfer hinab mit Polnischer Nomenklatur, 
die' Grundziige der Terrain-Unebenheiten in richtiger und 
guter Generalisirung, Schraffirung fiir die Moraste, braunes 
Flachenkolorit fiir den Wald, Administrativ-Eintheilung bis 
zu den Kreisen hinab, ausser den Eisenbahnen vier Wege- 
klassen mit beigesetzten Entfernungs-Angaben und eine 
ziemlich weit greifende Skizzirung der Kachbarlander, so 
dass sie ohne alien Zweifel als beste Generalkarte von 
Polen, welche wir gegenwartig besitzen, zu bezeichnen ist. 
Da die fernere Zuriickhaltung dieser Karte durch die Um- 
stande nicht mehr geboten sein diirfte, kann die Wissen- 
schaft vielleicht auf ihre unbesehriinktere Verbreitung hoffen.

I I . ' Sehweden, Norwegen, Danemark.
Wahrend die Zeit des Deutsch-Danischen Krieges nicht 

• dazu angethan war, in Danemark allgemein interessante 
Karten-Publikationen zu fordern und die- topographische 
Thatigkeit rein militarische Richtungen zu verfolgen hatte, — 
sehen wir in Schiveden nicht allein die begonnenen Publi- 
kationen ruhig fortschreiten, sondern auch neue Quellen 
sich oflhen. Die Militarkarte im Mst. von 1:100.000 hat 
ihren gediegenen Charakter und Standpunkt vervollkomm- 
neter Teohnik durch drei fernere Sektionen dargelegt 
und das grossartige Erdmann’sche geologisehe Karten-werk 
ist bereichert worden durch die Blatter Stockholm, FSno, 
Enkoping, Siifstaholm, Angso, Koping, Hellefors und Lind- 
holm *).

') Konfessioneller Atlas von den neun westlichen Go-uverneraents 
Eusslands, bearbeitet im Ministerium des Inneren u. s. w,__.unter Lei- 
tung d-es Staatsrathes P. Batuscbkow vom Oberst-Liejitenant im General
stabe A. Eittich. Petersburg 1864, 2. AuSgabe. (Eusslsilh.) Preis 

.16^ Thlr.
2) Mappa Krdlestwa Polskiego podiug najnowszych, zrddel ulozona

1 litografonawa w Zarzadzie Ober-Kwatermistrza iVojsk w  Krdlestwie 
Polskiera; 1:504.000 w 4 Sek. IVarsza-wa 1863. (Polnisch.) Preis
2 Silber-Eubel.

Topografiska Corpsens : Karta ofver Sverige ; Mst. 1:100.000; 
6. H eft, Bl. 17, 18 und 19 , namlich: Gbtheborg, Sard und Tstad. 
Stockholm 1863, Bonnier. Preis •

A. Erdmann: Sveriges Geologiska Undersbkning; .Mst. 1:50.000 
in 74 Bl. mit je’ einem Heft Erlauterung. Stockholm, Xorstedt 1864. 
Preis a Bl. 2 Edr. Emt. Bis 1864 publicirt 18 Blatt. '
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Als ganz neue Publikation 1st zu begriissen ein bkono- 
misches Kartenwerk, welches in dem grossen Maassstabe 
von 1:50.000 mit Upsala-Lan beginnt und ein vollstandi- 
ge.s Bild der Landeskultur liefert *)• Jeder Harade ist eine 
besondere Karte gewidmet; in sehr deutlichen und ge- 
schmackvollen Signaturen und Parben^achen sind Gebaude, 
Garten, Acker, Wiesen, Walder, Moraste, viererlei Wege 
u. s. w. bezeichnet und gate Schrift erliiutert auf das Toll- 
standigste. Die Darstellung' der Terrain - Unebenheiten 
scheint beschriinkt zu sein auf einzelne besonders hervor- 
ragende^Berge und Hiigel, welche in Kreidemanier gezeich- 
net und iiber die bunten P’lachen hingestreut sind, ohne 
mit den allgemeinen Beziehungen der Terrain-Formen in 
Verbindung gebracht zu sein. Und sollte eine Landsohaft 
noch so eigenthiimlich durch vereinzelte Berge und Erd- 
warzen bezeichnet sein, so kcinnen sich solche doch nieht 
in einer solchen Isolirung darstellen, wir miissen daher 
vom geographischen Standpunkte aus die Zeichnung fur 
unzureichend erklaren, wahrend uns allerdings bei Kataster- 
und Agrikultur-Karten die Ignorirung der Bodenform nicht 
mebr auffallt. Wir wollen daher den beregten Punkt nieht 
zum speziellen Tadel erheben, konnen aber doch nicht 
umhin, einen Augenblick dabei zu verweilen.

Dass man sich bisher in den meisten Kataster- und 
bkouomischen Karten mit der Darstellung des Grundrisses 
nach Lange und Breite begniigte, weil das Areal der ver- 
schiedenen Raumlichkeiten dadurch ausreichend angedeutet 
wird, und dass man die vertikalen Dimensionen des Bodens 
entweder ganz ignorirte oder nur sehr allgemein auffasste 
Oder ein Paar Hohenangaben fiir erschdpfend hielt, — das 
bekundet in dem Falle eine sehr mangelhafte Yorstellung 
von der Leistungsfahigkeit einer Karte, in welchem die 
Katasteraufnahme nicht nur im Interesse der Ermittelung 
des Areals, sondern auch in Riicksicht auf die Abschatzung 
des Bodenwerthes Statt findet. Die Kultur- und Ertrags- 
fahigkeit des Bodens, also sein bkonomischer Werth hangt. 
nun aber absonderlich von drei Elementen ab: von der 
geologischen Struktur, mineralogischen und chemischen 
Beschaffenheit, mit Mnem Worte von der Qualitat, von 
der ausseren Gestaltung und von der Vertheilung und An- 
ordnung des Wassers, und alle diese Elemente stehen in 
einer so innigen Wechselwirkung, dass keines verstandlieh 
ist ohne Kenntniss des anderen. Wir haben schon friiher 
ein Mai Gelegenheit gehabt, den praktischen Werth der 
Niveau-Karte hervorzuheben und darzuthun, dass sie uns 
in den Stand setzt, einen Blick in die Beschaffenheit und 
Anordnung der Schichten unter der Oberfiache des Bodens 
zu werfen. Hierdurch erfahren wir sowohl den Einfluss 
der unteren Schichten auf die oberEachliche Erdkrume als 
auch an jeder beliebigen Stelle die Tiefe, in welcheg diese 
Oder jene Schicht anzutreffen ist. Aus Struktur, Qualitat 
und Relief des Bodens resultirt ferner seine Bewasserung 
und der Einfluss verschiedehster meteorologischer Prozesse, 
SO dass nicht nur die Fruchtbarkeit des Bodens davon 
abhangig ist, sondern auch die vetschiedenen Kulturanlagen 
sich danach zu richten haben. Die Zersetzung und Frucht-

’) Rikets ekonomiska Karteverk; Mst. 1:50.000; 1. Heft- Bro, 
H^g““<la-Hiirader, 2. Heft: Asunda, AVaskala och 

 ̂ Harade-Karten rou Upsala-Lan nxit 7 Heften 
nescnreibung. Stockholm, Bonnier, 1864. Preis 8 Thlr.

barkeit des Bodens wird -aber wiederum modifieirt durch 
die Beleuehtung und Erwarmung und beides gestaltet sich 
sehr verschieden je nach dem Relief des Bodens; wir kom- 
men daher von den verschiedensten Seiten her zu der 
IJberzeugung, dass der Werth des Bodens nur dann voll- 
kommen abgeschatzt werden k an n , wenn seine aussere 
Gestaltung — sein Relief bekannt ist. Deshalb sollteu 
gute okonomische Karten dasselbe irgend wie genau dar
stellen und aus oben angedeuteten Griinden am besten 
durch aquidistante Kiveau - Kurven von moglichster Ge- 
nauigkeit. Mdchte sich doch endlich die Einsicht Geltung 
verschaffen, dass die Niveau-Karte keineswegs eine moderne 
wissenschaftliche Spielerei ist, sondern dass ihr Werth eine 
hohe praktische Bedeutung hat.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu dem bkono- 
mischen Kartenwerke Schwedons zuriick und lassen seine 
sehwache Seite der unvollkommenen Darstellung des Boden- 
reliefs fallen, so miissen wir in ihin einen wahren Schatz 
fiir die genauere Kenntniss Schwedischer N a tu ru n d  Kultur- 
verhaltnisse erkennen, dessen Werth wesentlich erhiiht wird 
durch die statistisch-iikonomischen Randbemerkungen und 
besonderen Begleithefte und dessen Fortsetzung auf un- 
getheilte dankbarste Anerkennung rechnen kann.

Dem Datum nach nicht neu, aber doch erst in diesem 
Jahre allgemeiner verbreitet ist Kapitan Schwenzen’s Karte 
von ITorwegen, Schweden und Danemark '). Fiir letzteres 
und die Umgebung des Christiania-Fjord ist die Reduktion 
von 1:1.900.000 zu gross, als dass ein Durchschimmern 
charakteristischen ISTaturbildes dureh die etwas schwerfallige 
und weniger elegante Sehriftfiille zu erwarten ware; fiir 
den grdssten, weniger dicht bebauten Landesraum reicht 
der Maassstab jedoch viillig aus zur Darstellung eines be- 
zeiehnenden und sehr riehtig aufgefassten Bildes, verbunden 
mit grosser Vollstandigkeit der gewohnlichen und noth- 
wendigen Kartenangaben. Dureh die Kenntniss und Stei- 
lung des Verfassers wird der Riehtigkeit der Karte ein. 
grosses Vertrauen zu Theil und es muss uns jedenfalls 
der originate Werth einer fleissigen und wohl durchdachten 
Arbeit mehr gelten als die mechanische, oft gedankenlose 
Kopie, welche durch elegantere Ausserliehkeit zu bestechen 
sucht, ohne sich iiber die Riehtigkeit des Gebot^nen be
sondere Skrupel zu machen.

III. Niederlande und Belgien.
In den Niederlanden hat das Topographische Bureau 

des Kriegs-Ministeriums die Genugthuung gehabt, mit Aus- 
p b e  der letzten Lieferung seine grosse Karte von 62 Blatt 
im Mst. von 1:50.000 abzuschliessen )̂. Es ist diess nach 
verschiedensten Richtungen hin ein erfreulicfles ^reigniss 
und fiir die bchbpfer und Pfleger der Karte um so er- 
freulicher, als sie alle Ursache haben, stolz auf ihr Werk 
sein zu konnen. Dennoch erlauben wir uns, wiederholt 
daran zu erinnern, dass das dstliohe Gebiet vom'Gross-

') C. Schwenzen: Kart over Norge, Sverige eg Danmark med Is
land og Paeroerne, udgivet af Selskabet for Folkeoplysningens Fremme
ved ------; Mst. 1:1.900.000, in 2 Bl. Christiania 1860. Preis
2 Thlr.

“) Ministerie van OoRog: Topographische en m ilitaire Kaart van 
het Koningrijk der Nederlanden; Mst. 1:50.000, in 62 Bl. Haae 1864 
Preis 1 4 5 | fl.
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herzogthum Luxemburg nicht mit in dem Bereiehe jener 
62-Blatt-Karte liegt und dass wir einer beziiglichen Liicken- 
ausfiillung vielleicht um so eher entgegensehen konnen, als 
die dortigen Kataster-Karten als eine ziemlieh ausreichende 
Grundlagfe zu betrachten sein diirften.

Ein neues Blatt der Staring’sehen Geologischen Karte *) 
giebt Zeugniss von der energisehen Ausdauer des kennt- 
nissvollen Autors.

Aus Belgien wird uns dureh die Giite des Direktors 
des Depot de la guerre, Herrn General Simon, der ununter- 
brochene Fortgang der geodatischen und topographischen 
Arbeiten wabrend des Jabres 1863 bericbtet. Die Trian
gulations-Arbeiten lieferten 15 neue Dreiecke erster und 
59 zweiter Ordnung zur Fixirung von 151 Punkten und 
es fanden im Winter die beziiglichen Berechnungen und 
Positionsbestimmungen zum Eintragen in die Projektion 
der Karte Statt. Das allgemeine Nivellement, welches die 
Anhaltepunkte fiir die Messtisch - Arbeiten zu liefern hat, 
erstreckte sich iiber .500 Kilometer (67,4 Deutsche Meilen) 
und das Detail-Nivellement dehnte sich mit 46 Planchetten 
liber 316.000 Hektaren (57,4 Deutsche Quadrat-Meilen) aus. 
Diese Planchetterl sind vollstandig ausgezeichnet und dem- 
nachst vermittelst Photographic auf den Mst. von 1:40.000 
reducirt worden zur Vorlage fiir die Graveure der topo- 
graphisclien Karte.' An dieser Karte wird mit Eifer ge- 
arbeitet, ihre Publikation beginnt aber erst im J. 1865 mit 
der Ausgabe von 2 Lieferungen und es wird uns dann 
angenehme. Pflicht sein, iiber ihren werthvollen Inhalt zu 
berichten. v.

Die Privat - Kartographie in Belgien wird bekannter- 
maassen durch das Etablissement des Herrn Ph. van der 
Maelen zu Brussel reprasentirt; dasselbe bringt neben neuen 
Auflagen seiner verschiedenen Kommunikations-Karten auch 
eine ganz neue Eisenbahnkarte von Holland und Belgien 
in 6 Blatt 2). Dieselbe scheint der Projektion nach einer 
grosseren Karte von Mittel- oder ganz Europa entnommen 
zu sein, ist ohne Terrain-Darstellung, liefert aber in klarem, 
einfachen Fluss- und Strassennetze mit deutlicher Schrift 
ein kraftig hervortretendes Bild der fertigen und in Bau 
begriffeuen Eisenbahnen und demgemass einen interessanten 
Berichtigungsstoff verschiedener Karten.

IV. Frankreich.
Abgesehen von einzelnen Departements-Karten, welche 

sich auf die grosse topographische Karte mittelbar oder un- 
mittelbar stiitzen und moistens fiir geologische oder agro- 
nomische Zwecke. bearbeitet sind, welche aber'ausserhalb 
Frankreichs meistentheils nur dem Titel nach bekannt sind, 
scheineu, der. Kartographie von privater Seite keine her- 
vorragenden ’Beitrage im?J. 1864 geworden zu sein. Da- 
gegen gewahrt es eine grosse Freude) melden zu konnen, 
dass die grosse ,, Carte topographique-au 1:80.000” wie-

') Sr. W. C. Staring; Geologische Kaart van Nederland; Mst. 
1:200.000, in 28 Bl. a 1 fl. Haarlem, bei Krusemann, seit 1858. Bis 
jetzt pnbl'icirt Nr. 12: Bargerveen, 14; Rijnland, 15: Veluwe, 16: 
Twenthe, 18; Biesbosch, 19.: Betuive, 20: Munsterlaud.

*) Eisenbahnkarte ton  Holland und Belgien; Mst. 1:500.000,, in 
6 Bl. Briissel, Geographisches Etablissement von Ph. van der Maelen, 
1864. Preis 3 | Thlr.

Petermann’s Geogr. Mittheilungen. 1864, Heft X II.

derum durch drei vorzugliche Blatter vermehrt worden ist ’), 
von denen ‘ naraentlich ,,1’Argentiere” als Quell-Plateau von 
Loire, und Allier und „ Bagneres de Luehon” als Durch- 
bruehs-Landschaft der oberen Garonne von ausserordentlicher 
Wirkung sind. Hicht minder sohonen Eindruck ruft die 
Sektion „Clermont” hervor, welche als Fortsetzung der 
Reduktion im Mst. von 1:320.000 publicirt worden ist; 
wir miissen aber freilich bemerken, dass dieser giinstige 
Eindruck der sehr grossen Sparsamkeit zu verdanken ist, 
mit welcher man die Komenklatur undAufnahme der Wohn- 
platze behandelt hat. Die allgemein geographische Ansicht 
gewinnt bei dem reinen Hervortret.en des Bildes, aber sie 
bedarf hierzu nicht eines so grossen Maassstabes, wahrend 
die Spezial - Geographic und der praktische Gebrauch fiir 
Reise, Marsch u. s. w. von der Reduktion 1:320.000 mehr 
Anhaltepunkte und eine reichere Nomenklatur zur genaueren 
Orientirung erwartep kann. Wir reden der tlberfullung 
einer Karte mit Kamen und Zeichen gewiss niemals das 
Wort, aber man kann auch dem Bilde und eleganten Aus- 
seren zu Liebe in das Extrem verfallen und alsdann ver- 
liert die Karte wesentlich an ihrer nothwendigen Eigen- 
schaft, praktischer Orientirung.

Sehr dankbar ist es anzuerkennen, dass die altere Karte 
Frankreichs von Achin^) imMst. von 1:864.000 nicht allein 
in den Strassen- und Eisenbahn-Kachtragen wieder auf das 
Laufende gebracht worden ist, sondern dass auch in der 
Terrain-Darstellung zweckmassige Verbesserungen Statt ge- 
funden haben, so dass sie ihren friiheren 'Werth einer sehr 
guten tibersichtskarte beinahe ganz wieder erhalten hat.

Von Deutscher Seite aus ist die Baur - Ravenstein’sche 
Karte von Frankreich im Mst. von 1:1.700.000 als eine 
neue Generalkarte zu bezeichnen *) und es ist auch an
zuerkennen, dass ihre Anlage eine sehr fleissige Ver- 
arbeitung des besten Materials bekundet, dagegen zu be- 
dauern, dass man sich theilweise zu einer viel zu klein- 
lichen Ausfiihrung hat verfiihren lassen und noch keines- 
wegs Herr der Technik ist.

V. Spanien und Portugal.
Wahrend uns von den Fortschritten der geodatischen 

und topographischen Arbeiten in Spanien keine spezielle 
Notiz vorliegt, haben wir dem sehr schatzbaren Eifer des 
Herrn Maunoir interessante Kachrichten iiber den  ̂ Stand
punkt der Topographie Portugals zu verdanken, welche 
derselbe im letzten August-Heft des „Spectateur militaire” ®) 
niedergelegt und denen wir folgende'Stichworte entnehmen.

Depot de la guerre: Nouvelle Carte 4e Fran’fe au 1; 80.000, 
27” 'liv rs. Nr. 197; I’Argeutiere, 219 : Alby, und 252 : Bagneres de Luehon, 
a 7 fres. Von der ganzeh Karte a 265 Bl. sind bis jetzt publicirt 217 Bl.

2) Depfit de la guerre: llfiduotion de la nouvelle carte de France 
du 1:80.000 au 1:320.000 en 32 feuilles, Nr. 22: Clermont, 7 fres. Von 
der ganzen Karte a 32 Bl. sind bis jetzt publicirt 25 Bl.

2) Achin; Carte de France pour le service  ̂ du genie militaire, 
dressee au depot de fortifications par en 1825, revue et aug-
mentee par Constans en 1861; Mst. 1:864.000, in 4 Bl. Paris, bei 
J. Dumaine, 1862. Preis 16 fres.

C. F. Baur und L. Kavenstein: Neueste Karte von Frankreich; 
Mst. 1:1.700.000, in 4 Bl. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 
1864. Preis 1 Thlr.

Le Spectateur militaire; recueil de science, d’art et d’histoire 
militaires; 2 ' sorie, tome 47®, 38' annee. 158' livrs.. — 15 aoutl864. 
Paris, rue Christine, 3.
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Die geodiitisehen Vorarbeiten fiir eine toppgraphische 
Karte Portugals haben bereits im J. 1788 begonnen unter 
Leitung des Dr. Cierra und Attaehirufig der Militar-Inge- 
nieurs Frd. Caula und Pedro Folque. In den Jahren 1794 
bis 1796 warden zwei Basen gemessen, die eine zwischen 
Buarcos und Monte Redondo, die andere zwisehen Montijo 
und Batel, man hat jedoch nur die letztere fiir die spateren 
Arbeiten benutzt und bei einer zweiten Messung im J. 1835 
ihre Ausdehnung zu 4787,9412 Brass =  10.523,895 Meter 
gefunden. Als Cierra im J. 1815 starb, erhielt General Pedro 
Folque'unter Assistenz seines Sohnes, des Ingenieur-Kapi- 
tans Philipp Folque, die Leitung der geodatischen Arbeiten, 
die Zeitverhiiltnisse waren aber ihrem ungestbrten Betriebe 
sehr ungiinstig und man kann annehmen, dass von 1803 
bis 1834 nur sehr wenig geleistet worden ist. General 
Folque war 1834 bereits in dem hohen Alter von 90 Jahren, 
und wenn sein Sohn aueh erst im J. 1848 — als der Vater 
im Alter von 104 Jahren starb — definitiv zum Leiter 
der geodiitisch-topographischen Arbeiten ernannt wurde, so 
war er doch sehon lange vorher die eigentliche Seele der- 
selben. Die Resultate der Cierra’schen Arbeiten befriedigten 
nicht, Philipp Folque schuf daher ein fast durchaus neues 
Triangulations-System und er hatte dasselbe ohne Zweifel 
schneller gefcirdert, wenn er nicht mit unendlich viel Wider- 
wartigkeiten und namentlich auch mit kargen Geldmitteln 
zu kampfen gehabt hatte. Mit dem Jahre 1851 nahm die 
Angelegenheit einen neuen giinstigen Aufschwung durch 
Griindung einer besonderen „Direktion der geodatischen, 
chorographischen, hydrographischen und geologischen Ar
beiten im Kiinigreiche”. Dieses Institut wurde zwar dem 
Ministerium der bfi'entlichon Arbeiten, des Handels und der 
Industrie zugetheilt, indessen das Personal besteht fast nur 
aus Offizieren der Armee und die Leitung liegt auch immer 
noch in den Handen des mittlerweile zum General avan- 
cirten Philipp Folque., Eine Spezifikation des Personals 
ergiebt 1) fiir die geodatische Sektion 17 Offiziere; der Land- 
armee unter einem Genie-Kapitan als Spezialchef mit einem 
Budget pro 1863/64 von 132.780 Frcs.; 2) fiir die choro- 
graphische und geographische Sektion 17 Offiziere der Land- 
armee unter Leitung eines Fregatten - Kapitans mit einem 
Budget Von 70.970 Frcs.; 3) fiir die hydrographische Sektion 
7 Marine-Offiziere unter einem Fregatten-Kapitan mit einem 
Budget von 49.060 Frcs.; 4) fiir die geologische Sektion
4 Civilbeamte, deren einer Sektiohschef, mit einem Budget 
von 46.670 Frcs.; 5) fiir die Graveur- und Druckersektion
5 Graveure, 1 Drucker und Gehiilfen unter Leitung eines 
Offiziers der geodatischen Sektion mit einem Budget von 
23i330 Frcs. Da es ausdriicklich bemerkt wird, dass die 
Offiziere mit ihrem Gehalt auf dem Etat des Kriegs- 
Ministeriums stehen und ihnen aus dem topographischen 
Budget nur die Zulagen, Reisekosten u. ‘s. w. vergiitet 
werden, so ist der Finanzetat von beinahe 323.000 Frcs. 
fiir das Yermessungswesen als ein sehr -giinstiger zu be- 
zeichnen und steht mit den Arbeitskraften von 56 Per- 
sonen in gutem Yerha^tniss.

Im Jahre 1863 ist das Dreiecksnetz erster Ordnung voll- 
endet worden, es zahlt 193 Dreieeke, liefert fiir circa

Deutsche Quadrat-Meilen einen Fixpunkt erster Klasse 
A Spanischen Triangulation auf so befriedi-

genae Weise verbunden worden, dass .die gemeiusehaftliche'

Dreieekseite Contendo-Rego nur eine Difierenz von 0,6 Meter 
reprasentirt. Die sekundare Triangulation ist noch in vol- 
lem Gange, sie liefert Dreieckseiten von 2000 bis 3000 
Meter Lange und wird fiir ein genaues Kataster hinreiehen.

Die Hohenangaben der Karte sind in einem" solehen 
Yerhaltniss ermittelt, dass auf jedem vollen Blatte (doch 
wohl in der Reduktion von 1:100.000?) circa 400 durch 
den Theodoliten und 800 durch den Eklimeter und ausser- 
dem einige barometrisch bestimmt sind. Der mittlere 
Wasserstand des Oceans unweit Lissabon dient den Hohen- 
bestimmungen zur Basis und es ist denselben bei Gelegen- 
heit des Entwurfes der neuen Eisenbahnlinien Seitens der 
betretfenden fremden Ingenieure das grdsste Lob der Zu- 
verlassigkeit gespendet worden.

Beziiglich der topographischen Detail - Aufnahme wird 
bemerkt, dass jedem Topographen fiir eine Sommer-Cam- 
pagne die Aufnahme von etwas fiber 4 .Deutschen Quadrat- 
Meilen obliege, dass sie per Boussole und per Messtisch 
und fiir die Nivellements per Eklimeter gesehehe und in 
dem Mst. von 1 : 100.000 erfolge., Letzteres halten wir 
fiir einen Druckfehler und vermuthen um so mehr 1:10.000 
fiir das richtige Yerhaltniss, als General .Folque friiher be- 
absichtigte, die ganze Karte von Portugal in diesem Maass- 
stabe zu publiciren, und bereits 8 Blatt in 1:10.000 hatte 
ausffihren lassen.

Durch Beschluss des Gouvernements vom Jahre 1851 
wurde der Maassstab der zu publioirenden Karte auf 1:100.000 
festgesetzt un'd es sind von den 37 Blatt, welche das Tableau 
d’assemblage nachweist, bereits 5 Blatt veroffentlicht *). 
Leider sind uns nur die 3 Blatt der ersten Lieferung aus 
dem Jahre 1861 bekannt, aber Herr Maunoir in Paris be- 
richtet, dass die ferner publicirten 2 Blatt das Relief des 
Terrains durch Mveau-Kurven von 25 Meter Aquidistanz 
ausdrfieken, was fiir sanft geneigtes Terrain nicht aus- 
reichend erscheint, woriiber wir uns aber naheren Bericht 
vorbehalten bis zu gewonnener Einsicht.

Herr Maunoir berichtet ferner fiber den gegenwartigen 
Stand der kartographischen Arbeiten Folgendes. Wahrend 
5 Blatter der Karte im Mst. von 1:100.000 publicirt sind, 
ist die Aufnahme 8 anderer Blatter vollendet und die 
Sekundar-Triangulation von ,6 Blatt im. Abschluss. Unter 
den seit dem Jahre 1851 ausgeffihrten .^rbeitCn befinden 
sich 9 Plane von Stadtumgebungen und fast eben so viel 
hydrographische Karten und gegenwartig werden 2 Plane 
von Lissabon mit Umgebung gravirt, der eine im Mst. von 
1:5000, der andere 1:10.000, beide aber. die Reduktion 
einer schonen Aufnahme im Mst. von 1 :1000. Endlich 
wird fiir die naehste Zeit eine Karte ganz Portugals im 
Mst. von 1:500.000 in Ailssicht gestellt, welche das Ter
rain-Relief wiederum durch KiveausKurven bezeichnen und 
Grundlage fiir'eine geologische Karte sein soli.

Obgleich die vorstehenden Kotizen noch einige Punkte 
unaufgeklart lassen, welche wissenswerth sind zur voll- 
standigen Yergleichung mit den Einrichtungen und Leistun-

’) Beposito dos trabalhaos geodesic'os do Heino', sob a direcqao 
do Cpnselh° F. Folque, Brig" gr^°, d. h. Bureau der geodatischen Ar
beiten unter Leitung des Geheimenratbs und Brfgadier graduado F. Fol
que: Topograpbische Karte Ton Portugal, Mst. 1:100.000, in 37 (?) Bl. 
i  2 Thlr. Bis jetzt publicirt Kr. 19, 23, 24, 27, 28.
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gen in anderen Staaten, so haben sie uns doeb die erfreu- 
liche tJberzeugung gegeben, dass Portugal eifrig bestrebt 
ist, sieh in topo-kartographischer Beziehung dem iibrigen 
civilisirten Europa wiirdig an die raeite zu stellen, und dasS 
die.Leitiing dieser Thatigkeit in wohl erfahrenen und vor- 
trefFlicben Handen ist.

Als ein Paar recbt gute Ubersichtskarten von der Spa- 
nisch - Portugiesischen Halbinsel und von Portugal allein 
sind 2 neue Ynillemin’sehe Karten zu empfehlen *), weniger 
durch ihre nur in den Grundziigen skizzirte Terrain-Dar- 
steliung als durch ihre iibrige klare und iibersichtliche 
Haltung mit Beriicksichtigung des neuesten Standpunktes 
der Coello’schen, Ubersichtskarte im Mst. von 1: 2.000.000 
und des Fortschrittes des Eisenbahnnetzes. Welch’ giinsti- 
gen Eirrfiuss XJoello’s A'rbeiten ausiiben, das bekundet unter 
Andereni aueh eihe recht gut ausgefiihrte, vollstandig neue 
Ausgabe des Blattes „Spanien und Portugal” in Kiepert’s 
Hand-Atlas.

Schliesslich sei noch einer Karte von Madeira ge- 
dacht, von welcher eine beziigliche Erlauterung sagt, dass 
sie durch ein neu erdachtes System die Formen des Ge- 
birges ungemein deutlich zur’Slnschauung bringe. Diess 
mdchte indessen auf einer Tauschung beruhen, denn nach 
einer guten und schdnen Karte ein Modell anfertigen, da- 
bei den Hohenmaassstab Mai vergrossern und hiervon 
bei schragem Lichteinfall ein photographisches Bild ab- 
nehmen (oder sich ein seiches konstruiren), — das ist nichts 
Neues und fiihrt zu jenen Karten der alt-Franzdsischen Ma- 
nier zuriick mit einem Gemisch von vogelperspektivischer 
und orthographischer Horizontal-Projektion. Auf der vor- 
liegenden Karte ist nun der einseitig vertheilte Schatten 
durch sehr dunkele Tone in grelien Kontrast gesetzt zu 
den Lichtpartien, so dass nllerdings ein plastisches Bild 
resultirt, aber kein richtiges, well dadurch widernatiirliche 
Zerreissungen •'des Terrains entstehen. Der Verfasser mag 
mit kiinstlerischem Geschick sein Original durch Aufsetzen 
von gelben und rothen Licht- und Einsetzen von griinen 
und violetten Schattentbnen in ein ansprechendes Bild von 
plastischer Wirkung verwandelt und die Absicht gehabt 
haben, dem Beschauer den Anblick von Madeira aus der 
Vogelperspektive bei brillanter Abendbeleuchtung vorzu- 
f iih ren ab er die Kthographische Vervielfaltigung ist jeden- 
falls hinter dem Original zuriickgeblieben, und Avenn sie 
es auch nictit Avare, — so drangt sieh uns die Frage nach 
dem Zwecke eines solchen Bildes Avuederholehtlich auf.

Wir Aviirden nicht so lange bei diesem Punkte ver- 
Aveilen, Avenn nicht gerade in neuerer Zeit vielfach Ver- 
suche und Vorsohlage.gemacht Avorden Avaren, in den Prin- 
zipien der Terrain-Darstellung auf diese oder jene Weise 
von den Lehren Lehmann’s abzuAA'eiehen. Es ist nicht zu 
leugnen, dass vogelperspektivisch aufgefasste und landschaft- 
lich kolorirte Bilder auf den ersten Blick plastisch Avirken, 
und daher finden dieselben auch stets ihre Vertheidiger;

') A. A'uillemin: Jfouvelle Carte de I’Espagne et du Portugal et 
deleurs yoies de communication, dressee par - ; Mst. 1; 2.056.600,
in 1 Bl. Paris, G am ier freres, 1864. Preis 1 Thlr.

A. Vuillemin : Carte physique et politique du Portugal: Alst. 
1:1.850.000, in 1 Bl. Paris, Gjirnier freres, 1864. Preis '/a Thlr.

Mittermaier' Karte von Madeira; Mst: 1 :197.485, in 2 Bl. mit 
4 SS. Text. Darmstadt, G. Jonghaus, 1864. Preis 1 |

die Hauptsache aber bleibt doch immer die Entseheidung 
der Frage, ob solche Bilder richtig Avirkon, — und diese 
miissen Avir mit „nein” beantworten. Wenn sanfte Mulden 
und flache Einsattelungen durch dunkele Schatten in tiefe 
Schluchten und Avenn steile Abstiirze durch hellek  ̂Licht 
in sanft geneigte Ebenen verAvandelt Averden, Avenn Aveder 
Hbhen- noch Bbschungsverhiiltnisse richtig zu erkennen 
sind, so ist das Bild ein sehr unvollkommenes, und da es 
sich bei der kartographischen Terrain-Darstellung ja gar 
nicht darum handelt, das Ansehen einer Landschaft bei 
dieser oder jener Beleuchtung kennen zu lernen, vielmehr 
darum, das Modell der Terrainformen in den Avahren Ver- 
haltnissen zu erfahren, so liegt kein Grund vor, von den 
Prinzipien Lehmann’s abzuAA’eichen. Hatte Lehmann das 
einzige Wort „aquidistant” in Bezug auf die von ihm kon- 
struirten Hiveau - Kurven ausgesprochen, so Avare er ganz 
der Mann der Gegenivart, und es scheint uns nothAvendiger, 
selbst fiir geographisehe Terrain-Darstellungen nach einem 
System der Verschmelzung von Lehmann und Dupain-Triel, 
d. h. Annahme senkrechter Beleuchtung und aquidistante 
NiA'eau-Kurven, zu streben, als in eleganter und fliichtig 
bestechender Form in die alten Fehler zuriickzufallen. Dass 
Avir unter Umstiiilden und in einzelnen Fallen auch der 
einseitigen Bejeuchtungsmanier Koncessionen machen, haben 
Avir schon friiher angedeutet, haben aber dabei nimmer das- 
jenige Versinnlichungsmittel erlassen, das Hbhen- und Kei- 
gungsverhaltniss unzweifelhaft ausdriickt.

Diese AÂ enigen andeutenden Worte gelten mehr der 
ganzen Sache als dem Mittermaier’schen Madeira, das an 
und fiir sich eine auf Ziegler’s Karte vom Jahre 1856 ge- 
stiitzte, nicht uninteressante Arbeit ist.

VI. Italien.
Die Umgestaltung der Italienisohen Verhiiltnisse nach 

dem Frieden von Villafranca hat auf die Topograpliie des 
Landes einen so bedeutenden — und durch Koneentration 
der Kriifte giinstigen Einfluss ausgeiibt, dass Avir es fiir 
Piiicht halten, auf die beziiglichen Einrichtungen einen 
Blick zu Averfen. Wir folgen hierbei den Xotizen eines 
sehr interessanten Aufsatzes des Herrn Maunoir zu Paris, 
Avelcher im Mai-Hefte des Spectateur militaire 1864 unter 
dem Titel figurirt: „Essai sur le corps d’etat-major italien, 
son bureau superieur et ses travaux topographiques”.

Das ganze Corps des Italienisohen Generalstabes besteht 
gegenAvartig aus 211 Ofiizieren, und zAvar 1 General-Lieu
tenant (Chef des Ober-Bureau’s), ISObersten, 15 Oberst-Lieu- 
tenants, 28 Majors, 92 Kapitans und 60 Lieutenants. Das 
Ober^Bureau des Generalstabes („Ufficio superiore di state 
maggiore” gleich dem „Depot de la guerre” in Paris u. s. av.) 
zerfallt in 3 Bureaux — Militarisches, Topographisches und 
Eechnungs-Bureau — und jedes derselben Avieder in 2 oder 
3 Sektionen. , Das Topographische Bureau beste.ht aus einer 
Sektion fiir Geodasie und Topographie und einer ZAveiten 
fiir die Instrumente, Avahrend das Archiv der Karten und 
Plane der ZAveiten Sektion des Militar-Bureau’s zugetheilt ist.

Das bei den geodatischen und topographischen Arbeiten 
verAvendete Civilpersonal ist folgendes: 4 Ingenieur-Geo- 
graphen erster, 3 dergl. zAveiter und 4 dergl. dritter Klasse,
6 topographische Zeichner aus dem Bureau zu Neapel, 8 
dergl. erster, 9 dergL ZAveiter und 9 dergl. dritter Klasse,
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6 topograpMsche Graveurs aus dem Bureaa zu Seapel, 5 
dergl. erster, 7 dergl. zweiter und 8 dergl. dritter Klasse, 
2 Photographen, 2 Calcographen, 1 Lithograph, in Summa 
74 Personen. Neben den Anstalten fiir Kupferstich, Litho- 
graphie u. s. w. besitzt das Ober-Bureau ein sehr gross- 
artiges photographisches Atelier. Der Erlds fiir verkaufte 
Karten u. s. w. fliesst wieder in die Easse des Ober-Bu- 
reau’s zuriick und wird im Interesse des Generalstabes ver- 
wendet. Ausser dieser Einnahme betriigt das jahrliehe 
Budget des Ober - Bureau’s ungefahr 137.000 Ercs. und
2.000.000 Ercs. sind extra bewilligt worden zur Herstellung 
einer Karte von den siidlichen Provinzen (Insel Sicilien 
und Kdnigreich l^eapel).

Die Schatze des Archivs lassen sicb in folgender Weise 
gruppiren: 1) Plane der festen Platze im Mst. von 1:10.000 
mit Umgebung bis auf 15 und 20 Kilometer Abstand; 
2) verschiedene Plane im Mst. von 1:5000 und 1:10.000 
der Manoeuvre-Terrains von Saint - Maurice in Piemont, 
Somma in der Lombardei u. s. w.; 3) Plane im Mst. von 
1:5000 und 1:10.000 von Positionen an der Eranzdsi- 
scben und Venetianischen Grenze; 4) Plane von Grenz- 
partien gegen Erankreich, Osterreieh und die Schweiz im 
Mst. von 1:10.000; 5) hydrographisoh# Karten verschie-
dener Piemontesischer Strdme und Eliisse im Mst. von 
1 : 10.000 und 1:20.000; 6) Plane der Umgebungen der
grossen Kriegshiifen im Rayon von 15 Kilometer im Mst. 
von 1:10.000; 7) Plane mit Eintragung der Truppen-
stellungen von den verschiedenen Schlachten und Gefechten, 
an denen die Heere Savoyens und Piemonts Theil genom- 
men haben; 8) Mcmoires iiber fremde Armeen, Grenzen,
Kriegstheater, militarisebe Positionen, fiber die Kiisten, 
Schifffahrt auf den See’n und Eliissen u. s. w.; 9) Geoda- 
tische Kachrichten, als Beschreibung der Signale, Beobach- 
tungs-Journale, Berechnungen, Positions-Yerzeichnisse, Ni- 
vellements u. s. w.- u. s. w.

Die militarischen Aufnahmen sind gegenwartig aus- 
scbliesslicb Offizieren des Generalstabes anvertraut; sie 
werden als griindlicbe Aufnahmen per Messtiscb in den 
Maassstaben von 1 : 10.000 und 1:50.000 mit Konstruktion 
von Kiveau-Kurven in 5, resp. 25 Meter Aquidistanz aus- 
gefiibrt bder als fliiehtige Aufnahmen auf Croquir-Platten 
in den Maassstaben von 1 : 20.000 und 1:40.000. Wicb- 
tige militarisebe Positionen werden in den Maassstaben 
von 1:5000' und 1 : 10.000 aufgenommen und dabei die 
Aquidistanz der Niveau-Kurven auf 1 Meter angesetzt. Die 
Grosse der' Italienisehen Planchette betragt O’”,50 X  0“,70, 
sie reprasentirt im Mst. vqn 1 : 10.000 — 35 Klmtr. crs. 
(0,635 Deutsche Quadrat-Meilen) und im Mst. von 1:50.000 
875 Klmtr. crs. (beinahe 16 Deutsche Quadrat-Meilen). Die 
Aufnahme-Periode wahrt 5 bis 7 Monate und es wird die 
Elacbe der Planchette im Mst. von 1:10.000 fiir Eine 
Campagne and diejenige der Planchette im Mst. von 
1:50.000 fiir 2 Campagnen gefordert.

Die kartographischen Leistungen Sardinians sind aus 
friiheren Berichten bekannt, denn es wurden sowohl die 
Karten des Eestlandes vom Generalstabe in den Maass
staben von 1:50.000, 1:25.000 und 1:500.000 als aueh 

le Karten der Insel Sardinian vom General A. de la 
Marmora in den Mst. von 1:250.000 und 1 :. 500.000 
aus u r leh besprochen. Nach den Ereignissen des Jabres

1859 beschloss das Gouvernement die Ausfiihrung einer 
Karte von ganz Italian im Mst. von 1 : 100.000. Eiir 
Nord- und Mittel-Italien jst das betreffende Material durch 
die Sardinischen und Osterfeichischen Aufnahmen, resp. Kar
ten vorhanden; aber fiir Sjid-Italien fand sicb wenig Braueh- 
bares vor — prachtige Einrichtungen des Topographischen 
Bureau’s zu Neapel, jedoch die geodatischen und topogra
phischen Dokumente auf ein Minimum beschrankt.

Gliicklieher Weise wurde sowohl die im Jahre 1814 ge- 
messene Basis zwischen Castel Volturno und Patria (nord- 
licb von Neapel) als auch das sicb anschliessende primare 
Dreiecksnetz des Eestlandes fiir gut befunden, so dass man 
im Jahre 1862 von der Calabresischen Dreieckseite'Cocuzzo- 
Montenero ausgehen, die Meerenge von Messina iiberschrei- 
ten und eine Triangulation der Insel Sicilien ausfiihren 
konnte. Diese Operation ist gegenwartig vollendet, sie 
liefert 44 Punkte erster, 88 zweiter und fiir jede Plan
chette 15 bis 20 Punkte dritter Ordnung. Aueh die topo
graphischen Aufnahmen wurden sofort in Angriff genom- 
men, sie erfolgten im Mst. von 1:50.000, mit Konstruk
tion von Niveau - Kurven zu 10 Meter Aquidistanz, unter 
Unistanden, welche den Gdfahren und Entbehrungen eines 
Eeldzuges wenig nachgaben, und sollten am Scblusse des 
Jabres 1864 bereits die Halfte der Insel umfasst haben. 
Wahrend auf der Insel die Messung einer Kontrol - Basis 
in der Ebene von Catania beschlossen war, fiihrte man im 
Jahre ,1863 Behufs Detail - Triangulation der Stadt Neapel 
und ihres Gebiets mit dem Bessel’schen Apparate die Mes
sung einer kleinen Basis a 663,11 Meter mit solcher Genauig- 
keit aus, dass die dreimalige Operation nur die Differenz 
von 0,03 Linien der Toise von Peru etgab. Gleichzeitig 
hatte man hierbei Gelegeuheit, sicb davon zu iiberzeugen, 
dass die Basis von Castel Volturno so' genirgend hestimmt 
war, als es nur irgend von der Zeit und den Mitteln die
ser .Operation zu fordern.

Die Karte von Italien im Mst. von 1: lOO.OOb soli aus 
106 Sektionen bestehen, und da jahrlich 16 'Offiziere mit 
den trigonometrisehen und 55 mit den topographischen 
Arbeiten beschaftigt sind, so hofft man bis zum Jahre 1870 
das Material vollstandig disponibel zu haben, sobald niebt 
andere Ereignisse die Offizierd von ihrer friedlichen Cam
pagne abrufeu.

Die Kunde von der angezeigten grossartigen Arbeit 
-wird von der topographischen und geograj)hisehen Wissen- 
schaft um so^mehr mit Ereude und warmem Interesse auf- 
zunehmen sein, als von dem Eifer und dem Geschick der 
Italienisehen GeneralMabs-Offiziere nuf Gutes zu erwarten 
und dcr Name des General Ricci, als Leiters der topogra
phischen Arbeiten, voile 'Burgsehaft fiir eine gediegene 
Ausfiihrung ist. ' -■

Bei dem weiten Vorgreifen unseres vdrjiihrigen Bericb- 
tes iiber Karten - Publikationen von Italien und Italieni- 
schen Landsehaften bleiben diess Mai nur zwei Kartenwerke 
besonders hervorzubeben. Die Papstliche Ober-Steuer- 
behorde bietet eine topographische Karte von Rom und 
der Comarca ') in demselben Maassstabe als die Franzosi-

*)' Officio del censo: Carta topografica di Boma e Comarca diseg-
nata ed' incisa nell’ ----  alia scala 1 a 80.000 I’anno XVII del ponti-
ficato d i'N . Signore Pio Papa IX. f e r  ordine dell’ Emo. e Rmo. presi- 
dente Card. Giuseppe Bofondi. OBIattincl. Titelblatt, 1864; P r. 10 Tfilr.
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sche Karte vom siidwestlichen Theile des Kirehenstaates 
und wenig grosser als die Karte des Wiener MiKtar-Geo- 
graphischen Institutes von M itel-Italien. Der Vergleich 
mit diesen beiden Karten fallt Sum Kachtheile der neuen 
Publika^ion aus, denn die einseitige Beleuchtung und die 
Darstellung des Terrains in feinen, etwas getlaramten und 
vielfach falsch gestellten BergschrafFen, das scharfe Ab- 
schneiden der Terrain - Darstellung mit der Administrativ- 
Grenze und die ganzliche Nichtbeachtung des Boden-Eeliefs 
in der Schieht von 0 bis 300 Meter vrie auch eine weni- 
ger elegante Ausfuhrung in Situation und Schrift fallt 
dem verwdhnten Auge mehr oder weniger unangenehm 
auf. Dennoch wollen wir der neuen Karte ihre Verdienste 
lassen, welche sie offenbar hat fiir den Verfolg der rich- 
tigen Nomenklatur, der neuesten Wegbarkeit und speziellen 
Administrativ - Eintheilung, so -dass sie unter alien Um- 
standen eine willkommene Ergiinzung bietet und bei dem 
offiziellen Charakter ihrer HeraUsgabe von authentischem 
Werthe ist.

Die zweite Karte ist zwar eine fiir den Schulgebrauch 
bestimmte und demnach nur ausnahmsweise in unserer Be- 
sprechung aufzunehmen, wir machen aber diese Ausnahme 
gem, weil wir nach unserem Wissen in der a,nzufiihrenden 
Generalkarte von Italien von Schiaparelli und G. & E. Mayr ') 
die erste grossartig entworfene Schulkarte zu nennen haben, 
welche nicht nur Italien in seiner politischen Neugestalt 
darstellt, sondern auch iiberhaupt die ganze Halbinsel von 
der Mitte der Schweiz bis zur Maltesischen Inselgrnppe in 
einem lebendig sprechenden Wandtableau zur Ansehauung 
bringt. Die Karte bietet das physikalische Bild durch 
schwarze Kiisten- und Fluss-Contouren, blaue Wasserflachen, 
griines Tieflands - Kolorit und braun eingesetzte Gebirgs- 
zeichnung mit dunkelen Schraifen, hellem Flachenton und 
Aussparung fiir die Eisregion. Das politische und admini
strative Bild unterscheidet durch rothe Grenzlinien sammt- 
liche Provinzen und hebt deren Hauptstadte durch Zeichen 
und Schrift besonders hervor. Hauptstrassen und Eisen- 
bahnen sind verzeichnet und die zur Orientirung wichtig- 
ste jSlomenklatur ist in sehr deutlicher, kraftiger Schrift 
ausgefiihrt. Wenn wir auch pbrsdnlich- nicht mit alien 
Puhkten der Bearbeitung eihverstanden sind und nament- 
lich das Terrainbild .charakteristischer aufgefasst sehen 
mdchten, so miissen wir doch eine sehr fleissige Durch- 
arbeitung' und geschmackvolle Ausfiihrung in hohem Grade 
anerkennen. Die in den siidlichen Winkelraumen einge- 
setzten TJmgebungskarten von Eom und Neapel sind sehr 
gut ausgefiihrt und treten als vortreffliche Instruktionsbilder 
fiir die Physiognomie vulkanisch gebildeter Landschafts- 
formen au^

Da die Ttalienische liTomenklatur der allgemeinen Ver- 
breitung durchfus kein Hinderniss ist, so ist die Schiapa
relli-Mayr’sche'  ̂Karte auch fiir den Gebraueh in den Deut- 
Bchen”'Schulen zu empfehlen — und nicht nur in den 
Schulen, sondern fiir Jeden, dem die Ubersicht des Kdnig-

’) L. Schiaparelli e G. & E . Mayr: Nuora Carta generate del Eegno 
d’ltalia coUa divisione amministrativa attuale per rinsegnamento della 
geografia nelle scuole di -- Pubblicata da Giusto Perthes a Gotha
e da Ermanno Loescher a Torino; L it. di C. Hell'farth a GothS, 1864. 
Mst. 1 :920.000, in 9 B la tt; Preis 12 francs.

reichs Italien nach heutigem Standpunkte mit guter und 
elegant ausgefiihrter geographischer Grundlage Bediirfniss ist.

VII. Tiirkei und Grieohenland.
Trotzdem wir unserem beriihmten Reisenden H. Barth 

nicht unwichtige Beitrage zur Kartographie der Tiirkei als 
Ausbeute seiner interessanten Reise im J. 1862 >) zu ver- 
danken haben, trotzdem Herr Kanitz bemiiht ist, iiber 
Serbian Aufklarungen zu bringen, und wir auf belehrende 
Kachrichten iiber des Konsuls von Hahn Albanesische Reise 
im J. 1863 rechnen konnen, — sind es doch immer nur 
einzelne Beitrage, welche unsereu Karten zu Gute kommen, 
aher keine systematisch zusammenhangenden und geodatisch 
basirten Bereicherungen. So lange die Verhaltnisse in Kon- 
stantinopel dieselben bleiben, wird die Wissenschaft ver- 
geblich auf grosse Eroberungen rechnen- konnen.

Die Karten der Walachei, von denen wir friiher berich- 
tet, sind noch nicht Vollendet, dagegen hat uns Scheda’s 
Karte von Osterreich (s. d.) durch die Sektion 19 im An
schluss an Sektion 14 das Bild von Serbien vervollstandigt. 
Auch diese Karte rnuss noch ihre Mangel haben und es 
kann sich namentlich das schdne Terrainbild nur als ein 
Werk scharfer Kombinationsgabe darstellen; der gewissen- 
hafte Autor hat jedoch die Russischen geodatischen Arbei- 
ten zu Grunde gelegt, weil solche durch die Erfahrungen, 
welche in der Walachei gemacht wordeu, besonderes Ver- 
trauen verdienen, und sich bemiiht, aus den nur irgend 
zu erlangenden Quellen eine so klare Ubersicht zusammen- 
zustellen, dass wir nicht anstehen, seine Karte von Serbien 
fiir die gegenwiirtig beste zu bezeichnen.

Unserem vorjiibrig geausserten Wunsche in Bezug einer 
Erweiterung des Planes von Konstantinopel ist Herr Stolpe 
entgegen-, vielleicht auch zuvorgekommen, indem er einen 
Plan der • zum sechsten Kommunalbezirk vereinigten Vor- 
stadte Galata, Pera und Pancaldi hringt )̂. Derselbe ist sehr 
speziell, sauber und elegant ausgefiihrt und mit schiilzens- 
werthen Erlauterungen in Franzosischer undDeutscher Sprache 
versehen, jedoch fallt es auch bei ihm unangenehm auf, 
dass die Umgehung nicht in etwas grosserem Umfang be- 
riicksichtigt ist. Theilweise begegnet diesem Vorwurfe eine 
kleine Karte des Bosporus mit Konstantinopel un3 den an- 
liegenden Vorstadten von demselben Verfasser, sie steht 
jedoch der ahnlichen bekannten Karte des Herrn Kiepert 
an Vollstandigkeit nach und ist nur als ein zweckmassiges 
Uhersichts-Tableau zu hetrachten fiir Stolpe’s bereits publi- 
cirfe Karten von Konstantinopel im Mst. von 1 : 10.000 
und denFrankenvor^tadten im Mst. Von 1:5000 und die auf

’) H. B arth: Eeise durch das Inhere der Europaischen Tiirkej von 
Eustschuk iiber Philippopel u. s.w .im  Herbste 1862, m it Karte im Mst. 
von 1 : 500.000, Berlin, bei D. Eeimer, 1864; Preis 1^ Thlr. Auch 
in der Berliner Zeitschrift fiir All-gem. Erdknnde, XVI, Xeue Folge, 1864.

C. Stolpe: Plan der zum 6. Kommunalbezirk vereinigten Vor- 
stadte Galata, Pera und Pancaldi nebst den Angrenzungen. Aufgenom- 
m en.und erganzt nach den Bestimmungen der seit 1858 ins Leben ge- 
tretenen Municipalitat bis ins J . 1861 durch . Mst. 1 : 5000,
in 1 Blatt. Selbstverlag des Verfassers, auch in Kommission bei Schimpf 
in Konstantinopel und Trfest und .bei Kohler-in Leipzig, 1864 Preis 
1^ Thlr.

3) C. Stolpe; Karte des Bosporus mit Konstantinopel und den um- 
liegenden Ortschaften nebst Angabe ihrer :Dampfschifffahrts-Verbindun- 
gen. Mst. 1 : 100.000, in 1 t la tt .  Selbstverlag des Verfassers I86 i 
Preis %  Thlr. ’
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I 860 angekiindigte Karte von Konstantinopel mit Vorstadten 
im voD 1 : >15.000.

.\ls einen passenden Abschlfles der Slid - Europaisohen 
Halbinseln fiihren wir schliessliclj Herrn Petermann’s Karte 
des Mittellandischen Meeres an *)• Sie liefert ein sehr voll- 
stiindiges Bild nicht nur des Meeres, sondern auch der 
Kaehbarlander, vom Atlantischen Ocean bis zum Persisclien 
Golf, vom Mont Plane bis Mursuk, und erlautert die inter- 
essanten Lokalitaten des Kil-Delta mit dem Isthmus von 
Sues, die Maltesischen Inseln und Gibraltar in grdsseren 
Maassstaben. Wir entsinnen uns, Karten unter demselben 
Titel publicirt ■ ggsehen zu haben, welche vom Meere nur 
die Kiistenumrisse ehthielten und eigentlich nur die am 
Meere liegenden 'lander'-- darstellten. Hier ist das anders, 
die ^vichtigsten Elemente der Seekarte sind in riehtiger 
Aus^vahl aufgenommen, wie unter Anderem die konsequente 
Durehfiihruug der Hundert-Faden-Linie, die unterseeischen 
Telegraphen u. s. w ., und wir miissen die vorliegende Ver- 
schmelzung der See - und Landkarte als einen ganz be-' 
sonderen Fortschritt in der Katographie bezeichnen. Die 
Be^v^^ltigung eines staunenswerth reichen Inhaltes konnte 
nur der kritischen Siehtung des Stoffs und dem, vortreff- 
Kchen Arrangement gelingen, wie wir beides vom Autor 
gewohnt sind.

V III. Osterreioh.
Mjaut sehr giitiger Mittheilung des Direktors des Militar- 

Geographischen Instituts zu 'Wien, Herrn General v. Fligely, 
sind im Laufe des Jahres 1863 folgende Arbeiten von dem 
Institut ausgefirhrt worden.

1. Trigonomet'/'ische Arheiten. a. Fortgesetzte Beobach- 
tungen in der Polygonskette zur Verbindung der bei Joseph- 
stadt getnessenen Basis mit derjenigen von Kranichsfeld 
und Hall, desgleichen der gleichzeitigen und gegenseitigen 
Zenith-Distanzen auf der Polygons - Mittellinie zur Fort- 
fiihrung bis an das Preussisehe und Siichsische Netz. Fer- 
ner wurden ausgefiihrt die Beobachtungen zur Verbindung 
der Preussischen mit den Os.terreiehisehen Dreiecken, die 
Rekognoscirungen zur Feststellung derjenigen Punkte, wel- 
che zur Verbindung mit den Sachsischen Dreiecken am 
geeignetsfen, und weitere Arbeiten siidostlich von Pa,r- 
dubitz bis Mahren und Schlesien als Vorbereitung fiir die 
nachstjahrige Aufgabe im Wiener Meridian.

Diesen der Mittel-Europaischen Gradmessung gewidme- 
ten Arbeiten haben sich angeschlossen die astronomischen 
Beobachtungen auf dem Dablitzer Berge bei Prag durch 
den Direktor der Wiener Sternwarte, Herrn Dr. Littrow, 
und auf dem Sehneeberge bei Grulich durch den Professor 
am Polytechnischen Institute, Herrn Dr. Herr.

b. Eine sekundare Triangulation in, der Woiwodina zur 
Vorbereitung der militarisehen Landesaufnahme.

c. Triangulirung zweiter und dritter Ordnung fiir den 
Zweek der Katastral-Vermessung im Territorium des Wa- 
rasdin - Creuzer Grenz - Hegimentes.

2. TopograpMsche Aufnahmen, Im Sommer des J. 1863 
wurde die Aufnahme in der Bukowina auf Grundlage des

>T i n D a s  Mittelliinifische Meer und Hord-Afrika, Blatt 
Gothn. Stieler’s Hand-Atlas. % st. 1 : 7.500.0d0, in 2 Blatt.
crotna, Justus Perthes, 1864. Preis V3 Thlr.

Katasters durch zwei Mappirungs - Brigaden und eine Ite- 
ambuliruags - Abtheilung (24 Offiziere). vollendet und die 
Aufnahme in Ungarn durch 6 Abtheilungen (60 Offiziere) 
ohne Kataster-Qrundlage fils zur Maros fortgesetzt. Da im 
Jahre 1864 die Aufnahme in der Woiwodina iflid dem 
Temesoher Banate durch 7 Abtheilungen (70 Offiziere) aus
gefiihrt ist, so wird dieselbe voraussiehtlich im J. 1865 in 
diesem Kronlande vollendet werden.

3. Kartenarheiten. Der Terrainstich der Generalkarte 
von Bohmen im Mst. von 1:288.000 in 4 Blatt und die 
neue Strassenkarte desselben Landes in gleichem Maasse 
sind so weit vorgeschritten, dass der Publikation fiir den 
Anfang des Jahres 1865 Nichts im Wege steht.

Die Spezialkarte von Dalmatien im Mst. von 1:144.000 
in 21 Blatt ist vollendet und im J. 1864 verdffentlicht 
worden. Von der Spezialkarte von Ungarn im Mst. von 
1:144.000 sind 12 Blatt in Gerippe und Schrift und 5 Blatt 
im Terrainstich vollendet worden und 10 Blatt befinden 
sich im Terrainstich. Der Kupferstich der Generalkarte 
der Walachei im Mst. von 1:288.000 in 6 Blatt ist fiir 
Gerippe und Schrift vollendet, fiir Terrain im Gauge.

Die Generalkarte vom ■ siidwestlichen Deutschland im 
Mst. von 1:288.000 in 12 Blatt ist bis auf einzelne Re- 
visionen vollendet und zur Publikation fiir Ende des Jahres 
1864 Oder Anfang 1865 bereit. Von den drei Blattern, 
welche sich westlich und siidlich an die „Umgebung von 
Gloggnitz” ansehliessen, waren 1863 bereits die Blatter 
„Heuberg” und „Wechselberg” publicirt, im J. 1864 ist 
nun auch das dritte Blatt ,„Krieglach” vollendet (1:43.200) 
und zur Ausgabe bereit.

Wahrend die einfaehen Worte vorstehenden Berichtes 
fiir den rastlosen Eifer und die unbeirrte Ausdauer auf 
dem Felde geodatischer und topographiseher Thatigkeit zeu- 
gen, liegen uns in den kartographischen Produkten glan- 
zende Bestiitigungen vpr fiir die Umsicht und Energie der 
Oberleitung und die Vortretflichkeit der mitwirkenden 
Krafte. Wer hieran nooh zweifeln sollte, den wird ein 
Blick auf die Karte von Dalmatien ') eines Besseren be- 
lehren. Es giebt wenig Terrains, welche der topographi- 
schen Aufnahme gleiche Schwierigkeiten bieten als das 
horizontal und vertikal zerstii#kelte Dalmatien — und doch 
wenig Karten, welche mit gleicher Scharfe, Sicherheit und 
Eleganz das scheinbare Chaos der Katur in so bestimmte 
Formen und charakteristische Grundziige aufldsen. Die 
Karte der Tiirkei hat in diesen 20' Blattern Dalmatiens 
einen festen nordwestlichen Rahmen, die geographische 
Kenntniss einen neuen, iiberaus werthvollen Aufschluss er- 
halten und der Fortschritt der Kaftographie Europa’s ist 
durchdiesePublikation ein so bedeutender, dass wires kaum 
wagen, noeh einen Wunsch auszusprechen, welcher den 
Sehein nicht voller Befriedigung an sich 1;ragt, und doch 
gebietet uns das Ziel, welches wir uns gesteckt, Niebts von 
dem zu verschweigen, was auf die md^iehe Vervollkomm- 
nung der Karte von Einflluss sein kann.

Im vorliegenden Falle, wo ein Kiistenland dargestellt 
ist, meinen wir die Verschmelziing der Land- und Seekarte.

i
b K. K. Militiir-Geographisches Institut; Spezialkarte des Konig- 

reichs Balmatien. Mst. 1 : 144.000, in 21 Blatt. Wien, 1861— 1863. 
Preis 201 fl.
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Dass die Beekarte fiir den praktisehen Gebraueh schon 
■wegen ihrer besonderen Projektion fiir sich allein bestehen 
bleiben muss, das ist uns nicht unbekannt, aber es schliesst 
das die Porderung fiir die Landtarte nicht aus, von ihr 
einige wichtige Elemente zu entlehnen, und wir rechnen 
dahin namentlioh die Angabe der Seetiefen. Die Plastik 
des Mepresgrundes auch unter dem Wasserspiegel verfolgen 
zu konnen, ist nicht allein fiir die Aufklarung der Bil- 
dungsgeschichte der Erdrinde sehr belehrend, sondern es 
ist auch sehr wichtig fiir die Beurtheilung der littoralen 
Schifffahrts-Verhaltnisse und der Vertheidigungs-Fiihigkeit 
gegen See-Operationen und Landungs-Versuche. Man gebe 
lieber die elegante Wasser-Schraffirung auf und einige sich 
mit dem Marine-Departement zur Auslieferung aller Daten, 
welche die Natur der Kiiste und des Meeresgrundes in 
einer miiglichst breiten Zone aufklaren. Die Aufgabe der 
Zawdkarte wird dadureh allerdings grosser, aber wir glau- 
ben, ihre Ldsung ist zeitgemiiss und darf besonders bei 
Karten nicht fehlen, welche durch ihre Spezialitat militar- 
geographischen Werth haben.

Die Generalkarte von Bdhmen iji 4 Blatt ist zwar noch 
nicht publicirt, aber wir sind bereits so gliicklich gewesen, 
Probeabziige zu sehen, und miissen geste'hen, selten etwas 
so Schbnes im Gebiete der Kartographie vor Augen gehabt 
zu haben. Es ist uns in der That selten eine so gliick- 

iliche Eeduktion in Betretf der richtigen Auswahl und Fiille 
des Stoffs, eine so eharakteristische Generalisirung und doeh 
elegante Darstellung des Terrains und eine so scharfe und 
dabei deutliohe Ausfiihrung von Situation und, SehrJft vor- 
gekommen; es gereicht dieses Meisterstvick dem Wiener 
Militar - Geographischen Institute zu hoher Ehre und muss 
den allgemeinsten Beifall finden.

Durch die „Umgebung von Krieglach” ist das siidwest- 
liche Blatt der Gloggnitzer Umgebungskarte ’) geliefert, in 
kraftiger, klarer Haltung das reizende Miirzthal von Miirz- 
zuschlag bis Miirzhofen darstellend, in gleich vortrefflicher 
Weise wie die drei anpassenden Blatter.

Die Scheda’sche Karte des Osterreichischen Kaiserstaa- 
tes ist wieder um 2 Sektionen, gewachsen )̂. Die eine 
Sektion, Nr. 19, umfasst nur Serbisches und Montenegri- 
nisches Ausland und ist bei Gelegenheit der Besprechung 
der Tiirkei in ihrer vorziigliehen Ausfiihrung anerkannt 
worden; die andere Sektion, Nr. 3, erganzt Bohmen, Mah- 
ren und Schlesien und ist lange ersehnt worden. Das 
Blatt ist zwar im -Anschluss an Nr. 2 nicht ganz von dem 
Vorwurfe der Schriftiiberfiillung zu befreien und verlangt 
einige Anstrengung zum Studium, aber dieselbe wird in 
hohem Grade belohnt ‘durfch die vorziigliche und wahrhaft 
kiinstleri^che Behandlung, welche zu wiirdigen um so mehr 
Pflicht ist, 'als der Herr' Verfasser Zeit, Geld und unsag- 
liche Miihe dem grossartigen -Werke mit bewundernswerther 
Ausdauer opferfe^

Bohmen, welches so lange kartographisch vernachlassigt 
war, ist neuerdings von verschiedenen Seiten her Gegen-

’) K.K. M ilitar-Gieographiscliesliistitut: Spezialkarte dertfa^b u n g  
von Gloggnitz. l i s t .  1 : 43.200, in 4 Blatt,| Mervon das B la t f ^ r i e g -  
lach” , Wien, 1864. Preis fl.

J.Scheda, O berst-lieu ten^t: Karte vom Osterreichilelien Kaiser- 
staate. list. 1:576.000, in 20 * la t t  k 1 |  fl. IVien, se if  1856. Bin 
je tz t-fehlen noch die 5 Blatter Nr. 9, 10, 13, 15 n. 18.

Stand' der Bearbeitung -r- eine reine Folge'“ der Volleudung 
der Spezialkarte des Militiir-Geographischen Institutes und 
ein wiederholter Beweis dafiir, dass halbe Maassregeln auch 
auf dem topo - kartographischen Felde nimmer zu etwas 
Befriedigendem fiihren, sondern dass nur eine vollstandige 
und systematische geodiitische und topographische Aufnahme 
zu nachhaltig guten Eesultaten fiihrt. Je griindlicher und 
besser eine Aufnahme, um desto grosser ist die Ersparniss, 
denn zwei fliiehtige Aufnahmen kosten eben so viel als 
eine gute und liefern niemals 'die gleiche Ausbeute, so dass 
jedes auf Genauigkeit berechnete Bediirfniss auch wieder 
eine neue Spezial-Aufnahme erfordert. In Be.zug auf Bbh- 
men haben wir es sehr praktisch gefundnn, dass von der 
Koi'istka’schen Karte, fiber welche bereits im J. 1862 be- 
richtet worden, Separatabdriicke der br’aunPn Terrainplatte 
und der schwarzen Situations- und Schriftplatte publicirt 
worden sind '). Wahrend das eine Blatt die Bodenplastik 
in ihren reinen Grundziigen ganz vortretflich veranschau- 
licht, liefert das andere eine sehr -vollstandige Grund- 
lage zu verschiedOnster Benutzung und lasst die betreffen- 
den Elemente allerdings klarer hervortreten, als diess beim 
Zusammendruck beider Flatten der Fall sein kann.

Ein sehr- reines Bild der Oro - Hydrographic Bdhmens 
liefert auch Herr C. Graf, indem er die Deutschen Kron- 
liinder Osterreichs in 6 Gruppen publicirt, bei welchen das 
blaue Flussnetz mit sehr saubere^ Terrainzeichnung ki 
braunem Ton zusammengedruckt ist^). Da nur einige ab
breviate Ortsnamen Behufs genauerer Orientirung au%enom- 
men sind, so tritt das Natur bild in recht charakteristischen 
Ziigen klar hervor und das Auge verweilt gern auf diesen 
instruktiven Blattern. Dass die Zeichnung mit den (nicht 
markirten) Grenzen abschneidet, kann aber nicht unseren 
Beifall erhalten, denn das Naturbild, um welches es sich 
hier doch lediglich handelt, wird dadureh vdllig isolirt und 
seine Gesammt-Auffassung sehr benachtheiligt. Die betraeht- 
lichen leeren Kartenraume sind nun zu den wichtigsten 
oro-hydrographischen Erlauterungen benutzt, also theihveise 
eine Wiederholung dessen durch das Wort, was das Bild 
bereits durch das Zeichen ausdriickt. Mit demselben Fleisse 
und Talente hatte sich ein zusammenhangendes ,Naturbild 
des Deutschen Osterreichs herstel'len lassen, was ungleich 
instruktiver gewesen ware als daS Zerreissen in sechs ein- 
zelne unzusammenhangende Blatter. Vielleicht hat das ge- 
troffene' Arrangement einen ganz besonderen Grund und 
wir glauben denselben in der vorliegenden wi'ederholten 
Verwerthung der Terrainplatten zu den betreffenden Bliit- 
tern des grossen Weimar’sehen Atlas zu erkennen; je- 
doch bringt uns keine Bemerkung' dariiber Aufklarung.

Der im J. 1862 angefangene Hickmann’sche' ludustrie- 
Atlas Bdhmens ist bis zur vierten Lifeferuhg vorgdschrit-

’) Prof. C. Kofistka: Generalkarte des Konigreichs Bohmen m Jen 
Separat-Abdriicken der a) schwarzen Situations- und SchriftplaTOfhnd 
b) braunen Terrainplatte. Jlst. 1 4 3 2 .0 0 0 , in 2 Blatt. Olmiitz und 
■Wien, 1862, Ed. Holzel’s Verlag. Preis 2 | Thlr#

C. Graf; Nach ihren oro-hydrographischen Verhaltnissen bear- 
beitet: 1) Markgrafenth. Slahren und Herzogth. Schlesien, 2) Konigr. 
Bohmen, 3) Erzhzgth. Osterreich-unter u. ob der Enns u. Hzgth. Salz
burg, 4) Hzgth. Sfeiermark, 5) Ifegth. Kiirnjten u. Krain u.s.w ., 6) ge- 
fiirstete Grafsch. Tirol. Mst. 1 : 6 ^ ,0 0 0 , in 6 Blatt a '/s Thlr, Weimar, 
Geographisches Institut.

3)-A. L. Hickmann: Incl^strial-Atlas des Konigr. Bohmen. 4. Lfg. 
2 | fl., mit Text 4^ fl. Prag, H. Mercy, 1864.
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ten , aber seine geographische Grund|age hat sich um Mchts 
gebessert und 'die innere Bedeutung des Stoifs ist zu wenig 
in das Bild iibersetzt, als dass er iiber die Grenzen eines 
gut gemeinten ersten Anlaufes hiuausgekommen ware.

tiber Ungarn und Nachbarlandschaften liegen zwei neue 
Karten vor. Die grdssere von Skrzeszewski ’) steht zwar 
in technischer Ausfiihrung etwas zuriick und bietet nament- 
lich das Terrainbild in einfdrmigen und dem Maassstabe 
widerspreehenden grotesken Ziigen, sie ist aber doch in der 
Hauptsache deutlich, sehr vollstandig und auf neuestes 
Material gestiitzt, daher fiir den praktischen Gebraueh ganz 
besonders zu enipfehlen. Die kleinere Karte von Thot 
kann zwar nur eine allgemeine tlbersieht bezwecken, liefert 
aber durch ihre saiibere Ausfiihrung verhaltnissmassig viel 
Detail und is t" durch verschiedene Zugaben statistisehen 
und physikalischen Inhaltes belehrend.

Bereits im vorjiihrigen Berichte auf die Karte der „Hohen 
Tatra” vom Prof. KoHstka hingOAviesen, ist es erfreulieh, 
hiermit deren erfolgte Publikation in Verbindung mit einem 
ausserst interessatften Texte anzeigen zu kdnnen®). Auf 
diesen naher einzugehen, miissen AA'ir uns versagen und be- 
schranken uns auf die Versicherung, dass ihn Niemand 
ohne hohe Befriedigung aus der Hand legen wi^d, die Karte 
aber muss uns schon um deswillen fesseln, weil sie als 
Terrain- und Hohenkarte behandelt ist. Wir sehen die 
Tprrain-Formen jener Hochgebirgs-Insel durch so kraftige 
und reine Schraffen ^♦la Lehmann bezeichnet, dass die 
Auffassung des Reliefs auch ohne Aveitere Nachhiilfe leicht 
sein miisste. Dennoch A’erleiht die Konstruktion von 
6 Niveau-Linien zwisehen 2000 und 7000 Fuss der Be- 
urtheilung der Hdhenverhaltnisse grdssere Praeision und 
das in gelb, griin und braun wechselnde Kolorit der 7 
Hdhenschichten -hebt die Plastik des Bildes in anspreehen- 
der Weise hervor. Die liiveau-Kurven sind aber nicht 
aquidistant, sondern fallen zusammen mit den Grenzen von 
charakteristischen Vegetations-Eegionen und dadurch ge- 
A v in n t das Hdhenschichten-Kolorit doppelt an Bedeutung; 
Dass wirkliehe 17iveau-Linien und Vegetations-Grenzen nicht 
mathematisch iibdreinstimmen kdnnen und dass die Kiveau- 
Linien als mittlerer Ausdruck verschiedenster kleiner Ab- 
weichungen der Vegetations-Grenzen zu betraehten sind, 
das bedarf kaum besonderer Erwahnung; ob man es aber 
wagen darf, grdssere Abweichungen, z. B. zwisehen Nord- 
und Siidseite, durch eine Linie zu vermitteln, und ob die 
gleichen Vegetations-Grenzen an den Nord- und Siidab- 
hangen der Tatra nicht in so verschiedenem Niveau liegen, 
dass es unbezeichnend ware, dafiir ein mittleres Niveau an- 
zunehmen, — das stellen wir als Bedenken auf, welches 
naherer Beaehtung nicht unwerth sein diirfte. Gleichviel, 
die Kofistka’sehe Karte der Tatra versinnlicht mit Einem

^  A. V. Skrzeszewski; Ungarn, Siebenbiirgen, Kroatien, Slavonien 
und die Militiirgrenze^. s. w. Mst. 1:1.152.000, in 1 Blatt. Ofen, bei 
Nagel und Wiseban, 186;s. Preis 2 Tbir. (Ungariseb.)

Tbot: Karte Ton Ungarn. Mst. 1:2.100.000, in 1 Blatt. Wei
mar, 1864. Preis Vj Tblr. (Ungariseb.)

“) Prof. C. Kofi'stka; Die Hobe, Tatra in den Central-Karpaten, 
®'”®‘̂ 7® "ain-Karteim  Mst. Ton ISSfeOO.OOO; 4 Ansichten in Farben- 

Hol’'S':bnitt. (Ergafeungsbeft Nr. 12 zu Petermann’s 
„ueo^aphxscben Mittbeilungen”.) Sotba,-.Justus Pertbes, 1864. Preis

Schlage „Form, Hdhe und Vegetation der Landschaft” — und 
das ist allein hinreichend zur dringendsten Anempfehlung 
ihres Studiums, ganz abgesehen von dem speziellen Werthe 
fiir die neue topographisehe und geographische Aufklarung 
jenes interessanten Terrains.

Als ganz zeitgemasse Publikation ist sehliesslieh zu be- 
zeichnen die Gobanz’sche hypsometrische Karte von Steier- 
mark, welche der Geognostisch-Montanistische Verein dieses 
Kronlandes kiirzHch als Vorlaufer einer geognostischen 
Karte herausgegeben hat '). Da auf ausreichender geogra- 
phischer Grundlage Niveau-Kurven \’on 1000 Puss Aqui- 
distanz eingetragen und die Sehichten bis zu 6000 Fuss 
durch ein braunes Kolorit in sechserlei Abstufungen hervor- 
gehoben sind und ausserdem eine Menge Hohenzahlen naher 
erlautern, so begriissen wir in der Karte einen sehr werth- 
vollen Beitrag zur naheren Landeskunde. In  den unteren 
Sehichten linden wir die Aquidistanz von 1000 Fuss etwas 
zu gross, wahrend sie in den oberen Regionen vdllig 
ausreicht.

Die Karte giebt von Neuem Gelegenheit zur Wieder- 
holung der alten Prinzipienfrage, ob bei abgestuftem Hohen- 
schichten-Kolorit der dunkelste Ton oben oder unten liegen 
soil. In der Vorlage liegt der dunkelbraune Ton oben bei 
6000 Fuss und alles hdhere Terrain ist unkolorirt. Da
durch werdeu die Kulminationspunkte des Landes in  eine 
ganz Avidernatiirliche isolirte Stellung gebracht und man 
hatte besser gethan, nach dem Beispiele der Hohenkarten 
von 0 . Delitsch fiir sie noch einen dunkleren Ton einzu- 
setzen. Will man aber die zugespitzten Signalpunkte des 
Landes und die riiumlich*beschrankten Hochregionen nicht 
als schwarze Kleckse auftreten lassen und doch eine Ab- 
stufung festhalten, so lege man den dunkelsten Ton in die 
Tiefe und sehwache nach oben hin ab, nur wahle man 
nicht -einen so dunkelen Ton, dass der transparente Cha- 
rakter verloren geht. Sind der Abstufungen so viele, dass 
dennoch der Ton fiir die tiefste Schicht zu dunkel ausfallt, 
so ist das durch einen geschmackvollen Wechsel der Farben- 
tdne innerhalb gewisser Regionen zu vermeiden. Freilich 
wird dadurch der plastische Ausdruck beeintrachtigt, aber 
Alles lasst sich nicht auf ein ,Mal erreichen, wir kommen 
daher nach ziemlich reiflicher Erwagung zum Ausspruch 
folgender Ansicht. Legt man bei einer Hbhenschiehten- 
Karte —  wie es eigentlich sein sollte — den Hauptaccent 
auf den Ausdruck der Hdhenverhaltnisse, alsdann wahle 
man verschiedene Farbentdne in  einer ? dem Auge wohl- 
thatigen, aber doch deu'tlich hervortretenden Anordnung 
zur Bezeichnung der einzelnen Regionen. Ist jedoch der 
Ausdruck der Plastik die Hauptsache und werden Hdhen
schichten nur als Neben-Erlauterung ..betrachtet, alsdann 
stufe man ein und denselben Farbenton von unten nach 
oben aus dem Dunkelen zum Hellen ab, gebe aber selbst 
der dunkelsten Anlage immer noch geniigende Durchsich- 
tigkeit. Wir wissen, dass wir ^zahlreiche Gegner haben, 
wenn wir nicht die Farbentdne 'von oben nach unten ab- 
schwachen, aber da wir iiberhaupt alle zu dunkelen, un- ' 
durchsichtigen Tone verbannen, so miissen wir im Interesse

') Th. T. Zollikoffer und Dr. J. Jlobanz; Hypsometrische Karte 
^ r  Steiermark. Mst. 1:411.000, in f  Blatt. Herausgegeben yon der 
Direktion des Geogn.-Montan. Vereins fiir Steiermark zu Graz, 1864.
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des reliefartigen Eindruekes schon bei dem Vorschlag bleiben, 
die dunkleren Tone in die Tiefen zu versetzen.

IX. Preussen.
Der giitigst gestatteten Einsicht in die amtlichen Be- 

richte entnehmen wir folgende Notizen iiber die Mappirungs- 
arbeiten des Kbnigl. Preussischen Generalstabes im J. 1863. 
a. Trigonometrische Ahtheilung unter Direktion des General 
von Hesse. Die definitiven Berechnungen der Arbsiten 
des Jahres 1862 bestatigten nicht nur die gehegten Er- 
wartungen; sondern iibertrafen sie noch, indem sowohl die 
Berechnung der Haupt - Dreieckskette von Rossel bis znr 
Weichselkette mit einer logarithmischen DifFerenz (in der 
siebenten Stelle) von nur 2,9 oder einem Fehler yon 
iTiooTFcTo abschloss, als auch die Berechnung der Hivelle- 

ments vom Pegel zu Neufahrwasser naeh Rossel ein iiber- 
raschendes Resultat lieferte. Geht man namlich bei der 
Berechnung des Pillauer Pegels von diesem Nivellement 
aus, verfahrt also gleichsam riickwarts, so ergiebt sich gegen 
den durch vieljahrige Beobachtungen bekannten mittleren 
Wasserstand zu Pillau nur eine Differenz von 4 Deeimal- 
linien — eine Ubereinstimmung, welche vielleicht nur 
einem giinstigen Zufalle zuzuschreiben ist, jedenfalls aber 
der Qualitat der ausgefiihrten Arbeiten kein ungiinstiges 
Zeugniss ausstellt. Fiir die Grafschaft Glatz haben die Be
rechnungen und Zusammenstelluhgen der geographischen 
Positionen und Hohen sammtlieher im- vorigen Jahre be- 
stiramter Punkte Statt gefunden,- so dass das Material fiir 
die topographische Detail - Aufnahme vollstiindig geordnet 
vorhanden ist.

Behufs Verbindung des Russischeh Anschlusses bei Thorn 
mit den Kiistendreiecken (an der Seite. Klorberg-Kleist- 
berg im Siiden von Kolberg) wurde die im J. 1862 abge- 
brochene Rekognoscirung fortgesetzt, resp. vollendet und in 
dem -waldreichen Terrain der schwierige Bau erforderlicher 
Signale veranlasst.

Die Detail-Triangulation erfolgte in Ost-Preussen untef 
Leitung des Oberst - Lieutenant von Morozowicz durch 3 
Offlziere raittels achtzolliger Pistor’scher Universal-Instru- 
mente und lieferte der zukiinftigen topographischen Detail- 
Aufnahme die Fixpunkte fiir 68 Messtische.

Fiir den Zweck einer engeren Triangulation im cist- 
lichen Theile des Staates steht der trigonometrischen Ab- 
theilung eine solche Erweiterung bevor, dass mit 40 lur 
strumenten gearbeitet -werden kann und jiihrlich an 400 
duadrat-Meilen triangulirt und per Messtisch 10 Punkte 
geliefert werden kiinn^.

b. Topographische, Ahtheilung unter Direktion des Oberst 
Zimmermann. Die topographische Detail-Aufnahme um- 
fasste wiihrend der 6 Monate vom Mai bis zum Oktober 
den zwischen der Angerapp und der Polnischen Grenze 
gelegenen Theil des Regierungsbezirks Gumbinnen in der 
Provinz Preussen. Der Maassstab der Aufnahme wie ge- 
wohnlich 1 : 2 5 .0 0 0 , Darstellung der Terrain-Form durch 
Konstruktion von Niveau-Kurven in durchschnittlicher Aqui- 
distanz von 15 Rhld. Duodecimal-Fuss, fiir steile Boschun- 
gen von 30 und im flaehen Gelande' von 5 Fuss — unter 
Verwendung der Danischen Kippregel. Durch eine erste 
Ahtheilung von 15 Offizieren und einenl Hiilfs-Ingenieur-. 
Geographen wurden unter Leitung des Majors von Zalus- 

Petermann’s Qeogr. Mittheilungen. 1864, Heft A ll.

kowski 52 (duadrat-Meilen nbrdlich von 54® 24' und durch 
eine zweite Ahtheilung von 15 Offizieren und 2 Hiilfs- 
Ingenieur - Geographen wurden unter Leitung des Haupt
manns Berger 44y (duadrat-Meilen siidlioh von p4° 24' im 
eigentlichen Masuren-Lande aufgenommen. Hiernach wurde 
der Spezial-Topographie des Staates eine Bereieherung von 
96;J (duadrat-Meilen und es fiel auf jeden Topographen das 
.Arbeits-Pensum von circa 3 (duadrat-Meilen.

Die ebenfalls von der topographischen Ahtheilung aus- 
gehenden kartographischen Arbeiten des Generalstabes be- 
zogen sich ausser den laufenden Dienstarbeiten verschieden- 
ster Art namentlich auf die Fdrderung des Kupferstichs 
der Grad-Abtheilungskarte fiir die Provinz Preussen', auf 

! die Lithographie von IJmgebungskarten griisserer Stadte,
I auf die Vnllendung der Karte von Siid-Schleswig und die 

Berichtigung und Erganzung alterer Sektionen der Grad- 
Abtheilungskarte. Demgemiiss waren Ende des Jahres 1864 
von der Provinz Preussen bereits 6 Sektionen publicirt *) 
und es war erfreulich, von den verschiedensten Seiteu her 
den anerkennendsten Beifall zu vernehmen iiber die neu 
betretene Bahn der inneren und ausseren. Ausfiihrung, 
welche sich phne Bedenken den besten topographischen 
Kartenleistungen der Gegenwart an die Seite stellen kann. 
Von den erwahnten Umgebungskarten ist bis zum Schlusse 
des Jahres 1864 diejenige von Konigsberg^) vollendet 
worden. Ihre sehr klare und korrekte Ausfiihrung liefert 
zwar ein ansprechehdes und deutliches Bild von unzweifel- 
haftem Nutzen fiir verschiedene Zwecke, derselbe wiirde 
jedoeh unfehlbar erhdht, wenn die aquidistanten Niveau- 
Kurven aufgenommen worden waren. Dieselben brauchten 
nicht bunt eingedruckt zu sein, sondern konnten leicht ' 
durch fein punktirte, mit keiner anderen Signatur zu ver- 
wechselnde Linien markirt werden und waren alsdann auf 
eine Vertheuerung der Karte ohne Einfluss gewesen. Selten 
ist die Vollendung einer Karte so a tempo gekommen als 
diejenige der Karte von Siid-Schleswig und selten ist die 
Gelegenheit der unmittelbaren Nutzanwendung so schnell 
eingetreten und hat sich der Vortheil einer tiichtigen Arbeit 
so glanzend bewahrt als im vorliegenden Falle, wie das 
weiter unten bei Erwahnung der Karten Nord-Deutschlands 
insbesondere hervorgehoben zu werden verdient.

Wahrend vvlr es anerkennen mussten, dass der General- 
stab bei seinen neuen kartographischen Produktionen be- 
miiht ist, die Vervollkommnung des inneren Werthes Hand 
in Hand gehen zu lassen mit der besten technischen Durch- 
fiihrung und gewisser ausserer Eleganz, sind wir leider 
nicht im Stande, von der bekannten Karte des Preussischen 
Staates, welche das Konigl. Handels-Ministeriurh heraus- 
giebt, (ileiches zu riihmen. Die Theilnahme. an dieser nutz- 
lichen und durch ihre gute Bearbeitung unentbehrlich ge- 
wordenen Karte hat eine dritte Auflage nothig gemach^®),

') Topographische Ahtheilung des Konigl. Preussischen General
stabes; Topographische Karte vom Preussischen Staate, Sektionen der 
Provinz Preussen, Nr. 2; Memel, 4; Kinten, 6; Sarkau, 7: Eositten, 

-15: Kranz, 16: Labiau. In Kommission der S. Schropp'schen Handlung. 
Preis 8 Sgr. oder 14 Sgr., je nachdem halbe oder voile Sektion.

*) Dieselbe: Karte der Umgcg^d von l^nigsberg. Mst. 1:50.000, 
in 1 Blatt. In Kommission der Schropp’schen Handlung, 1863. Preis 
%  Thlr.

•’) Des Kon.‘Preussischen Handels - Ministerjnms Technischss Eisen- 
bahn-Bureau: Karte vom Preussischen Staate mit besonderer Beriick-
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aber freilich ist eine Verbesserung damit niclit verbunden. 
Abgesehen davon, dass die braune Terrainplatte stellen- 
weise bereits gelitten hat, dass die blaue Wasserplatte viel 
zu blass gedruckt ist und dadurch dem Buntbilde der grellen 
rothen Strassen, schwarzen Sehrift und lebhaft kolorirten 
Grenzen oft jede deutlich hervortretende Unterlage ganzlieh 
entzogen ist, — miissen wir uns besonders dagegen erklaren, 
dass die schwarzen Eisenbahn-Signaturen nachtraglich die 
Breite eines Millimeters erhalten haben. Wenn auch die 
Karte auf die Kommunikationen ihren Hauptwerth legt, so 
beweist es doeh die That, dass ihre Anlage eine solche ein- 
seitige Veriinderung auf Kosten der anderen Elemente nicht 
vertrSgt, denn die dicken Eisenbahn-Tracen decken unbarm- 
herzig eine^enge anderer Signaturen vollstandig zu, machen 
den genauen Verfolg ihrer Situation oft ganz ainmdglich 
und todten geradezu das Kartenbild. Wollte man die Karte 
zu einem starker hervortretenden Eisenbahn - Tableau fiir 
etwaiges Bediirfniss umwandeln, so geniigte es, einigen Ex- 
emplaren beziigliche grellfarbige Kachhiilfen zu geben, man 
brauchte aber deshalb nicht die ganze Karte zu verderben.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um viele unserer 
Kartenzeiehner Yor den zu starken und brei1,en Eisenbahn- 
Signaturen zu warnen, sie auf die hiiufige Verwechselung 
aufmerksam zu machen von allgemeinen und vielseitrigeren 
geographischen Karten mit JEisenbahn-Tableaux, wie man 
sie Kursbiichern beizugeben pflegt, und ihnen fiir den Fall 
des besonderen Bediirfnisses zum stiirkeren Hervortreten 
die Kachhiilfe durch farbige Anlage zu empfehlen.

Das Konigl. Statistische Bureau verdffentlicht durch den 
bekannten Fleiss des Herrn Boeckh eine Sprachkarte des 
Preussischen Staates ’), welche natiirlicher Weise zum Haupt- 
gegenstande ihrer Darstellung den dstlichen Theil mit dem 
Slavischen Elemente macht und das Wallonische eben so 
auf einen Carton verweist wie eine kleine Sprachenkarte 
von ganz Mittel-Europa. Die umgedruckte Engelhardt’sche 
Karte liefert gute Grundlage, die Sprach-Elemente sind in 
farbigen Flachentdnen bezeichnet und je nach ihrem Yor- 
walten verschieden abgetdnt; die Arbeit ist ^ehr lehrreich 
und der Gegenstand das erste Mai in solcher Genauigkeit 
verbildlicht. • >

Eine vortreffliche Verwerthung der Generalstabs - Karte 
liefert Herr A. Burchard durch seine Karte* der Rheinpro- 
vinz und M estphalens, welche in dreifacher Eeduktion 
unter weit greifender Beriicksichtigung des Jfachbar-Terrains 
mit der Sektitn 5 (Trier) erdffnet w.prden ist 2). Sehwarze 
Situation und Sehrift und braun eingedruckte Terrainzeieh- 
nung in Bergsehraffen erzeugen ein sehr geschmackvolles, 
technisch reeht gut ausgefiihrtes Bild und die Auswahl und 
ganze Behandlung des Stoffes zeigt einen so richtigen Takt, 
dass wir nur wiinschen kdnnen, diese Karte recht bald 
w e ^ r  gefdrdert zu sehen.

der Hand unseres alten Hypsographen, des Herrn

sichtigung der Kommunitationen u. s. w. Mst. 1:600.000; in 12 Blatt.
3. Aufl. Berlin, 1864, in Kommission bei D. Eeimer. Prere Thlr.

’) E. Boeckh: Sprachkarte vom Prgussischen Staate nach den Zah- 
lungen und Aufoahmen vom Jahre 1861 ira Auftrage des-Konigl. Sta-

1:1-200.000, in 2 Blatt.
O “  l^^ommission bei B ^ e im e r .  Preis 2 Thlr.

Mst. 1 • pan der Eheinp^pvinz und Pjovinz Westphalen.
S. SchroDD’8chp’H° Sektion 5: Trier. Berlin,. 1864,

PP he Handlung (L. Beringuier). Preis a Sektion 1 Thlr.

Wojff, haben wir eine Niveau-Karte vom Regierungsbezirk 
Frankfurt an der Oder empfangen ‘) und sie im Verein mit 
dem spezialisirenden Texte als einen sehr werthvollen Bei- 
trag fiir die genauere Kenntniss Hord-Deutschlands begriisst. 
So sehr wir von der Richtigkeit der Karte iiberzeugt sind 
und so sehr es anzuerkennen ist, dass auch die anderen 
Kartenelemente berticksichtigt wurden, so sind wir doch 
nicht einVerstanden mit der Bezeichnung der Kiveau-Linien 
und' mit ihrem pldtzlichen Abbrechen beim Betritt der ad- 
ministrativen Grenze. Die Niveau-Linien sind und bleiben 
nur der Ausdruck eines mathematischen Gedahkens und 
diirfen sich daher auf dem Kartenbilde auch (im wahren 
Sinne des Wortes) nicht so breit machen, als es hier ge- 
schieht, wenn das Vielfache der Linie mit der Hdhe pro
portional ist. Der Erhebungsstufe von 200 Fuss eine zwei- 
fache, von 300 Fuss eine dreifache, von 400 Fuss eine 
vierfache und von 500 Fuss eine fiinffache Linie zur Sig- 
natur zu geben, erzeugt nicht nur ein hartes, geschmact 
loses Bild, sondern ist auch unpraktisch fiir den Fall stei- 
ierer Bdschungen in den hdheren Regionen, wo es leicht 
an Raum fehlen kdnnte fiir jene breiten Niveau-Marken. 
Verfasser konnte es freilich wissen, dass vorliegend ein 
solcher Konfiikt nicht zu erwarten war;- dass er aber das 
verschiedene Fliichenkolorit der Hohenschichten zwischen 
einfachen zarten Niveau-Linien verschmaht hat, kdnnen 
wir nur bedauern. Da es^nieht angenommen werden kann, 
dass es dem Verfasser an Daten gefehlt hat, welche wenig- 
stens eine allgemeine Fortsetzung der Niveau-Linien auf 
das Gebiet der Nachbarbezirke gestattet batten, miissen w ir 
das Abbrechen derselben mit der Grenze missbilligen. Das 
Element der vergleichenden Erdkunde erfordert die Er- 
kenntniss des Einzelnen aus seiner Stellung zum Ganzen, 
und wo es irgend zulassig ist und es sich namentlich um die 
Aufkliirung eines naturlichen Elementes handelt, da sollte 
man auch im BiLde jenem Grundsatze huldigen. Nichts 
desto vweniger freuen wir uns in hohem Grade iiber die 
WolfFsche Niveau-Karte, weil sie zur richtigen Wiindigung 
derBodenplastik des Norddeutschen Tieflandes einen wesent- 
lichen Beitrag liefert.

F. von Rappard hat seine Regierungsbezirks-Karten um 
diejenige von Potsdam v e r m e h r t ^ )  und dadurch wiederholt 
ein Zeugniss seines rastlosen Eifers abgelegt, er hat aber 
ganz dieselbe Haltung bewahrt, welche nicht in alien Stiicken 
unserem Geschmackentspricht und namentlich das oro-hydro- 
graphische Element in unverdienten Hftitergrund stellt.

Von den Stadteplanen Breslau’s , Magdeburg’s und 
Posen s 3— 5̂  falR es auf, dass bei ersterem der Vermerk

’) 0. E. Wolff: N iveau-K arte vora Eegierungsbezirk Prankfurt 
(a/0.) u. s. -sv. Mst. 1:400.000, in 1 Blatt u. 1 Heft Tbxt von 83 SS. 
Prankfurt a. d. 0 . ,  1864, in Kommission bei G. Harnecker & Comp. 
Preis 1^ Thlr.

F. V. Eappard : Topographisch-statistische Karte Tom Kegiemngs- 
bezirk Potsdam. Mst. 1:100.000, in. 16 B latt; hiervon 14 Blatt k 

Thlr. Verlag des Verfassers. Berlin, 1864.
C. Studt, Baurath: Neuester Plan von Breslau. 2. Ausgabe, in 

^bsserenu Mahssstabe (1:14.400.?), in 1 Blatt. Breslau, 1864, bei Kern. 
Preis Thlr.

V W . P la tt: Neuester<Spezial-Plan von Magdeburg und Friedrich- 
stadt, neue und alte Ncustadt, Sudenburg und Bnkau u. s. -vv. Mst. 
1:6260, in 1 Bl.stt. Magdeburg, 1864, bei E. Baenseh. Preis 1 | Thlr.

'S' ■'') Gotzhei';'-. und Ebsler: Plan der Stadt Posen. Mst. 1:5000, in
1 Blatt. Posen, 1864, in Kommission derBehr’sehen Buchhdlg. Preis IThlr.
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„in. grdssereiti Maassstabe” nicht etwas bestimmter ausge- 
driickt ist und dass nur der von Magdeburg etwas weiter 
in die Umgebung greift; sonst befriedigen sie nicht zu 
hohe Anspriiche und derjenige von Posen erlangt dureh 
die zahlreich eingesetzten Hohenzahlen noch ein besonderes 
Interesse.

TJnter den Fortsetzungen bekannterer Werke sind her- 
vorzuheben die weiteren 5 Sektionen, welche die werth- 
volle V. Dechen’sehe geogQostische Karte der Rheinprovinz *) 
ihrem Abschlusse entgegenfiihren, und die ferneren Liefe- 
rungen der Kreiskarten der Provinz Brandenburg )̂, welche 
Herr Flemming aus der Eeymann’schen Karte von Deutsch
land formirt.

X. Word - D eutschland.
Die neue Karte vom Kbnigreich Sachsen ist in ihrer 

doppelten Ausgabe um 2 Sektionen vermehrt worden 
welche an Scharfe und Giite ihren Vorgangern gleiehstehen 
und dem Topographischen Bureau des Kdn. Sachs. General- 
stabes zu vollster Ehre gereichen. Gegen so gut ausge- 
fiihrte Karten sticht allerdings die Behandlung der grossen 
Ehrenstein’schen Karte von Sachsen unangenehm ab 
aueh ist die geographische Grundlage derselben bei ganz- 
lichem Mangel der Terrainzeichnung und sehr sparliehem 
Flussnetze unzureichend; jedoch scheint ihr spezieller 
Zweck des Strass'ennetzes und Angabe der Wohnplatze zu 
voller Geniige erfiillt und dadurch manchem Bediirfniss ■ 
ein recht brauchbares Hiilfsmittel geboten ^zu sein.

Aus dem Bereiche des mittleren ‘Nord-Deutschlands ist 
besonders hervorzuheben das von Herrn Kaupert gezeich- 
nete Blatt „Ohrdrnf - Oberhof - Tambach” des Thiiringer 
Waldes®), welches in jeder Beziehung vorziiglich zu nen- 
nen ist und mit seinen anschliessenden Blatterif fiir alle 
Zeiten eine Zierde Deutscher Kartographie bleiben wird.

Fiir den Norden hatte der Krieg des Jahres 1864 eine 
Menge Gelegenheitskarten hervorgerufen, welche in ihrem 
Eifer entweder die Anforderung an richtige oder diejenige 
an deutliche und gate Ausfiihrung vernachlassigen mussten, 
wollten sie schnell genug den Thatsachen folgen. Dreier- 
lei Kartenwerke sind hiervon auszunehmen. Vor Allem 
die Karte vom siidlichen Theilg Schleswigs, welche das 
Terrain zwischen der Breite von Kiel und Apenrade dar-

*) T. Dccheii: Gerifiiostische Karte der Ehgwprovinz undiVcstphalons. 
Mst. 1:80.000, in Bl^tt a 1 Thlr. Berlin, Sc^ropp’sche Landkarten- 
liandlung. Neu erschienen Sektion Trier ,' Saarburg, Simmern, Saar- 
louis, Laasphe; bis je tz t 27 Sektionen.

C. Flemming’s Kreiskarten der Provinz Brandenburg, heraus- 
gegeben nach der KeymaniT^chen Spezialkarte. Ms,t. 1': 200.000; bis 
je tz t 14 Lieferungen a 2 Blatt. Berlin und Glogau,,seit 1863.' Preis 
pro Blatt 5 Sgr., pro Lieferung 8 Sgr.

3) Topographisches Bureau des K. Siicbs. General'stabes: Ortskarte 
vom Konigr. Sachsen. Mst. 1 : 100.000, in 28»Blatt; bis jetzt publi- 
cirt die Nr. 1, 2, 3, 4, 6, 6,-3, 11, 12, 13, 17, 20 ii. Titel a 9 Sgr.

Dasselbe: Topographische Karte vora Konigreich. Sach.sen. Mst. 
1:100.000, 28 B latt; bis je tz t publicirt die Nr. 1, 2, jJ, 4, 5, 6, 7, 
13 u. Titel, zusaramen 3 Thlr. 2 Sgr. Druck und Verlag (1^ Topo
graphischen Bureau’s zu Dresden, seit 1863.

*) H. W. von E hrenste in : Das Konigr. Sachsen nach den neuesten
amtlichen Unterlagen entworfen von - ---- . Mst. 1 : 247.000, in 1 Bl.
Dresden, 1864, G. Dietze. Preis 1 Thlr. . ,

’’) J. A. Kaupert u. C. Vogel: Der Thiiringer Wald: Mst. l : 6 0 .0 i^  
in 6 Blatt: davon Nr. IV a % Thlr. Gotha, 1864, Justus Perthes.

stellt und von der topographischen Abtheilung des Preussi- 
schen Generalstabes herausgegeben worden ist '). Dass diese 
Karte in der genauen Orientirung und scharfen Bichtig- 
keit -der Positionen Miingel haben muss, ist nicht ihre 
Schuld, sondern Schuld der unzureichenden und unzuver- 
lassigen geodiitischen Elemente; dass sie es aber gewagt 
hat, alle disponiblen und theils noch nirgends bekannten 
Quellen zu einem moglichst vollstiindigen, harthonischen 
und sehr klaren Bilde zu verarbeiten "und auoh das erste 
Mai eine Andeutung der Terrain - Darstellung zu geben, 
das ist ein grosses Verdienst, welches sich auch sofort 
durch die That der vortheilhaftesten Anwendung belohnt 
gemacht hat. Die zweite Karte ist die Grafschtt der Ost- 
kiisie des Herzogthums Schleswig u. s. w . w e l c h e  freilich 
keine Tei'rainzeiehnung enthalt, aber dobh das durch den 
Krieg von 1849 bis 1851 hervorgerufene od^r resp. fliissig 
gewordene Spezialmaterial- recht gut verarbeitet hat und 
fiir seinen besonderen Zweck vortheilhaft zu verwenden 
ist. Das dritte beziigliche .Kartenwerk ist die nordliche 
Fortsetzung der Reymann’schen Karte von Central-jEuropa 
iiber das Gebiet von ganz Schleswig und Siid-Jiitland durch 
6 neue Sektionen®). Trotz der grossen Eile  ̂ mit weleher 
diese Arbeit anfiinglieh betrieben wurde, sind die bis jetzt 
ausgegebenen Sektionen doch recht gut’ und sorgfiilfig aus- 
gefiihrt worden und sie verdieuen es vollkommen, mit An
wendung aller Mittel ruhig weiter vervollstandigt zu war
den. Die im Laufe de.s .Jahres 1864 ausgegebenen Sek
tionen geben keinen vollen MaasTsstab fiir' die .Kritik 
ab, da sie sich in verschiedenen Graden der Vollendung 
befanden und keine einzige fiir ganz fertig erklart werden 
konnte. Dass man bei ’dieser Gelegenheit auch an eine 
Umarbeitung der Sektion Nr. 10 „Ltitgenburg” geschritten 
ist, kann ein grosser Gewinn genannt werden, denn sie 
war mit der Zeit vollig untauglich geworden.

, In Hannover sind die lithographischen Kriifte des Ge- 
neralstabes, welche im vorigen Jahre zur Vollendung (Jer 
bereits angezeigten sehr schdnen Strassenkarte in 4 Blatt 
verwendet werden mussten, wieder disponibel geworden 
zur Reproduktion der Original - Aufnahmen. Wir haben 
sehr giitiger Zusendung wiederum 14 ausserst sorgfaitig 
und ^geschmackvoll lithographirte Blatter der Original-Auf- 
nahmen aus den westlichen Gegenden der Ems zu ver- 
dahken, so dass die Sammlung dicker hdchst werthvollen 
Blatter bis jetzt bereits 221 Nummern zahlt.

Durch den Gro^herzOgl. Hessischen General- Ouartier- 
meister-Stab ist,def'tlmgebungskarte. von F rankfurt a. M. 
die drittp Sektion „lielsterbach” hinzugefiigt worden,*),

’) Topographische Ahtheilung des Kon. B.rcvss. Generalstabes: To
pographische Karte vom siidliohen Theile des Herzogth. Schleswig i'm 
Mst. von 4:100.0(70, in .4 Blatt. Berlin, 1864, in Konrraissicm^ei 
Simon Schropp IL. Beringuier). Preis '4 'Thlr. it,,

C.- Griif: Die Ostkiiste des Herzogth. Schleswig' und Jutland bis 
V eileu . s. w. Mst. 1:100.000, mit tlbersicht 5 Blatt.. 'Weimar, 1864, 
Geograph. Hnstitut. Preis 1^ 'riin.

3) Aus Reymann’s Karte von Ceiftral-Europa im Mst. von 1: 200.000 
die Sektionen 8'’: 'fondern,' 9”: Plensburg-, 8“: Ripen, O'": Apemrade, 
8*: H jerting, 9': Predericia, a, % Thlr. (Die beiden letzten Sektionen 
noch nicht erschienen!) Glogau’, '^ .  Flemming, 4864.

*) Grossherzogl. Hess. General-Quartiermeister-Stab: Topographi- 
sche*Karte der Uragegend von Frankfurt a. MK Mst. 1:25.000; davon 
Sektion 3; Kelsterbach. Darmstadt? 1864. Keis 25 Sgr.

61 *
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dass wir darauf reehnen kdnnen, diese sehr gute Karte 
1865 fertig in Handen zu haben.

Bei dem ersten ,Blatte einer Spezialkarte vom nord* 
westlichen Deutschland von Herrn Liebenow '), welches 
im Spatsommer d. J. ausgegeben wurde, traten uns einige 
unwissenschaftliche Gedanken nahe, wenn wir uns der erst 
vor Kurzem publicirten Strassenkarte Hannovers des dor- 
tigen Kdn. Generalstabes im Mst. von 1:250.000 erinner- 
ten und wahrnahmen, dass die Liebenow’sche Karte im Mst. 
von 1 : 300.000 ebenfalls in Hannover edirt wird. Lassen 
wir jedoch jeden Hebengedanken bei Seite und halten uns 
strong an die Sache, so haben wir an dem Arrangement 
auszusetzen, dass die Karte nieht bis zum Mainthale reicht, 
also thatsachlicb binter dem Inbalte des Titels zuriiek- 
bleibt und es vefscbmiiht, sowohl ein Katurganzes zu lie- 
fern, als auch mehrere Staaten vollstandig zu geben. Die 
Situation und Scbrift ist deutlich und der Name des Ver- 
fassers stellt fiir die Kichtigkeit des Inhaltes nach neue- 
stem Zustande Biirgschaftf dass aber gerade der als'guter 
Zeichner bekannte Autor darauf eingegangen ist, dieTerrain- 
Unebenlieiten durch einen braun gedruckten Kreideton dar- 
zustellen, wundert uns. Der Ausfall dieser Darstellungs- 
manier zeigt sich bereits als verfehlt, denn die feineren 
Abstufnngen verschwinden und die Hauptgrundziige sind 
plump, ohne alien Charakter, so dass diese fliichtige Skiz- 
zirung mit dem Charakter einer Spezialkarte in so grossem 
Maassstabe durchaus unvertriiglich ist.

Nieht unmittelbar als Karte, aber hdehst wichtig fiir 
die Karte sind die beiden Werke iiber das Kurfiirstenthum 
Hessen 2) und Herzogthum Nassau^), in so fern die betref- 
fenden Positions - Verzeichnisse nieht allein das richtige 
Auftragen der. Ortsehaften gestatten, sondern die dabei ver- 
merkten Hbhen aiieb einen sehr speziellen Einblick in die 
Bodenplastik gewahren. Das Werk iiber Hessen erscheint 
als Nachlese der vollendeten und publicirten topographi- 
sojien Spezialarbeiten, dasjenige iiber Nassau tritt dagegen 
als Vorarbeit derselben auf und wir kdnnen nur wiinschen, 
dass die topographischen- Aufnahme - Arbeiten der gediege- 

•nen Ausfiihrung des geOdatischen Theils • entsprechen.
■ Bei dieser Gelegenheit maoben wir auf eine Publikation 

aufmerksam, welche ebenfalls nur mittelbar hierher ge- 
hdrt, aber eine sehr praktische JTendenz veffolgt. Es ist 
das ein alpbabetisches Yerzeicbniss a) der Stadte und Markt- 
flecken und b) der landriithlichen Kreise des Preussiscben 
Staates mit Vermerk der zugehdrigen Bektionen der General- 
stabskarte*). Dieses kleine Kegister erleichtert das schnelle ___ <

') W. Liebenow; Spezialkarte vom nordwestlicben Deutschland, 
lis t . 1 ; 300.000, in 6 Blatt a 1 T h lr.; hiervbn Sekt. VI. Hannover, 
1864, Herm. Oppermann.

*) Positions-Verzeichniss aus der topographischen Aufnahme vpm 
Kiirfiirstenthum Hessen im Jahre IS.'iT. Cassel (Preyschmidt), 1864. 
Preis 1 .Thlr.
• Die Landesvermessung des Herzogthums Nassau, inshesondere 

die als Grundlagc derselben festgestgllten Resultate der Triangulirung. 
Wiesbaden, 1863.

*) F. Maull; Alpbabetisches Verzeicfiniss sammtlicher Stadte und 
Marktflecken des Preussiscben Staates und der angrenzenden Lander, wie 
diese auf jeder Sektion der Generalstabs-(Gradabtheilungs-)Karte liegen, 
znr schnellen Aufiindvftig derselben,’'"und Alpbabetisches Verzeichniss 
at™ H i®“drathlichen Kreise des. Preussiscben Staates mit Angabe
Ton Genefalstabs-Karte und der Scbrotter’schen Karte

ssen, welche zu den KAisen gehoren. Kommissions-Verlag

Auffinden der betreffenden Ortsehaften und das Zusammen- 
stellen der Sektionen zu Kreisgruppen ausserordentlicb 
und kdnnte Anregung geben, auch fiir andere Staaten der- 
gleicben Zusammenstellungen zu machen.

X I. Sud-DeutsoM and und Central-Europa.
Das Topographische Bureau des Grossherzogl. Badisehen 

Generalstabes fahrt mit ruhmlichem Eifer fort, den Sebatz 
seiner Landesaufnahme auszubeuten, und thut von Neuem 
dar, dass man von dem Besitze etwas Guten lange zehren 
kann. Die tlbersichtskarte von Baden ’) ist durch das 
seebste Blatt „Constanz” geschlossen und damit ein in sei
ner Yortrefflichkeit bereits genugsam anerkanntes Werk 
vollendet. Den schbnen Umgebungskarten von Freiburg 
und Karlsruhe ist eine gleiche von Mannheim und Rastatt 
gefolgt, die erstere in -2 Blatt und in gleicher Manier, 
die letztere angefangen und in der Darstellung mit einem 
wichtigen Zusatze versehen. "Wahrend die Flachenkolorite 
fiir Wasser, Wald, Wiese, Acker, Rebe und Haide ein 
wohlthuendes Landschaftsbild hervorrufen und Niveau- Kurven 
von 4 Ruthen Aquidistanz die Terrain-Hnebenheiten an- 
deuten, hat man das Relief der letzteren noch ansprechen- 
der bervorzuheben gesucht durch den Einsatz einer Kreide- 
schattirung. Der betr.effende Kiinstler ist zwar noch nieht 
recht Herr der neuen Aufgabe gewesen, aber das Prinzip 
der Vereinigung von mathematischem Gerippe und ansehau- 
licher Anlage ist geniigend vertreten und wir freuen uns 
in hobem Grade, dass der Badische Generalstab diesem 
neuen Systeme der Terrain - Darstellung Bahn gebrochen 
und Anstoss zu weiterer Ausbildung desselben gegeben bat.

Die neueste Karte Bayerns von Radefeld setzt uns 
in dieselbe Verlegenheit wie andere Karten des Hildburg- 
hauser Iilstitutes; wir stutzen anfanglich vor einer Fber- 
fiille feiner Striche und Namen und sehen uns unwillkiir- 
lich nach dem Yergrbsseriingsglase um, haben wir aber 
den ersten Schrecken iiberwunden und sehen die Karte 
genauer an, so finden wir eine sehr fleissige Durcharbei- 
tung und ein sehr reiches Material niedergelegt, — nur 
etwas mehr, als dem Maassstabe zutraglicb ist, und durch 
kleinliche Zeichnung nieht ausdrucksvoll genug.

Einen grellen Gegensatz zu der eben erwahnten Karte 
bildet die Karte vom siidwestlichen Deutschland des K. K. 
Militar-Geographischen Institutes zu Wien. Dieselbe wird 

. zwar erst im J. 1865 publicirt, giitigst mitgetheilte Probe- 
abzuge gestatten uns aber schon jetzt, die Aufmerksamkeit 
darauf zu lenken. Die grosse Ausdehnung der zwolfblatte- 
rigen Karte wird ersiehtlich durch folgende Grenzangaben: 
Im Osten Prag - Enns - Steyer, im Norden Melnik-

der Sirdon Schropp’sehen Landkartenhandlung (L. Beringuier) in Berlin, 
1864. Preis %  'Thlr.

') Topographische Abtheilung des Grossherzogl. Badisehen General
stabes : Obersichtskarte* von dem Grosshzgth. Baden. Mst. 1 :200.000, 
in 6 Blatt a 1 fl. oder 20 K r., je  nachdem Original- oder ftberdruck. 
Karlsruhe, 1864, in Kommission der Braun’sehen Hofbuchhandlung.

Dieselbe; Umgebung von Mannheim. Mst. 1 : 25.000, in 2 Blatt 
a 1 ft. 12 Kr. Karlsruhe, 1864, in Kommission der Braun’sehen Hof
buchhandlung.

Dieselbe: Umgebung.von Eastatt. Mst. 1:25.000, in 4 Blatt; 
hiervon Blatt 1 u. 2 a 1 fl. 24 Kr. Karlsruhe, 1864, in Kommission 
^er Braun’sehen Hofbuchhandlung.

Eadefeld: Neueste Karte von Bayern. Maassst. 1 : 650.000, in 
4 Blatt. Hildburghausen, 1864, Bibliograph. Institut. Preis 1 Thlr.
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Coburg - Frankfurt - Neufchateau, im Westen Montmedy- 
Commerey - Auxonne,, im Siideu Lons - le - Saulnier - Frei
burg - Innsbruck - Hallstadt. Der Maassstab von 1:288.000 
gewakrt schon das Eingehen in einiges Detail, da man 
dieses aber den Spezialkarten iiberlasst und sich in sehr 
guter Auswahl auf das Wichtigere beschrankt hat, so ist 
ein sebr klares Bild in kraftigen Ziigen entstanden, ohne 
dabei der Scharfe des Einzelnen zu nahe zu treten. Viel 
tragt zu der ■wohlthuenden Deutlichkeit bei, dass die Ter- 
rainschraffen und feinen Waldsignaturen in Braun einge- 
setzt sind. Es wird uns freuen, im J. 1865 noehmals auf 
diese Karte —  als eine bereits bekannte und naoh Ver- 
dienst geschatzte — zuriiokkommen zu konnen.

tjber ganz Deutschland liegt uns ebenfalls eine Karte 
des Hildburghauser Institutes vor ’), und da sie sich gleich- 
zeitig als Hbbenschichtenkarte ankiindigte, so musste sie 
unser besonderes Interesse erregen. Leider konnen wir 
iiber sie nicht giinstiger berichten als iiber diejenige von 
Bayern und es thut uns das wahrhaft leid, -well wir den 
unsaglichen Fleiss nicht verkennen, welchen Herr L. Raven- 
stein ihrer Herstellung gewidmet hat. Aber wie kann 
man auch auf den Maassstab von 1 : 1.700.000 so viel 
Stoff drangen, dass er nur kiinstlich und miihevoll placirt 
■werden kann bei zartester und kleinlichster Haltung, und 
■wie kann man iiber das nur mit Anstrengung zu lesende 
Bild noeh Hohenschichten legen, bezeiehnet durch braune 
Kreuzschraffen anstatt durch mildernde. Flachentdne r Das 
gute Bestreben, „recht viel liefefn zu wollen”, sollte fruher 
an die raumlichen Sehranken des praktisch Ausfiihrbaren 
denken und das geschiirfte Auge des geiibten Technikers 
sollte die natiirlichen Sehkrafte des allgemeinen Publikums 
nicht iiberschatzen, am allerwenigsten aber dazu beitragen, 
das gesunde Auge der Jugend krank zu macben. Wir 
warnen alle Karten-Producenten recht dringend, nicht in 
ahnlichen Fehler zu verfallen, und ist es ein Mai ausnahms- 
weise nicht anders mdglich, als etwas mehr Stoff zu lie- 
fern, wie dem Maassstabe eigentlich angemessen, alsdann 
miissen wenigetens die technischen Herstellungsmittel rich- 
tig und moglichst gut gewahlt sein.

liber die Thiitigkeit der Redaktion der Reymann’schen 
Karte von Central-Europa haben,wir schon bei der Karto- 
graphie Eord - Deutschlands, resp. Schleswig’s gesprochen, 
miissen aber bier noch hinzufiigen, dass ausser jenen Blat- 
tern im Jahre 1864 auch die zwei neuen Blatter „Rotter- 
deCm” und „Arnheim” aus der fieissigen und geschickten Hand 
des Herrn Handtke hervorgegangen sind )̂. Diese Sektionen 
sind mit vieler Sorgfalt nach der neuen topographischen 
Karte der ISTiederlande entworfen und wir konnen wmhl 
mit Recht darauf hoffen, dass die Vtllendung dieser Karte 
moglichst bald die betreffenden Lucken der Reymann’schen 
Karte schliesst.

0 L Ravenstein: Keueste Karte von Deutschland, der Schweiz und 
Ober-Italien (m it Hohenschichten), Mst. 1: 1.700.000, in 4 Bl. Hildburg- 
hausen, Bibliogr. In s titu t, 1864. Preis J ^hlr. nnn

Eevmann : Spezialkarte yon Deutschland u. s. w. Mst. 1̂ . 20^000, 
in 411 Bl. h i  T hlr. und bei Subskription billiger je  nach dena Quan
tum der Abnahme. Verlag von C. Flemming m J ” .
sind ausgegeben: Sektion 8": Tondern, 9 : hlensburg, 9 . ^penrade, 
83: B,otterdam, 84; Arnheim. Hiernach Ende November 1864 der 
ganzen Karte Soll-Bestand 411 , wirklicher Bestand 316, fehlen nocB 
95 Sektionen.

XII. Gross-Bffitannien und Ireland.
Es erscheint am zweckmassigsten, den topo-kartogra- 

phischen Standpunkt zu bezeichnen durch Hinweis auf die 
einzelnen Punkte des am 13. Februar 1864 vom Colonel 
James unterzeichneten dffentlichen Berichtes *), und wir 
fiihren absichtlich die verschiedenen Kummern des „Report” 
a n , damit nahere Aufschliisse mit mehr Leichtigkeit dem 
Original entnommen werden konnen.

I. Der allgemeine Bericht wird grossentheils in den 
spateren Darlegungen wiederholt. Er hebt besonders hervor 
die vollendete Aufnahme der sechs nordlichen Grafschaften 
Englands und den Stich der letzten 8 Sektionen von dessen 
Ein - Zoll - Karte (1:63.360) und erklart den langsameren 
Fortschritt der Ein-Zoll-Karte Schottlands durch den un- 
regelmassigen Gang der Aufnahme, bemerkt jedoch aus- 
driicklich, dass alle Grafschaften von der Englischen Grenze 
bis inch Perthshire und Forfarshire in Arbeit sind, und 
hofft auf schnellere Fdrderung des Terrainstichs der Ein- 
Zoll-Karte von Ireland, wenn durch die Vollendung der 
.Karte von England mehr Kupferstecher dazu disponibel sind.

II. Bericht fiber das Facsimile des „Domesday Book” 
(Grundbuch Englands aus den Zeiten Wilhelm’s des Erobe- 
rers) auf dem Wege der Photo-Zinkographie.

III. England. 1. Aufnahme. Vollendung der secfis nord- 
; lichen Grafschaften (13.260 Sqr. Mis.) und von 1130 Sqr.Mls.
I in den sfidlichen Grafschaften Essex, Kent, Hampshire,

Middlesex und Surrey; im letzten Jahre 475 Sqr. Mis. 
aufgenommen und ausserdem noch verschiedene Terrains 

i ffir das Kriegs-Departement in Devon-, Pembroke- und Staf
fordshire. 2. Publikation der Kirchspiel - Karten im Mst. 
von 1:2.500. Vollstandig ffir Durham und Westmoreland, 
im Gauge ffir Northumberland, Cumberland', Essex, Hamp
shire, Kent, Middlesex und Surrey; im letzten Jahre 
941 Sqr. Mis. publicirt. 3. Die Sechs-Zoll-Karte (1 :10.560). 
Lancashire, Yorkshire, Westmoreland und Durham (zusam- 
men 9743 Sqr. Mis.) publicirt, der Stich von Northumber
land und Cumberland weit vorgeschritten, derjenige von 
Kent, Hamp-, Devon- und Pembrokeshire angefangen; im 
letzten Jahre _481 Sqr. Mis. publicirt. 4. Die Ein-Zoll-Karte 
(1:63.360). Drei Yiertel-Sektionen (mit 486 Sqr. Mis.) 
im letzten Jahre publicirt, der Rest von Nqrd-England in 
Afbeit. 5. Stadtplane. Ausser den dreierlei grossen Planen 
von London 78 publicirt, 4 3 in Arbeit. 6. Revision der 
Ein-Zoll-Karte. Nachtrag der neuerdings eroffneten Eisen- 
bahnen.

IV'i Schottldnd. 1. Aufnahme. Yollstandig aufgenom
men : Ayr, Bute, Berwick, Clackmannan, Dumbarton, Duifi- 
fries, Edinburgh, Fife, Forfar, Haddington, Kinross, Kirkcud
bright, Lanark, Linlithgow, Peebles, Perth, Renfrew, Rox
burgh, Selkirk, Stirling, Wigton und Insel Lewis; in 
Aufnahme begriffen Aberdeen-, Argyll- und Kincardine
shire; in Summa aufgenommen 14.296 Sqr. Mis., davon 
im vergangenen Jahre 1045. 2. Publikation der Kirchspiel- 
Karten im Mst. von 1:2.500. Vollstandig publicirt: Ayr, 
Berwick, Dumfries, Edinburgh, Fife, Haddington, Kinross, 
Kirkcudbright, Linlithgow, Peebles, Roxburgh und Selkirk;

’) Report of the progress of the Ordnance Survey and topogra
phical Depot, to the 31“  December 1863. Presented to both Houses 
of Parliament by Command of Her Majesty. London 1863. Preis 3 s.
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die Publikation noch im Gange fik Clackmannan-, Forfar-, 
Kincardine-, Perth- und Stirlingshire; im verflossenen Jahre 
publicirt 459 Sqr. Mis. 3. Die Sechs-Zoll-Karte (1 :10.560). 
Es sind bereits publicirt: Ayr, Berwick, Dumfries, Edin
burgh, Fife, Haddington, Kinross, Kirkcudbright, Linlith
gow, Peebles, Roxburgh, Selkirk und Insel Lewis — zu- 
sammen mit Einbegriflf von alsbald zu publicirenden Thei- 
len von Renfrew- und Lanarkshire 7652 Sqr. Mis., von 
denen 1260 im letSten Jahre publicirt. Im Stich befind- 
lich: Forfar-, Dumbarton-, Stirling- und Perthshire. 4. Die 
Ein-Zoll-Karte (1:63.360). Bis jetzt vollstandig publicirt 
5047 Sqr. Mis., davon 849 im letzten Jahre. 5. Stadtplane. 
38 publicirt, 9 .iii Arbeit. ^

V. Ireland,. 1- Revision der Sechs-Zoll-Karte fiir die 
nordlichen Grafschaften. Fiir den Zweek der Abschatzung 
sind revidirt worden die Karten von Antrim, Donegal, 
Fermanagh, Londonderry, Tyrone, Monaghan, Down und 
Armagh und die Revision ist im Gange fiir Louth, Cavan 
und Dublin. Das Areal der Revision vom letzten Jahre 
betriigt *1-97 Sqr. Mis. 2. Stadtplane; publicirt 35, in Ar
beit 87’.- 3. Die Ein-Zoll-Karte (1:63.360). In Schrift 
und Situation ganz vollendet, mit nachgetragenem Terrain- 
stich fiir 3557 Sqr. Mis., woven 1097 auf das letzte Jahr.

Verwendung der Offiziere mit Angabe ihrer Sta-
tionen.

VII. Vertheilung der 714 Mann der 4 attachirten In- 
genieur-Kompagnien.

VIII. Verrechnung des Einnahme-Budgets von 94.402 Pfd. 
Sterling, woven 87.000 Pfd. St. auf das Aufnahme-Depar- 
tement und 6057 Pfd. St. auf das Topographische und Sta- 
tistische Depot.

IX. Spezieller Nachweis iiber die Einnahme aus dem 
Verkauf der Karten a 6709 Pfd. St. 1 s. 7 d., welche 
wieder in den Staatsschatz zuriickfliessen.

X. Abrechnung mit dem „Landed Estates Court”.
XI. Nachweis der Sold- iind Zulagen-Verhiiltnisse der 

beim Aufnahme-Departement attachirten Offiziere, Unter- 
offiziere und Mannschaften des Konigl. Ingenieur - Corps 
mit in Summa 14.739 Pfd. St. 17 s. 10 d.

XII. Nachweis der Vergiitung fiir 579 CiVil-Assistenten 
mit 40.240 Pfd. St. und fiir 338 Arbeiter mit 1L800 Pfd. 
Sterling.

XIII. Gunstiger Bericht fiber den Zustand der Gebau- 
liehkeiten zu Southampton und Dublin.

XIV. Bericht iiber das Topographische und Statistische 
Departement des Kriegs-Ministeriums', sein Personal und 
die ausgeffihrten Arbeiten.

Obgleich.die Zahlen ,von wenig fiber 70 Deutsche QMln. 
neue Aufnahme und ungefahr 300 Deutsche QMln. neue 
Karten-Publikation fiir das Pensum pines Jahres gegenfiber 
den reichen Mitteln an Geld und Personalkraft auf den 
ersten Blick klein erscheinen, so erlnnern wir dock wieder- 
holt an die ausserordentlich grossen Maassstabe, in denen 
die Original-Arbeiten ausgeffihrt werden, und an das bedeu- 
tende Volumen, welches die Kartenarbeiten dadurch er- 
halten. Als ein Endresultat der Vorzfiglichkeit, mit wel-

cher die topographisehen Aufnahmen ausgeffihrt werden, 
konnen wir immer die Ein-Zoll-Karte (1:63.360) betrach- 
ten und es haben die bezfiglichen 'neuen Blatter von 
Schottland wiederholt Zeugniss abgelegt fiir die glfickliche 
Vereinigung von Genauigkeit und Scharfe mit Genialitat 
der Auffassung — gefiihrt durch kraftige Oberleitung und 
repriisentirt in meisterhafter Technik.

Geben wir schliesslich den Stand der Ein-Zoll-Karte. 
mit Terrain-Darstellung (in 1:63.360) am 1. Marz 1864 
an, so gestaltet er sich wie folgt: 1. England in 110 Sek- 
tionen’); fehlen noch Nr. 98, 99, 100 (Man), 101, % von 102, 
Vt von 105, 106, 107, 108, 109 und 110. 2. Schottland
in 120 Sektionen^); publicirt Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 14, 18, 22, 26, 32, 33, 34, 40, 41, 49, 98, 99,
104, 106, 111 und 112. 3. Ireland in  205 Sektionen®);
publicirt Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 30, 31,
91, 92, 101, 102, 111, 112, 120 und 182 (Insel Valencia).

X III. Hermann Berghaus’ Allgem eine W eltkarte.
Wie im vorigen, so auch in diesem Jahre schliessen wir 

unseren Bericht mit dem Hinweis apf eine W eltkarte des 
Herrn Hermann Berghaus )̂. Wahrend die grossere „Chart 
of the World” der Bestimmung einer Erdkarte in allgemei- 
nerem und vielseitigerem Sinne entspricht, soil die kleinere 
und neuere Erdkarte vorzugsweise die neueren Bahnen des 
Volkerverkehrs veranschaulichen. Sie heKt daher besonders 
die Erdumsegelungen der Schwedischen Fregatte Eugenia 
1851/53 und- der Osterreichischen Fregatte Novara 1857/59 
hervor, dann die wiederholten Fahrten Britischer Schrauben- 
dampfer nach Australian und via Kap Horn zurfick (seitl858) 
und die im J. 1865 zu eroffnenden regelmassigen Fahrten via 
Panam^ und Sues. An diese vier grossen Erdreise-Routen 
sehliesst sich die Bezeichnung der wiehtigeren See-Postschiff- 
fahrten und in grosserem Maassstabe sind erlautert die 
Landengen von Sues, Panama und Eden (Neu-Seeland). 
Der Darstellung. dieses Elementes des fiberseeischen Verkehrs 
ist nun eine vortreffliche allgemein geographisehe Unter- 
lage zu Theil geworden, so dass eine phj^Mkalisch-politi- 
sche Erdfibersieht in den charakteristischsten Hauptgrund- 
afigen vor uns liegt. Das ganze Arrangement und die 
vwzfigliche technische Ausfuhrung entsprechen dem inneren 
W erthe, wir bezeichnen daher diese Welt- oder (wohl 
richtiger gesagt) Erd-Karte als eine sehr verdienstvolle 
Arbeit, welche dem Eingeweihten und Laien gleich will- 
kommen sein kann.

') Ordnance Map of England and Wales; Mst. 1:63.360 (1 Zoll =
1 Engl, statute mile), in 110 Sektionen a 2 s. Thlr.). Sett einer 
Eeihe von Jahren werden die Sektionen in 4 Bl. ausgegeben a 6 d, 
und bezeichnet mit der •entsprechenden Nummer und dem Zusatze: 
Nordost, Siidost, Siidwest oder Nordwest.

Ordnance Map of Scotland; Mst. 1 :63 .360 , in 120 Sektionen 
a 1 s. (4 Thlr.).

®) Ordnance Map of Ireland; Mst. 1:63.360, in 205 Sektionen 
® i  (4 Thlr.).

Hermann Berghaus: Allgemeine Weltkarte in Mercator’s Pro- 
jek tion , zur libersicht der Postschifffahrt und neueren Keisen um die 
Erde. .Hotha, J. Perthes, 1864. Preis 1^ Thlr., aufgezogen und in 
M a p p e ,l | Thlr.
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Geographische Notizen.
Flora des Grinnell-Landes zwischen 78° u. 82° N6rdl.Br.

Die Arktische Expedition unter Dr. Hayes hat wahrend 
ihrer Exploration der Westkiiste des Smith-Sundes und 
Kennedy-Kauals, Juli bis September 1861, hetrachtliche 
naturhistorische Sammlungen gemacht, die sich im Besitz 
der Academy of Natural Sciences zu Philadelphia befinden. 
Im Journal dieser Akademie (Proceedings of the Academy 
etc., 1863, pp. 93— 96) wird ein Verzeichniss der darunter 
befindlichjen Pflanzen veroffentlicht und dahei bemerkt, dass 
die botanische Sammlung zwar nicht so artenreich sei als 
die Kane’sche, da Letzterer langs der ganzen Westkiiste 
von Gronland, vom 65. Parallel aufwarts, sammelte, aber 
gerade durch die hohe nordliche Breite der Fundorte un- 
gewohnliches Interesse habe, denn Hayes botanisirte nur 
vom 78. Parallel aufwarts bis gegen den 82. Parallel, wo 
das Thermometer kaum je auf 10° K. steigt und der Boden 
bestandig gefroren und meist mit Schnee bedeekt ist. Die 
von E. Durand, Th. P. James und S. Ashmead bestimmten 
Pflanzen sind folgende:

Phanerogamen.
1. Eanuncnlns nivalis, Linn. . . .
2. Papaver nndicaule, Linn. (P. al-

pinum, L . ) .............................
3. Hesperis Pallasii, Torr. und Gr.

(II. pygroaea, Hook.) . . .
4. Drabaalpina, DC. var. glabra .
5. „  ,, ,, var.hispida, R. Br.
6. „  corymbosa, E . Br. . .
7. ,, rupestris, E. Br. . . .
8. Veaicaria arctica, Eichards
9. Cochlearia officinalis, Linn.

10. Alsine (Arenaria) rubella, var. hirta,
V a h l ........................................

11. Stellaria humifusa, E ottb . . .
12. ,, stricta, Eichards . .
13. Cerastium alpinum , L inn ., var.

Fischerianum, Torr. und Gr.
14. Silene acaulis, Linn....................
15. Lychnis apetala, Linn. . . .
16. „  pauciflora, Pisch. . .
17. Dryas octopetala, Linn.
18. „  integrifolia, Vahl. . .
19. Potentilla n iv ea , var. pulchella

(P. pulchella. Hook.) . . .
20. Potentilla nivea, var. hirsuta (P. hir-

suta, V a h l ) ............................
21. Alchemilla vulgaris, Linn. . .
22. Saxifrage oppositifolia, Linn. .
23. ,, flagellaris, Willd.
24. „  caespitosa, L., var. uniflora
25. ,, rivularis, Linn.
26. ,, tricuspidata, Eetz.

.27. ,, cernua, Linn. .
28. „  nivalis, Linn. . .
29 . *Leontodon palustre, Linn. .
30. Campanula rotundifolia, Linn., var.

linifolia, Gr...........................
31. Yaccinium uliginosum, Linn.
32. Andromeda tetragona, Linn.
33. Pyrola gran diflora, Radde (P. Groen-

landica, H orn.) . . . •
34. Bartsia alpina, L inn. . . .
35. Pedicularis h irsu ta , Linn. .
36. Armeria vulgaris, W illd .,

(A. Labradorica, Vahl)
37. Polygonum viviparum, Linn.
38. Oxyria digyna, Campd. • •

Gale Point, 29. Juli.

An jeder Station, Juli u. Aug.

N etlik, 4. August.
P o rt Foulke, Juli.

)> )) >>
N etlik, 4. August.

))
Kap Isabella, 28. Juli.

Netlik, 4. August.

P o rt Foulke, 15. Juli. 
N etlik, 4. August.

P ort Foulke, Juli.

Netlik, Ju li und August.
,, 12. Juli.

Gale Point u. s. w., Juliu.Aug. 
„  „  27. Juli.
„  „  23. Juli.

Netlik, 4. August.
Port Foulke, 15. Juli.

Netlik, 4. August.

Tessuissak, 4. September. 
Netlik, 4. August.
Port Foulke, Juli und August.

Tessuissak, 4. September.
») >>

Port Foulke, Juli und August.

Netlik, 4. August.
>)

An jeder Station, Juli u. Aug.

39. Empetrum rubrum, W illd .') . .
40. Betula nana, Linn............................
41. Salix arctica, Linn...........................
42. „ herbacea, Linn........................
43. Tofieldia palustris, Linn. {T. bore

alis, Vahl)......................................
44. Luznla campestris, var. congests,

Wahl. (L. hyperborea Danischer 
A u to r e n ) .................................

45. Carex rigida. Good.....................
46. Eriophorum vaginatum, Linn. .
47. Alopecurus alpihus, Linn. .
48. Glyceria arctica. Hook. .
49. Poa arctica, E. Br......................
50. Poa Vahliana, Bot. Dan. ? (zujung)'
51. Hierochloa borealis, Roem. u. Schl
52. Festuca ovina, Linn. . . . .

Tessuissak, 4. September.
Port Foulke, 15. Juli.
An jeder Station, Juli u. Aug. 
Port Foulke, 15. Juli.

Tessuissak, 4. September. 
Netlik, 4. August.
Gale Point, 27. Juli.
Port Foulke u. s. w., Juli. 

,, 15. Juli.

Tessuissak, 4. September.

Lycopodiaceen.
53. Lycopodium annotinum, L. Tes

suissak, 4. September.

Moose.
54. Andraea petrophila, Ehrh.?
55. Barbula ruralis, Hedw.
56. Orthotrichum affine, Schr.
57. Grimmia spiralis. Hook, und 

Tayl.
58. Eacomitriumlanuginosum, Brid.
59. Pogonatum alpinum, Brid.
60. Polytrichum juniperinum, Hedw.
61. Aulacomium turgidum, Schw.
62. Bryum Duvallii, Voit.
63. „  purpurascens.
64. ,, arcticum, Brid. u. Sch.
65. ,, rutilans, Brid. u. Sch.
66. „  cyclophyllum, Br.u. Sch.
67. „ crudum, Schr.?
68. ,, nutans, Schr.
69. ,, palustre, Linn.
70. „  aeneum, Blytt.
71. Mnium affine, var. rugicum. 

Bland.
72. Mnium rostratum, Schw.
73. Meersia Albrotinii?
74. Bartramia aff. calcareae.
75. Conostomum boreale, Swartz.
76. Splachnum Wormskioldii, Brid.
77. ,, vasculosum, Linn.
78. Hypnum uncinatum, Hedw.
79. „  adunoum, Linn.
80. ,, oligorrhizon , Brid.

und Sch.
81. Hypifum, nova species?

, Flechten.
82. Alectoria bicolor, (Ehrh.) Ny- ; 

lander.
83. Alectoria sulcata? (Lev.) Nyl. '
84. „  ochroleuca, (15hrh.)

Nyl.
85. Lecanora ventosa, Ach. i

Kryptogamen.
• 86. Neuropogon Tavlori, Hook., 

Nyl.
87. Platysraa cucullatav.'Hofi'.
88. Platysma nivalis, Ach.
89. Plocadium elegans, (Ach.) Nyl.
90. Parmelia saxatilis, (L.) Ach.
91. ,, Borreri, T u r^ r .
92. „ stygia, (LinS^) Ach.
93. conspersa? (Ehrh.)

Ach.
94. Dactylina arctica, (Rich.) Nyl.
95, Stereocaulon denudatum, 

Floerk.
i 96. Stereocaulon condensatum, 

Hoff.
97. Cladonia pyxidata, (Linn.) 

Fries.
98. Cladonia furcata, var. race- 

mosa, Hoff.
99. Cladonia ignota ?

100. Lecidea geographica? Hoff.
101. Umbilicaria hyperborea, Hotf.
102. Ignota.
103. Verrucaria popularis, Floerk.
104. ,, maura, var. stria- 

tula, Hoff.

Algen.
105. Fucus vesiculosus, Linn.
106. Alaria esculenta, Grev.
107. Ulva latissima, Linn.
108. Laminaria phyllitis, Lam.
109. „ longicruris, Pylaie.
110. „  fascia, Ag.
111. „ saccharina? Lam.
112. Ehodymenia interrupta, Grev.
113. Enteromorpha compressa, Grev.
114. Soliera chordalis, Ag.
115. Cladophora arcta. Dill.
116. Bryopsis plumosa, Ag.
117. Desmarestia aculeata, Lam.
118. Chaetomorpha littorea. Haw.
119. Ectocarpus?
120. Ignota.

Einige der zuriickgebrachteii Saamen keimten und die 
lebend verpackten Wurzeln von Salix arctica, S. herbacea

')  Es ist ein merkwiirdiges Factum, dass das Eothfriichtige Era- 
petrura, das zuerst an den Kiisten der Magellan-Strasse gefunden wurde, 
am entgegeng^setzten Ende Amerika’s wieder auftritt. La Pylaie und 
Tuckerman fanden es in Neu-Fundland, der Missionar Ferland an der 
Knste von Labrador.
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und Andromeda tetragona trieben zwar in Philadelphia aus, 
aber sobald die arktischen Premdlinge nicht mehr mit Eis 
und Sehnee versorgt warden, begannen sie zu welken und 
starben, keine der Pflanzen erlebte den Friihling, ausser 
einem Hypnum, das sich ara langsten frisch erhielt.

S ta tistik  von  R iv er in a , dem w estlieh en  T h eil von  N eu -  
S iid -W ales.

Die Westhalfte der Kolonie Neu-Siid-Wales, die weit 
ausgedehnten Landschaften am Darling, Lachlan und Mur- 
rumbidgee werden unter dem gemqinsehaftliehen Namen 
Riverina zusammengefasst. Hier, wo man noch vor Kurzem 
kaum mehr als die Linien kannte, welche den Weg ver- 
einzelter Entdeckungs-Eeisender bezeiehnen, haben sich wie 
ip anderen Theilen Australiens die Viehziichtereien wah- 
rend der letzten Jahre so bedeutend ausgebreitet und ver- 
mehrt, dass sich bereits viele Stimmen ffir eine Trennung 
der Riverina von der alien Kolonie erhoben. Die ge- 
wiinschte Trennung wurde nicht bewilligt, sie kann aber 
bei dem raschen Anwachsen der Bevblkerung und nament- 
lich der Produktion kaum lange ausbleiben, denn diese 
Gegenden haben ihren natiirlichen Absatzweg dem Laufe 
der I*fiisse gemass nach Siiden und Westen. Schon jetzt 
ist die Landschaft reieher an Menschen und Vieh als Queens
land zur Zeit seiner Erhebung zur selbststandigen Kolonie. 
Die ,,Australian and New Zealand Gazette” vom 6. Au
gust 1864 theilt folgende statistische Daten, beziiglich auf 
den 31. Marz 1863, mit:

Distrikte. Areal in Acres.
Beset ztes 

W eideland, 
Acres.

Inhaber von: Weideland* 
j W eideland. i Komplexe.

Der Albert-Distrikt nimmt den nordwestlichsten Theil 
der Kolonie, jenseit des Darling, ein, der Darling-Distrikt 
liegt siidlich davon am unteren Darling, der Lachlan-Distrikt 
liegt zwischen dem Lachlan und dem Murrumbidgee-Fluss, 
der Murrumbidgee-Distrikt zwischen dem letzteren Fluss 
und dem Murray, der Warrego-Distrikt an dem gleichnami- 
gen Flussbett nbrdlich vom Darling ').

V . Seebach’s R e ise  nach C entral-A m erika.'

Professor v. Seebach aus Gottingen hat im vergangenen 
Monat eine geologische Reise nach Central-Amerika und zwar

') S. Stieler’s Hand-Atlas, neue Ansgabe, Nr. 50b.

Albert . . 36.352.000 11.429.000 48 210
Darling . . 15.929.000 4.547.000 55 146
Lachlan . . 23.520.000 ! 15.000.000 235 505
Murrumbidgee 16.423.000 1 12.076.000 218 366
W arrego . . 15.360.000 ] 8.945.000 79 ; 288
Riverina. . 107.584.000 51.997.000 635 1515

Bewohner
Distrikte. (Census Pferde. Schweine. H orn vieh. Schafe.

von 1861).
Albert . . 238 480 0 13.281 165.200
Darling . . 919 919 11 24.488 375.365
Lachlan . . 14.814 19.631 2957 104.837 210.277
Murrumbidgee 12.938 13.602 5690 241.891 858.383
Warrego . . 219 310 0 15.050 125.000
Riverina . . 29.128 34.942 8658 399.547 ; 1.734.225

speziell nach Costa-Rica angetreten. Derselbe beabsichtigt 
zunachst," die durch Moritz Wagner, v. Frantzius und Or- 
stedt bekannt gewordenen Sedimentar - Formationen des 
Central-Plateau’s einer genaueren Priifung zu unterwerfen 
und wo mbglieh deren geologisches Alter festzustellen. 
Wenn diess gelingt, so wiirde sich aus den Beziehungen 
dieser Ablagerungen zu den vulkanischen Gebilden, kombi- 
nirt mit dem Bau der Tertiar-Schichten an der Kiiste, auf 
die Durchbruchszeit der Costa-Ricensisehen Vulkane und 
somit auf die Bildungsweise der ganzen Central-Amerika- 
nischen Landbarri^re zuriickschliessen lassen.

Ausserdem will derselbe in der Siidsee im Busen von 
Nieoya und im Karaibischen Meer in der Chiriqui-Lagune 
mit dem Schleppnetz fischen, um —  fiir palaontologische 
Zwecke — die vertikale Verbreitung der dortigen Seethiere 
naher kennen zu lernen. Endlich soil noch versucht wer
den, von San Jose de Costa Rica den noch fast unbekann- 
ten Landweg iiber Terraba und David nach Panama einzu- 
schlagen, um wo mbglieh diese auffallige Liicke in unserer 
geographischen Kenntniss Central-Amerika’s auszufiillen.

D er D am p fsch iff-V erk eh r im  nbrdliehen A tla n tise h e n
Ocean.

Obwohl der Verkehr zwischen Nord-Amerika und Eu- 
ropa durch den Biirgerkrieg in den Vereinigten Staaten 
beeintrachtigt wird, namentlich die Postdampfer-Linie zwi
schen Havre und New York beim Ausbruch des Krieges 
einging, weil ihre Schiffe zu Kriegszwecken verwendet 
wurden, herrscht doch immer noch ein ausserordentlich 
reges Leben auf dem nbrdliehen Atlantisehen Ocean und 
auf keinem anderen Meere sind die regelmassigen Dampf- 
sehifffahrten auch nur annahernd so haufig wie hier. Wir 
entnehmen iiber die letzteren folgende, auf das Jahr 1863 
bezugliche Zahlen einem dem Britischen Parlament vor- 
gelegten offiziellen Bericht:

! Zahl der 
: Fahrten .

j Zabl der 
Passagiere. E ndpunkte  der Fahrten.

Cunard-Linie . . . . 1 138 18.929 Liverpool — New York.
Inman-Linie . . . . 150 42.820 Liverpool — New York.
Galway-Linie . . . . 1 17 4.802 Galway — New York.
National Company . . 15 3.287 Liverpool — NewYork.
Allan-Linie . . . . ■ 125j 18.016 Liverpool und Glasgow — 

Montreal ')■
Anchor-Linie . . . . 21 2.851 Glasgow — Montreal').
Hamburger Packetschitfe 52 Hamburg — New York.
Nord-Deutscher Lloyd . 52 > Bremen — New York.

Ausserdem gehen, jedoch nicht regelmassig, noch etwa 15 
Englisehen Firmen gehbrige Dampfer zwischen England 
und Nord-Amerika, die Galway-Linie aber ist seit dem 
Jahre 1864 wegfallig geworden.

Speziell zwischen Gross-Britannien und Canada gehen 
folgende Post-Dampfer:
Allan-Linie zwischen Liverpool n. Montreal 9 Schiife von 20.358 Tonnen, 
Allan-Linie zwischen Glasgow u. Montreal 4 5.707 ,,
Anchor-Linie zwischen Glasgow u. Montreal 4 „ „ 5.655 „
British and Colonial Line zwischen

London und Montreal . . . 2 „ 2.709

*) Im Winter nach Portland. 
*) E rst seit 1864.

(Gesohlossen am 28. D ezem ber 18«4 .)

D ruck der E ngelhard-E eyher’echen H ofbuchdruckerei in Gotha

    
 



    
 



n mit

lArtn ^rcs-teii 7It€rdti* die FiadtiaiUUr j  

/. -V yw. t :  W. rnm fttiin luut ^

Kihinm. S a u p t j i tr a  eOid /  .-'

den til^/a r Ki-apt)  \
b ah ja  Formr.

^Se« Z&W&

; l.uava ie -O fm ffe

■« n t : T r 
r o  </|r*l(tc£rtM

A 0 e. n . i  . ^
X g u l i a B f :  ^

/ 1 n /d e n
'- 'y . , .  B .T h r i i k a ^

;  '* "i'‘
•  1 /  «  F t 'd i t r  c X  M 0 ̂  tn , ’ 1

/
U 'A  F  S O S

''7.?. 7 i ear)  * 
B ( im

1 Eiluna'Xibonni tiadWs

B.Dakk> Murrain -v., _
idtmaj iwMety mxt FMAi } <̂ 't%■ ‘*Y ^ k Rui&rii dr r 9ÛTŷ alinilt ^X re^.M aet 
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Waster R tuB ’n n r

liTunKilefi «.( Kniri
, Jamuer IShk^.Tutu ISaS.

J \ i

'«**^^ich»|aBuf»J,S-«o5TT'~
* laOIrel.

(O

y  > •S '^M .SU  ’ Btaid/.., ...............
S r h im b a  L  /

ffii/fr/ Utriibiii.^^ff./ ^  ^f-jicj I  ^
C .  ,...•>'•?*■" •' ■•-----^ s n u l  A

b i. ;t  
\Hau> ti ^

SUaUktitiitti J;S

ita d ^ S u a ltr l^ M ^ b iu i od.M om basu dorAra^r, 
IsiiaLniaerWajiikitJBdiuinotiidei’WjUieaike 

H a fe r t  VariM.UttiiJ864.:»»ir\V. 
hpajKJu,4>wi ^T . . m

K  l \ \ h  i '  'V

d^ Wasa/niare.
rviheiakW aJcut^.

a • y '
liBft - B.Soxi
’%>y ;

Q If n i b  u  ir r  i . f  c l i  rf

D A S
V £- i’ \

I plZ?7> Vn*y»̂*Ai/w**ai «* rrik.il'en̂ ecTfcyi fCAdTiarfiyZzfl z*' ' ipSoosui ^ '"fvnyut. i

-23-------------

GEBIET DKI? SCHXEKHEHOE •'>< 

K I L I MA- ND S C H AR O u n d  KENIA

O S T -  A F K I M A .

SS3SZiT '- P K ^ PB A  1 -dvrSuaheli-aucliDiPSirc*!- 
J el-QiolPfa, i.p.lnsPl rterPfiaiiz>*n dm «m .« . 
“ Ent/>Mb t t f n  So D ir fw  mM :•----- T a tw IX ra p fi

Kobo*^-^

a Sauptaytimt inrl

N a c h  d e n  R p i s p b o r t r h t r n  d r r  M iK 8ioQ ai*p  Ki’apI* c R p b u in n u . lS  tt'-A t, 
' m id  u i ir  O inind d o r  F o r s r h u D ^ c u  K . v a u  d e r  D e c k o n 's ,  lR61u.l86^, 

v o n  B i i r l o n ,  S p ek p  (1851 * ,O w p n  < J8 'i4 i'n .A .

6p-ApichneWoji‘B Hnsspnstnin.
M a a s ts ta b  i:i.SOO.UOO.

m
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